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S d i ü l z e n f e u e r auf Johnson 
EK. Fast die gleichen l i n k s l i b e r a l e n (und l inks 

radikalen) Kre i s e in der amer ikanischen Pol i t ik 
und Pub l i z i s t i k , die im vergangenen S p ä t h e r b s t 
ein wahres Trommelfeuer der V e r d ä c h t i g u n g e n 
und Angr i f fe gegen den republ ikanischen P räs i 
dentschaftskandidaten G o l d w a t e r richteten 
und in der Di f famierung dieses M a n n e s wahre 
Rekorde aufstell ten, haben in diesen Wochen 
offenkundig e in neues Z i e l für ihre Angr i f fe 
gesucht. D a ß sie es in dem M a n n fanden, dem 
sie noch v o r wen igen M o n a t e n begeistert zu
jubel ten und der dann mit einer a u ß e r o r d e n t 
l ich g r o ß e n M e h r h e i t zum P r ä s i d e n t e n der V e r 
e in igten Staaten g e w ä h l t wurde , gibt der neuen 
A k t i o n eine besonders de l ika te Note . D ie L i n k e 
hat d r ü b e n w o h l fest damit gerechnet, d a ß L y n 
d o n B. J o h n s o n — der P rak t ike r der Innen
po l i t ik par exce l lence seit v i e l e n Jah ren — die 
Wash ing tone r A u ß e n p o l i t i k und Ver t e id igungs -
po l i t i k wei tgehend anderen ü b e r l a s s e n und da
bei stets auf den Rat jener M ä n n e r h ö r e n werde, 
die schon unter J o h n F. K e n n e d y für e in an
geblich notwendiges „ U m d e n k e n " gegen
ü b e r dem roten Ostb lock und g e g e n ü b e r den 
e u r o p ä i s c h e n V e r b ü n d e t e n p l ä d i e r t e n und die 
den „ F r i e d e n s o f f e n s i v e n " i m Zeichen der „Ko
exis tenz" so g r o ß e C h a n c e n v e r h i e ß e n . Diese 
Hoffnung schien ihnen um so b e g r ü n d e t e r , als ja 
der mit e iner g r o ß e n St immenmehrhei t im A m t 
b e s t ä t i g t e P r ä s i d e n t dem neuen K o n g r e ß so
gleich eine F ü l l e neuer sozialer , wir tschaft l i 
cher und ku l tu re l l e r Gese tzesvor lagen p r ä s e n 
tierte, die im K a p i t o l auch in k ü r z e s t e r Ze i t ver
abschiedet wurden . H i e r e r rang der H e r r des 
W e i ß e n Hauses Erfolge, die seinem V o r g ä n g e r 
w ä h r e n d seiner ganzen P r ä s i d e n t s c h a f t versagt 
b l ieben . 

Es w ä r e gewissen Linkskreisen sehr er
wünscht gewesen, wenn ein so beschäf t ig tes 
Staatsoberhaupt nun die weltpolitischen Ent
scheidungen zu einem wesentlichen Teil etwa 
seinem Stellvertreter — dem in „l iberalen Zir
keln so beliebten V i z e p r ä s i d e n t e n Humphrey 
und anderen Vertrauensleuten übertragen hätte . 
A n R a t s c h l ä g e n in dieser Richtung dü r f t e es auch 
nicht gefehlt haben. Johnson hat sich, w e i l er 
um das M a ß seiner unte i lbaren V e r a n t w o r t u n g 
als P r ä s i d e n t , Regierungschef, H ö c h s t k o m m a n 
dierender und a l l e in verantwor t l icher M i n i s t e r 
der U S A w u ß t e , um diese S i r e n e n k l ä n g e w e n i g 
g e k ü m m e r t . Er hat sehr ba ld erkannt, d a ß auch 
r ies ige B e r a t e r s t ä b e den f ü h r e n d e n Staatsmann 
der nordamer ikanischen U n i o n nicht v o n den 
Pflichten entbinden k ö n n e n , die i hm die Ver fas 
sung George Wash ing tons auferleqt und d a ß er 
— n u r e r — in letzter Instanz zu entscheiden 
und die B ü r d e zu tragen hat. 

O r g a n i s i e r t e F r o n d e ? 

Es steht fest, d a ß die p e r s ö n l i c h e n E n t s c h l ü s s e , 
zu denen sich Johnson in den ersten M o n a t e n 
dieser Amtsze i t i n a u ß e n p o l i t i s c h sehr kr i t ischer 

„Proletarischer Ahnennachweis" 
in Polen 

(OD) - Das rotpolnische Hochschulminis te r ium 
hat auf einer Pressekonferenz, ü b e r die v o n den 
Ze i tungen a u s f ü h r l i c h berichtet w i r d , bekannt
gegeben, d a ß die Aufnahmebed ingungen für d ie 
Hochschulen g e ä n d e r t w ü r d e n . B e i e inem E x a 
men, das i n s ieben Punk ten aufgeteil t ist, wer
den als wicht igs te N e u e r u n g v o n vornhe re in 
dre i „ Z u s a t z p u n k t e " den S tud ienbewerbern 'ge 
geben, die aus . A r b e i t e r - u n d B a u e r n 
f a m i l i e n " s tammen. „ Z y c i e W a r s z a w y " 
führ t zur B e g r ü n d u n g an: „Diese s P r i v i l e g wurde 
wegen des erhebl ichen R ü c k g a n g s des A n t e i l s 
dieser J u g e n d an den Hochschulen e i n g e f ü h r t , 
der i n den le tz ten J ah ren zu beobachten war . 
Die g r o ß e Durchfal lquote der Arbe i t e r - und 
Bauernjugend be i den Aufnahmeexamen ist 
ke ineswegs auf ger ingere B e f ä h i g u n g zu rück
z u f ü h r e n , sondern auf die schwier igen Bed in 
gungen, unter denen sie ihre Schu lb i ldung er
wirbt ." Das Gewerkschaf tsblat t „Glos P r a c y " 
spricht v o n ger ingerer Gewandthe i t und A u s 
d r u c k s f ä h i g k e i t „ im V e r g l e i c h zu der Jugend 
aus K r e i s e n der In te l l igenz" . Das Agra rb l a t t 
„Dz ienn ik L u d o w y " verweis t darauf, d a ß unter 
den d i e s j ä h r i g e n A n m e l d u n g e n für die Hoch
schulen nur 15 Prozent b ä u e r l i c h e Jugendl iche 
seien. In v i e l en Bauernfami l i en sei man der M e i 
nung, d a ß ihre K i n d e r die K o n k u r r e n z be i den 
g e g e n w ä r t i g e n P r ü f u n g e n nicht aushal ten k ö n n 
ten. Das Par te io rgan „ T r y b u n a L u d u " bringt 
die Ä n d e r u n g der Examensbes t immungen ohne 
ein e r k l ä r e n d e s W o r t . D ie R ü c k k e h r zum „p ro l e 
tarischen Abs tammungsnachweis" i n Po len ist 
um so auffallender, als andere kommunist ische 
L ä n d e r v o n diesem Pr inz ip l ä n g s t abgegangen 
sind. 

Ze i t g e d r ä n g t fühl te , auf dem l i nken F lüge l sei
ner eigenen Demokrat ischen Partei von vorn
herein heftigen Tade l fanden. Das qi l t sowohl 
für den Einsatz be t r äch t l i che r S t r e i t k r ä f t e in 
I n d o c h i n a wie auch für das sehr energische 
Auftre ten beim Ausbruch der Rebe l l ion in 
S a n t o D o m i n g o . D ie L inks in te l l ek tue l l en 
und ihre Freunde hatten faktisch immer für 
e inen amerikanischen Rückzug aus dem schwer
bedrohten V i e t n a m und anderen asiatischen 
Posi t ionen p l ä d i e r t , o b w o h l sie sehr w o h l wis
sen m u ß t e n , d a ß das der Preisgabe S ü d o s t a s i e n s 
an den mil i tanten Kommunismus g l e i c h k ä m e . 
Ebenso scharf war die K r i t i k , die von den L inks 
l ibera len am P r ä s i d e n t e n g e ü b t wurde, w e i l er 
Truppen nach jener Inselrepubl ik im K a r i b i 
schen M e e r sandte, die dicht vor den K ü s t e n 
K u b a s liegt, das heute als die eigentliche Zen
trale für B ü r g e r k r i e g s v o r b e r e i t u n g e n in ganz 
La te inamer ika gelten kann und das nachweis
l ich die Spezia l is ten für rote Revol ten in der 
Domin ikan i schen Repub l ik lieferte. Johnson hat 
ke inen Zwei fe l daran gelassen, d a ß er die ame
r ikanischen Soldaten sofort z u r ü c k z i e h e n werde, 
sobald hier Ordnung geschaffen und eine de
mokratische Regierung eingesetzt sei. 

Sol l te er e twa gelassen zusehen, w ie B ü r g e r 
seines Landes Opfer w ü s t e r S c h i e ß e r e i e n w ü r 
den? Sol l te er es dulden, d a ß hier Kommunis t en 
im T r ü b e n fischen und das n ä c h s t e K u b a — d i 
rekt oder in Etappen — ins ta l l ieren w ü r d e n ? 

„ S p o n t a n " wurden in sechs Dutzend v o n U S A -
U n i v e r s i t ä t e n „ K u n d g e b u n g e n " und „Pro te s t 
m ä r s c h e " organisiert , die sich nicht e twa geqen 
die roten Dik ta to ren v o n M o s k a u , Pek ing und 
Habana , sondern gegen die M a ß n a h m e n des 
eigenen P r ä s i d e n t e n wandten. Das bezeichnen
derweise v o m k o m m u n i s t i s c h e n W e l t 
k o n g r e ß 1960 in M o s k a u g e p r ä g t e W o r t vom 
„ a m e r i k a n i s c h e n Wel tgendarm" , der die ach so 
b raven Sowjets bei ihrer Fr iedenskampagne 
nur s t ö r e , wurde v o n den unentwegten „Ko-
e x i s t e n z " - J ü n g l i n g e n in den U S A ohne weite
res ü b e r n o m m e n . M a n w i r d das im K r e m l mit 
Behagen zur Kenntn is nehmen. Die U n i v e r s i 
t ä t e n und Hochschulen Late inamer ikas stehen 
ohnehin schon heute fast ausnahmslos unter der 
T v r a n n e i kommunist ischer F u n k t i o n ä r e und In
te l lektuel ler . 

K e n n e d y s B r ü d e r 

D a ß sich die beiden B r ü d e r des ermorde
ten P r ä s i d e n t e n K e n n e d y mit Eifer an dem 
S c h ü t z e n f e u e r auf P r ä s i d e n t Johnson aus den 
e igenen demokrat ischen Re ihen betei l igen, gibt 
dem G a n z e n eine besondere Note . Senator R o -
b e r t Kennedy , der f r ü h e r e Just izminis ter , 
glaubte Johnson vorwer fen zu m ü s s e n , d a ß er 
die E x p e d i t i o n nach Santo Domingo ü b e r h a u p t 
unternommen u n d d a ß er die Organisa t ion der 
la te inamer ikanischen L ä n d e r nicht vorher unter
richtet habe. N u n wurde mi t Recht daran er in
nert, d a ß das se in eigener Bruder be i der dann 
so k l ä g l i c h v e r u n g l ü c k t e n Landung in der kuba
nischen Schweinebucht auch nicht getan hat und 
d a ß Johnsons A k t i o n immerh in reibungslos 
k lappte . Senator E d w a r d K e n n e d y attackierte 
den Staatschef i n der Frage der Wahlberech t i -
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gung der Schwarzen und wol l t e hier den Etap
penplan der Wash ing toner Admin i s t r a t i on 
durchkreuzen. D ie Mehrhe i t des Kongresses ent
schied sich für Johnson und gegen Kennedy , 

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

Der z w ö l f t e Jahres tag der mitteldeutschen 
V o l k s e r h e b u n g is t e in T a g d e s U n b e h a 
g e n s . E r l iegt im Zwie l i ch t e iner we l tpo l i t i 
schen Si tuat ion, die gle ichzei t ig und daher ver
w i r r e n d M e r k m a l e neuer M ö g l i c h k e i t e n und 
M e r k m a l e der Stagnat ion t r ä g t . Z w a r glaubt 
n iemand, d a ß das herrschende Zwie l i ch t e inem 
A b e n d z u g e h ö r t , der einer schaurigen Nacht 
vorangeht . M a n m ö c h t e es v ie lmehr als M o r 
g e n d ä m m e r u n g deuten. Doch der Tag, der ihr 
folgen m ü ß t e , t r ä g t noch k e i n Gesicht, seine 
Z ü g e s ind noch nicht erkennbar . D ie Menschen 
— Regierungen und Parlamente —, die an die
sen Z ü g e n mitgestal ten m ü ß t e n , s ind mit dem 
A l l t a g beschäf t ig t , und der A l l t a g he iß t V i e t 
nam, Bundestagswahlen, N A T O - K r i s e , D o m i n i 
kanische W i r r e n , Gastarbeiter , Gemini -Pro jek t . 
Die Schlagzei len machen m ü d e ; hinter welchen 
v o n ihnen sich Zukunft verbirgt , bleibt schleier
haft. 

D ie W i e d e r v e r e i n i g u n g D e u t s c h 
l a n d s läuf t als Schlagzeile mit, wenigstens 
heute am 17. J u n i . U n d wenigstens bei uns. 
F ü r die ü b r i g e W e l t ist sie e in deutsches „An
l iegen vom Dienst" geworden, ohne Dr ing l ich
kei t , ohne D y n a m i k . Noch immer w i r d bezwei

felt, ob w i r sie wo l l en , ob w i r sie jemals ge
w o l l t haben. Das ist unsere Schuld, w i r haben 
unsere Forderungen entschärf t , indem w i r ihre 
P rok lama t ion best immten Einr ichtungen ü b e r 
lassen haben, Min i s t e r i en , Insti tutionen. A u c h 
v ie l e V e r b ä n d e , seien w i r e inmal unerbit t l ich 
selbstkrit isch, haben dazu beigetragen, d a ß die 
W i e d e r v e r e i n i g u n g zu e inem „ A n l i e g e n " neben 
anderen zu werden droht. 

So ist eine Bresche entstanden, durch die die 
ge fäh r l i chen Gedanken und V o r s c h l ä g e ein
sickern, i n i rgendeiner Fo rm auf die W i e d e r 
vere in igung zu verzichten. Rapa l lo erscheint am 
Hor izont . De Gau l l e — wie absurd! — dient als 
Vor spann für die Konzep t ion , das amer ikani 
sche B ü n d n i s und damit die amerikanische 
Freundschaft zu suspendieren. U n d immer popu
l ä r e r w i r d jene Perspekt ive deutscher Stamm
tischpoli t iker , auf die russisch-chinesischen Dif
ferenzen zu bauen, die uns der No twend igke i t 
e n t h ö b e n , s e l b e r einen F inger für unsere 
deutsche Ange legenhe i t zu r ü h r e n . 

A u c h die, die die W i e d e r v e r e i n i g u n g ehrlich 
und v o n ganzem Herzen ersehnen — eine V o l k s 
abst immung w ü r d e zeigen, d a ß es die g r o ß e 

(Fortsetzung auf Seite 2) 

aber dieser erhielt immerhin al le Senatsstim
men der L inken . So wurde bereits gefragt, ob 
hier in aller Stille eine „Kennedy-Fraktion" auf
gebaut werden solle. Es zweifel t n iemand dar
an, d a ß beide P r ä s i d e n t e n b r ü d e r schon jetzt die 
Weichen stellen wol l en , um 1972 oder s p ä t e r 
(1968 w i r d in demokratischen Kre i sen mit der 
glatten W i e d e r w a h l Johnsons gerechnet) für das 
h ö c h s t e Staatsamt zu kandidieren . Nach einer 
ver t raul ichen Aussprache zwischen dem jetzigen 
V i z e p r ä s i d e n t e n H u m p h r e y mit den B r ü d e r n 
K e n n e d y spricht man v o n einer Abmachung, die 
al len drei nacheinander einen Platz im Rennen 
sichern so l l . * 

P r ä s i d e n t Johnson w i r d neben al lem anderen 
auch diese Entwicklungen h i n t e r d e n K u 
l i s s e n genau verfolgen m ü s s e n . Gegen einen 
a u ß e n - und innenpoli t isch erfolgreichen Her rn 
im W e i ß e n Haus haben die heimlichen Rebel len 
wen ig zu bestellen, und einen offenen Konf l ik t 
in der eigenen Partei k ö n n t e n sie — selbst wenn 
sie es wo l l t en — gar nicht r iskieren. Gel ingt es 
dem P r ä s i d e n t e n Johnson, das w e s t l i c h e 
B ü n d n i s auf eine neue, gesunde Basis zu 
stellen, das Ver t r auen gleichberechtigter Part
ner zu erhalten und zu v e r s t ä r k e n , Europa das 
Gefühl bester Beziehungen und gegenseitigen 
Schutzes zu geben, so kann er der Zukunft ge
lassen entgegensehen. Ein sonst so n ü c h t e r n e r 
und realist isch denkender Pol i t iker wi rd auch 
erkennen m ü s s e n , w ie vage die Vors te lh inqen 
und Hoffnungen v o n einem „ E i n l e n k e n " und 
„ U m d e n k e n " M o s k a u s und seiner Trabanten sind 
und wie g r o ß die Gefahren bleiben, die vom 
Osten her drohen 

K ö n i g s b e r g e r T r e f f e n 
i n « 1 e r P a v e n s t ä d t D u i s b u r g a m 12. u n d 1 3 . J u n i H M » 5 
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S c h l u ß v o n S e i t e 1 
Mehrhei t noch immer ist —, m ü s s e n ihre Hoff
nung auf mehr oder weniger vage Spekulat io
nen s tü t zen . Die bundesdeutsche Industrieaus
stel lung in Bukarest : viel le icht ist sie die W e n 
demarke? Liegt in der Aufnahme diplomatischer, 
wirtschaftlicher und kul ture l le r Kontakte mit 
den Ostblockstaaten nicht die V i s i o n einer Iso
l ierung des stalinistischen Ulbricht-Regimes, 
und zwar so, d a ß die Sowjetunion eines Tages 
gezwungen sein wi rd , den unhaltbar geworde
nen A u ß e n p o s t e n „DDR" a b z u s t o ß e n und die 
mitteldeutsche B e v ö l k e r u n g aus der Gefangen
schaft zu freien W a h l e n zu entlassen? 

Es ist fast komisch, wenn in solchen Diskus
sionen w i r den A b z u g der a m e r i k a n i 
s c h e n S t r e i t k r ä f t e aus der Bundesrepubl ik als 
Preis anbieten. S e l b s t v e r s t ä n d l i c h unter der 
Voraussetzung, d a ß die Russen ihrerseits „bis 
hinter den Bug" z u r ü c k g e h e n . 

Der 17. J u n i findet im Zwiel icht statt, von 
winz igen L ich tpünk tchen erhell t wie etwa der 
westdeutschen Industrieausstel lung in B u k a 
rest. V o m V o l k s a u f s t a n d d e s J a h r e s 
1 9 5 3 scheint weder eine M a h n u n g noch eine 
W a r n u n g auszugehen, nachdem w i r uns einge
redet haben, d a ß dergleichen nicht noch ein
mal stattfinden k ö n n t e und w ü r d e . W i r w ü n 
schen die Wiede rve re in igung — doch w i r w ü n 
schen, sie m ö g e auf le isen Sohlen kommen, ohne 
Aufregung, ohne auch nur einen Augenbl ick 
des Ris ikos . U n d ohne finanzielle Belastung des 
Staatsbudgets, also des Steuerzahlers, e twa zur 
A n k u r b e l u n g der mitteldeutschen Wirtschaft. 

Die Mit te ldeutschen denken anders, und wenn 
dieser Gedenktag einen Sinn hat, s ind s i e es, 
die ihm diesen Sinn geben. Sie sind nach wie 
vor bereit, O p f e r zu br ingen. Sie sind nach 
wie vo r bereit, ihr Leben einzusetzen, so wie 
es tägl ich die ein oder zwei Dutzend Menschen 
tun, die — ob erfolgreich oder nicht — die 
Flucht aus dem M a s s e n - K Z wagen. N u r junge 
Menschen s ind dazu physisch ü b e r h a u p t noch 
in der Lage; doch es handelt sich dabei nicht um 
Abenteurer , um Desperados. W i r kennen sie. Es 
sind Durchschnittsmenschen, und jeder hatte 
vorher Angst . Sie tun es dennoch und stehen 
damit für die M i l l i o n e n anderen, denen sich 
beim besten W i l l e n bisher eine wenn auch noch 
so gefahrvolle F luch tmögl i chke i t nicht bot, nicht 
bietet. 

Sie s ind also gezwungen zu bleiben. U n d der 
H a ß gegen die K e r k e r m e i s t e r entwickelt , 
da er s ;ch laut nicht ä u ß e r n darf, einen gefähr 
lichen Übe rd ruck . 

W i r im Westen nehmen das nur ungern zur 
Kenntnis . A l l z u g e r n lassen w i r uns einreden, 
d a ß die Menschen d r ü b e n durch diese und jene 
Erleichterung v o n ihrem Ung lück abgelenkt 
seien, sei es, d a ß L'lbricht zu hohen Festtaqen 
Südf rüchte herangeschafft hat oder d a ß der Druck 
auf die christlichen Ki rchen ein wenig nach läß t . 
Auch sind w i r geneigt, die Passierscheine und 
die Rentneneisen als wi rksame H e b e l der Ent
spannung anzusehen. 

Das trifft n i c h t zu. Nach wie vo r schlafen 
wi r mit der Bombe vor der H a u s t ü r . U n d so 
w ü n s c h e n wi r nur das eine: d a ß dieser Tag, der 
17. Jun i , in unseren Herzen Beunruhigung 
schafft, anhaltende Beunruhigung, die die W e l t 
a u f m e r k e n läßt , die Freund und Feind k lar 
macht, d a ß man im Herzen Europas nicht 17 M i l 
l ionen Menschen gefangenhalten kann, ohne am 
Ende eine unkontrol l ierbare Katastrophe her
a u f z u b e s c h w ö r e n . 

Japans Ostblock-Handel 
steigt stark an 

np. A u f ü b e r eine M i l l i a r d e Dol l a r w i r d Ja 
pans Hande l mit dem Ostblock in diesem Jahr 
ansteigen. Das s ind 10 Prozent mehr als 1964. 
In wenigen Jahren, etwa um 1968, w i r d der 
Ostblock mit gut 10 Prozent an Japans gesam-

--m A u ß e n h a n d e l beteil igt sein. H e u i e b e t r ä g t 
dieser A n t e i l bereits ü b e r 6 Prozent. Im ver
gangenen Jahr machte Japans Hande l mit den 
Ostblockstaaten 918 M i l l . Do l l a r aus, 66 Prozent 
mehr als 1963. 

Die geschäf t s tüch t igen japanischen Kaufleute 
wickelten ihren Ostblock-Handel 1964 vorwie 
gend mit drei kommunist ischen L ä n d e r n ab: mit 
der S o w j e t u n i o n , mit C h i n a und 
K u b a , das man w o h l ebenfalls zu dieser 
Gruppe rechnen darf. Im einzelnen kamen auf 
die Sowjetunion 408, auf Ch ina 310 und auf 
Kuba 87 M i l l . Dol la r in beiden Richtungen. Die 
mit Pek ing handelnden japanischen Handels
h ä u s e r rechnen damit, d a ß ihr Umsatz in und 
aus Richtung Ch ina in diesem Jahr 400 M i l l . 
Dol lar erreichen wi rd . 

Der neue Hamburger Bürgermeister 
Zum Ersten B ü r g e r m e i s t e r der Fre ien und 

Hansestadt Hamburg wurde der bisherige F i 
nanzsenator Professor H e r b e r t W e i c h 
m a n n g e w ä h l t . Der g e b ü r t i g e Liegni tzer war 
Landrichter in Breslau und wechselte 1928 in 
die p r e u ß i s c h e V e r w a l t u n g übe r . Er erwarb sich 
das Ver t rauen des aus K ö n i g s b e r g stammenden 
M i n i s t e r p r ä s i d e n t e n O t t o B r a u n , dem er als 
pe r sön l i che r Referent in einer poli t isch und 
wirtschaftlich schweren Zei t zur Seite stand. So 
wirk te er bei manchen wichtigen Entscheidun
gen mit, u . a. am Absch luß der p r e u ß i s c h - h a m 
burgischen G e m e i n s c h a f t s v e r t r ä g e . 1933 wurde 
Herbert Weichmann als Min i s te r i a l ra t gezwun
gen, aus dem Staatsdienst auszuscheiden. Er 
emigrierte in die U S A . 1948 wurde er nach H a m 
burg berufen und ü b e r n a h m im folgenden Jahre 
das A m t des P r ä s i d e n t e n des Rechnungshofes; 
1957 wurde er Finanzsenator. Die U n i v e r s i t ä t 
Hamburg ve r l i eh ihm den Professorentitel . Sei
nem f rühe ren Chef, M i n i s t e r p r ä s i d e n t Ot to 
Braun, hat Herbert Weichmann ein a n h ä n g l i 
ches Gedenken bewahrt und sein geistiges und 
politisches Erbe verwaltet . 

Der bisherige B ü r g e r m e i s t e r Dr. P a u l N e -
v e r m a n n , der aus p e r s ö n l i c h e n G r ü n d e n sein 
A m t niederlegte, nahm wie sein V o r g ä n g e r Dr . 
h\ c. M a x B r a u e r an g r o ß e n o s t p r e u ß i s c h e n 
Veransta l tungen in der Hansestadt te i l . Erinner
lich ist noch manchem Dr. Nevermanns Rede 
beim K ö n i g s b e r g e r Treffen in der Ernst -Merck -
Hal le , PfrrKjstscmniaig, 21. M a i 7961. 

Verzicht - sinnlos 
Von Woligang Adler 

Immer heftiger wi rd Bonn in letzter Zeit von 
Po l i t ike rn und Publ iz is ten der Freien W e l t be
d r ä n g t , die O d e r - N e i ß e - L i n i e als deutsche Ost
grenze anzuerkennen. Dabei e r k l ä r t man, Polen 
k ö n n e nur so in die Lage versetzt werden, seine 
Bindungen zur Sowjetunion a l lmähl ich zu lok
kern und schließlich zu lösen . Auch in der Bun
desrepublik selbst vertreten nicht wenige diesen 
Gedanken , der von der Annahme ausgeht, d a ß 
sich Warschau vo r a l lem wegen der sowjeti
schen Schutzgarantie für die „ W e s t g r e n z e " des 
von ihm beherrschten Landes an M o s k a u gefes
selt fühlt . . . 

Eine n ü c h t e r n e mi l i t ä r i sche Beurtei lung der 
Posi t ion Polens im Gefüge des ös t l ichen Staaten
systems läß t solche Spekulat ionen jedoch sehr 
schnell als falsch erkennen. A n a l y t i k e r im Pari
ser N A T O - H a u p t q u a r t i e r bestreiten ihren W i r k 
l ichkeitsgehalt energisch. U n d ihre Argumente 
sind ta tsächl ich geeignet, jede Vermutung , d a ß 
ein formeller Verzicht auf die deutschen Ostpro
vinzen dem Westen polit ischen Nutzen b räch te , 
in den Bereich der I l lus ion zu verbannen. Sie 
verdienen daher in unserem Lande G e h ö r und 
Beachtung. 

Nicht um der O d e r - N e i ß e - L i n i e w i l l e n m u ß 
Warschau an der Seite Moskaus verharren, son
dern, w e i l Polen geostrategisch die wichtigste 
V e r b i n d u n g zwischen dem T e r r i t o r i u m 
d e r U d S S R und dem m i t t e l d e u t s c h e n 
A u f m a r s c h r a u m der Roten A r m e e dar
stellt. Die V o l k s r e p u b l i k , die von G o m u l k a re
giert w i rd , kann es sich daher gar nicht erlauben, 
einen poli t ischen Kurs zu steuern, der von der 

Sowjetunion for t führ t . Bei jedem Versuch, es zu 
tun, w ü r d e sie — wie Ungarn im Herbst 1956 — 
damit rechnen m ü s s e n , vom K r e m l brutal nieder
geworfen, also zur B o t m ä ß i g k e i t gezwungen zu 
werden. * 

Auch durch die S t ä r k e seiner S t r e i t k r ä f t e re
p r ä s e n t i e r t Warschau einen wesentl ichen Faktor 
im M i l i t ä r s y s t e m Moskaus . Bei einer B e v ö l k e 
rungszahl von 31 M i l l i o n e n Menschen u n t e r h ä l t 
Polen mit 380 000 Soldaten und 2,6 M i l l i o n e n 
Reservis ten die g r ö ß t e nicht-sowjetische A r m e e 
im Machtblock des Ostens. Der K r e m l dü r f t e 
nicht bereit sein, auf dieses Potent ia l , das im 
Kriegsfa l le der s o w j e t i s c h e n H e e r e s 
g r u p p e N o r d zur V e r f ü g u n g stehen w ü r d e , 
zu verzichten. Noch nie hat er sich gescheut, die 
Grat is l ieferung fremden Blutes für seine Inter
essen mit rücks ich t s lose r Gewa l t einzufordern. 

Im strategischen K a l k ü l der Sowje tunion hat 
Polen sogar noch an Bedeutung gewonnen, seit
dem sich die F ü h r u n g dei UdSSR anschickt, die 
technischen Vorbere i tungen für eine „ U m g r u p 
pierung" in Mi t te leuropa zu vol lenden . U m 
Truppen, die sie aus der Zone z u r ü c k g e z o g e n 
hat, schnell wieder einsatzbereit an Or t und 
Stelle zu haben, braucht sie das polnische Te r r i 
torium, durch das al le seine N a c h s c h u b 
l i n i e n auf Schiene, S t r a ß e und W a s s e r s t r a ß e 
verlaufen. Nicht nur sie wurden in den letzten 
Jahren be t räch t l i ch ausgebaut, sondern auch die 
E r d ö l l e i t u n g , deren wesentliches Te i l s tück ü b e r 
Plnck nach Schwedt an der Oder führt , wurde 
durch Polen geleitet. 

II Heimatrecht weniger wichtig. 
Bezeichnende Äußerungen des Polenbischofs K o m i n o k 

I i 

M . W a r s c h a u . „Das Heimatrecht ist weni 
ger wicht ig als das Grundrecht von Einzelmen
schen und ganzen V ö l k e r n auf Exis tenz" — 
schreibt der in Bres lau t ä t i g e polnische Erz-
bischof K o m i n e k in der katnolischen Zeitschrift 
„ T y g o d n i k Powszechny". 

„Es ist eine a l lgemein bekannte und bezeich
nende Sache, d a ß die Westgebiete (Ostdeutsch
land) für die deutschen Auss ied le r oder Flücht
l inge l ä n g s t a u f g e h ö r t haben, eine Lebensfrage 
zu sein. (!) F ü r Polen jedoch werden die West
gebiete niemals au fhö ren , eine Existenzfrage für 
neun M i l l i o n e n Menschen zu sein" — e r k l ä r t 
Kominek . Bei dieser Feststel lung handele es 
sich keineswegs um eine polnische A n a l o g i e zum 
deutschen „Drang nach Osten. Es handelt sich 
einfach um die Lebensbedingungen für M e n 
schen, für die anderswo ein entsprechender 
Lebensraum nicht gegeben ist". (?) 

„Die O p f e r , die die D e u t s c h e n durch 
den Ver lus t der Westgebie te zu tragen haben, 
m ü s s e n in die Reihe jener E n t s c h ä d i g u n g e n ein
gegliedert werden, die ein Staat zu zahlen hat, 
aus dessen Verschulden einer der scheußl ich
sten Kr i ege ausgebrochen ist, der die Ausro t tung 
des polnischen V o l k e s zum Zie le hatte" — 
schreibt K o m i n e k weiter. 

Es habe daher keines polnischen „ n a t i o n a l e n 
Chauv in i smus" bedurft, um „nach dem Kr iege 
deri neuen Raum für die neue nationale Exis tenz 
zu erkennen". Nicht das Gefühl , „ U b e r m e n 
schen" zu sein, nicht i rgendein „ M e s s i a n i s m u s " 
und ke in „ E r o b e r u n g s p r o g r a m m " habe die po l 
nischen Siedler bewogen, sich in den „ W e s t 
gebieten" niederzulassen, sondern einfach die 
Notwendigke i t , „ e x i s t i e r e n zu m ü s s e n " . 

F ü r die Polen sei es dabei durchaus v o n Be
lang, d a ß „die M e h r z a h l der Deutschen diese 

Gebiete bereits verlassen hatten, noch bevor die 
polnische V e r w a l t u n g in Erscheinung trat" und 
d a ß „nicht die Polen mit dem P r o z e ß der A u s 
s iedlung begonnen haben. Es waren die A 1 -
H e r t e n , die diese peinliche und kompl iz ie r t e 
Methode g e w ä h l t haben". 

„Die Bewirtschaftung der Westgebie te ist fast 
spontan als e in n a t ü r l i c h e s Gebot für e in V o l k 
aufgefaß t worden, das leben w i l l " — schreibt 
K o m i n e k weiter. 

„ M e n s c h e n ohne ihre .Heimat ' in Schlesien 
oder im E r m l a n d k ö n n e n sich ausgezeichnet 
entwickeln. Es ist hingegen nicht ausgeschlos
sen, d a ß eine weniger radikale L ö s u n g der Frage 
der Westgebie te in der Zukunft nicht nur zu 
einer neuen Ver l e t zung des (polnischen) Heimat
rechts führen w ü r d e , sondern den Menschen er
neut auch ihre elementarischen p e r s ö n l i c h e n 
Rechte h ä t t e nehmen k ö n n e n , das Recht auf Le
ben, auf En twick lung und auf Existenz." 

A u s der Bundesrepubl ik , vo r a l lem von jun
gen Menschen, habe er, K o m i n e k , v ie le Briefe 
erhalten, die „e inen s t i l len Verz ich t auf den 
deutschen Besitz der Westgebie te enthalten . . . 
Einen ä h n l i c h e n psychischen P rozeß er leben w i r 
auch in Polen hinsichtl ich unserer ehemal igen 
Ostgebiete" . . . 

Erzbischof K o m i n e k geht mit ke inem W o r t auf 
die grausigen Fakten der Ver t r e ibung und V e r 
folgung v o n v ie len M i l l i o n e n Deutschne, auf 
die entsetzlichen Verbrechen ein, die an diesen 
begangen wurden. Er verschweigt die Tatsache, 
d a ß in den abgetretenen ostpolnischen Gebie ten 
die Po len stets nur eine Minde rhe i t stel l ten und 
d a ß auf einen ausgesiedelten Polen fünf ver
triebene Deutsche kommen. Die Wahrhe i t ver
schweigt oder verdreht auch dieser polnische 
Bischof. 

Warschau verschleierte „Wahl"-Ergebnisse 
M . Warschau. Radio Warschau verschwieg 

die Tatsache, d a ß es bei den sogenannten Sejm-
wahlen nur drei M i t g l i e d e r n des P o l i t b ü r o s 
— G o m u l k a , Gie rek und Spychalski — gelungen 
war, in ihren W a h l k r e i s e n die ersten P lä tze zu 
belegen. Verschleier t wurde vo r a l lem auch, d a ß 
Premier C y r a n k i e w i c z und S t a a t s p r ä s i d e n t 
Ochab in ihren W a h l k r e i s e n jewei l s auf den 
v o r l e t z t e n al ler P l ä t ze landeten, die für 
einen Einzug in den Sejm erforderlich sind. 

Radio Warschau verlas zwar die Namen aller 
460 in den Sejm „ g e w ä h l t e n " neuen A b g e o r d 
neten, ohne al lerdings zu e r w ä h n e n , w ie hoch 
die Zah l der g ü l t i g e n Stimmen gewesen ist, die 
die einzelnen Kandida ten in ihren W a h l k r e i s e n 
auf sich vere in igen konnten. N u r so war dieses 
erste V e r s c h l e i e r u n g s m a n ö v e r mögl ich . Die 
Nennung der Namen erfolgte automatisch in 
der gleichen Reihenfolge, in der die Kandidaten 
auf den Wahlze t t e ln aufgeführ t waren. Und hier 
war die Partei- und Regierungsprominenz auf 
den ersten P lä t zen verzeichnet worden. N u r so 
konnte in dem Rundfunkbericht verschwiegen 
werden, d a ß das als „S ta l in i s t " angesehene 
P o l i t b ü r o - M i t g l i e d K 1 i s z k o in Danz ig auf den 
l e t z t e n a c h t e n P l a t z l a n d e t e . 

O b w o h l nach einer Einhei ts l is te g e w ä h l t 
wurde, e r m ö g l i c h t e das System der „St re ichun
gen" von Kandida ten einen Einbl ick in die 
„Guns t des W ä h l e r s " . Der erste Eindruck: Der 
W ä h l e r lehnt „S ta l in i s t en" vom T y p eines 
K l i s z k o oder Ochab ab. Auch C y r a n k i e w i c z sieht 
sich in seiner U n p o p u l a r i t ä t bei der B e v ö l k e r u n g 
erneut b e s t ä t i g t . 

Sowjetische Schaumschlägerei 
In der sowjetischen Fachzeitschrift .Staat und 

Recht der Sowje tun ion" wurden im Hinb l i ck auf 
eine „ D e m o k r a t i s i e r u n g " des sowjetischen 
Wahlsys tems V o r s c h l ä g e gemacht. Es w ü r d e sich 
darum handeln, bei den W a h l e n in die Sowjets 
auf den W a h l l i s t e n m e h r e r e K a n d i d a 
t e n figurieren zu lassen, w ä h r e n d bisher für 

jeden vakan ten Sessel nur ein Kandida t aufge
stellt wurde. Der Vorsch lag stammt v o m Chef
redakteur der Zeitschrift, Lepeschkin. Im Pro
gramm der Kommunis t i schen Partei der Sowjet
union, schreibt Lepeschkin, sei als u n e r l ä ß l i c h 
vorgesehen, d a ß die „ d e m o k r a t i s c h e n G r u n d 
s ä t z e " des sowjetischen Wahlsys tems vermehrt 
zur Ge l tung gelangten. Dementsprechend m ü s s e 
geprüf t werden, wie das W a h l verfahren ver
bessert werden k ö n n e , damit die W ä h l e r ihren 
W i l l e n besser zum Ausdruck br ingen k ö n n t e n . 

Bekannt l ich b e s c h r ä n k t das sowjetische W a h l 
gesetz die Zah l der Kandida ten nicht; jedoch 
hat sich die Praxis herausgebildet, für jeden 
Sitz in den Sowjets nur einen Bewerber aufzu
stellen. In dem A r t i k e l w i r d bemerkt, d a ß aus 
Leserkreisen bereits häuf ig (!) der Wunsch ge
ä u ß e r t wurde, d a ß auf den Listen mehrere K a n 
didaten für einen Sitz zur W a h l gestellt w ü r d e n . 
Diese Frage sei keineswegs zwei t rangig , son
dern für die Demokrat i s ie rung der W a h l e n von 
g r o ß e r Bedeutung. 

Ein schwerer Schlag für Gomulka 
Zur Flucht des Chefs der rotpolnischen Mi l i t ä r 

miss ion in Ber l in , T y k o c i n s k i , schreibt die e x i l 
polnische Zei tung „Dzienn ik P o l s k i " : 

„Die Flucht in die Freihei t T y k o c i n s k i s ist für 
G o m u l k a und M o c z a r ein besonders empfind
licher Schlag. Im Hinbl ick auf die Bedeutung des 
Amtes , das er bekleidet , kann man die Flucht 
T y k o c i n s k i s ledigl ich mit der Flucht des f rühe
ren M i l i t ä r a t t a c h e s in Wash ing ton , Oberst M o 
nat, vergleichen. Die Ber l iner Stel le war die Zen
trale der polnischen A b w e h r für Deutschland 
und Oberst T y k o c i n s k i , m u ß t e al le Warschauer 
Gehe imakten kennen. 

Unzweifelhaft w i r d es, wie nach der Flucht 
v o n Mona t , zu einer g r o ß e n S ä u b e r u n g im po l 
nischen Abwehrclienst kommen. M a n kann sich 
unschwei die Wut der Machthaber in M o s k a u 
vorstel len, deren Geheimnisse nun auch den 
Amer ikane rn ü b e r m i t t e l t werden. 

V o n W o c h e z u W o c h e 
290 Landsleute aus den polnisch besetzten deut

schen Os tp rov inzen und zehn R ü c k k e h r e r aus 
der Sowje tun ion trafen im Lager Fr iedland 

Drei tausend Kundgebungen werden am 17. Juni 
in B e r l i n und Wes tdeu tsch land an den Tag 
der deutschen Einhei t mahnen. 

B u n d e s p r ä s i d e n t He in r ich L ü b k e wi rd am 
17. J u n i auf einer Kundgebung zum Tag der 
deutschen Einhei t auf dem H o l z b e r g in Helm
stedt sprechen. 

Unter Le i tung des WDR-In tendan ten K laus von 
Bismarck hat eine Delega t ion des Westdeut
schen und S ü d d e u t s c h e n Rundfunks die rot
polnische Funkzent ra le in Warschau besucht. 

8 ' / j M i l l i o n e n W o h n u n g e n s ind in der Bundes
republ ik seit Kr iegsende fertiggestellt wor
den. 

Die geplante neue Technische Hochschule Dort
mund sol l zu einer U n i v e r s i t ä t ausgebaut 
werden. 

Der Fehlbet rag der Bundespost im Jahr 1964 
betrug nach einer M i t t e i l u n g des Bundesmini
sters nur noch 19 M i l l i o n e n D M . Ursp rüng l i ch 
war mit e inem Defizit v o n 385 M i l l i o n e n D M 
gerechnet worden . 

„ R e g i e r u n g e n gehen, die Ki rche b le ib t" e r k l ä r t e 
der polnische K a r d i n a l W y s z y n s k i bei einer 
Predigt in Warschau kurz v o r den polnischen 
Scheinwahlen. 

Hubschrauber der Zonen-Luftwaffe werden jetzt 
v o m Ulbr ich t -Regime zur Bewachung der De
marka t ions l in ie eingesetzt. 

11,7 M i l l i o n e n M i t g l i e d e r der sowjetischen K P 
gab es Ende 1964. E t w a jeder zwanzigste Ein
wohner der U d S S R hat e in Parteibuch. Fast 
31 000 Parteigenossen wurden im letzten 
Jahre als „ u n w ü r d i g " ausgeschlossen. 

21 neue T a n k e r für die Sowje tun ion so l l F inn
land in den Jah ren 1966 bis 1968 bauen. In 
den letzten Jah ren hatte F i n n l a n d 25 neue 
Schiffe für M o s k a u geliefert . 

Ulbricht fordert Gebühren . . . 
tp. Dem Regime der Sowjetzone gelang vor 

geraumer Ze i t e in unerwarte ter Coup , als 
w e s t d e u t s c h e I l l u s t r i e r t e n und 
P r o g r a m m z e i t s c h r i f t e n nach und nach 
die Programme des F e r n s e h e n s d e r 
„ D D R " abzudrucken begannen. K e i n A p p e l l 
an die pol i t ische V e r a n t w o r t u n g konnte damals 
helfen; die regionalen P r o g r a m m b l ä t t e r , die 
ihren Absa t z in den Zonenrandgebie ten fanden, 
zwangen angeblich ihre g r o ß e n Konkur ren ten 
dazu, gleichzuschalten. 

Jetzt setzt die Zonenpropaganda zu einem 
zwei ten Schlag an. Künf t ig w i l l Ulbr ich t für die 
Ü b e r m i t t l u n g der Programme durch Fernschrei
ber T e l e x g e b ü h r e n e in t re iben. Zwischen 
zwanz ig und s iebzig M a r k so l l en die Zei tungen 
und Zeitschriften an Ulbr ich t entrichten. Die 
H i n t e r g r ü n d e dieses Schrittes s ind nicht a l lem 
in Aufwer tungsbes t rebungen oder in Fin an« 
z i e r u n g s w ü n s c h e n zu suchen. Die l i nks rad ika len 
Zei tungen w i e . e twa das Hamburge r „Blink-
füer" hatten bis zu dem Ze i tpunk t des U m f a ü s 
der Programmzeitschrif tenpresse die ostzonalen 
Fernsehprogramme a l l e in abgedruckt und wur
den nur aus diesem G r u n d v o n manchen Lesern 
gekauft. A l s nun die g r o ß e n Organe auch das 
Programm v o m Adle rshof -Fernsehen brachten, 
ve r lo ren die u l t r a l i nken B lä t t chen zusehends an 
Auf l age . , 

Remscheider „Volksbildner" 
Z u unserem dod-Bericht in Fo lge 23 erhal len 

w i r v o m Lei ter der Volkshochschu le der Stadt 
Remscheid, Dr . B lanck-Conrady , eine Gegen
ä u ß e r u n g , die w i r dem Pressegesetz veröf fen t 
l ichen: 

. S i e haben in e inem Remscheider . V o l k s b i l d -
ner ' ü b e r s c h r i e b e n e n A r t i k e l die Behauptung 
aufgestellt, der Unterzeichnete sei M i t g l i e d des 
Landesbeirates der D F U in N W und seine Ehe
frau sei in der ,roten Frauenfr iedensbewegung 
bewegl ich ' . Diese Behauptungen s ind erweisl ich 
unwahr, wahr ist v ie lmehr , d a ß der Unterzeich
nete der D F U weder a n g e h ö r t noch a n g e h ö r t 
hat, noch ihrem Landesbeirat a n g e h ö r t . W a h r ist 
weiter, d a ß seine Ehefrau ke iner polit ischen 
Partei oder .Bewegung ' a n g e h ö r t . 

Ich fordere Sie unter Berufung auf das Presse
gesetz auf, in gleicher Aufmachung diesen W i 
derruf zu ve rö f f en t l i chen . 

gez. Dr . B lanck-Conrady 
Lei ter der Volkshochschule" 

* 
Sowei t die Ä u ß e r u n g Dr . Blanck-Conrady. 

Eine Ste l lungnahme unseres Informanten wird 
in einer der n ä c h s t e n Fo lgen veröf fen t l i ch t wer
den. 

Die Redak t ion „Das O s t p r e u ß e n b l a t t " 

H e r a u s g e b e r : Landsmannschaft O s t p r e u ß e n e V 

C h e f r e d a k t e u r : Eitel Kaper, zugleich verant
wortlich für den politischen Tei l . F ü r den kulturellen 
und heimatgeschichtlichen Te i l : Erwin Scharfenorth 
Für Soziales. Frauenfragen und Unterhaltung: Ruth 
Maria Wagner F ü r landsmannschaftliche Arbeit. Ju
gendfragen. Sport und Bilder: Hans-Ulrich Stamm 

Verantwortlich für den Anzeigenteil: Heinz Pas
sarge (sämtl ich in Hamburg). 

Unverlangte Einsendungen unterliegen nicht der 
redaktionellen Haftung für die R ü c k s e n d u n g wird 
Porto erbeten 

Das O s t p r e u ß e n b l a u Ist das Organ der Landsmann
schaft O s t p r e u ß e n und erscheint w ö c h e n t l i c h zur In
formation der Mitglieder des F ö r d e r k r e i s e s der 
Landsmannschaft O s t p r e u ß e n 

Anmeldungen nehmen tede Postanstalt und die 
Landsmannschaft O s t p r e u ß e n entgegen Monatlich 
2 — D M 

Sendungen für Schriftleitung, G e s c h ä f t s f ü h r u n g und 
Anzeigenabteilung: 2 Hamburg 13, Parkallee 84/86. 
Telefon 45 25 41/42 Postscheckkonto N r 907 00 (nur 
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Luftbild vom Königsberger Schloß 
i ^ a s n e b e n s t e h e n d e - um '930 aufgenommene Foto zeigt eine gute Übersicht über das läng
liche Viereck des Königsberger Schlosses von Norden her. Die dem Betrachter zugewandte Seiten-
front wird von den ältesten Teilen des Schlosses gebildet. Rechts steht die ehemalige Herren-
tirmarie, das Siechenhaus und Altersheim der Ordensritter, daran schließt sich die Hochmeister
wohnung und weiter nach links das einstige Kornhaus, später Oberlandesgericht. An der Ecke 
zur Ostfront sieht man den Haberturm. Es folgen das 1542 vollendete Albrechtstor, Bauteile aus 
™?lC2eT Z e ' 1 , i n d e n e n s i c n d i e flucht der „königlichen Wohngemächer" hinzieht; auch das 
Wachtlokal der Schloßwache ist in diesem Flügel eingerichtet. 

Um die Ecke zur Südfront entstand in den Jahren 1705 bis 1712 der von Schultheiß von Uniried 
geleitete Barockbau; die Absicht, eine ganze Fassade im gleichen Stil aufzuführen, wurde nicht 
verwirklicht. In den schönen Räumen befinden sich die Kunstsammlungen der Stadt Königsberg. 
Im Südflugel führt der „Krönungsgang' zum Schloßturm und zu dem 1584 bis 1595 erbauten 
Kirchenflügel im Westen. Im Südflügel beginnen die Räume der Altertumsgesellschaft Prussia mit 
der reichhaltigen vorgeschichtlichen Abteilung und den ostpreußischen volkskundlichen 
Heimatstuben. Im Westflügel liegt über der Schloßkirche der riesige Moskowitersaal, in dem 
Modelle von preußischen Ringwällen, Ordensburgen und befestigten Städten, Waffen, historische 
Uniformstücke und die alten Fahnen der ostpreußischen Regimenter zu sehen sind. 

* 
Das Schloß war ab 1312 der Sitz des Ordensmarschalls, 1457 Residenz der Hochmeister des 

Deutschen Ritterordens, 1525 der Herzöge in Preußen. 1701 setzte sich im Audienzsaal Friedrich 1. 
die Königskrone aufs Haupt. Königsberg wurde neben Berlin die zweite Residenz der preußi
schen Könige. 

Abgesehen von den Partieen des Königsberger Schlosses, in denen Diensträume von Behörden 
lagen, wurde es nach dem Ersten Weltkriege ein Museen-Zentrum. 

Der Schloßturm auf dem Plan von Joachim 
Bering aus dem Jahre 1613 von Süden gesehen. 

s-h. V o n den markanten B a u w e r k e n der Stadt 
hat sich w o h l die Gesta l t des S c h l o ß t u r m s am 
festesten in das B e w u ß t s e i n der K ö n i g s b e r g e r 
g e p r ä g t . Immer noch stehen uns sein braunroter 
Rumpf und der spitz zulaufende H e l m ü b e r der 
Ga le r i e mit den v i e r E c k t ü r m c h e n k l a r vor 
A u g e n . Schon v o n wei tem sah man ihn, suchte 
seine Si lhouet te am Hor i zon t v o n den H ü g e l n 
des Samlandes, v o n den A u s l ä u f e r n des Stab
lacks oder v o n Bord der auf dem Frischen Haff 
fahrenden Schiffe. A l s ein steinerner W ä c h t e r 
erhob er sich ü b e r die Dächer , Gassen und 
P l ä t z e der Al ts tad t . 

Erbaut wurde der S c h l o ß t u r m zur B lü t eze i t des 
Ordens , um die W e n d e v o m 14. zum 15. Jahr
hundert. Er war eigentl ich mehr zur R e p r ä s e n 
tat ion errichtet worden als zu kr iegerischen 
Ver te id igungszwecken . Die T u r m w ä c h t e r konn
ten aber v o n ihrer hohen W a r t e aus die alte, 
am Frischen Haff nach K ö n i g s b e r g und wei ter 
ins Samland f ü h r e n d e S t r a ß e ü b e r s e h e n . 

Z u t a t e n f r ü h e r e r Z e i t 

Das alte M a u e r w e r k mit den spi tzbogigen 
F e n s t e r ö f f n u n g e n und Blenden bl ieb bis i n un
sere Tage erhal ten; nur sein H e l m ist umge
staltet worden . U r s p r ü n g l i c h stand auf dem Hofe 
der B u r g neben dem T u r m der „Al t e Stock", das 
ehemal ige Konven t shaus der Ordensr i t ter , das 
der vormundschaft l iche Regent des Herzogtums, 
M a r k g r a f G e o r g Fr iedr ich , n i e d e r r e i ß e n l i eß , um 
den W e s t f l ü g e l mit der Sch loßk i r che zu bauen. 
Der damit beauftragte Baumeister B l a s i u s 
B e r w a r t — e in M e i s t e r der s ü d d e u t s c h e n 
Renaissance —> sah sich a u ß e r d e m vor die Auf
gabe gestell t , T r e p p e n a u f g ä n g e für den N e u 
bau und zu den oberen S tockwerken des Tur
mes zu schaffen. Er l ö s t e diese durch die Er
richtung v o n z w e i runden T r e p p e n t ü r m e n zu 
beiden Hofse i ten des W e s t f l ü g e l s . In e inem 
diesen F l ü g e l beschreibenden Gedicht aus jener 
Ze i t w i r d gesagt, d a ß sie „ i n w e n d i g beyde 
Schnecken gle ich" seien. 

Der Treppenturm am S c h l o ß t u r m m u ß t e 1815 
verschwinden, ihn hatte der Zahn der Zei t zu 
sehr benagt; sein G e g e n s t ü c k hingegen blieb 
Bei den sommerl ichen T h e a t e r a u f f ü h r u n g e n im 
Schloßhof diente er als e in höchs t w i rksamer 
geradezu idealer Hin te rg rund , wie man sich ihn 
nur w ü n s c h e n konnte, zumal bei den Inszenie
rungen des „ K ä t h c h e n v o n H e i l b r o n n " und des 
„Götz v o n Ber l i ch ingen" . 

Im Jahre 1688 war der obere Aufbau des 
S c h l o ß t u r m s für die A n k u n f t des neuen Landes
herrn, K u r f ü r s t Fr iedr ich III., durch eine zier
liche, achteckige Laterne mit Kuppeldach be
reichert worden . A u c h f rühe r schon umlief eine 
Ga le r i e das Turmhaupt . E in Besucher Kön igs 
bergs, der vo r rund 150 Jahren v o n ihr aus ins 
Land schaute, schrieb: 

»Die Auss ich t von der G a l e r i e des hohen 
S c h l o ß t u r m s ist, da der Turm, wie das Schloß 
auf e inem zieml ich hohen Berge liegt, sehr weit 
und ü b e r die g r o ß e Stadt mit ihrem Hafen und 
ü b e r die wohlbebaute , v o m Pregel d u r c h s t r ö m t e 
Landschaft, höchs t mannigfa l t ig . M a n w i r d nicht 
m ü d e , diese reizende, e inem Gar ten gleichende 
Gegend zu beschauen, und nur mit M ü h e reißt 
man sich d a v o n los. Der Hor izon t , durch keine 
hohen Berge begrenzt, ist so weit , d a ß man mit 
e inem Fernglase P i l l a u sieht, obgleich diese 
Stadt s ieben M e i l e n v o n K ö n i g s b e r g entfernt 
i s t . . . " 

V o r hundert Jahren umgaben steile G e r ü s t e 
den S c h l o ß t u r m ; es wurde emsig gehackt und 
die Te i l e des a l ten Aufbaues wurden als Schutt 

niedergeseil t . Z i ege l um Z iege l wurden danach 
hinaufgeschafft, und a l lmähl ich wuchs in den 
Jahren 1864 bis 1866 eine neue Bedeckung — 
eben jener spitz zulaufende H e l m im neugoti
schen St i l , der den K ö n i g s b e r g e r n ein vertrauter 
A n b l i c k werden sollte. Der Sch inke l schü le r 
A u g u s t S t ü l e r , der schon die Neue U n i 
v e r s i t ä t auf dem Paradeplatz gebaut hatte, l ie
ferte den Riß. Die Bauarbei ten leitete Schloß
inspektor Hecker. In schwindelnder H ö h e wur
den sie a u s g e f ü h r t , denn diese betrug vom 
Pflaster bis zur Kreuzspi tze gemessen 82, ü b e r 
dem mit t leren Pregelstand 94 Meter . 

gen sich nach ihnen gerichtet haben, denn Uhren 
waren teuer,- nicht jeder konnte sich eine le i 
sten. Vie l l e i ch t hat auch I m m a n u e l K a n t 
zu ihnen aufgeblickt, wenn er von seinen täg
lichen, auf die M i n u t e festgelegten Spazier
g ä n g e n durch die Kne iphöf i sche Langgasse heim
strebte. Er hielt ja sehr auf eine genaue Zeit-

255 Stufen führ t en hinauf zu der von v ier 
Eck tü rmen e i n g e f a ß t e n neuen Galer ie . Die M i t 
gl ieder eines Posaunenchors — Schüler des 
S täd t i s chen Mus ikmeis te r s — stampften diese 
zweimal am Tage herauf A m Vormi t tag , um 
11 Uhr , e rk lang die W e i s e „Ach bleib ' mit De i 
ner Gnade" und abends um 21 U h r „ N u n ruhen 

Wandlungen des Schloßturms 

Bei diesem Bau wuftle der Standort der Uhren 
an den v ie r Seiten des Turmes h ö h e r gelegt 
Auch ihnen w o l l e n w i r e in freundliches Ge
denken widmen . Schon auf dem Beringschen 
Stadtplan von 1613 sieht man Uhren am Turm 
Genera t ionen von K ö n i g s b e r g e r B ü r g e r n m ö -

eintei lung des Tages, sonst h ä t t e er sein g r o ß e s 
Arbei tspensum kaum b e w ä l t i g e n k ö n n e n . 

Im T u r m hingen auch die Kirchenglockeci. Die 
ä l t e s t e wurde 1855 umgegossen; sie hatte ein 
e h r w ü r d i g e s Al t e r , denn sie stammte aus der 
Zeit des Hochmeisteres Ul r i ch von Jungingen. 

In der West-Nordecke des Schlosses: Am Kirchenllügel (rechts) steht ein spilzdachiger Trep
penturm. Ein gleichaussehender befand sich einst an der anderen Seite. (Auf derr\ Beringschen 
Plan lugt seine Turmspitze dicht neben dem Schloßturm rechts gerade noch hervor,) — Rechts 
der Eingang in das berühmte Weinlokal .Blutgericht". Aulnahmen: Bildarchiv LMO 

alle W ä l d e r . . .", das Signal für v ie le , die einen 
arbeitsreichen Tag am kommenden f rühen M o r 
gen vor sich hatten, sich ebenfalls zur Ruhe zu 
begeben. 

Das Blasen v o m Sch loß tu rm war ein uralter 
Brauch. Das ä l t e s t e Zeugnis h i e r ü b e r ist eine 
Verpfl ichtung des S c h l o ß t ü r m e r s aus dem Jahre 
526. Er m u ß t e e in Trompeter sein, der Kr iegs 

dienste „zu Pferde und zu F u ß " geleistet hatte, 
also e in im Wachdienst erfahrener M a n n , der 
auch die damaligen Signale kannte. Pfeifer oder 
Fiedler wurden nicht mit diesem Auslug-Pos ten 
betraut. Brach i n der Stadt e in Feuer aus, so 
hatte der S c h l o ß t ü r m e r durch Hornrufe den 
Brand sofort zu melden. — Das Blasen der bei 
den Chora lwe i sen wurde um 1820 e inge füh r t 
Eine F rau bestimmte diese schöne Sitte in ihrem 
Testament, in dem sie e in Legat zur Ausb i ldung 
von jungen M u s i k e r n ausgesetzt hatte. 

Bei dem Luftbombardement auf K ö n i g s b e r g 
im Augus t 1944 brannte der Sch loß turm aus 
A l s die Rote A r m e e sich im M ä r z / A p r i l zum 
Sturm auf die Stadt r ü s t e t e , rissen ihm sowje
tische Granaten klaffende Löcher in das Ge
m ä u e r und seine Ruine wi rk te als A n k l a g e ge
gen das Vernichtungswerk des Krieges Vor 
einigen Jahren barst sein Stumpf untei den 
Sprengladungen russischer Pioniere. 

Das alte Wahrzeichen von K ö n i g s b e r g steht 
nicht mehr. Der Sch loß tu rm teilte das Schicksal 
der v e r w ü s t e t e n Stadt, deren Bürge r ihn jahr
hundertelang als ihren getreuen H ü t e r betrach
tet hatten . . . 

Er war uns und den Vor fahren mehr als nur 
ein Bauwerk aus Stein. 

Die beiden Fotos oben sind im Schloßhoi aul
genommen. Sie zeigen links den alten Turm
aulbau mit der zierlichen Kuppel-Laterne, rechts 
den Turm mit dem Spitzhelm, wie wir ihn kann
ten. 
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Erholungsaufenthalt 
für Kriegerwitwen 

Es l äß t sich nun e inmal nicht leugnen, d a ß es 
immer noch zahlreiche Kriegshinterbl iebene gibt, 
die durch die langen, sorgenvol len Notzei ten 
durchweg in einer schlechten gesundheitl ichen 
Verfassung sind. Insbesondere vie le Kr ieger 
w i t w e n machen sich tägl ich Sorgen d a r ü b e r , wer 
die oft hohen notwendigen Kosten für einen vom 
Hausarzt für dr ingend gehaltenen Erholungs
oder Kuraufenthalt bezahlt. Diese Sorgen sind 
jedoch vielfach u n b e g r ü n d e t , w e i l Kriegshinter
bl iebene seit Jahren nach dem Bundesversor
gungsgesetz einen gesetzlichen Anspruch auf 
E r h o l u n g s f ü r s o r g e haben. 

A b e r die wenigsten kennen den W e g , der zu 
einem Erholungs- oder Kuraufenthalt führt , für 
den die Kos ten v o n der K r i e g s o p f e r f ü r s o r g e 
stelle ü b e r n o m m e n werden. Die Erfahrung lehrt, 
daß von dem Redlt auf E r h o l u n g s f ü r s o r g e ver
h ä l t n i s m ä ß i g wen ig Gebrauch gemacht wi rd , 
w e i l v ie le nicht wissen, w o h i n man sich wenden 
muß, um endlich unbeschwert von den Sorgen 
des Al l t ags einen ersehnten Erholungs- oder 
Kuraufenthalt zu erleben. 

A u s diesem Grunde br ingen w i r nachstehend 
eine Dars te l lung ü b e r die im Bundesversor
gungsgesetz seit 1960 veranker ten Mög l i chke i 
ten für einen Erholungs- oder Kuraufenthalt für 
Kriegshinterbl iebene. 

Es sind im wesentlichen zwei Vorausse tzun
gen zu e r fü l len : 

Die erste ist, d a ß der Kr i ege rwi twe die No t 
wendigkei t eines Erholungs- oder Kuraufent
haltes zur Erhal tung der Gesundhei t oder A r 
be i t s f äh igke i t ärz t l ich b e s t ä t i g t w i r d . Das Attest 
des Arztes , das dies bescheinigt, ist also die 
erste Grundlage für einen An t rag , der bei der 
ör t l i chen K r i e g s o p f e r - F ü r s o r g e s t e l l e eingereicht 
werden m u ß . Diese leitet den A n t r a g dem Amts
arzt des Gesundheitsamtes zu, der feststellt, ob 
die Erholung zur Erhal tung der Gesundhei t oder 
A r b e i t s f ä h i g k e i t notwendig und ob die A r t der 
angestrebten Erholung z w e c k m ä ß i g ist. 

In al len Fä l l en empfiehlt es sich, diesen A n 
trag pe r sön l i ch zu stellen, w e i l es zahlreiche 
S o n d e r u m s t ä n d e gibt, die eine Rücksp rache not
wendig machen, z. B. die Ver so rgung der ev t l . 
z u r ü c k b l e i b e n d e n Kinder (für die auch als 
Kr iegswaisen ein gesetzlicher Anspruch auf Er
h o l u n g s f ü r s o r g e besteht). 

D ie zweite Vorausse tzung für einen Erholungs
oder Kuraufenthalt ist, d a ß die K r i e g e r w i t w e 
im Sinne des Bundesversorgungsgesetzes „be
dür f t ig" ist. Diese Bedür f t igke i t w i r d immer 
dann bejaht, wenn das monatliche E inkommen 
— ohne Grundrente — den doppelten Regelsatz 
eines Haushaltsvorstandes (er w i r d bestimmt 
nach dem Bundessozialhilfegesetz) zuzügl ich 
der Kosten der Mie t e und eines Famil ienzuschla
ges für jede vom Versorgungsberechtigten 
unterhaltene Person 120 D M nicht ü b e r s t e i g t . 
V o m Einkrümmen k ö n n e n a u ß e r d e m — in ange
messenem Rahmen — bestimmte B e t r ä g e abge
setzt werden, z. B. B e i t r ä g e zu Vers icherungen. 

H i e r z u fein Berechnungsbeispiel : Eiue Kr ieger 
wi twe hat e inschl ießl ich der Grundrente ein E i n 
kommen von monatlich 400 D M . Die Mie t e be
t räg t 80 D M . Das Einkommen b e t r ä g t nach A b 
zug der Grundrente 280 D M . In diesem F a l l wer
den die Gesamtkosten des Erholungs- oder K u r 
aufenthaltes (einschließlich Fahrtkosten und 
sonstige Unkosten, wie z. B. G e p ä c k t r a n s p o r t , 
Taschengeld usw.) von der Kr i egsop fe r -Fü r 
sorgestelle ü b e r n o m m e n , we i l das E inkommen 
die festgesetzte Einkommensgrenze (doppelter 
Mindestregelsatz zuzügl ich Miete) nicht ü b e r 
steigt. 

In den Fä l len aber, bei denen das E inkommen 
die e r w ä h n t e Einkommensgrenze ü b e r s t e i g t , 
kann zur Durch füh rung eines Erholungs- oder 
Kuraufenthaltes ein Eigenkostenantei l gefor
dert werden. H i e r sei aber ausdrückl ich auf 
§ 25 a, Absa tz 5, des Bundesversorgungsgesetzes 
hingewiesen. Danach k ö n n e n näml ich Leistungen 
im Rahmen der K r i e g s o p f e r f ü r s o r g e auch ge
w ä h r t werden, wenn zwar die Hinterbl iebene 
selbst oder ihre unterhaltspflichtigen A n g e h ö r i 
gen die Kosten des Erholungs- oder Kuraufent
haltes aus ihrem Einkommen oder V e r m ö g e n 
bestreiten k ö n n e n , wenn es aber unb i l l ig w ä r e , 
dies zu ver langen. Das wissen leider noch zu 
wenige. Die Unkenntnis dieser Vorschrif t ist 
wohl vielfach der G r u n d dafür, d a ß die Erho
lungs fü r so rge nicht in Anspruch genommen 
wird , we i l von der Kr i ege rwi twe befürch te t 
wird , die K r i e g s o p f e r - F ü r s o r g e s t e l l e w ü r d e we
gen einer Kostenbete i l igung an ihre Kinder 
herantreten. 

Bei Zweifelsfragen empfiehlt es sich, bei der 
ört l ich z u s t ä n d i g e n K r i e g s o p f e r - F ü r s o r g e s t e l l e 
Rat und Auskunft e inzuholen. Auch die Kr iegs
o p f e r v e r b ä n d e sind in der Lage, ü b e r die ge
setzlichen M ö g l i c h k e i t e n der E r h o l u n g s f ü r s o r g e 
eine ausreichende A u f k l ä r u n g zu geben, not
falls den erforderlichen Schriftwechsel zu füh
ren. Die K r i e g s o p f e r v e r b ä n d e haben auch eigene 
Heime, in denen nicht nur w ä h r e n d der Saison 
(Mai bis September) ein Erholungsaufenthalt 
du rchgeführ t werden kann. Kr i ege rwi twen k ö n 
nen ebenso in Heime des M ü t t e r g e n e s u n g s w e r k s 
aufgenommen werden. G P / B o n n 

Lehrstellen unbesetzt 

92 000 Lohrstellen für Mädchen blieben in diesem 
Jahr in der Bundesrepublik unbesetzt, wie die Bun
desanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen
versicherung in Nürnberg bekanntgab. Die größten 
Nachwuchssorgen hat nach wie vor der Einzelhandel. 
38 000 Ausbildungsplätze für weibl. Berufsanwärter 
konnten hier nicht besetzt werden. Bei den Groß-
und Außenhandelskaufleuten blieben 5400 Lehrstel
len für Mädchen offen. Auch Berufe, die vor einigen 
Jahren noch als ausgesprochen begehrt galten, klagen 
über Ndchwuchsmangel. So fällt bei den Ausbil-
dungsbei ufen für Mädchen die hohe Zahl der unbe
setzt gebliebenen Lehrstellen- für Friseusen (0000) 
sowie Bürogehilfinnen'Bürokaiifleute (5900) auf. Ins
gesamt blieben im Buntlesgebiet einschließlich Ber
lin (jejoch ohne Bayern, wo das Schuljahr erst im 
Herbst endet) eine Viertelmillion Berufsausbildungs-
slellen für Jungen und Mädchen ohne Bewerber. FD 

II Fehlschätzungen" und „Irrtümer 
Die Reserven im Lastenausgleichsfonds 

u 

In der 1 8 7 . Si tzung des Deutschen Bundestages wurde das 1 8 . Ä n d e r u n g s g e s e t z L A G zum 
ersten M a l e beraten. H ie r zu sprachen, wie w i r bereits kurz berichteten, der Bundesminister für 
Vertr iebene, Einst L e m m e r , für die F D P der Bundestagsabgeordnete R u t s c h k e , für die 
SPD unser Landsmann Reinhold R e h s und für die C D U der Vors i tzende des Lastenausgleichs
ausschusses im Bundestag, K u n t s c h e r . 

A u f Veran lassung der Bundesregierung hatte im November vergangenen Jahres das Bun
desausgleichsamt bzw. das Bundesfinanzminister ium eine Schä t zung der vorhandenen Reserven 
im Ausgleichsfonds bis zum Jahre 1 9 7 9 vorgenommen. Diese S c h ä t z u n g belief sich auf 0,45 
M i l l i a r d e n D M . Diese Zahl wurde sofort von al len mit der Mate r i e Ver t rau ten wider legt . Bei 
der Debatte im Bundestag hat unser Landsmann Rehs in aller Offenheit die F e h l s c h ä t z u n g e n 
der verantwort l ichen Stel len kr i t i s ier t . Zur Kla r s t e l lung dieser für alle Ver t r i ebenen bedeut
samen Fragen bringen w i r seine A u s f ü h r u n g e n zu diesem Thema in vo l l em Wor t l au t . Re inhold 
Rehs betonte unter anderem: 

. . . Die in der Zwischenzeit ü b e r diese Fra
gen g e f ü h r t e n Diskuss ionen im Ver t r iebenen-
ausschuß , im K o n t r o l l a u s s c h u ß des Bundesaus
gleichsamts und an anderen Stellen haben die 
Berechnungen der S a c h v e r s t ä n d i g e n im Lasten
a u s g l e i c h s a u s s c h u ß des Bundes der Ver t r iebenen 
nicht e r s chü t t e r t . W i r haben uns damit aber 
nicht b e g n ü g t . M e i n e s a c h v e r s t ä n d i g e n sozial
demokratischen Freunde haben das alles sehr 
so rgfä l t ig nachgeprü f t . W i r st immen im End
ergebnis mit den Berechnungen der Sachver
s t ä n d i g e n des Lastenausgleichsausschusses beim 
Bund der Ver t r iebenen ü b e r e i n . 

Ich w i l l einige Beispiele a n f ü h r e n . . . Sie wer
den sehen, d a ß die Schä t zung der Regierung un
vertretbar, ü b e r v o r s i c h t i g oder absichtlich un
v o l l s t ä n d i g ist und deshalb für uns im A u s 
schuß nicht mehr brauchbar ist 

In der Vergangenhei t haben sich alle entschei
denden S c h ä t z u n g e n auf der Regierungsseite als 
unrichtig erwiesen, wie folgendes zeigt. Nach 
Absch luß der Beratungen des Vermit t lungsaus
schusses ü b e r die 8. N o v e l l e errechnete die Bun-
desdesregierung für den Ausgleichsfonds einen 
Betrag von 5,5 M i l l i a r d e n D M als Defizit. Nach
dem inzwischen einige weitere N o v e l l e n mit 
Gesamtkosten von mehr als drei M i l l i a r d e n D M 
verabschiedet worden waren, schä tz te die Bun
desregierung in ihre i V o r l a g e zur 14. N o v e l l e 
•— sechs N o v e l l e n spä t e r , Her r Ko l l ege Bausch, 
daß im Fonds noch eine Reserve von 4,9 — das 
he iß t rund fünf M i l l i a r d e n D M vorhanden war. 

A l s o k e i n Fehlbetrag, sondern sogar ein Plus 
von fünf M i l l i a r d e n D M ! 

W a s sagen Sie nun zu den Berechnungs
k u n s t s t ü c k e n ? 

Bei Beginn der Beratungen ü b e r die 16 N o 
ve l le legte das Bundesausgleichsamt am 1. Jun i 
1962 eine Neuberechnung der Reserven vor, die 
mit einem Ü b e r b e s t a n d von 0,6 M i l l i a r d e n D M 
absch loß . Nachdem inzwischen die 16. und 17. 
N o v e l l e mit wei teren v ier M i l l i a r d e n D M an 
Leistungsverbesserungen verabschiedet worden 
sind, legt nunmehr das Bundesausgleichsamt 
eine Neuberechnung vor, in der der A u f w a n d 
für die Unterhal thi l fe um 6,9 M i l l i a r d e n D M h ö 
her liegt als bisher und die Reserve mit 0,5 M i l 
l iarden D M a b s c h l i e ß t . . . 

Die gewichtigste F e h l s c h ä t z u n g des Bundes
ausgleichsamts betrifft jedoch das V e r m ö g e n s 
steueraufkommen. O b w o h l in der Vergangen
heit das V e r m ö g e n s s t e u e r a u f k o m m e n jähr l i ch 
im Schnitt g e g e n ü b e r dem Vor j ah r um 13,5 Pro
zent angestiegen ist — in al len Stat is t iken nach
zulesen —, unterstellt das Bunclesausgleichsamt 
in seinen Berechnungen für die kommenden 
Jahre einen Ans t i eg von nur je 3,4 Prozent. Das 
inzwischen vor l iegende Ergebnis für das erste 
Quar ta l 1965 straft jedenfalls schon jetzt diese 
ü b e r v o r s i c h t i g e n Ka lku la t i onen L ü g e n ; denn die 
V e r m ö g e n s s t e u e r ist in diesem Vie r t e l j ah r sogar 
um 15,3 Prozent angestiegen. Jeder r ä u m t ein, 
d a ß na tü r l i ch für die Dauer v o n 15 Jahren die 
Prognose nicht immer auf Opt imum stehen 
kann. A b e r als Zuwachs nur die m u t m a ß l i c h e 
Teuerungsguole in diesen Jahren — 3,4 Pro
zent — anzusetzen, also die j äh r l i che reale wir t 
schaftliche For tentwicklung zu verneinen — das 
kann doch einfach nicht ernst genommen 
werden. 

Der z w e i t g r ö ß t e Fehlposten steckt im Ansa tz 
für die Kriegsschadenrente. Das Bundesaus
gleichsamt hat g e g e n ü b e r seinen f rühe ren Be
rechnungen die durchschnittliche Lebenserwar
tung bei den Kriegsschadenrenten um rund 50 
Prozent heraufgesetzt. Soll te ta tsächl ich die 
neue Berechnungsgrundlage richtig sein, so m u ß 

Wich t ig für kinderreiche Fami l i en : 

man sich ernstlich fragen, wie es mögl ich sein 
konnte, in einer obersten B u n d e s b e h ö r d e Be
amte zu beschäf t igen , die ü b e r e in Jahrzehnt 
hindurch einen solchen Fehler nicht entdeckt 
haben. W a s liegt da n ä h e r als die Vermutung , 
d a ß die heute zugrunde gelegte Lebenserwar
tung manipul ier t ist? 

Der d r i t t g r ö ß t e Posten aus der V i e l z a h l der 
fehlerhaften Posi t ionen ist der Durchschnitts
grundbetrag bei den k ü n f t i g e n Fä l l en der Haupt-
e n t s c h ä d i g u n g s - Z u e r k e n n u n g . A u c h hier hat 
das statistische Ma te r i a l , das inzwischen ü b e r 
das letzte Quar ta l veröf fen t l i ch t worden ist, 
bewiesen, d a ß der Trend unverminder t nach 
unten geht und somit der Durchschnittsbetrag 
des Bundesausgleichsamtes zu hoch liegt. 

Ich habe das zu unserer p e r s ö n l i c h e n Recht
fertigung und zu Ihrer eigenen Ur te i l sb i ldung 
ange füh r t , damit Sie erkennen, w ie die Diffe
renz zustande kommt zwischen dem, was das 
Bundesausgleichsamt vo r sechs M o n a t e n ange
geben hat — und w o v o n die V e r w a l t u n g , die 
Bundesregierung und in e inem gewissen U m 
fang die Regierungsparteien immer noch aus
gegangen sind, und dem, was nach A b w ä g u n g 
aller U m s t ä n d e und nach diesen wiederhol ten 
katastrophalen F e h l s c h ä t z u n g e n auf seiten der 
B e h ö r d e n nach unserer M e i n u n g effektiv an 
Reserven vorhanden ist. 

Welche S c h l u ß f o l g e r u n g e n sind aus dieser 
Si tuat ion zu ziehen? W i r werden jedenfalls bei 
den Beratungen im A u s s c h u ß für den Lastenaus
gleich eine Zusammenste l lung v o n A n t r ä g e n 
vor legen, um im Zusammenhang mit dem Regie
rungsentwurf die derzei t igen Reserven auszu
schöpfen . Das, was Bundeskanzler Erhard bei 
dem G e s p r ä c h mit dem P r ä s i d i u m des Bundes 
der Ver t r i ebenen gesagt hat, näml ich , d a ß bei 
der 18. N o v e l l e al le vorhandenen Reserven aus
geschöpft werden sol len, m u ß auch erfül l t wer
den und darf nicht dadurch umgangen werden, 
d a ß man die H ö h e der Reserven küns t l i ch her
untermanipulier t . 

Sowei t die A u s f ü h r u n g e n von Landsmann 
Re inho ld Rehs. 

Leider haben w i r feststellen m ü s s e n , d a ß in 
der gleichen Si tzung der Vors i tzende des L a 
stenausgleichsausschusses im Bundestag, der 
Abgeordnete K u n t s c h e r , konkre te Zah len 
ü b e r h a u p t nicht genannt hat. W e i t e r h i n m ü s s e n 
w i r le ider feststellen, d a ß H e r r Kuntscher alte 
Kame l l en a u f w ä r m t e , die mit der heutigen S i 
tuation ü b e r h a u p t nichts zu tun haben. Das 
gleiche m ü s s e n w i r auch v o n dem Bundesver t r ie-
benenminister, He r rn L e m m e r , sagen. Er 
sprach w o h l v o n einer Neurege lung des Ge
setzes, hat sich aber zu den F e h l s d i ä t z u n g e n 
der verantwort l ichen Stel len nur insofern ge
ä u ß e r t , als das er v o n I r r t ü m e r n sprach, und 
i r ren sei j a menschlich. 

Im ü b i g e n dü r fen w i r auf den Bericht unseres 
Bonner Mi tarbe i te rs aus der Folge 22 unseres 
O s t p r e u ß e n b l a t t e s h inweisen, der die gesamte 
Si tuat ion auf dem Gebiet der 18. N o v e l l e v ö l 
l i g e indeut ig darlegt. Da für die Behandlung der 
18. N o v e l l e die Zeit sehr knapp ist, werden al le 
V e r a n t w o r t l i d i e n gebeten, auf S o n d e r w ü n s c h e 
zu verzichten, damit die Hauptprobleme der 
18. N o v e l l e : 

Wei tgehende Besei t igung der Degression 
Verbesserung der Unterhal tshi l fe 
Besei t igung des Stichtages (31. 4. 1952) 
Los lö sung des S e l b s t ä n d i g e n z u s c h l a g s v o n 
der Bindung an die Unterhal tshi l fe 

endlich zum Tragen kommen. 

K a r l A u g u s t K n o r r 

B i s z u m 3 0 . J u n i N a c h z a h l u n g b e a n t r a g e n 
Das im 1. J u l i des vergangenen Jahres i n 

Kraft getretene Bundeskindergeldgesetz e n t h ä l t 
eine in der Öffent l ichkei t nur wen ig bekannte 
Ü b e r g a n g s r e g e l u n g , die den Betroffenen die er
h ö h t e n Sä tze des Kindergeldes praktisch schon 
vom 1. Januar 1964 an zukommen läßt . 

Danach w i r d a l len Personen, die für die ersten 
sechs Monate des Jahres 1964 für ihr viertes 
oder weiteres K i n d nach der Famil ienausgleichs
kasse Kinde rge ld bezogen haben, der Betrag 
nachgezahlt, um den das bezogene Kinde rge ld 
niedriger ist als das Kinderge ld , das sie nach 
den e r h ö h t e n S ä t z e n des Bundeskindergeldge
setzes erhalten h ä t t e n . Der hiernach nachzuzah
lende Betrag b e t r ä g t für e in viertes K i n d 10 D M 
monatlich und 20 D M monatlich für jedes wei 
tere K i n d . 

Diese Nachzahlung erfolgte nur auf A n t r a g , 
der in der Zeit v o m 1. Jun i 1964 bis zum 31. O k 
tober 1964 beim z u s t ä n d i g e n Arbeitsamt gestellt 
werden m u ß t e . Es hat sich inzwischen aber ge
zeigt, d a ß diese im Bundeskindergeldgesetz fest
gelegte Frist bis zum 31. Oktober 1964 zu kurz 
war. 

Deshalb wurde, um nicht gewol l te H ä r t e n zu 
vermeiden, mit dem am 10. A p r i l dieses Jahres 
im Bundesgesetzblatt v e r k ü n d e t e n E r g ä n z u n q s -
gesetz zum Bundeskindergeldgesetz die am 31. 
Oktober 1964 abgelaufene A n t r a g s t r i s t 
b i s z u m 3 0. J u n i d i e s e s J a h r e s v e r 
l ä n g e r t . 

Es versteht sich von selbst, d a ß es den Arbe i t s 
ä m t e r n unmögl i ch ist, von A m t s wegen zu p r ü 
fen, wer jetzt auf G r u n d dieser V e r l ä n g e r u n g 
der Antragsfr is t bis zum 30. Jun i einen gesetz
lichen Anspruch auf diese Nachzahlung h a t F ü r 
d i e N a c h z a h l u n g m u ß a l s o e i n A n 
t r a g b e i m z u s t ä n d i g e n A r b e i t s 
a m t g e s t e l l t werden. 

W e r von den Berechtigten bisher noch ke inen 
An t r ag gestellt hat, tut zur V e r m e i d u n g v o n 
Nachtei len gut daran, umgehend, s p ä t e s t e n s bis 
zum 30. Jun i , beim ör t l i chen Arbei tsamt die 
Nachzahlung zu beantragen, wenn er nicht auf 
einen durch Gesetz zugebi l l ig ten Geldbe t rag 
verzichten w i l l . G P / B o n n 

Wichtige Gesetze als Taschenbücher 
Im Deutschen Taschenbuch-Verlag, München, wer

den jetzt der breiten Öffentlichkeit billige Ausgaben 
jener Gesetzbücher angeboten, die für jedermann von 
großem Wert sind Mit wissenschaftlicher Einleitung 
und mit ihiem umfangreichen Sachregister sind diese 
„Beek-Texte" leidit zu benutzen Band 5001 bringt das 
Bürgerliche Gesel/buth, das Verschollenln 
die Erbbaurechtsverordnung und das Ehegesetz, Band 
5002 die Gewerbeordnung, die Handwerksordnung, 
das G.istsKiilcngesetz und das Ladenschlußgesetz. Im 
Band 5003 findet man endlich einmal Grundgesetz, 
Generalvertrag, Bundeswaldgesetz, Staatsangehörig
keit sgrset/e beieinander. » 

Se'bstbestimmungsrecht 
und Eingliederung 

(hvp) - A l s Bei lage zum „ S o z i a l d e m o k r a t i s c h e n 
Pressedienst" erscheint i n Bonn die Korrespon
denz „ S e l b s t b e s t i m m u n g und E ing l i ederung" un
ter der Redak t ion v o n Dr . Herber t H u p k a , der 
dem Vors t and der Landsmannschaft Schlesien 
a n g e h ö r t . Die P u b l i k a t i o n tritt insbesondere für 
das Selbstbest immungsrecht der heimatvertr ie
benen ostdeutschen B e v ö l k e r u n g und für die so
zia le und wirtschaftl iche E ing l i ede rung der Ost
ver t r iebenen ein . Landsmann R e i n h o l d 
R e h s (MdB) , der an zwei te r Stel le auf der 
Landesl is te für Sch leswig-Hols te in als Kandidat 
der S P D für die n ä c h s t e n Bundes tagswahlen auf
gestellt worden ist, b e f a ß t e sich in e inem Inter
v i e w insbesondere mit der Frage der Eingl ie 
derung des he imatver t r iebenen L a n d v o l k e s und 
forderte die E inha l tung der dieser B e v ö l k e r u n g s 
gruppe gemachten Versprechungen und eine 
Verbesse rung der A l t e r s v e r s o r g u n g dieses Per
sonenkreises. 

Das Erscheinen der Kor respondenz lö s t e im 
Sowjetblock heftige P o l e m i k e n aus. Das SED-
Zent ra lorgan „ N e u e s Deutschland" bezeichnete 
den Informationsdienst als „ r e v a n c h i s t i s c h " und 
behauptete, mit „ E i n g l i e d e r u n g " sei u. a. die 
Inkorpora t ion „ w e i t e r Gebie te der C S S R , R u 
m ä n i e n s und Polens" gemeint. D e m g e g e n ü b e r 
betonte die Redak t ion v o n „ S e l b s t b e s t i m m u n g 
und E ing l i ede rung" , „ E i n g l i e d e r u n g bedeute 
a l l e in die gesellschaftliche und sozialpoli t ische 
E inordnung der Opfer des S ta l in i smus und kom
munist ischen Imperia l ismus, ke ineswegs aber 
eine „ A n n e x i o n l remden Ter r i to r iums" . 

SozialkongreB des Heimkehrerverbandes 

In Bad Godesberg tagten Mitarbeiter der Landes
verbände des Verbandes der Heimkehrer (VdH) ge
meinsam mit ihrem Präsidium in einem Kleinen So
zialkongreß, um die soziale Lage der Heimkehrer zu 
überprüfen. Die drei Bundestagsparteien hatten Ver
treter entsandt. Der Präsident de s VdH, Erich Hei-
meshoff, erläuterte vor den Abgeordneten die Rechts
grundlagen und Forderungen des Verbandes zu einer 
aerechten und abschließenden Regelung des Kriegs
gefangenen-Entschädigungsgesetzes (KgfEG) und be
gründete sie überzeugend. Er wies u. a. folgende 
Argumente zurück: 

Man sagt, durch unsere Forderungen werde die 
Währung erschüttert. Das ist so lächerlich, daß man 
darüber nicht sprechen kann. Denn die geringen, 
auf vier bis fünf Haushaltsjahre verteilten Geldmit
tel können diese Währung dann nicht erschüttern, 
wenn Milliarden — sei es für die Entwicklungshilfe, 
sei es für die Landwirtschaft, sei es für andere Dinge, 
die ich gar nicht erwähnen will — ausgegeben wer
den. Ferner vertritt man die Meinung, daß der Haus
halt nicht für die Zukunft verpflichtet werden kann. 
Dem müssen wir entgegenhalten: Jeder weiß, daß der 
Bundestag laufend Gesetze beschließt, die den Bun
desetat auf Jahrzehnte belasten. Unsere Forderungen 
sind aber niditwiederkehrende Leistungen, die aus
laufen. 

Aus der Diskussion mit den Parteien Vertretern er
gab sich folgende Einstellung zu den Forderungen' 
der Heimkehrer: Die CDU will abschließend 160 Mil
lionen DM in dieser Legislaturperiode geben. Die 
FDP will für diese 160 Millionen DM stimmen, bringt 
aber klar zum Ausdruck, daß das keine Absdiluil-
iegelung ist. Die SPD würde einen weit günstineien 
Vorschlag noch in dieser Legislaturperiode einbrin
gen, wenn sie die Gewähr hätte, daß er eine ausrei
chende Mehrheit im Bundestag finden würde. Der-
Heimkehrerverband bietet als äußerste Kompromiß
lösung einen 580-Milüonen-DM-Entwurf für eine ge
rechte Absdilußregelung des KgfEG an. 

Der Kongreß sollte der Auftakt zu weiteren Ver
handlungen sein. Der Verband wird sich aber mit 
Verhandhingen allein nicht mehr begnügen, sondern 
diese Auseinandersetzungen in die Öffentlichkeit tra
gen. Der Kampf um eine endgültige Absdilußrege
lung des KgfEG wird jetzt aufgenommen. 

F.-H. Schwarmat 

Aktion Süberfisch bewährt sich 

Die Aktion Silberfisch, die vor anderthalb Jahren 
in Niedersachsen begonnen wurde und seitdem schon 
in verschiedenen anderen deutschen Ländern aufge
griffen worden ist, hat ihre Bewährungsprobe be
standen. Der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsver
band, der die Aktion nach englischem Vorbild in 
Deutschland begann, beriditet über gute Erfolge 
uberall dort, wo die Aktion genügend bekanntge
macht wuide. Der Süberfisch aus glänzendem Weiß
blech oder ähnlichem Metall wird an alte und einsa
me Menschen ausgegeben, die ihn aus dorn Fenster 
oder an die Türe hängen können, wenn sie Hilfe be» 
nötigen. Die Helfer erhalten ein Abzeichen, das sie 
kenntlich macht. Wie stark auch heute Hilfsbeieit-
schaft sein kann, zeigt ein Kreis, in dem rund 900 
Silhertische verteilt wurden und sich 95 Helfer, und 
zwar Frauen und Männer aller Alters- und Berufs
gruppen, gemeldet hatten. Die Hilfeleistungen er
streckten sich von allerlei Erledigungsgängen wie 
Postholen oder Einkaufen bis zium Ausfahren im 
Rollstuhl oder Arbeiten in Haus und Garten und Re
paraturen. Vielfach hat sidi aus einem ersten Im
puls heraus eine echte Nachbarschaftshilfe ontwik-
kelt Inzwischen nehmen auch andere Verbände wie 
das Deutsche Rote Kreuz, der Caritas-Verband und 
Oie Innere Mission an der Aktion Anteil FD 

B Ü C H E R T I S C H 
Karl Merten: „Die roten Maulwürfe." Kommu
nistische Untergrundarbeit in Deutschland. 
Verlag Ludwig Auer Cassianeum, 8850 Donau
wörth. 127 Seiten mit Bildern, 3,90 DM. 

In diesem Tatsachenbericht aus der Arbeit des Ver-
fcssungsschutzes gegen die kommunistische Unter-
grundarbeit in der Bundesrepublik gibt Merten eine 
w" kiU u ° H e B Ü a n Z d e r s e i l Jahrzehnten laufenden 
1 u t Z * U n d sP' o n agekampagne der Ulbridil-

srtien Cehe.morganisationen. Riesige Summen werden 
dafür aufgewandt und Zehntausende von Agonien 
und Mittelsmännern eingesetzt. Zersetzungsversmhe 
, ( l ' ' r

i

B u "' , e s "ehr , bei den Gewerkschalten und in 
den Betrieben sollen nach Moskaus und Pankows 
Plan Unsere junge Demokratie unterminieren. „Gute 
w " U F J e " Ä J l , - " b t > n , d ""J le Her, Brecht die,« 
Spelles der Wühler genannt. Im Hintergrund stehen 
die Tarnorgan,sa!l<)nen, denen eine wichtige Rolle 
•><Mtr.H,e„ wurde rme gewisse Puhhzistik bei uns 

aber behauptet unentwegt, die Drahtzieher In Ost-
Berlin selmn Hnrii t n i , . r m i „ „ i 
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D a s K ö n i g s b e r g e r S t a d t a r c h i v / Von Dr. Fritz Gause 

W e r e inma l an e inem der schmalen Tische 
i m M a g a z i n des K ö n i g s b e r g e r Stadtarchivs ge
sessen u n d sich i n die A k t e n f r ü h e r e r Jahr
hunderte vertieft hat, w i r d die A t m o s p h ä r e nie 
vergessen, d ie i hn umgab. Der Bl ick aus den 
we in laubumsponnenen k l e i n e n Fenstern g ing 
hinaus auf den Schulhof des Stadtgymnasiums, 
der vormi t tags v o m f röh l ichen P a u s e n l ä r m 
spielender J u n g e n er fü l l t war und nachmittags 
i n feierl icher Ruhe dalag, und ü b e r den Hof 
h i n w e g auf d ie Nordf ron t des Domes und das 
G r a b m a l unseres g r o ß e n M i t b ü r g e r s I m m a 
n u e l K a n t . V o r und hinter sich hatte der 
Leser n ü c h t e r n e Eisenrega le mit A k t e n . Es war 
eine Aufgabe v o n besonderem Reiz , das i n die
sen A k t e n eingefangene Leben dem Schlaf der 
Jahrhunder te zu e n t r e i ß e n und der Gegenwar t 
v e r s t ä n d l i c h u n d anschaulich zu machen. Im 
ehemal igen A l b e r t i n u m auf der Kne iphof inse l 
zwischen D o m und F l u ß befand sich das A r c h i v 
fern v o m L ä r m der Gegenwar t , aber i m Zen
t rum der K ö n i g s b e r g e r Stadtgeschichte. 

Es w a r noch nicht so lange dort, w i e man 
ve rmuten k ö n n t e . Das A r c h i v w a r j a u r s p r ü n g 
l ich nichts anderes als eine Regis t ra tur ä l t e r e r 
A k t e n u n d wurde entsprechend behandelt . Es 
befand sich i n e inem R a u m der d re i R a t h ä u s e r , 
seit 1724 i m K n e i p h ö f i s c h e n Rathaus, und wurde 
v o n Ze i t z u Zei t , w e n n der Platz nicht mehr 
ausreichte, dezimier t , i ndem man A k t e n , die 
man nicht mehr brauchte, als A l t p a p i e r ver
kaufte. So entsprach der Bestand, der a l le „Säu
berungen" ü b e r d a u e r t e , ke ineswegs der langen 
u n d reichen Geschichte der Stadt. Es gab ke ine 
al ten Ra t spro toko l le , Ger ichtsakten , B ü r g e r 
b ü c h e r u n d R e c h n u n g s b ü c h e r . Besser bestell t 
w a r es u m die A k t e n v o n Kaufmanns- und 
H a n d w e r k e r z ü n f t e n . So fand der Forscher, der 
das A r c h i v benutzte, auf v i e l e F ragen ke ine 
A n t w o r t . Immerh in w a r der Bes tand an A k t e n 
zur Geschichte e inze lner s t ä d t i s c h e r E inr ich
tungen, der B e s i t z v e r h ä l t n i s s e , der G e b ä u d e 
u n d der Menschen , die i m Diens te der Stadt ge
standen hatten, so g r o ß , d a ß er v o n den Stadt
h i s t o r ike rn u n d den Famil ienforschern nie ganz 
a u s g e s c h ö p f t w o r d e n ist. 

D i e Stadtb ib l io thek befand sich seit 1875 i m 
O s t f l ü g e l des al ten A l b e r t i n u m s . A l s dort 1911 
e in U m b a u no twend ig wurde , e n t s c h l o ß sich 
der Mag i s t r a t auf den V o r s c h l a g des Ober 
b ü r g e r m e i s t e r s K ö r t e , das Stadtarchiv aus 
dem Rathaus i n den N o r d f l ü g e l des A l b e r t i n u m s 
zu ver legen , diesen umzubauen und A r c h i v und 
B ib l io thek einer Le i tung z u unters tel len. Es 
wurde eine dreigeschossige E i senkons t ruk t ion 
mit vers te l lbaren A k t e n r e g a l e n e ingezogen 
und i n dem zum Prege l h i n vorspr ingenden 
T u r m eine feuersichere S tah lkammer eingerich
tet, i n der die wicht igsten U r k u n d e n u n d g r ö ß 
ten Kos tba rke i t en des A r c h i v s aufbewahrt wur 
den. Im K e l l e r g e s c h o ß befanden sich die R ä u m e 
der V e r w a l t u n g . E i n Benutzerz immer gab es 
nicht. W e r seine V o r f a h r e n suchte oder E i n z e l 
hei ten der Stadtgeschichte erforschen wol l t e , 
m u ß t e sich mit e inem k l e i n e n Tisch zwischen 
den Rega len b e g n ü g e n . 

Das A r c h i v wurde mit der B ib l i o thek der L e i 
tung v o n A u g u s t S e r a p h i m unterstel l t 
(1864—1924), der auch den T i t e l eines Stadt
archivars erhiel t . Ihm folgte C h r i s t i a n 
K r o l l m a n n . Be ide haben sich um den A u s 
bau des A r c h i v s , die Pflege und A u s w e r t u n g 
seiner B e s t ä n d e g r o ß e Ve rd i ens t e erworben. 
N a c h K r o l l m a n n s Pens ion ie rung wurde das A r 
chiv v e r w a l t u n g s m ä ß i g v o n der B ib l io thek ge
trennt u n d zusammen mit dem Stadtgeschicht
l ichen M u s e u m i m K n e i p h ö f i s c h e n Rathaus dem 
Schreiber dieser Z e i l e n anvertraut . E r begann, 
die nicht nur stadtgeschichtlich, sondern auch 
kul turgeschicht l ich interessanten B e s t ä n d e be i 
der E inr ich tungen i n e iner wissenschaftl ichen 
Schriftenreihe „ A l t - K ö n i g s b e r g " seinen M i t b ü r 
gern vorzus te l l en . 

* 
Diesem Unte rnehmen machte der K r i e g e in 

Ende. Das A r c h i v b l ieb noch lange geöffnet , 
m u ß t e dann aber, w e i l man Bombenangriffe 
b e f ü r c h t e t e , aus der Stadt ver leg t werden . D a 
man nur an Luftangriffe u n d nicht an e inen v o r 
der Stadt erscheinenden F e i n d dachte, wurde es 
nach W a l d a u , e inem Gutshaus o s t w ä r t s der 
Stadt, verbracht , a lso den Russen entgegen. 
D ie w e r t v o l l s t e n B e s t ä n d e k a m e n i n e inen 
Bunke r u n d i n e in ehemal iges For t innerhalb 
der Stadt. B e m ü h u n g e n , A r c h i v a l i e n aus Ost
p r e u ß e n herauszubr ingen , scheiterten am W i 
derspruch des Gaule i te r s , der solch e i n Unter
fangen als D e f ä t i s m u s bezeichnete. A u c h der 
Versuch , e in ige schon transportfer t ig gemachte 
K i s t e n mi t dem Transpor t des Staatsarchivs, 
der i n e in t h ü r i n g i s c h e s Sa lzbergwerk ging, mit
zugeben, f ü h r t e z u k e i n e m Erfo lg . Im N o v e m 
ber 1944 m u ß t e das For t auf A n o r d n u n g der 
Wehrmacht i n a l ler E i l e g e r ä u m t werden . 

Inzwischen w a r das G e b ä u d e des Stadtarchivs 
durch Bomben u n d B r a n d z e r s t ö r t worden, aber 
e in ige R ä u m e w a r e n erhal tengebl ieben, und in 
diese m u ß t e n die A r c h i v a l i e n , die solange in 
dem For t gewesen waren , gebracht werden. 
Das ist das letzte, was man v o n ihnen w e i ß . 
Sei tdem ist das ganze A r c h i v , s o w o h l der g r ö 
ß e r e T e i l , der i n W a l d a u war , w ie der k le inere 
T e i l i m z e r s t ö r t e n A r c h i v g e b ä u d e , verschol len. 
O b es durch B r a n d oder P l ü n d e r u n g vernichtet, 
ob es den Sowjets i n die H ä n d e gefal len und 
v ie l le ich t e i n Rest v o n ihnen geborgen worden 
ist, w i s sen w i r nicht. N i e m a n d hat den Unter
gang dieser Zeugen einer s i e b e n h u n d e r t j ä h 
r igen Geschichte der p r e u ß i s c h e n K r ö n u n g s s t a d t 
erlebt, der d a r ü b e r eine Nachricht h ä t t e geben 
krmnen. 

Bei ihrer Vereinigung umfließen der Alte und der Neue Pregel die Kneiphof -
insel, an deren Ostufer sich der Bezirk um den Dom erstreckt. Unmittelbar am 
Wasser, an der unteren Ecke, steht auf einem winkelförmigen Grundriß die Alte 
Universität, in der von 1544 bis 1862 Vorlesungen gehalten wurden. In diesem 
altersgrauen, traditionsreichen Bau war das Königsberger Stadtarchiv unterge
bracht. Neben ihm sieht man rechts das Stadtgymnasium Altstadt-Kneiphol. 

Die Pregelarme überqueren rechts die Schmiedebrücke, links die Honigbrücke, 
hinten die Köttelbrücke, an der noch ein Teil der Börse zu sehen ist. An der Kreu
zung Köttelstraße/Brodbänkenstraße steht das Kneiphöfische Rathaus, Sitz des 
Oberbürgermeisters und Tagungsgebäude der Stadtverordnetenversammlung. 

Münzen erzählen Geschichte 
Auch in Königsberg wurde einst Geld geprägt 

„ P R O V I D E N T I A E H E C D I V I N A E O B N O X T A " 
Dieser Spruch steht auf dem S o u v e r ä n i t ä t s t a l e r 
des G r o ß e n K u r f ü r s t e n v o m Jahre 1657 und 
s o l l s o v i e l h e i ß e n w i e : „Die V o r s e h u n g ist Got
tes W i l l e ! " So sagen wenigstens die Lateiner , 
aber ganz k la re A n t w o r t konnte ich auch v o n 
ihnen nicht erhal ten. A u f dem Taler reitet der 
Kur fü r s t , h ä l t i n der Rechten das Zepter, und 
mit der L i n k e n schirmt er mit seinem Schwert 
den P r e u ß i s c h e n A d l e r ab. A u f der R ü c k s e i t e 
stehen se in N a m e und seine T i t e l : „Des H e i -

.Halbschoter14 des Hochmeisters Winrich von 
Kniprode (ab 1370 geprägt) 

l i gen R ö m i s c h e n Reiches K u r f ü r s t und E r z k ä m -
merer, H e r r und F ü r s t v o n Magdeburg , Pom
mern und v i e l e r L ä n d e r . " Das war e in J ah r nach 
der Schlacht v o n Warschau , die den Schwedisch-
Polnischen Erbfo lgekr ieg zugunsten Schwedens 
entschied. F ü r seine l ehnswidr ige N e u t r a l i t ä t 
forderte Fr iedr ich W i l h e l m nun v o n den Schwe
den die e n d g ü l t i g e Al le inherrschaf t ü b e r Preu
ß e n , und da sich die F ü r s t e n seit eh und je der 
M ü n z e als Propagandamit te l bedienten, ent
stand dieser Taler , der seine A n s p r ü c h e auf die 
v o l l e S o u v e r ä n i t ä t gel tend machte. Im Jahre 
1660 erkannte der K a i s e r seine A n s p r ü c h e an, 
aber die S t ä n d e huld ig ten erst am 18. Oktober 
1663. So etwas kann man i n einer M ü n z e n s a m m 
lung sehen, denn diese Ereignisse s ind durch
w e g i n P r ä g u n g e n festgehalten. 

A l s ich e twa elf Jahre alt war , kamen die 
Russen ü b e r das süd l i che O s t p r e u ß e n . A l s sie 
es etwas unsanft ver lassen m u ß t e n , l i e ß e n sie 
e inen g r o ß e n T e i l ihrer A u s r ü s t u n g zurück . W i r 
Kinde r , die bis dahin nur bunte Steine und 

Souveränitätstaler des Großen Kuriürsten, 
1657 nach dem Vertrag von Wehlau geprägt 

Scherben gesammelt hatten, sammelten jetzt 
russische S o l d a t e n k n ö p f e , K o p p e l s c h l ö s s e r und 
K o k a r d e n . W e r kennt noch die e n t z ü c k e n d e n 
K n ö p f e mit dem Doppeladler , der i n den F ä n 
gen immer d i e Waffen des Truppentei ls trug? 
Bomben, Kanonen , Lanzen, P i o n i e r g e r ä t — und 
auf den K o p p e l s c h l ö s s e r n wiederhol te sich das. 
Dann gab es g r o ß e und k le ine Knöpfe , s i lberne 
u n d messingne. M i t e twa 40 V a r i a n t e n waren 
aber a l le M ö g l i c h k e i t e n erschöpf t , und dann 

Halber Sterbetaler Herzog Georg Friedrichs 
(1603) 

Gulden des Soldatenkönigs 

kam das russische G e l d dazu: v o m V i e r t e l -
K o p e k e n angefangen bis zum F ü n f z i g - K o p e k e n -
s tück i n Si lber . M e i n F reund G u s t l i k hatte mi r 
hoch und h e i l i g e inen Rube l versprochen, als 
er ihn endlich brachte, w a r der falsch w i e die 
Nacht, dafür habe ich ihn heute noch, und die 
s c h ö n e n S o l d a t e n k n ö p f e s ind al le weg. Es gab 
auch f ranzös i sche Sous, englische Pennies, und 
als mi r i n s p ä t e r e n Jahren l i e b e v o l l e in M a n s -
felder Ta le r v o n 1606 geschenkt wurde, war der 
auch falsch, aber da besch loß ich Sammler zu 
werden. 

Bis auf v i e r oder fünf S tücke — darunter 
der bleierne Rube l — ist alles ver loren , was ich 
in K ö n i g s b e r g gesammelt hatte, aber v o r e in i 
gen Jahren hat es mich noch e in drittes M a l 
gepackt, und um es vie l le icht zu etwas Ordent
lichem als Sammler zu bringen, nehme ich fast 
ausschl ieß l ich K ö n i g s b e r g e r S tücke , das sind 

»Königsberg in Preußen« 
lautet der T i t e l e iner Schrift, die die Landsmann
schaft O s t p r e u ß e n herausgibt . G r u ß w o r t e v o n 
dem f r ü h e r e n K ö n i g s b e r g e r O b e r b ü r g e r m e i s t e r 
Dr. Dr . h. c. Dr . eh. H a n s L o h m e y e r und 
v o n dem O b e r b ü r g e r m e i s t e r der Patensladt 
Duisburg A u g u s t S e e l i n g le i ten zu dem 
Text ü b e r , der Stadtarchivdirektor L R . F r i t z 
G a u s e zu danken ist. Das 28 Sei ten umfas
sende Heft e n t h ä l t k u r z g e f a ß t e , die wichtigsten 
V o r g ä n g e und Tatsachen hervorhebende Dar
stel lungen aus dem geschichtlichen Werdegang 
der Stadt. Die Struktur der Landschaft am Ober 
lauf des Pregels, die En twick lung des Hafens 
und der Wirtschaft werden dar in ebenso behan
delt w ie das W e r k und die Leis tungen b e r ü h m 
ter und namhafter K ö n i g s b e r g e r i m geisteswis
senschaftlichen Bereich, i n der Dichtung und 
M u s i k und auf dem Gebiet der b i ldenden Kuns t . 
Besondere K a p i t e l s ind dem Dom, dem Schloß 
und der A l b e r t u s - U n i v e r s i t ä t gewidmet . D ie 
Schrift ist mit v i e l e n Bi lde rn , Stadtansichten, 
P o r t r ä t s und Kar tensk izzen ausgestattet. A u f der 
A u ß e n s e i t e zeigt sie die Kant tafe l an der F u ß 
mauer des Schlosses, v o n der eine Nachb i ldung 
im Brunnenhof des Rathauses der Patenstadt 
Duisburg angebracht wurde . 

Jedem, der seine Kenntnisse v o n K ö n i g s b e r g 
erwei tern w i l l , kann diese Schrift sehn» nütz l ich 
se in; auch eignet sie sich vo rzüg l i ch für den G e 
brauch im Ostkunde-Unterr icht . 

B e i m K ö n i g s b e r g e r Treffen am 12. und 13. 
J u n i i n der Patenstadt Duisburg ist sie für den 
ger ingen Unkostenbei t rag v o n 1,50 D M im T a 
g u n g s b ü r o i n der Merca to rha l l e und bei den 
Ordnern e rhä l t l i ch . Sie kann s p ä t e r auch durch 
den Kan tve r l ag , 2 Hamburg 13, Parka l lee 86, 
gegen Einsendung des obengenannten Betrages 
bezogen werden. 

also M ü n z e n des Deutschen Ordens, die nicht 
unbedingt i n K ö n i g s b e r g geschlagen zu sein 
brauchen, herzoglich p r e u ß i s c h e und die P r ä 
gungen des K ö n i g r e i c h s P r e u ß e n aus der 
M ü n z s t ä t t e K ö n i g s b e r g . E i n b ißchen Danzig , 
E lb ing , Tho rn und L iv l änd i sche r Orden ist auch 
dabei . 

Sammelt man ganze Ser ien und legt sie ne
beneinander, dann sieht man den A b l a u f der 
Geschichte w ie i n e inem Bilderbuch. D a ist die 
Schlacht v o n Tannenberg, die N o t danach, der 
Danziger Aufs t and v o n 1416 und die Schi l l inge 
mit e inem P ü n k t c h e n , e inen „T ippe l " , der aus
d r ü c k e n sollte, d a ß diese S tücke besser s ind 
als die anderen ohne T ippe l . Dann kommt die 
v e r h ä l t n i s m ä ß i g ruhige Zei t unter H e r z o g A l 
brecht und der Rücksch lag unter seinem Sohn, 
dem „Blöden Her rn" , und die gute Zei t unter 

Königsberger Huldigungsmedaille für 
Friedrich den Großen von 1740 

Georg-Fr iedr ich , wo es das erste G o l d i n K ö 
nigsberg gibt. U n d die Zei t unter G e o r g - W i l 
helm, dem V a t e r des G r o ß e n K u r f ü r s t e n , der i n 
K ö n i g s b e r g Ta le r p r ä g e n l i eß , w e i l er als erster 
F ü r s t jedem K r i e g s b e s c h ä d i g t e n e inen Ta le r 
als Mona t s so ld gab. U n d der Kampf um die 
S o u v e r ä n i t ä t unter dem G r o ß e n K u r f ü r s t e n , w o 
ihm e in ungetreuer M ü n z m e i s t e r noch i m Jahre 
1661 e in „S" i n den A d l e r brachte. S — das ist 
K ö n i g S ig i smund v o n Polen! Fr iedr ich W i l h e l m 
war so b ö s e d a r ü b e r , d a ß er die K ö n i g s b e r g e r 
M ü n z e e in paar Jahre schloß. 

Z u m Schluß kommt dann noch der Sieben
j ä h r i g e K r i e g , der uns eine v i e r j ä h r i g e rus
sische Besatzung einbrachte, oder auch die 
schwedische Besatzung i n E l b i n g und die M e 
da i l l en Napoleons auf Ereignisse des u n g l ü c k 
lichen Kriegsgeschehens i n O s t p r e u ß e n . 

G r o ß e M ü n z e n kann man gelegentl ich auf 
A u k t i o n e n kaufen, das K l e i n g e l d kommt mei 
stens durch Zufa l l . V i e l e k l e ine S tücke s ind 
a u ß e r o r d e n t l i c h selten geworden, das gi l t v o r 
a l lem für die Pfennige, die zwar nicht so teuer, 
aber v i e l schwerer zu beschaffen s ind als eine 
„Rote Sachsen" für den Briefmarkensammler . 

S i e g f r i e d S a s s n i c k 

Der letzte in Königsberg (bis 1797) geschlagen^ 
Taler. Friedrich Wilhelm III. ließ die Münze 

schließen 
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17.3UNI 1953 Was heißt „Sowjetzone 
Von Dr. Freiherr von Wrangel-Waldburg 

MM 

Wenn in letzter Zeit in der westlichen Presse 
und auch in internationalen Dekrarationen zur 
Deutschlandfrage vom Selbstbestimmungrecht 
des deutschen Volkes die Rede war, das auch 
in der Sowjetzone Deutschlands gewährleistet 
werden müsse, so haben diese Hinweise insbe
sondere bei denjenigen lebhafte Bedenken aus
gelöst, die in einer solchen Bezugnahme auf das 
sowjetisch besetzte deutsche Territorium eine 
rechtlich höchst tragwürdige und politisch außer
ordentlich nachteilige Beschränkung des Gültig
keitsbereiches der Selbstbestimmung auf West-
und Mitteldeutschland erblicken. 

Die weitere Einschränkung des S e l b s t b e -
Stimmungsprinzips, wie sie solchen Er
klärungen und Erläuterungen entnommen wer
den könnte, besteht darin, daß es als das bloße 
Recht einer Bevölkerung dargestellt wird, die 
eigene Regierungsiorm zu bestimmen. Das Ist 
aber gleichermaßen nicht ausreichend, denn unter 
Selbstbestimmung ist zugleich das Recht einer 
Bevölkerung zu verstehen, über die Zugehörig
keit des Gebietes zu diesem oder jenem staat
lichen Gemeinwesen zu bestimmen. So wurde 
das Selbstbestimmungsrecht in der Zeit nach 
dem Ersten Weltkrieg verstanden, in der die 
Volksabstimmungen in Ostpreu
ßen und Oberschlesien Mehrheiten für 
den Verbleib der Abstimmungsgebiete bei 
Deutschland erbrachten. Entsprechend heißt es 
denn auch in der Atlantik-Charta, daß keinerlei 
Gebietsveränderungen entgegen dem Willen der 
betroffenen Bvölkerung stattfinden sollten. Da
mit wurde das Selbstbestimmungsprinzip erneut 
als ein auch bei der Regelung von Territorial
tragen anzuwendender Grundsatz anerkannt. Die 
Massenaustreibung der „betroffenen Bevölke
rung' ändert dabei nichts an dieser Rechtslage: 
Ihr Selbstbestimmungsrecht wird durch die ge
waltsame Entfernung und Fernhaltung von ihrer 
Heimat nicht berührt. 

Dies alles sollte im Jahr der Menschenrechte 
mit besonderer Betonung vor aller Welt hervor
gehoben werden. Wenn dies aber zu geschehen 
hat, so ist es dringend geboten, daß zunächst 
bei uns selbst die Begriffe völlig klargestellt und 
entsprechend richtig verwandt werden. Das gilt 
insbesondere auch tür die Bezeichnung „So
wjetzone". Was wird damit üblicherweise 
gekennzeichnet, und was ist darunter völker
rechtlich zu verstehen? 

Auf diese Fragen ist zunächst zu antworten, 
daß wir selbst dazu übergegangen sind, mit 

Standesgemäß für rote Bojaren 
np. M i t dem Bestimmungsort Leningrad 

hievte e in K r a n im N e w Y o r k e r Hafen e in A u t o 
an Bord eines sowjetischen Frachters. N i e m a n d 
schenkte dem a l l t äg l i chen Tun, d a ß ein Kraft
wagen ver laden w i r d , besondere Beachtung. A u f 
die Tatsache, d a ß der V o r g a n g eine gewisse 
polit ische Bedeutung hatte, s t i eß erst e in Re
porter, dem das Prach t s tück im Hinb l i ck auf 
den Bestimmungsort i rgendwie m e r k w ü r d i g 
vo rkam. Es handelte sich näml ich um eine L i n 
c o l n - C o n t i n e n t a l - L i m o u s i n e , einen 
T y p also, den selbst im reichen A m e r i k a nur 
wenige fahren. Sie kostet 17 000 Do l l a r oder 
6 8 0 0 0 M a r k „nackt" , d. h. ohne besondere 
Zutaten. Dieser W a g e n m u ß t e jedoch teurer ge
wesen sein, denn in ihn hatte das W e r k sowohl 
eine Bar w ie e in F e r n s e h g e r ä t und andere A n 
nehmlichkei ten eingebaut. 

Der so offen zutage tretende „kap i t a l i s t i s che 
Luxus" reizte den Reporter zu wei teren Nach
forschungen. Er verschaffte sich Einbl ick i n die 
Ver ladepapiere , stellte fest, d a ß der K ä u f e r die 
sowjetische Einkaufszentrale „ A m t o r g " war, 
und l ieß sich v o m V e r k ä u f e r auch bescheinigen, 
d a ß die amerikanischen Sowjetmenschen mit 
e inem Barscheck bezahlt hatten. D e n Betrag, auf 
den der Scheck lautete, konnte der Journal is t 
nicht ermitteln, doch m u ß es sich um rund 20 000 
Do l l a r (80 000 D M ) gehandelt haben. 

Der findige Reporter der „ N e w Y o r k T imes" 
bekam auch sehr ba ld heraus, für wen dieser 
auf kapital is t ischen Hochglanz gebrachte W a g e n 
bestimmt war : für einen R e p r ä s e n t a n t e n der i n 
der Sowjetunion herrschenden „ k l a s s e n l o s e n 
Gesellschaft", den durch al le Zeitungsspalten 
geisternden A u ß e n m i n i s t e r A n d r e j G i o m y k o . 
Offenbar hatte ihn der Gedanke, d a ß einige 
chinesische S p i t z e n f u n k t i o n ä r e s t a n d e s g e m ä ß 
auf Luxuswagen aus dem Wes t en umgestiegen 
waren, nicht schlafen lassen. Z u k l ä r e n ist jetzt 
noch die Frage, ob G r o m y k o e in E i n z e l g ä n g e r 
bleibt oder für die noch H ö h e r g e s t e l l t e n i n der 
sowjetischen Hierarchie nur ausprobieren sol l , 
w ie kapitalist ische Erzeugnisse zur proleta
rischen Grundhal tung passen. 

„Sie werden Chruschtschews 
Schicksal teilen.. 

M . Peking - Da die neuen sowjetischen 
Führer keine Bereitschaft bekundet haben, die 
guten Ratschläge der chinesischen KP anzuneh
men, nach dem Abgang Chruschtschews alle 
von diesem begangenen Fehler offen und ehr
lich einzugestehen und damit von der revisio
nistischen Linie wieder abzugehen, dürften sie 
unter diesen Umständen kein besseres Schick
sal erwarten, als es dem „größten Revisioni
sten der Geschichte, Chruschtschew", ereilt 
hat. 

Das theoretische Organ des ZK der chinesi
schen KP, „Rote Fahne", bezeichnet die neue 
Führung der sowjetischen KP in diesem Zusam
menhang als „Gefolgsleute des amerikanischen 
Imperialismus und Neokolonialismus" und be
hauptet, daß nicht nur Chruschtschew. sondern 
auch seine Nachfolger die Grundthesen des Le
ninismus gefälscht und in ihr Gegenteil ver
dreht hätten. 

„Sowjetzone" allein die sowjetisch besetzten Ge
biete Mitteldeutschlands zu bezeichnen, wo
gegen Ostdeutschland als „deutsche Ost
gebiete jenseits von Oder und Neiße unter pol
nischer und sowjetischer Verwaltung" erscheint. 
Damit aber lassen wir allzu viele Möglichkeiten 
offen, uns von der klaren Rechtsposition abzu
drängen, die In der Deutschlandfrage gegeben 
ist. 

Demgegenüber muß durch richtige Anwendung 
des Begriffes „Sowjetzone" stets erneut zum 
Ausdruck gebracht werden, daß sowohl nach der 
Vier-Mächte-Erklärung vom 5. Juni 1945 als auch 
nach dem Wortlaut des Potsdamer Protokolls die 
Sowjetzone sich von der Elbe und Werra bis hin 
zu den deutschen Ostgrenzen des 
Jahres 1 9 37 erstreckt, Indem ausdrücklich 
festgelegt worden ist, daß die polnisch verwal
teten Oatprovinzen allein in verwaltungsmäßi
ger Hinsicht von dem übrigen sowjetischen Be-
satzungsgeblet unterschieden sind, was entspre
chend auch für die sowjetische Besatzungszone 
in Ostpreußen — im Räume um Königsberg 
— gilt. Das wird auch dadurch unterstrichen, daß 
in der gesamten Sowjetzone Deutschlands die 
gleiche kommunistische „Gesellschaftsordnung" 
eingeführt worden Ist, nur daß die Verwaltungs
organe nach der Nationalität teilweise differie
ren: In Mitteldeutschland steht die Verwaltung 
unter einem sowjetischen Staatsangehörigen 
deutscher Herkunft, in Ostdeutschland unter 
einem kommunistischen Parteichef polnischer 
Nationalität sowie — was Nordostpreußen an
belangt — unter sowjetischen Funktionären. 
Aber das sind nur nachgeordnete Regelungen: 
Allem übergeordnet ist die Tatsache, daß der 
gesamte mittel- und ostdeutsche Raum völker
rechtlich nach wie vor deutsches Gebiet ist, und 

daß er faktisch nach wie vor ein einziger 
sowjetischer Militärbereich ist. 

Dabei Ist auch zu beachten, daß das Potsdamer 
Abkommen keinerlei Bestimmungen über so 
etwas wie ein mitteldeutsches Regime oder 
„Staatswesen" oder über eine „Grenzziehung" 
entlang der Oder und Neiße enthält, wie denn 
die erwähnte Vier-Mächte-Erklärung vom 5. Juni 
1945 eine Annexion deutschen Staatsgebietes 
ausdrücklich ausgeschlossen hat. Genausowenig, 
wie die westlichen Grenzdislrikte durch die sei
nerzeitige Unterstellung unter belgische oder 
niederländische Verwaltung von Deutschland 
abgetrennt worden sind, genausowenig, wie 
durch die Errichtung eines „selbständigen" Saar
landes eine völkerrechtlich gültige Abtrennung 
dieses Gebietes von Deutschland erfolgt war, hat 
auch die Errichtung des SED-Regimes und die 
Unterstellung deutscher Gebiete unter fremde 
Verwaltung die Integrität Deutschlands rechtlich 
auslöschen können. 

Dies aber wird dadurch unterstrichen, daß die 
sowjetische Besatzungszone sich tatsächlich über 
den gesamten Raum westlicl} der deutschen Ost
grenzen von 1937 bis hin zu Elbe und Werra 
erstreckt, was ständig vor Augen gelührt werden 
sollte, indem man den Begrill „SBZ" entspre
chend verwendet. Damit regell sich auch das 
Problem der zugewanderten polnischen Bevöl
kerung, die eine — wenn auch starke — Minder
heit In dieser sowjetisch besetzten Zone Deutsch
lands darstellt, überwiegend Ist trotz der Mas-
senaustreibung der ostdeutschen Bevölkerung 
a U l ihrer Heimat die sowjetische Besatzungs
zone Deutschlands zwischen Memel und Elbe 
immer noch von Deutschen bewohnt, und zwar 
nicht nur von der Bevölkerung Mitteldeutsch
lands, in der sich ein hoher Prozentsatz von Ost
vertriebenen aus Ostpreußen, Ostpommern, Ost
brandenburg und Schlesien beiindet, sondern 
auch von Hunderttausenden von Deutschen im 
polnisch besetzten Sektor der sowjetischen Be
satzungszone, die als „Autochthone", als „Ein
heimische", bezeichnet werden. 

Pankow wühlt unter den Gastarbeitern 
„Kampfbüro" der KP schleust Kontaktleute in Großbetriebe ein 

In Zusammenarbeit mit der K P D hat vor kur
zer Zei t das P o l i t b ü r o der Ost -Ber l iner SED 
neue Richt l in ien für die Z e r s e t z u n g s 
a r b e i t i n d e r B u n d e s r e p u b l i k er
lassen. Danach sol len die Gastarbei ter i n der 
Bundesrepubl ik s t ä r k e r als bisher agitatorisch 
bee in f luß t werden. Für diesen besonderen 
Zweck wurde in Os t -Ber l in e in „ K a m p i b ü r o für 
a u s l ä n d i s c h e Arbe i t e r i n Westdeutschland" ein
gerichtet. Dieses Büro wurde der sogenannten 
„ S e l b s t ä n d i g e n A b t e i l u n g " des M i n i s t e n u m s 
für Nat iona le Ver t e id igung in Os t -Ber l in direkt 
unterstellt. Das „ K a m p f b ü r o " arbeitet aber auch 
eng mit dem „Büro für Na t iona le Gewerkschafts
arbeit" zusammen. Sämt l i che Arbe i t s r i cb t l in ien 
des „ K a m p f b ü r o s " ergehen jedoch ausschl ieß l ich 
v o m P o l i t b ü r o der SED. A n den Einze lanweisun
gen w i r k e n u. a. auch das sowjetzonnle M i n i 
sterium für A u s w ä r t i g e Ange legenhe i ten und 
das ZK der K P D mit. A l s Berater für die prak
tische Arbe i t stehen dem „ K a m p f b ü r o " k o m 
m u n i s t i s c h e F u n k t i o n ä r e aus I t a 
l i e n , G r i e c h e n l a n d , S p a n i e n und 
der T ü r k e i zur Seite, die eine entsprechende 
A u s b i l d u n g in der Sowjetunion erhalten haben. 

Das i n Os t -Ber l in eingerichtete „ K a m p f b ü r o " 
wurde neuerdings beauftragt, die B e m ü h u n g e n 
zu v e r s t ä r k e n , in den in der Bundesrepubl ik 
stehenden 2600 Industriebetriebe, die als „ge
schütz t gelten und im Rahmen der Landesver te i 
digung g e h e i m h a l t u n g s b e d ü r f t i g e A u f t r ä g e aus
führen , k o m m u n i s t i s c h p r ä p a r i e r t e 
G a s t a r b e i t e r einzuschleusen. W i e aus zu
v e r l ä s s i g e r Que l l e bekannt wurde, erhalten die 
für diese Aufgabe vorgesehenen Italiener, Spa
nier oder Griechen, die sämt l ich der K o m m u n i 
stischen Partei ihres Landes a n g e h ö r e n , i n der 
Sowjetzone eine Spezia lausbi ldung. Danach ge
hen sie zunächs t i n ihr Herkunf ts land zurück 
und lassen sich, wenn es die Partei verlangt, 
off iz ie l l als Gastarbei ter anwerben. In der Bun
desrepubl ik setzt sich die i l legale K P D sofort 
mit ihnen in Ve rb indung . Die deutschen K o m 
munisten ver langen i n der Regel v o n ihren aus
w ä r t i g e n Genossen, d a ß sie unter den eigenen 
Landsleuten i n Deutschland für die kommuni 
stische Ideologie werben, Propagandaschriften 
ver te i len und ü b e r Vorkommni s se berichten, die 

sich in ihrem Beschä f t i gungsbe re i ch ereignen. 
A l s E n t s c h ä d i g u n g für ihre subvers ive T ä t i g 
keit i n Industriebetrieben der Bundesrepubl ik 
erhalten die z u r ü c k g e b l i e b e n e n Fami l ienange
h ö r i g e n der v o n den Kommunis ten eingesetzten 
Gastarbeiter, ü b e r die KP-Zen t r a l en ihres Her
kunftslandes, v o n Pankow Lebensmit te lpakete 
und k le inere G e l d b e t r ä g e . 

-*• 

Die SED-Machthaber haben in diesem Zusam
menhang ü b e r die verschiedenen internat iona
len kommunist ischen Organisa t ionen erreicht, 
d a ß sie in ihrem Kampf gegen den „ w e s t d e u t 
schen Imperial ismus" v o n fast a l len kommuni 
stischen Parteien der W e l t u n t e r s t ü t z t werden, 
ü b e r a l l entstehen in der Bundesrepubl ik Orga 
nisationen und sonstige Vere in igungen , die v o n 
a u s l ä n d i s c h e n Gastarbei tern g e g r ü n d e t werden 
und als harmlose Interessengemeinschaften ge
tarnt, kommunistische Zie le verfolgen. So hat 
die griechische Partei „Eniea D i m o k r a t i k i A r i -
stera" (EDA), die Nachfolgeorganisat ion der in 
Griechenland verbotenen kommunist ischen Par
tei, damit begonnen, griechische Gastarbei ter i n 
der Bundesrepubl ik in V e r e i n e n zu organis ieren. 
In Stuttgart, Hannover und M ü n c h e n ist i n j ü n g 
ster Zei t je ein „ L a m b r a k i s - V e r e i n " g e g r ü n d e t 
worden. Er t r ä g t den N a m e n des griechischen 
k o m m u n i s t i s c h e n Abgeordneten , der 
1963 angeblich ermordet worden ist. Die G r ü n 
dung solcher V e r e i n e auch in anderen Or ten 
der Bundesrepubl ik steht bevor . Schon heute 
ist bekannt, d a ß die bereits in der Bundesrepu
b l i k bestehenden „ L a m b r a k i s - V e r e i n e " Kon tak te 
zu der i l lega len K P D unterhalten. 

A u c h die R o t c h i n e s e n sehen in den 
Gastarbei tern e in dankbares Z ie lob jek t für ihre 
Propaganda. Spanische Gastarbei ter i n der Bun
desrepubl ik erhal ten seit e iniger Zei t aus Brüs 
sel eine Ze i tung „ P r o l e t a r i o " . Dieses Hetzbla t t 
w i r d herausgegeben v o n einer „ G r u p p e Spani 
scher Marx i s ten-Len in i s t en" . Entsprechend der 
Pekinger ideologischen L in ie , greift diese Z e i 
tung den amerikanischen und westdeutschen 
„ M i l i t a r i s m u s " scharf an und fordert die spani
schen Gastarbei ter zum offenen Kampf auf. 

G e o r g B e n s c h 

DAS POLITISCHE BUCH 
Theo Pirker: „Die SPD nach Hitler." Rütten 
und Loening Verlag, München 23, 352 Seiten, 
18,— DM. 

Wer die Geschichte einer unserer großen Parteien 
in der kritischen und sturmbewegten Zeit nach dem 
Zweiten Weltkrieg und der größten Katastrophe 
unserer Geschichte schreiben will, der wird sicher 
nicht nur von Siegen und Erfolgen, sondern auch — 
zwangsläufig — von Enttäuschungen und mißglück
ten Ansätzen und Planungen sprechen müssen. Da 
kann es auch an Worten des Tadels und der nega
tiven Bewertung nicht fehlen, wobei allerdings sehr 
deutlich festgestellt werden muß, wie unendlich 
schwer für a l l e neugeschaffenen politischen Gre
mien die Anfänge der Arbeit waren und wieviel 
weitgespannte Hoffnungen nicht etwa durch die 
Schuld einzelner Politiker in jenen Jahren einfach 
nicht erfüllt werden konnten. Jene Männer, die nach 
Hitlers Untergang nun Verantwortung übernahmen, 
waren immerhin zwölf volle Jahre aus der aktiven 
deutschen Politik ausgeschaltet, verfolgt und verjagt 
worden. In keinem Land der Welt hätte sich unter 
solchen Umständen ein Neuanfang — noch dazu unter 
städiger Abhängigkeit von den Siegern und den Be-
satzungsmächten und ihren mächtigen Kontrolleuren 
— glatt und reibungslos vollzogen. 

Theo Pirker bringt sicher viel interessante Einzel
heiten und wichtige Reden und Dokumente aus der 
Frühgeschichte der neugegründeten Sozialdemokrati
schen Partei unter Kurt Schumacher und Erich Ollen
hauer. Man spürt aber sehr bald, daß der Autor per
sönliche Enttäuschungen und Einstellungen weitge
hend mitsprechen läßt. Er kommt offenkundig aus 
dem Kreis um den linksradikalen Dr. Viktor Agartz, 
von dem sich die SPD und auch die Gewerkschafts

leitung schließlich trennte. So findet bei ihm im 
Grunde kein bedeutender sozialistischer Politiker 
Gnade. Er spart mit scharfenyUrteilen nicht und kriti
siert so ziemlich alle Wege, die die Partei beschritt. 
Damit aber kann der Anspruch, eine sachliche Dar
stellung und Wertung zu geben, sicherlich nicht er
füllt werden. r . 

Bert Berlin: „Meinungsterror? Zum Problem 
der Massenmedien." Holzner-Verlag, Würz
burg, 155 Seiten. 

Als der verstorbene bayerische Ministerpräsiident 
Hanns Seidel vor einigen Jahren in einem sehr be
achtlichen Werk auf manche sehr bedenklichen Er
scheinungen in der deutschen Publizistik, in Fern
sehen, Rundfunk, Illustriertenpresse, Magazinen und 
so manchen Zeitungen mit großem Ernst hinwies, da 
ist bezeichnenderweise dieser Mahnruf eines großen 
und verantwortungsbewußten Demokraten fast über
all totgeschwiegen worden. Dieser Appell eines süd
deutschen Staatsmannes, den man nun wahrlich kei
ner Scharfmacherei verdächtigen konnte, paßte den 
Herren nicht. Wir sind sehr gespannt, wie die ver
antwortlichen Männer unserer mit weitgehenden Mo
nopolvollmachten ausgestatteten Sendeanstalten auf 
diese vom Göttinger Arbeitskreis herausgegebene 
sachlich vorzüglich fundierte Schrift Bert Berlins rea
gieren und ob sie überhaupt reagieren werden. 

Unsere Leser und Landsleute wird e s besonders 
interessieren, daß der Autor es nicht bei einer all
gemeinen und grundsätzlichen Beleuchtung gewisser 
Nachkriegspraktiken der inzwischen ja nun auch 
schon etwas bejahrten „zornigen jungen Männer" 
der von einer kleinen Gruppe praktizierten Mei
nungsmache (und ihrer hintergründigen Regisseure) 

(co) - Zwölf Jahre nach der Volksaufstand 
am 17. Juni 1953 sind noch immer einige Einwoh
ner Mitteldeutschlands in sowjetzonalen Gefäng
nissen in Haft, weil sie sich an den Demonstra
tionen gegen Ulbricht beteiligt haben. Ihre ge
naue Zahl ist ebensowenig bekannt wie die der 
Opler, die während der Unruhen zu beklagen 
waren, sowie die der zum Tode und zu hohen 
Freiheitsstrafen Verurteilten. Die vorläufigen 
Zahlen sind das Ergebnis jahrelanger sorgfälti
ger Ermittlungen. Nur die Pankower Machthaber 
wissen genau, wie hoch der Blutzoll der Frei
heitskämpfer gegen das SED-Regime wirklich 
war. 

bewenden läßt. Audi diese Kapitel sind wichtig und 
mit ihren Hinweisen auf die Arbeitsweise und die ge
genüber den Heimatvertriebenen gebrauchten (meist 
vom Osten bezogenen) Diskriminierungen und Schlag
wörter sehr aufschlußreich. 

Besonders eindrucksvoll aber ist der hundertpro
zentig geglückte Versuch, an einem besonders cha
rakteristischen Schulfall nachzuweisen, mit welchen 
Methoden „sachliche" Ostsendungen mit ganz be
stimmter Tendenz gemacht werden. Berlin wähl» 
hierfür die den Ostpreußen ja bekannten Elaborate 
des Dr. Hansjakob Stehle vom 27. September und 
vom 2. Oktober 1964, deren wahrer Charakter von 
uns allen sogleich durchschaut worden ist. Was hier 
unter dem Titel „Deutschlands Osten — Polens We
sten" geboten wurde, hat wegen seiner tendenziösen 
und fragwürdigen Darstellung einen Massensturm 
der Entrüstung bei allen wirklichen Kennern des 
deutschen Ostens hervorgerufen. Der Autor stellt 
dem Text Stehles Punkt für Punkt die Aussage rot
polnischer Zeitungen, Dokumente und Berichte ge
genüber, die in allen entscheidenden Punkten von 
den Feststellungen des deutschen „Polenkenners" 
völlig abweicht, sie zumeist glatt widerlegt. Hier 
spürt man erst so recht, wie tendenziös hier die Si
tuationen unter dem Einfluß polnischen Propaganda
materials beleuchtet worden sind und wie wenig 
sich der Sendbote des Hessischen Rundfunks bemüht 
hat, wirklich kritisch zu urteilen und das vorhan
dene reiche Unterriehtungsmaterial auszuwerten. Daß 
es Stehle und seine Auftraggeber offenbar nicht für 
erforderlich hielten, sich bei verfügbaren hervorra
genden Sachkennern aus den Kreisen der Ostdeut
schen vorher zu informieren, mögen sie mit sich aus
machen. Daß sie aber nicht einmal die polnischen 
Statistiken und die Artikel der Polenpresse zur 
Kentnis nahmen, die so manche Propagandathese 
glatt widerlegen, das zeigt doch das Hintergründige 
dieser Reise in voller Klarheit. k. 

Der Kaiser und sein Kabinettschef 
„Der Kaiser . . ." Aufzeichnungen des Chefs 
des Marinekabinetts Admiral Georg Alexander 
von Müller über die Ära Wilhelms II. Her
ausgegeben von Walter Görlitz, Musterschmidt-
Verlag Göttingen, 231 Seiten Text, 16 Seiten 
Kunstdrucktafeln, 22,80 DM. 

Vor einigen Jahren brachte Walter Görlitz das 
vieldiskutierte Buch „Regierte der Kaiser?" heraus, 
das umfassende Auszüge au s den Kriegstagebüchern, 
Briefen und Aufzeichnungen des Admirals Georg 
Alexander von Müller aus der Zeit des Ersten Welt
krieges der Öffentlichkeit vorlegte. Die Aufnahme 
war zwiespältig, obwohl niemand leugnete, daß hier 
ein Mann, der viele, viele Jahre in der engsten Um
gebung des letzten Deutschen Kaisers lebte und 
durchaus nicht einflußlos war, dem Bild des Monar
chen manch neue Konturen hinzufügte. Müller war 
allerdings selbst während seiner ganzen Dienstzeit 
im Kaiserlichen Hauptquartier eine oft scharf kriti
sierte Persönlichkeit. Daß der Chef des Marinekabi
netts, der für alle Personalangelegenheiten der 
Flotte, für Ehrungen, Bestrafungen und Entlassungen 
zuständig war, ohnehin niemals sehr beliebt und 
populär sein konnte, liegt auf der Hand. 

Auch diese neue Folge der Müller-Aufzeichnungen 
bringt manche interessante Einblicke in das Leben 
am Kaiserhof, in die politischen und militärischen 
Entwicklungen in den letzten Friedensjahren vor 1914. 
Bevor Alexander von Müller — Sohn eines bekann
ten Landwirtschaftsexperten aus Sachsen — 1904 zum 
Flugeladjutanten und 1906 zum Kabinettschef beru
fen wurde, war er Kommandant und Stabsoffizier 
beim Prinzen Heinrich, den e r auch auf seiner er
folgreichen Amerikareise begleitete. In der nächsten 
Umgebung des Kaisers erlebte er Bülows Sturz und 
die Berufung Bethmann-Hollwegs ebenso wie die 
unzahligen Reisen des Monarchen und die Tirpitz-
sche Flottenpolitik. Sein Urteil über die Person des 
Regenten ist auch diesmal sehr scharf. Der Lesor 
stein sich allerdings die Frage, ob alle die Männer, 
die nach 1918 so harte Kritik am Kaiser übten vor 
1914 mutig ihre Bedenken vorgetragen haben' Bei 
Muller ist das wohl oft der Fall gewesen aber viele 
die spater so starke Worte gebrauchten, waren zu
vor noch manchmal recht liebedienerisch aufgetreten. 

Das Buch will kritisch gelesen werden. Görlitz hat 
übrigens in seinen Kommentaren manche Urteile des 
Admirals mit den Ergebnissen der historischen For
mung konfrontiert und richtiggestellt. Er hat — mit 
EwS: ~ d a r a u f hingewiesen, daß Alexander von 
Müller ein kränkelnder Mann war. Das vielbeneidete 
deutsche Kaiserreich hätte in der Politik nach Bis
marcks Entlassung doch auch wohl ganz andere Kanz
er gebraucht um sich in einer stets so bedrohten 

Lage gegen alle Krisen absichern zu können. Auch 
uL£n ' d ' e d e m M o n a r * * n unmittelbar un-
S £ a b , n e t l e , n e b e n Reichsregierunq und mi-

îtanschen Kommandostellen spielten, bleibt gerade 
oeShrr 3* T- D a r s t e l l u n a umstritten. Geradezu 

e r s *e.nen uns heute die so unklaren Be-
S S S S ? Z W l s d , e n Staatsoberhaupt, Regierung und 
Diplomatie m jenen Tagen. k p 
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Es schmeckt wie zu Hause: PfQffQTklopS 

Wat kickst op mi, 
Gefall eck di? 
Warscht eher gekoame, 
Hadd' eck di genoahme. 

O s t p r e u ß i s c h e r Spruch, mitgeteilt von Clara Jusch-
kewitz. 

V o r n a m e n i m W a n d e l der Ze i t en : 

Wie soll das Kindchen heißen? 
D a sitzt der A d e b a r im Nest . B a l d w i r d es 

sich da r in r ü h r e n . 
De Oadeboar , de Oadeboar , 
de l ä g t e grotet E i , 
on w e n n dat Junge w e l l rutakoame, 
denn hackt er et en tzwei . 

Z w a r s o l l der A d e b a r d ie Menschenk inde r 
b r ingen — doch N a m e n br ingt er ke ine mit. 
D a r ü b e r m ü s s e n die jungen El te rn sich selbst 
die K ö p f e zerbrechen oder sich sogar an die 
Köpfe k r i egen . Oft h ä n g t der eine an al ten Fa
mi l i ennamen, dem anderen gefä l l t etwas N e u -
modsches. Gerade hat der M a n n so e inen or i 
g ine l l en N a m e n aus fernem L a n d i n der F i l m 
rek lame gelesen, seine F r a u aber w i l l das K i n d 
chen gut deutsch nennen oder w o m ö g l i c h ost
p r e u ß i s c h . 

D a haben e inige Landsleute m i d i gefragt, ob 
ich typisch o s t p r e u ß i s c h e N a m e n w ü ß t e . Das 
K indchen oder Enkelchen soll te damit e in S tück
chen H e i m a t mi tbekommen. 

O s t p r e u ß i s c h e Namen? Dafür e inen Rat zu 
geben, ist nicht leicht. D e n n seit s iebeneinhalb 
Jahrhunder ten haben die Menschen bei uns so 
g e h e i ß e n , w ie ü b e r a l l i n deutschen Landen . N u r 
in den G r e n z k r e i s e n gab es N a m e n , d ie v o n 
d r ü b e n h e r ü b e r k l a n g e n oder die v o n Sied lern 
aus den N a c h b a r v ö l k e r n mitgebracht wurden . 
Diese N a m e n waren zuletzt nur noch bei e in i 
gen G r o ß v ä t e r n und G r o ß m ü t t e r n z u finden. 
A u c h in Sudermanns „L i t au i schen Geschichten" 
oder i n Plenzats l i tauischen L iede rn begegnen 
w i r noch Jons und Erdme, Ju rg i s u n d Urtusche, 
Ansas u n d Indre, Jusepele und Simonene. 

F ü r die meisten v o n uns sind das fremde 
K l ä n g e . Z w e i s c h ö n e N a m e n aus dem L i t a u i 
schen haben sich aber doch seit e in iger Ze i t be i 
unseren M ä d c h e n durchgesetzt: Ur t e und Erd 
mute. 

D ie N a m e n der prussischen Ure inwohne r -
schaft w a r e n l ä n g s t vergessen. N ich t e inmal den 
v i e l e n T r ä g e r n a l t p r e u ß i s c h e r Fami l i ennamen 
fiel es ein, ihre K i n d e r Swa lgen i , S loyde , N a -
glando, Pomedo oder Patulne zu nennen. Diese 
waren w o h l ke ine V o r n a m e n , sondern die e in
z igen N a m e n der damal igen P r e u ß e n . N u r die 
urprussische F a m i l i e der Grafen K a l n e i n - K i l g i s 
nannte im v o r i g e n Jahrhunder t noch z w e i ihrer 
S ö h n e W a i d e w u t u n d Natango . 

M i t den Ordensr i t t e rn u n d der christ l ichen 
Taufe k a m e n die N a m e n h e r ü b e r , die i m M i t t e l 
al ter in Deutschland übl ich w a r e n : altdeutsche 
N a m e n w i e He in r i ch , K o n r a d , A d e l h e i d , M a t h i l 
de, dazu die der Ges ta l ten des N e u e n Testa
ments u n d der He i l i gen l egenden : Johannes, A n 
dreas, Lukas , B a r t h o l o m ä u s , Chr i s tophorus , N i 
kolaus , A n n a , M a r i a , El isabeth , Ka tha r ina , Bar
bara. N a c h der Reformat ion t rugen M ä n n e r h ä u 
fig d ie N a m e n des A l t e n Testaments: A d a m , 
A b r a h a m , E p h r a i m , Dan i e l , Jeremias . Z u r Ze i t 
des H u m a n i s m u s k a m e n klassische N a m e n dazu: 
Dorothea , Sophia , Jus t ina , Ph i l i pp , Ju l iu s . A u -
gustus. 

In der R o k o k o z e i t schienen den puderzopfi-
gen M ä d c h e n f r a n z ö s i s i e r t e N a m e n gut zu ste
hen, u n d so taufte man die T ö c h t e r Char lo t te , 
Henrie t te , An to ine t t e . V o n jener Ze i t an waren 
die N a m e n unserer K ö n i g e und K ö n i g i n n e n , 
P r inzen u n d Pr inzess innen die meistgenannten 
im ganzen V o l k : Fr iedr ich , W i l h e l m , K a r l , Luise , 
F r i ede r ike , W ü h e l m i n e , Augus te . U n d in der 
Bismarckzei t w u r d e n die S ö h n e häuf ig Ot to ge
tauft. K ü r z u n g e n w i e Fr i tz , Hans , Grete, Truide, 
Lotte wurden a l l m ä h l i c h zu s e l b s t ä n d i g e n N a 
men. 

Im mi t t l e ren O s t p r e u ß e n aber waren ganz 
besondere Nennfo rmen übl ich . Bei M ä d c h e n -
wie bei Jungennamen endeten sie auf a: Der 
K a r l wurde K a l l a gerufen, der W i l h e l m W i l l a , 
Erich Eta, G u s t a v Gut ta , A u g u s t A u a , Ger t rud 
Tuta, H e d w i g Heta , E l i sabe th Ließa . U n d man
ches K i n d m u ß t e sich e inen Ausschre ivers ge
fallen lassen: 

„Eta, Peta, L ä m m e r f r ä t a ! " 
„Fr i tz , hast Spatze ondere M u t z ! " 
„Ul ier ich , K i e l k e w u l l er nich, 
Fleesch kreej er nich, d rum b leew er nich!" 

Seit der letzten Jahrhunder twende e twa er
scheinen M o d e n a m e n in immer schnellerer F o l 
ge, w i r d der W u n s c h nach o r ig ine l l en N a m e n 
immer g r ö ß e r . Manches Ehepaar w a r e n t t ä u s c h t , 
wenn es glaubte, dem S p r ö ß l i n g e inen ganz sel
tenen N a m e n v e r p a ß t zu haben, und s p ä t e r 
feststellen m u ß t e , d a ß sechs andere in seiner 
Klasse ebenso h i e ß e n . A n d e r e V ö l k e r hal ten 
v i e l mehr an a l t ü b e r l i e f e r t e n V o r n a m e n fest. 
Bei uns wa ren es in f r ü h e r e n Ze i ten noch Bau
ern und Landarbei ter , die l ä n g e r bei altherge
brachten N a m e n b l i eben als die „for tschr i t t l i 
chen" S t ä d t e r und Gutsbesi tzer . Es dauerte meist 
eine Genera t ion , bis die „ n e u e n N a m e n " auch 
im Dor f aufkamen. „ H e r r s c h a f t s n a m e n " wurden 
bis dah in als feinstreifig belacht und aboelehnt 
So g ing es gegen Ende des vor igen Jahrhun
derts mit dem N a m e n Fr ieda . In G u t s h ä u s e r n 
und in der Stadt wurde er bevorzugt . 

Ich habe f rüher Pfefferklops nie für e in typisch o s t p r e u ß i s c h e s Gericht gehalten. Anfragen 
danach schickten mich auf die Suche: Welche deutsche Landschaft kennt a u ß e r uns noch Pfeffer
klops? Ich fand das Gericht i n ke inem in - und a u s l ä n d i s c h e n Kochbuch, nur i n der „ D o e n n i g " 
— also m u ß Pfefferklops w o h l doch o s t p r e u ß i s c h e n Ursprungs sein . Rouladen und Gulasch 
kennt jeder, diese beiden verwandten Gerichte . Dafür kennt aber n iemand unsere lust igen 
„ F l e i s c h s o r t e n " , die für Pfefferklops gebraucht werden : „Schwanzs tück de L ä n g " und „Schwanz 
stück de Que r " . Welches ist nun das richtige S c h w a n z s t ü c k für Pfefferklops? Ich m u ß gestehen: 
Ich w e i ß es auch nicht. Ich w e i ß nur, d a ß beide Te i le aus der R inde rkuge l geschnitten werden. 

Jedenfalls w i r d zum Pfefferklops gut abge
hangenes Rindf le i sd i i n h a n d t e l l e r g r o ß e S tücke , 
e twa V i cm dick, geschnitten. Die Kuns t bei der 
Zubere i tung besteht dar in , d a ß die Scheiben 
zwar schön braun, aber nicht s t rohig und trocken 
werden dür fen . Das Fleisch w i r d in h e i ß e m Fett 
braun angebraten und herausgenommen. In dem 
Fett w i r d M e h l a n g e b r ä u n t und mit Vs Liter 
h e i ß e m Wasse r a b g e l ö s c h t . F e i n geschnittenes 
S u p p e n g r ü n , Lorbeerblat t , G e w ü r z e und reich
lich geschnittene Z w i e b e l n dar in durchkochen. 
Jetzt die Fleischscheiben wieder in den Topf 
legen und fest zugedeckt 2Vs bis 3 Stunden 
leise schmoren lassen. Ist die S o ß e nicht ge
bunden genug, noch etwas Kar tof fe lmehl an
r ü h r e n . M a n kann die S o ß e auch noch mit W e i n 
abschmecken. 

A l s Zutaten für Pfefferklops redinet man für 
4 Personen: 600 G r a m m Rindfleisch aus der 
K u g e l (das besagte Schwanzs tück ) , 30 G r a m m 
Fett, a u ß e r d e m etwas Rinderfett, l ' /s Eßlöffel 
M e h l , Salz und Pfeffer, der trotz des Namens 
Pfefferklops eine m e r k w ü r d i g geringe Rol le 
spielt, 100 bis 125 G r a m m Zwiebe ln , Lorbeer
blatt und G e w ü r z k ö r n e r . Besonders gut ist es, 
wenn man die Z w i e b e l n für sich in Fett d ü n s t e t 
und dann erst zum Fleisch gibt. 

D ie nahe verwandten , ü b e r a l l bekannten 
Rouladen haben die gleiche Grundlage . M a n 
füllt die Scheiben nur mit kleingeschnit tenem 
Speck und Z w i e b e l n , rol l t sie auf und sichert 
sie mit e inem k r ä f t i g e n Faden oder der etwas 
sperr igen Rouladenklammer . Die Zubere i tung 
ist die gleiche w ie bei Pfefferklops. D ie S o ß e 
kann man auch durch W e i n und Tomaten ver
s c h ö n e r n . 

F ü r J ä g e r - R o u l a d e n läßt man sich entweder 
eine g r o ß e Scheibe quer ü b e r das „schöne Ge-

s id i t " der K e u l e schneiden oder k le ine Scheiben 
wie zu den üb l i chen Rouladen. M a n reibt zu 
der F ü l l u n g 2 bis 3 Eßlöffel Schwarzbrot, das 
man in Fett d u r c h r ö s t e t . E ine feingeschnittene 
Z w i e b e l kann zuletzt m i t g e r ö s t e t werden, wenn 
auch mit Vors ich t — sie so l l nicht schwarz wer
den. In das a b g e k ü h l t e Brot gibt man 2 fein
gehackte Sardel len oder Sardellenpaste, einen 
Eßlöffel Kapern , eine i n Streifen geschnittene 
saure G u r k e und 40 bis 50 G r a m m Speckwür fe l . 
M a n wickel t die Scheibe zu einer g r o ß e n Rol le 
und sichert sie mit e inem starken Faden. Den 
jetzt recht g r o ß e n Braten a n b r ä u n e n , M e h l an
s t ä u b e n und dre i Stunden friedlich schmoren 
lassen. In der letzten halben Stunde g ieß t man 
schluckchenweise saure Sahne dazu. W e n n man 
hat oder kann, frische oder getrocknete Pi lze in 
die F ü l l u n g oder in die S o ß e nehmen. Es passen 
saure Gurke , Kartoffelbrei , Frischsalat oder 
Preiselbeeren dazu. 

A l s letztes dieser verwandten Gerichte wol len 
w i r uns noch Gulasch ansehen, das man aus 
nicht ganz so hochwert igem Fleisch zu schnei
den braucht w ie Pfefferklops und Rouladen. In 
W ü r f e l schneiden, mit M e h l b e s t ä u b e n und an
b r ä u n e n . Z u m guten Gulasch g e h ö r e n sehr v i e l 
Zwiebe ln , mindestens die halbe Gewichtsmenge 
des Fleisches. Sie sol len sanft und leise mit
schmoren, bis sie kaum noch zu sehen sind. In 
der letzten halben Stunde feinstreifig geschnit
tene Paprikaschoten und Tomaten be i fügen . A l s 
G e w ü r z e gelten K ü m m e l , Majo ran , eine zer
d r ü c k t e Zehe Knoblauch und E d e l s ü ß p a p r i k a 
(der nicht so scharf ist w ie der sonst verwendete 
Rosenpaprika) . Zuletzt mit saurer Sahne an
r ü h r e n . 

W e r w e i ß . n o d i mehr ü b e r diese Gerichte? 
M a r g a r e t e H a s l i n g e r 

So kauti man sparsam ein 
N i e m a l s ohne Einkaufszet te l losgehen und 

nach dem M o t t o e inkaufen: Es w i r d schon ge
gessen werden . Manches wander t s p ä t e r in den 
A b f a l l , w e i l man i n der E i l e falsch ka lku l i e r t 
hat. D e n Einkaufszet te l sorgsam aufstellen und 
u n g e f ä h r ausrechnen, was man auszugeben hat. 

Ha t man mehrere Geschä f t e in der N ä h e , zu
erst die A u s l a g e n in den Schaufenstern betrach
ten und Preisvergle iche anstel len. N i d i t an Son
derangeboten vorbe igehen , wenn sie in den 
K ü c h e n z e t t e l passen. B e i sehr g ü n s t i g e n A n g e 
boten, w i e es zum Be i sp ie l oft bei G e m ü s e der 
F a l l ist, den Magenfahrp lan umstel len und den 
Pre i svor t e i l ausnutzen. 

Darauf achten, d a ß Sonderangebote w i r k l i c h 
das hal ten, was sie versprechen. Das gil t nicht 
nur für die Q u a l i t ä t . Manchma l steht auch der 
Preis i n falscher Re la t ion zur W a r e . Er ist zwar 
selten, dieser Tr ick , aber man kann ihn doch 
schon e inma l f inden: 1 Kopfsa la t 0,30 D M , 
3 S tück nur 1 D M ! B e i solchen Angebo t en aus
rechnen, ob und welche Ersparnis geboten w i r d . 

Be i Sonderangeboten in Fleisch- und Wurs t 
waren besonders auf die Mengenangaben ach
ten. W e r gewohnt ist, die W u r s t v ier te lpfund
weise e inzukaufen, soll te sich i m Kopfrechnen 
ü b e n und ausrechnen, was denn nun 125 G r a m m 
der angepriesenen W u r s t kosten, wenn nur 
eine Preisangabe für 100 oder 200 G r a m m ge
macht ist. 

Das verlockendste und g ü n s t i g s t e Sonderange

bot nü t z t gar nichts, wenn es einen A r t i k e l 
betrifft, der i n der Fami l i e nicht bel iebt ist. 
W e n n zum Beisp ie l n iemand w e i ß e Bohnen mag, 
dann kann man auch mit der p r e i s g ü n s t i g s t e n 
Dose nichts anfangen. 

W e r K i n d e r zum Einkaufen schickt, soll te das 
stets i n ruhigen Verkaufsze i t en tun. A l s nicht 
b e r u f s t ä t i g e Hausfrau soll te man sowieso diese 
Stunden ausnutzen. Nicht die K i n d e r hetzen: 
N u n laufe schnell , ich brauche das dr ingendl — 
vor a l lem, wenn sie ü b e r verkehrsreiche Stra
ß e n m ü s s e n . Ihnen auf jeden F a l l e inen Zet te l 
und g e n ü g e n d G e l d , aber nie g r o ß e Scheine mit
geben. 

In e inem Selbstbedienungsladen so l len nur 
g r ö ß e r e K i n d e r a l le ine einkaufen. F ü r die K l e i 
neren ist die ausgestellte W a r e zu ver lockend. 
Fal l s Sie dem K i n d für die Er led igung dieses 
Ganges eine k le ine Be lohnung geben wol l en , 
diese Summe v o n vornhere in festsetzen. N i e 
mals sagen: V o n dem Restgeld kannst du dir 
kaufen, was du wi l l s t . B a l d haben dann die K i n 
der heraus, wie sie zu ihren Guns ten einkaufen 
und mögl i chs t v i e l Restgeld behal ten k ö n n e n . 
Jeden Einkauf nach Er led igung genau an H a n d 
des Zettels mit den K i n d e r n abrechnen. 

E i l ige Leute kaufen immer teuer! Daran den
ken und nicht erst eine halbe Stunde vo r dem 
Mit tagessen loslaufen. M a n spart nicht nur 
G e l d , sondern auch Zei t und N e r v e n , wenn man 
alles in Ruhe vorbereitet . R. G . 

Damals kam in e inem Insthaus e in M ä d c h e n 
zur W e l t , das neunte K i n d . Uber den Namen 
waren die El tern sich noch nicht e in ig . Der V a 
ter m u ß t e zum Gutsrendanten gehen, denn der 
war zugleich Standesbeamter. 

„Na , der H e r r Rendant ward a l l e Noame 
weete!" meinte die Mut te r . 

U n d w i r k l i c h , er w u ß t e e inen: Das h ü b s c h e 
junge M ä d c h e n , das am Sonntag im Gutshaus 
zu Gast war, h i e ß näml i ch — Fr i eda ! 

A l s die F r a u des Gutsbesi tzers drei Tage spä
ter die W ö c h n e r i n besuchte, stand diese schon 
v o r der H a u s t ü r am W a s c h f a ß . E in ige ihrer äl
teren K i n d e r planschten dar in herum und bl ie
sen Seifenschaum ü b e r den Zaun . Daneben auf 
der Bank s a ß der V a t e r be im Sensklopfen. Ro
sig lag das Kle ins te in der W i e g e . Die Gutsfrau 
brachte das J ä c k c h e n , das schon lange bereit 
lag, w ü n s c h t e Gottes Segen und fragte nach dem 
N a m e n . Die M u t t e r hielt sich eine W i n d e l vors 
Gesicht, musternd, ob sie sauber sei : 

„Ach nein, ich trau mich gar nicht zu sagen, 
w ie die M a r j e l l he iß t . " 

„ W a r u m denn nicht, es w i r d doch sicher ein 
h ü b s c h e r N a m e sein." 

„ N a ja , eine M a r i e und eine A n n a und eine 
Berta hatten w i r doch a l l , und nun meinte der 
Her r Rendant, w i r sol l ten sie Fr ieda nennen, 
aber Fr ieda ist doch ke in N a m e für unser-
einen!" 

Da hielt der M a n n seine Arbe i t an und be
merkte: 

„Nusch t to w i l l e , nuscht to moake! N u heet 
86 Fr ieda , nu mott se ok als Fr ieda goahne 1 " 

Zehn Jahre s p ä t e r schon waren die Friedas 
im Dorf kaum zu z ä h l e n . Gle ichze i t ig erschie
nen Erna, He inz und Kur t 

„ W i r hatten doch noch ke inen Heinz!" be
g r ü n d e t e manch stolze M u t t e r ihre Namenswah l , 
denn fast al le anderen üb l i chen Jungensnamen 
waren in der Fami l i e schon vorhanden 

Es gab auch K u r i o s i t ä t e n . Da erlaubte sich 
die Famil ie Theodor, die in einer mit t leren ost
p r euß i s chen Stadt wohnte, den S p a ß ihre fünf 

K i n d e r so zu nennen, d a ß es einen Zungenbre
cher abgab: Theodor Theodor, Theodora Theo
dor, Feodor Theodor, Feodora Theodor, Doro
thea Theodor . . . 

E in Kutscher aber gab auf dem Standesamt 
an: 

„Mein Jung ' so l l Pferdenand (Ferdinand) hei
ßen . Ich b in doch so für die Pferde!" 

Bis wi r v o n Hause fortziehen m u ß t e n , wech
selten die Modenamen immer schneller und in 
Stadt und Land fast gleichzei t ig. 

U n d jetzt? Innerhalb weniger Jahre lös t eine 
norwegische W e l l e eine amerikanische ab, bib
lischen N a m e n folgen friesische oder vö l l ig un
aussprechliche v o n wer w e i ß wo. D a freut es 
einen, wenn Landsleute nach einem o s t p r e u ß i 
schen N a m e n suchen, aber raten kann man k a u m 

Denken w i r e inmal an die N a m e n unserer 
bedeutenden Ordenshochmeister: Hermann, 
Heinr ich , Ul r ich , W i n r i c h , Albrecht . B e r ü h m t e 
O s t p r e u ß e n aus Geschichte, Kuns t und W i s s e n 
schaft k ö n n e n Namenspaten sein, wenn die E l 
tern N ä h e r e s ü b e r sie wissen und ihnen diese 
Namen etwas bedeuten. 

Gesta l ten aus o s t p r e u ß i s c h e n Sagen, Erzäh
lungen und Gedichten (z. B. Me te und Agnete 
aus Agnes M i e g e l s Balladen) k ö n n t e n zur A u s 
wah l ge läu f ige r oder or ig ine l le r N a m e n anre
gen. 

W i r wo l l en zum N a m e n unserer K i n d e r ein 
p e r s ö n l i c h e s V e r h ä l t n i s haben und sol l ten seine 
Bedeutung und Geschichte kennen. 

Der beste Rat, den ich jungen Landsleuten 
geben kann, ist der, ihre K i n d e r so zu nennen, 
wie die U r g r o ß e l t e r n h i e ß e n , die in o s t p r e u ß i 
scher Erde ruhen und einstmals tüch t ig und 
rechtschaffen w i rk t en in Haus und Hof, in L a 
den. A m t und Werks ta t t . U n c f w e n n ihre Namen 
— ob sie nun Ernst und Ger t rud oder W i l h e l m 
und A n n a h i e ß e n — gerade nicht in der M o d e 
sind, das soll te niemanden k ü m m e r n . In diesen 
Namen lebt die A r t der Menschen, die sie tru-
qen, und von denen die iunqe Genera t ion v ie l 
erfahren sol l , um ihrer w ü r d i g zu sein. 

H e d w i g von Lölhöffel 

De Schmetterling 
Bunt es de Welt, vull Lichterkes un ßloome. 
Min Reis geiht en de blue Loft, 
Mang Sinnschien un mang Bloomedolt, 
Bei lies de Nacht well koame. 
Denn huck eck mie ganz sachtke hen 
Un ruh mien Flöchte ut. 
Doch met de erste Lichterskes, 
Doa mott eck wedder rut. 
Em Sinnke iöhl eck mie so licht un irie. 
Joa, leewer Minsch, mie geiht es so — 
wie die . .. 

Erika Thiel 

Geröstete Neunaugen 
Unser Leser Fritz Schaumann, Bremen, Hemm

straße 182/84, ergänzt unsere Neunaugenerinnerun
gen: 

Mit Interesse habe ich Ihren Artikel in Folge 9 
des Ostpreußenblattes über geröstete Neunaugen 
gelesen. In unserer Heimat war ich in Nprgallen, 
Kreis Gumbinnen, Anlieger der Angerapp, in der 
außer vielen anderen Fischarten auch Neunaugen 
in deren Laichzeit reidilich vertreten waren. Ende 
April bis Anfang Mai zogen die ausgewachsenen 
Neunaugen den Fluß hinauf zu ihren Laichplätzen. 
Der Zug erfolgte nur in warmen, mondlosen Näch
ten. Als Kinder haben wir die Neunaugen, die sich 
mit ihren Saugnäpfen an Steinen — oft bis zu zehn 
Stück an einem Stein — festhielten, mit Handschuhen 
bewaffnet mit der Hand gefangen. Zu Hause wurden 
sie dann, nach Vorbereitung, wie Sie es beschrie
ben haben (nur daß beim Saubermachen der Darm 
entfernt wurde), in Fett gebraten und schmeckten 
ganz ausgezeichnet. 

In den warmen, dunklen Nächten fing man die 
Neunaugen mit einem kleinen Käscher. Dieser be
stand aus einem runden oder ovalen Drahtreifen, 
der die Stärke von etwa 5 mm und einen Durchmes
ser von etwa 60 cm hatte. Bespannt wurde dieser 
Reifen mit dünnem Drahtgeflecht. Dieses Gerät wurde 
an einer dünnen Holzstange befestigt und mit der 
Wölbung stromaufwärts vom Ufer aus an flachen 
Stellen ins Wasser gehalten. Die Neunaugen schwam
men nun gegen das Drahtgeflecht. Diese Erschütte
rung übertrug sich über Drahtreifen und Stange auf 
die Hand. Man mußte jedoch sehr schnell schalten, 
denn nach Berührung des Widerstandes läßt sich 
das Neunauge sofort mit dem Strom abwärts trei
ben, und der Fischer hat das Nachsehen! 

Bei dieser Fangmethode konnte man bei entspre
chend günstiger Witterung in einigen Stunde meh
rere Zentner Neunaugen fangen. Erwähnen muß ich 
aber noch, daß der Neunaugenzug durch entspre
chende Veränderung der Stromverhältnisse beein
flußt werden konnte, was sich auf den Erfolg des 
Fanges natürlich auswirkte. Ihren Ausführungen über 
das Rösten habe ich nichts hinzuzufügen. 

Hier im Westen habe ich Neunaugen in der 
Wümme vorgefunden, doch waren diese nur 10 cm 
lang. Einheimische Bewohner versicherten mir, daß 
Neunaugen dort auch nie größer werden. Diese 
Größe hatten bei uns unausgewachsene Neunaugen, 
die sich in diesem Stadium im Uferschlamm aufhalten 
und gerne als Köder beim Aalangeln benutzt wur
den, da diese nicht, wie die Regenwürmer, von klei
nen Fischen von den Angelhaken geknabbert wur
den. Im vergangenen Jahr habe ich in einem Fisch
warengeschäft in Bremen schön geröstete Neun
augen wie bei uns zu Hause gesehen. Leider konnte 
•ch nicht sofort ein Gericht erstehen, und als idi nadi 
einigen Tagen danach fragte, waren die Neunaugen 
leider vergriffen. (Ich habe sie probiert, lieber Herr 
Schaumann, Sie haben nichts versäumt! H.) 

Weltfrauenbund dankt Vertriebenen-Frauen 
dod — Die Präsidentin des World Council of Wo-

men, des Weltfrauenbundes, Mrs. May Craig Schul
ler, suchte in Begleitung der Staatssekretärin a. D. 
Theanolte Bähnisch im Anschluß an eine Tagung in 
Paris die Vorsitzende der Frauenarbeit im BdV, Se
natorin a. D. Hertha Pech, in Hannover auf, um ihr 
Dank und Anerkennung für die soziale Tätigkeit 
der Organisationen der Vertriebenen-Frauen, vor al
lem für die Solidaritätsbekundung mit dem Schicksal 
der Vertriebenen in aller Welt wie auch für die 
spontane Hilfsbereitschaft auszusprechen, die kürz
lich anläßlich des Bonner Kongresses der Vertriebe
nen-Frauen zum Ausdruck kam. Die BdV-Frauen hat
ten aus diesem Anlaß eine Spende zur Linderung der 
Not der Flüchtlinge in Südvietnam gesammelt. Frau 
Pech und die Bevollmächtigte für die Auslandsarbeit 
der Frauen-Organisationen, Hanna Magen, versicher
ten, daß diese Hilfsbereitschaft für sie eine Selbst
verständlichkeit sei im Angedenken an die große 
Hilfe, die die Vertriebenen und ihre Familien gerade 
durch Vermittlung der Frauen-Organisationen des 
freien Westens in den ersten Jahren nach der Ver
treibung erfahren hätten. Die deutschen Vertriebe
nen-Frauen wollten auch weiterhin mit dem Welt
frauenbund engen Kontakt pflegen, um die gemein
samen Bemühungen um die Wahrung der Menschen
rechte in aller Welt zu verstärken. 

Kochen ist beliebt 
Nur 3 Prozent der bundesdeutschen Hausirauen 

kochen ausgesprochen ungern, 16 Prozent haben 
mäßige Freude daran, aber über 80 Prozent stehen 
gerne am Kochherd. Das hat eine Befragung erge
ben. Die Freude am Kochen läßt nach dem 45. Lebens
jahr allerdings nach. Alleinstehende Frauen habev 
erklärlicherweise weniger Vergnügen daran als Ehe
frauen. Man sieht: Die lieh'- qeht noch immer durch 
den Magen' p D 
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K u n o F e l c h n e r 

Erdmuthe verhoffte, als sie i n die Lichtung 
hinaustrat, die den Bl ick freigab auf den tiefer
gelegnen See, den bescheiden geschwungene 
Ufer w i e die W a n d u n g e n einer W a n n e umrun
deten. Es war nicht a l le in die einschmeichelnde 
Landschaft, die ihr wohltat , es gab da noch ein 
anderes, das sie b e s t ü r m t e und zum V e r w e i l e n 
zwang : die Er innerung an ihre He imat v e r s p ü r t e 
sie unter jenem wohlig-schmerzhaften Ziehen, 
w ie es die W e h m u t bedingt. W e n n man die 
M a ß s t ä b e v e r g r ö ß e r t e und der W e i t e des Landes 
a n p a ß t e , aus dem sie kam, dann konnte dieses 
M i n i a t u r b i l d eines G e w ä s s e r s jenem w e i t r ä u 
migen See entsprechen, an dessen hohen Ufern 
der Jagdwagen sie oft genug dahingefedert 
hatte, holte er sie v o n dem windumpusteten 
Bahnhof ab. 

D a sie noch K i n d war, hatten V a t e r und M u t 
ter es sich nicht nehmen lassen, sich selbst e in
zufinden und ihr eine Tafe l Schokolade zur Be
g r ü ß u n g zu geben. S p ä t e r , wenn sie v o n der 
Kuns takademie der Landeshauptstadt heimfuhr, 
nahm sie nur der b e w ä h r t e Kutscher i n Emp
fang. A u f dem W e g e zu dem heimatlichen Guts
hof berichtete ihr der alte Johann, was sich 
daheim an Wich t igem w ä h r e n d ihrer A b w e s e n 
heit zugetragen. 

„Und da sagt' doch die Parschankasche . . ." 
so deutlich glaubte Erdmuthe seinen b e h ä b i g e n 
Tonfa l l zu h ö r e n , d a ß sie u n w i l l i g zusammen
fuhr, als e in fremdes G e r ä u s c h an ihrem Trom-
"nelfell schabte. 

E i n Radfahrer brachte sein kl i r rendes G e f ä h r t 
zum Ha l t en und warf einen leicht abweisenden 
Blick ü b e r sie. Anscheinend hatte er h ier nicht 
mit ihr gerechnet; die Ziels t rebigkei t , mit der 
er die Maschine zu der dri t ten Bank schob, l ieß 
auf einen Stammgast sch l ießen , der es nicht ge
wohnt war, i n seinem Rev ie r e inen anderen 
W a l d l ä u f e r anzutreffen. 

Erdmuthe lebte lange genug in der G r o ß 
stadt, d a ß Menschen sie auch i n der Na tu r nicht 
s t ö r t e n . B e i dem Hinzugekommenen schien es 
sich um einen s t i l len Menschen zu handeln : er 
fügte sich i n die friedsame Umgebung, als ge
h ö r e er dazu. M i t ruhiger Sicherheit r ück t e er 
die blaue S c h i r m m ü t z e e in w e n i g aus der St i rn, 
die s c h w e i ß b l a n k schimmerte, hel ler als die 
gesund g e b r ä u n t e Gesichtshaut. 

A l s o jemand, der i m Fre ien arbeitet, stellte 
Erdmuthe fest. 

In der s e l b s t v e r s t ä n d l i c h e n , sich der Umge
bung mit te i lenden Ruhe, mit der man nur e in 
Gewohntes vornimmt, langte er i n die Tasche 
seiner Lodenjoppe und holte aus ihrer Tiefe 
eine angebrochene Packung Zigaret ten hervor . 

A l s der M a n n das schon gelbl ich abgegriffene 
Feuerzeug anschlug, entdeckte Erdmuthe: Er 
hatte behutsame H ä n d e . Die knochigen F inger 
waren verarbeitet , aber was sie angriffen, hand
habten sie mit Umsicht und Vorsorge , w ie sie 
die G ü t e des Herzens dikt ier t . 

Erdmuthe war es v o m Zeichenunterricht her 
gewohnt, aus dem Ä u ß e r e n eines Menschen auf 
sein W e s e n zu sch l i eßen H in t e r dem V e r h a l t e n 
eines anderen suchte sie immer die Hal tung , 
aus der seine Geste sich formte. Der M a n n da 
vers tand g e w i ß mit T ie ren umzugehen, und sie 
konnte sich gut vors te l len , w i e ver t rauensvol l 
e twa e in H u n d den F a n g auf sein K n i e bettete. 
Das war für ihre El te rn und sie immer eine 
Probe auf den Charak te r gewesen. 

A l s sich der Rauch seiner Zigarette i n den 
k l a ren F r ü h l i n g s n a c h m i t t a g ringelte, kam auch 
Erdmuthe die Lust zu rauchen an. Sie hatte 
w o h l Zigaret ten bei sich, aber ke ine Streich
hö lze r . Es machte sie k r ibbe l ig , nur den anderen 
genüß l i ch seine Zigarette w ö l k e n zu lassen. So 
besch loß sie aufzustehen und fortzugehen. 

W ä h r e n d sie sich langsam dem W a l d e zu
wandte, aus dem sie gekommen war, füh l te sie 
i m Rücken die A u g e n des Z u r ü c k b l e i b e n d e n , 
zugleich mit den letzten Sonnenstrahlen des T a 
ges, die sie w o h l i g w ä r m t e n . Sie v e r l i e ß den 
Platz, den sie l iebte, i n der beruhigenden Ge
w i ß h e i t : ich werde wiederkommen. 

Es ve rg ing T a g um Tag, ehe Erdmuthe wieder 
ah den k l e inen See kam. A n diesem Tag war die 
Sonne v o n W o l k e n verhangen, aber Erdmuthe 
k a m es vor , als g ä b e der i n der g e d ä m p f t e n Be
lichtung eisengrau b l inkende See so noch s t ä r 
ke r die Er innerung an ihre s c h w e r m ü t i g - s c h ö n e 
Heimat wieder . Sie fühl te sich heute und hier 
geborgen — eben zu Hause . 

Erdmuthe s a ß erst e in We i l chen dort und 
freute sich ü b e r die St i l le , als wieder jenes 
sirrende G e r ä u s c h an ihr O h r drang. Ohne auf
zusehen w u ß t e s ie : Der Fremde führ te auch 
heute sein Fahr rad zu der dri t ten Bank. 

Heute g r ü ß t e er sie, und als sie dankend in 
seine Richtung blickte, gewahrte sie, d a ß sein 
fahlblondes Haa r anfing, leicht s chü t t e r zu wer
den. Unter der M ü t z e hatte der M a n n j ü n g e r 
gewirkt . 

Heute brauchte sie nicht zu darben, als er 
seine Zigarette e n t z ü n d e t e . Diesmal hatte sie 
ihre S t r e i chhö lze r nicht vergessen, und ba ld gab 
auch sie sich der l iebgewordenen Gewohnhe i t 
des Rauchens h in . 

Offenbar war es k e i n Zufa l l gewesen, der den 
M a n n letztens an diesen Platz getragen hatte. 
Auch er schien die Stelle zu l ieben, die er ge
wiß schon v o r ihr entdeckt hatte. D a er unge
fähr um die gleiche Zei t des Tages eintraf wie 
bei ihrer ersten Begegnung, m u ß t e er w o h l v o n 
der A r b e i t kommen. A n den R ä n d e r n seiner 
festen, braunen Schuhe stellte sie eine d ü n n e 
Lehmkruste fest. 

A l s der Fremde e inmal seine Zigarette ab
s t ä u b t e , b l inkte an seinem rechten Ringfinger 
e in schmaler, glatter Reif auf. A l s o verheiratet 
war er auch. Erdmuthe dachte immer noch 
„auch", o b w o h l sie selbst seit mehr als zwe i 
Jahren verwi twet war. Seltsam, d a ß er es dann 
nicht e i l iger hatte, nach Hause zu kommen. Das 
ging sie zwar nichts an — aber es g e h ö r t e nun 
einmal zu ihrem Beruf, sich mit den Schicksalen 

ie r Menschen zu beschäf
tigen. A u s diesen Beob
achtungen entstanden die 
Zeichnungen, die einen 
solchen A n k l a n g fanden 
d a ß Erdmuthe von dieser 
Arbe i t leben konnte 

W i e lange die s t i l len 
Raucher so e in t r äch t ig 
beieinander gesessen hat
ten, w u ß t e Erdmuthe spä
ter nicht mehr. Der W o r 
te bedurfte es zwischen 
ihnen nicht. Der st i l le 
See zu ihren F ü ß e n schien 
ein unausschöpf l i ches The
ma. 

Endl ich stand der M a n n 
auf und brachte sein Rad 
in Ordnung . Bevor er sich 
in den abgewetzten Sat
tel schwang — und diese 
Bewegung wi rk te wieder 
sehr jung — zog er vor 
der Z u r ü c k b l e i b e n d e n sei
ne M ü t z e . Erdmuthe 
dankte ihm mit einem 
freundlichen „Auf W i e 
dersehen". M i t ihren W o r 
ten zugleich flammten in 
einer der schmalen W o l 
kenrabatten leuchtende 
Sonnenruten auf, und es 
sah* aus, als erhel l ten sich 
die ernsten Z ü g e des Auf
brechenden mit einem 
M a l e . 

A l s sich die beiden zum Dri t ten M a l e an 
ihrem Liebl ingspla tz trafen, zog um sie schon 
die Ver t rau the i t jener, die e in Geheimnis b in 
det, ih r h a u c h d ü n n e s Spinnennetz. W e r kannte 
w o h l sonst diese Stelle und l iebte sie gleich 
ihnen? 

Jetzt setzte sich der M a n n sogar auf die Bank, 
die Erdmuthes Platz benachbart war, und heute 
sprachen sie auch schon miteinander. Z u n ä c h s t 
bekannte sie sich zu ihrer V o r l i e b e für dies 
Fleckchen Erde: 

„Es erinnert mich so stark an meine Heimat." 
D ie F rau sah versonnen in die Ferne. 
„Und mich!" rief der M a n n , und sie s p ü r t e 

die wortarme Unbeholfenhei t eines Menschen, 
der sich scheut, sein Gefüh l freizulegen. Erd 
muthe wol l t e i hm helfen: 

„ M a n braucht sich diese Landschaft nur weit
r ä u m i g e r zu denken und den H i m m e l h ö h e r , 
dann sehe ich Sie v o r mir, w ie Sie an der H a n d 
ihr Rad den sandigen A n b e r g h inau f füh ren , 
nachdem Sie v o n der Chaussee abgebogen sind, 
um sich den W e g ins Dorf zu k ü r z e n , und die 
Reifen mahlen den Staub . . . " 

Sie bl ickte den Lauschenden v o l l an, als wenn 
sie sich vergewissern wol l te , ob sie nicht eine 
T o n h ö h e angeschlagen hatte, die für sein G e h ö r 
nicht mehr vernehmbar war. 

Doch mit s e l b s t v e r s t ä n d l i c h e r Sicherheit spann 
er den Faden wei te r : 

„Ich füh re me in Rad, und die Reifen mahlen 
den S a n d . . . M i r w i r d warm, und mit dem 
H a n d r ü c k e n reibe ich mi r die St i rn trocken, aber 
ich steige unverdrossen bergan, bis es endlich 
wieder hinabgeht. Da , w o sich die Parowe zum 
See h i n weitet, sitz ' ich v e r g n ü g t wieder auf und 
radle stolz am Ufer lang, an das k le ine W e l l 
chen schwappen, v o n dem g r o ß e n G e w ä s s e r , 
v o m Goldapgarsee." 

„Sie kennen unsern Goldapgarsee?" 
Erdmuthes Frage umsch loß Staunen und 

Jube l . 
Unbei r r t ruh ig antwortete der M a n n : 
„Ich b in doch v o n da." 
N u n k l a n g ihr seine Stimme auch heimatl ich 

vertraut. Sie kamen ins E r z ä h l e n . Se in Heimat
dorf kannte sie gut. A l s er die Ortschaft nannte, 
hatte sie p lö tz l ich den Geschmack der leicht ver
h ä r t e t e n Cremeschokolade auf der Zunge, deren 
V a n i l l e a r o m a eine un lös l i che V e r b i n d u n g mit 
den A u s d ü n s t u n g e n v o n Petroleum und Peit
s c h e n s c h n ü r e n eingegangen war, die das Land
wirtshaus auch feilbot. Doch an einen Fr i tz 
P ianka band sie keine Er innerung. Er jedoch 
w u ß t e anscheinend um ihre Fami l i e Bescheid; 
als er den N a m e n ihres v ä t e r l i c h e n Besitzes 
g e h ö r t hatte, sagte er fast a n d ä c h t i g : 

„Dann s ind Sie das F r ä u l e i n Erdmuthe." 
„Sind ist gut", l ä che l t e sie ihm zu. Sie w ä r e 

ü b e r r a s c h t gewesen, h ä t t e sie sehen k ö n n e n , 
w i e sie dieses Läche ln v e r j ü n g t e . „ S a g e n w i r 
l ieber : waren . Ich w a r es e i n m a l . . . im Gar ten 
unserer Jugend . . . " 

„Ach Gottchen, wenn einer an Zuhause denkt, 
dann ist e inem alles noch so lebendig, als war ' 
es erst gestern gewesen." 

„Und war doch in einer Zeit , die ich j enes 
Leben ' nenne, seit dem die g r o ß e Sintflut dar
ü b e r h inweggegangen ist. Das F r ä u l e i n Erd 
muthe v o n damals gibt es nicht mehr . . . " , sagte 
sie versonnen. 

„Lassen Sie mich daran glauben, alles war ' 
noch so w ie f rüher . . ." 

U n d i n Erdmuthes V e r w u n d e r u n g h ine in 
sprach er ruh ig weiter : 

„ . . . wenn ich damals in Ihrem Nachbargut 
Uhle fe ld die Teppichbeete mit frischen Topf
pflanzen ausgeflickt habe, dann s a ß e n manch
mal die Fräuleins* v o n dort auf einer Gar ten
bank. U n d dann machte ich mi r immer e in Ge
werbe, d a ß ich recht lange dabei zu tun hatte, 
damit ich h ö r e n konnte, was sich die F r ä u l e i n s 
e r z ä h l t e n . Ich b in sonst nicht neugier ig, aber 
es w a r zu schön. So m ü ß t e n sich die B lumen 
unterhalten, wenn sie reden k ö n n t e n , dacht' ich 
bei mir . Ich b in näml ich G ä r t n e r . W a s unsereins 
so sagt, das poltert w ie Steine aus den Z ä h n e n , 
aber was die F r ä u l e i n s sprachen, das flatterte 
man so ü b e r die Lippen wie Schmetterlinge . . . 

U n d nu sitz ich neben e inem F r ä u l e i n auf der 
Bank." 

B e i der für ihn a u ß e r g e w ö h n l i c h langen A n 
sprache strahlte er Erdmuthe glückl ich an, und 
sie streckte ihm g e r ü h r t die H a n d h i n : 

„Das haben Sie so h ü b s c h gesagt!" 
„ M e i n e M u t t e r w u ß t e e in L i e d v o n z w e i ver

lassenen Italienern, an das m u ß ich jetzt den
ken . Es war so h ü b s c h t raur ig ." 

„ W e n n z w e i w i r k l i c h beieinander sitzen, dürf
ten sie eigentl ich nicht t raur ig sein — und schon 
gar nicht verlassen." 

„Da haben Sie auch wieder recht. Ich sagt' 
j a schon, die F r ä u l e i n s reden w i e die B lumen . . ." 

„ . . . w e n n die sprechen k ö n n t e n " , bog Erd 
muthe vors icht ig ab, um das G e s p r ä c h wieder 
dahin zu lenken, wo man auf den G r u n d sehen 
konnte w ie bei dem k l a r en Goldapgarsee. 

A b e r der Fr i tz P i anka versicherte sich noch 
e inmal seines G l ü c k s g e f ü h l s : „Und nu sitz ' ich 
neben Ihnen auf der Bank . . . " 

Es schien ihm w i r k l i c h v i e l zu bedeuten. 

A b e r auch für Erdmuthe wurden diese Begeg
nungen zu Feier tagen i n ih rem e i n f ö r m i g e n A l l 
tag. Die Zei t gewann wieder Farbe. M a n lebt 
nicht mehr ohne Uhr , dachte sie, wenn sie ver
suchte, die Stunde an jenem k l e inen See i n 
ihren Tageslauf einzubauen. 

Sie w u ß t e nun, w i e der Fr i tz P i a n k a hierher 
verschlagen worden war . A l s der K r i e g i h n 
endlich aus S ib i r i en e n t l i e ß , wo l l t e er sich hier 
i n e inem Gartenbaubetr ieb, der sich mit der 
Zucht v o n Dah l i en be f aß t e , v e r v o l l k o m m n e n . 
Es b e r ü h r t e sie wieder so eigen, d a ß er sich 
gerade mit den Dah l i en beschä f t ig t e . Der i r i s ie 
rende G l anz ihrer lackblanken Sterne hatte da
heim den s p ä t s o m m e r l i c h e n Gar ten mit seinem 
bunten Schimmer ü b e r s p r ü h t . 

D ie K r i e g e r w i t w e , bei der Fr i tz P i a n k a Logis 
und Kos t gefunden hatte, war seine F r a u ge
worden. Sie brauchte für ihre heranwachsenden 
Jungen einen Vate r . 

Begreif l icherweise v e r m i e d es Erdmuthe, nach 
der F r a u zu fragen. D a ß die k e i n V e r h ä l t n i s zur 
Na tu r hatte, das hatte sie so nebenbei erfahren. 
So war es w o h l v e r s t ä n d l i c h , d a ß Fr i tz es E r d 
muthe dankte, wenn sie auffül l te , was leer ge
b l ieben war i n seinem Leben. 

W a s sie nur wunderte, war die Leicht igkei t , 
mit der er sich i n dies sommerliche Sp ie l zu 
Z w e i e n e in füg te . Doch wer dem Jahr und seinem 
A b l a u f Untertan war, der vers tand es w o h l auch, 
sich ,mang Menschen zu benehmen' , w i e es e in
mal der alte Johann a u s g e d r ü c k t hatte. 

Der aufsteigende Sommer entfaltete die Blü
ten seiner Tage mit immer s t ä r k e r e r Leucht
kraft. Er war trocken und warm, und so hinderte 
die W i t t e r u n g die beiden nicht, sich zu treffen, 
so oft es sich einrichten l ieß . In e inem wunsch
losen Glück genossen sie das Geschenk dieser 
Stunden. 

N u r e inmal , als Fr i tz ihr Feuer bot, s c h l ö s s e n 
sich seine r indenrauhen F inger i n scheuer Has t 
um ihre Hand . In seinen A u g e n las sie dabei 
die zaghafte Frage: Darf ich?, und sie nickte 
G e w ä h r u n g , als h ä t t e sie die unausgesprochene 
Bitte g e h ö r t : 

„Du darfst, Fr i tz !" 
Seitdem nannte sie ihn beim Vornamen . Er 

hatte damit Schwier igkei ten, wenn es ihn nicht 
gar befangen machte. A m liebsten nannte er sie 
„ F r ä u l e i n " , und sie g e w ö h n t e sich gern daran. 
Es war schön, an jene sorglosen Jahre zu Hause 
erinnert zu werden. 

A n den Herbst und an den W i n t e r dachten 
sie nicht. Sie lebten in einer G e n ü g s a m k e i t 
dahin wie Pflanzen, die sich nach dem Licht 
kehren, um sich Kraft zu holen. 

Erst als der Sommer zu Frucht und Ernte an
setzte, fiel ein Schatten ü b e r ihr Glück im W i n 
k e l : Erdmuthes a l l j äh r l i cher Ur laub stand bevor. 

Zeichnung: Robert Budzinski 

Fr i t z hatte die A n k ü n d i g u n g ihrer bevorste
henden Reise erschrocken, aber ge f aß t aufge
nommen. 

„ W e n n das F r ä u l e i n m u ß " , sagte er nur und 
le iser dann: „Ich m u ß j a auch manches, was ich 
l ieber nicht m ö c h t e . " 

D a f a ß t e Erdmuthe e inen k ü h n e n En t s ch luß : 
B e v o r sie sich für W o c h e n trennten, soll te Fr i tz 
sie i n ih rem H e i m besuchen. 

„In U h l e f e l d wi r s t D u j a auch manchmal im 
Hause der F r ä u l e i n s gewesen se in" , meinte sie 
le ichthin . 

„Ja , w e n n ich die Blumen-Etageren neu auf
gefül l t habe." 

D ie E r k l ä r u n g r ä u m t e ih r die Schwier igke i t 
aus dem W e g e , w ie sie ih ren G ä r t n e r f r e u n d i n 
das s t i l le Haus e i n f ü h r e n soll te, das andere 
Besucher gewohnt war . 

„ M e i n e n G r ü n p f l a n z e n k ö n n t e es auch nicht 
schaden, w e n n e in Fachmann sie e inma l begut
achtet." 

P i a n k a g ing gern darauf ein, und sie verab
redeten einen Platz i n der N ä h e ihrer W o h n u n g , 
v o n dem sie i h n abholen wol l t e . 

Das F r ä u l e i n traf g r o ß e V o r b e r e i t u n g e n — 
mit e iner Freude, die sie schon lange nicht mehr 
v e r s p ü r t hatte. Das alte Serv ice , das sie durch 
die Schrecken des Kr i eges u n d die N o t der 
Hunger jahre gerettet hatte, hol te sie aus der 
V i t r i n e und ordnete das edle Po rze l l an auf einer 
Spitzendecke, die noch aus Mut t e r s Auss teuer 
stammte. E i n S t r a u ß D a h l i e n k r ö n t e den fest
l ichen Aufbau . In den K ü h l s c h r a n k stell te sie 
e in F l ä schchen B ä r e n f a n g , und Schmandwaffeln 
buk sie auch. Es sol l te al les w i e zu Hause sein, 
w e n n Besuch k a m . 

Nachdem sie das Z i m m e r sorgsam gerichtet 
hatte, g ing sie zu dem ausgemachten Platz . Son
nenk r inge l purze l ten durch die B la t t l uken der 
a l ten Platane, v o n S t r a h l e n h ä n d e n m u t w i l l i g 
fortgeschleudert. Es w a r noch w i e i m Sommer. 
Erdmuthe setzte sich auf eine Bank und nahm 
e in Buch zur H a n d . A b e r sie f aß t e nicht, was sie 
las. Immer w iede r h ie l t sie Ausschau nach ihrem 
Gast . Doch k e i n Radfahrer zeigte sich i n den 
v o n den Reifen s tarker W a g e n b lankpol ie r ten 
S t r a ß e n . 

Sie wartete weiter , wartete lange ü b e r die 
abgesprochene Ze i t hinaus. F r i t z P i a n k a tauchte 
nicht auf. E i n e n ä u ß e r e n A n l a ß für sein A u s 
b le iben konnte es e igent l ich nicht geben. 

Plötz l ich begriff Erdmuthe, was i h n hinderte 
z u k o m m e n : F r i t z hatte Angs t . B e i a l ler schmerz
l ichen E n t t ä u s c h u n g w a r sie i h m dankbar dafür . 

Sie s tand a l l e in u n d w a r a l lenfal ls sich selber 
Rechenschaft schuldig, doch er hatte eine F rau 
und S ö h n e , denen er V a t e r geworden war . Sein 
k l a r ü b e r s c h a u b a r e s Leben durfte nicht aufge
r ü h r t und g e t r ü b t werden . Er hatte g e w u ß t , was 
zu tun w a r — wie e in G ä r t n e r zu wissen hat, 
was die Ze i t i h m abver langt . 

Das G e f ü h l e iner F r a u k a n n i n Irr l ichtern 
verf lackern. Es w a r gut, w e n n es M ä n n e r gab, 
die den V e r s t a n d befragten. 

Erdmuthe erkannte : Das S p i e l w a r aus wi« 
dieser Sommer, mochte der auch so tun, a l l 
w ä r e a l le G e w a l t noch sein. 

Es tat weh , sehr weh , d a ß Fr i t z nicht gekom
men war, doch es w a r recht so. 

S t i l l i n ihr Leben z u r ü c k z u g e h e n war sie ihm 
schuldig — ihm und dem immer noch k l a r zum 
H i m m e l aufblickenden A u g e des gel iebten G o l d -
apgarsees. 

W a s sie i n dieser ku rzen Spanne hoher Zei t 
erlebt hatte, b l ieb e in Sommer t raum . . . i m Gar 
ten unserer Jugend . . . und für d ie T r ä u m e kann 
man n iemanden vo r Gericht s te l len. 

M i t gutem Gewissen , w i e F r i t z es sicherlich 
seinen F r ä u l e i n s unterstell te, w ü r d e sie i n ihren 
Ur l aub fahren. W e n n sie an die vergangenen 
Tage z u r ü c k d a c h t e , dann w u ß t e sie: Jenes s t i l le 
S tückchen N a t u r w ü r d e ihr fehlen u n d auch 

. . . d o c h den Faden spann sie l ieber nicht 
zu Ende. 
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MARGRET KUHNKE-

Weit spannt sich die ß r ü c k e 
Die kleine Margrilta wächst in einem Schul

haus auf, das im Schatten eines alten Schlosses 
im Herzen unserer Heimat liegt. In der glei
chen Zeit, in der das Töchterchen des Lehrers 
das Licht der Welt erblickt, wird in einer vor
nehmen Berliner Klinik der Erbe des Schlosse 
Heiko, geboren. Margritta mag nicht in die 
Schule gehen, die ihr von Kindheit an vertraut 
ist, sie bekommt von ihrer Mutter Privatunter
richt. 

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

V o n M a d e m o i s e l l e geregelt , g ingen seine Tage 
e insam dahin . Se inen V a t e r sah er selten, denn 
der hatte damit zu tun, die g r o ß e n Besi tzun
gen zu vermehren ; zu diesem Zweck s a ß er 
in seinem im Sch loß eingerichteten Labor und 
g r ü b e l t e ü b e r e inen W e g , G o l d zu machen. W e n n 
er glaubte, sowei t zu sein, kna l l t e und stank 
es fürchter l ich , und zu rück b l ieb eine W o l k e , 
die sich mit e r t r ä u m t e m Reichtum aus den zer
borstenen Fensterscheiben ve r f lüch te t e . 

U n d seine M u t t e r ? Ihr w a r das Leben in dem 
al ten Schloß v i e l zu uninteressant. Sie verbrachte 
die meiste Zei t des Jahres i n B e r l i n . E in W e l t 
k i n d ohne Pflichten und V e r a n t w o r t u r n g s g e f ü h l , 
ü b e r l i e ß sie die Erz iehe r in ihres Sohnes der 
M a d e m o i s e l l e ebenso w i e ihre M u t t e r die Er
z iehung der Tochter e iner Gouvernan te ü b e r 
lassen hatte. 

In e inem d e u t s c h - f r a n z ö s i s c h e m Sprachge
misch versuchte H e i k o , stets seinen W i l l e n 
durchzusetzen. Er wurde j ä h z o r n i g , wenn seine 
W ü n s c h e nicht gle ich e r fü l l t wurden , warf sich 
auf die Erde und schlug um sich. Bei einer sei
ner Ungezogenhei ten , als er sogar M a d e m o i 
sel le den B a l l an den K o p f geworfen hatte, 
holte sie den V a t e r . Der lachte nur und meinte: 

„ D a s ist se in Temperament , so war ich auch. 
Es ist Ihre Ange legenhe i t , mit dem Jungen fer
t ig zu werden . Dafü r werden Sie j a bezahlt!" 

Se in R ü c k e n verschwand, und verdutzt schaute 
M a d e m o i s e l l e ihm nach. Achse lzuckend ü b e r 
l ieß sie H e i k o seinen Spielsachen, mit denen 
er nichts mehr anzufangen w u ß t e , und sich selbst 
den Romanen in der S c h l o ß b i b l i o t h e k . 

Im Sommer gab es mehr Freihei t und A b 
wechslung. Im Park hatte der Gra f e in k le ines 
H ä u s c h e n für H e i k o bauen lassen. Es bestand 
aus z w e i k l e i n e n Z i m m e r n , einer K ü c h e und 
V e r a n d a . F ü r die Z i m m e r waren die s c h ö n s t e n 
K i n d e r m ö b e l aus B e r l i n gekommen. P l ü s c h b ä r e n , 
Schaukelpferde und a l l e r l e i T ie re s a ß e n umher: 
Es war e i n wahres Kinderparad ies . 

A l s seine Mut te r , die wieder e inmal auf dem 
Schloß war, ihm dieses Geschenk zeigte, meinte 
er m i ß m u t i g : „Is ' ja ganz schön! A b e r die Tiere 
reden nicht und s ind al le zu p l ü s c h i g mit ihren 
Glo tzaugen . M i t w e m so l l ich hier spielen? M a 
demoisel le is ' zu alt", sch loß er mit e inem b ö 
sen Sei tenbl ick auf die Erz ieher in . Dieses G e 
sp räch brachte das bereits kochende G e m ü t v o n 
Mademoi se l l e zum Uber laufen . Sie bekam einen 
W e i n k r a m p f und daraufhin G e h a l t s e r h ö h u n g . 
G r ä f i n V e r a aber entdeckte, d a ß ihr Sohn e in
sam in a l l em Reichtum aufwuchs. 

Eines Tages geschah es, d a ß ich, mit Puppe 
Lot te im A r m , an dem P a r k h ä u s c h e n vo rbe i 
kam. Schon seit Tagen war dieses Kinderhaus 
e in g r o ß e r Anz i ehungspunk t für mich. Heute 
hatte ich Puppe Lot te feingemacht und ihr 

dabei zuge f lü s t e r t : „Wir gehen zu dem H ä u s 
chen und sehen durch die Fenster! W i l l s t du?" 
Und Puppe Lotte hatte ein Ja mit den Glas
augen gekl imper t . 

„Im Park sei l ieb und brav! Er g e h ö r t dei 
Sch loßhe r r s cha l t , und die liebt es nicht, wenn 
man albern ist!" 

Ich betonte das „o" in dem W o r t Schloß
herrschaft sehr lang, we i l ich das immer so 
h ö r t e , und stellte mir, dabei etwas sehr Feines 
aber Unk la re s vor . 

W i r zogen also los, nachdem ich festgestellt 
hatte, d a ß M u t t i mit v i e l F l iegen und Johan-
nisbeereinmachen in der Küche k ä m p f t e 

A m P a r k h ä u s c h e n stand ich plötzl ich einer 
jungen, eleganten Frau und einem k le inen Jun
gen g e g e n ü b e r , der mir, welch Schreck, die 
Zunge herausstreckte und mich anschrie: 

„ W a s wi l l s t du in meinem Park?" 

So etwas war mi r noch nie passiert. Ich war 
mi r ke iner Schuld b e w u ß t und begann zu we i 
nen. „ M u t t i ! " r ief ich. A b e r M u t t i war bei ihrem 
roten Beerensaft. In diesem Augenb l i ck griff 
Grä f in V e r a e in ; ihr war erschreckend klarge
worden, d a ß sie ihre Erziehungsptl ichten bis 
jetzt j ä m m e r l i c h v e r n a c h l ä s s i g t hatte und es 
h ö c h s t e Zei t sei, das V e r s ä u m t e nachzuholen. 
L i e b e v o l l strich sie mi r ü b e r das Haar und 
fragte: 

„ W e r bist du denn und wo kommst du her, 
mein K i n d ? " 

„Ich b i n M a r g r i t t a aus dem Schulhaus", 
schluchzte ich, „un ' V a t i hat mir und Lotte er
laubt, h ie r spazierenzugehen. Unsere H ü h n e r 
s ind immer hier", fuhr ich zutraul ich fort. „Das 
H ä u s c h e n ist so süß , g e h ö r t es dem b ö s e n Jun
gen dort?" 

Ich zeigte auf H e i k o , der mit zornigem Ge
sicht dastand und mich mit u n v e r s t ä n d l i c h e n 
W o r t e n beschimpfte. 

„Kann der nicht reden wie du und ich", iragte 
ich und langte ver t rauensvol l nach der Hand 
der Gräf in . 

„Mit der w i l l ich nichts zu tun haben", maulte 
H e i k o plötz l ich v e r s t ä n d l i c h . „Mir g e h ö r t h ie i 
alles, und das ist nur ein kleines Dor fmädchen " 

Er schnitt mir noch eine Gr imasse und wol l te 
davonlaufen 

„Hal t , hier geblieben!" donnerte die Gräf in 
ihn an 

Diesen Ton kannte H e i k o nicht. W a s war denn 
nur plötzl ich mit Mut ter? Erschrocken bl ieb er 
stehen „ W a s ist los, Mama?" 

Die Gräf in gab keine A n t w o r t ; sie nahm uns 
an der Hand und ging in das H ä u s c h e n , wo sie 
mir a l le Her r l i chke i ten zeigte. Ich hatte n a t ü r 
lich in meiner Begeisterung alles um mich ver
vergessen und jede Scheu ver loren. 

H e i k o war inzwischen miß t rau i sch wie ein 
junger Dackel um mich gekreist und hatte 
mich von a l len Seiten betrachtet. Immer mehr 
hellte sich sein m ü r r i s c h e s Gesicht auf, und als 
gar keine N o t i z v o n ihm genommen wurde und 
die Gräf in sich nur mit mir unterhielt, v e r k ü n 
dete er plötz l ich, seine H a n d nach mir ausstrek-
kend: 

Zeichmmq: 

Kurt Scnmischke 

„Du gefä l l s t mir doch, du hast auch einen 
schönen Namen, wil ls t du meine Freundin sein 
und mit mir spielen?" 

„Natür l i ch , wenn du nicht wieder albern bist", 
gab ich zur An twor t . 

A l l e s Gräf l iche war von H e i k o abgefallen; 
z u r ü c k g e b l i e b e n war ein kleiner , l i e b e b e d ü r l t i -
ger Junge, der sich nach einer S p i e l g e f ä h r t i n 
sehnte. 

A l s w i r sel ig i n dem H ä u s c h e n spielten, hat
ten w i r eben den Anfang eines Weges beschrit
ten, der uns v o m Schicksal vorgezeich.net war. 
Ba ld waren w i r so in unser Spie l vertieft, d a ß 
w i r nicht merkten, d a ß Gräf in V e r a uns a l le in 
gelassen hatte. * 

Sie war inzwischen ins Schulhaus gegangen, 
langsam, Schritt für Schritt. A u f diesem W e g e 
durchforschte sie ihr Leben. W a s hatte sie daraus 
gemacht? Das Schicksal hatte ihr ä u ß e r e s Glück 
und Reichtum gebracht, aber war sie glückl ich? 

Ihr M a n n l ieß l h i die Freiheit , die sie sich 
w ü n s c h t e . Standesehe, dachte sie bitter, G e l d 
kommt zu G e l d . A d e l zu A d e l . W o aber bl ieb 
die W ä r m e des Lebens? Sie war oft in Ber l in , 
als junge, reiche Frau, u m s c h w ä r m t , jagte von 
einem V e r g n ü g e n zum anderen — und immer 
blieb dann am n ä c h s t e n Tag ein leeres, kaltes 
Gefühl in ihr zurück . W a r das das Glück, das 
sie erhofft hatte? Diese g r o ß e , schale W e l t ? — 
W u r d e sie hier nicht eher gebraucht, von ihrem 
Jungen und vielleicht auch von ihrem Mann? 

A l s die Gräf in ins Schulhaus trat, empfing 
sie eine A t m o s p h ä r e der Geborgenhei t , der 
Ruhe und der G e m ü t l i c h k e i t . Etwas erstaunt sah 
Vate r auf diesen Besuch und M u t t i auf ihre vom 
Saft r o t g e f ä r b t e n H ä n d e . Immer kam alles zur 
Unzei t! 

„Hilf H i m m e l , mein Salt kocht übe r ! " , sagte 
M u t t i laut, entschwand und ü b e r l i e ß Va te r die 
Gräf l i chke i t . Dem Saft habe ich es zu verdan
ken, d a ß meine Eltern in den Vorsch lag der 
Gräf in e inwi l l ig t en , mich tägl ich zum Unter
richt und zum Spielen aufs Schloß zu schicken. 
Ihre Bedenken, d a ß es doch wieder keine rich
tige Schule sei, kamen s p ä t e r . 

„Schließlich ist es nur ein Versuch" , sagte 
M u t t i zu Vate r , als die Grä f in gegangen war, 
und sie er innerten sich eines Ereignisses, das 
ihnen lange zu denken gegeben hatte: 

A n den Nachmittagen, wenn sie schliefen und 
die K l a s s e n r ä u m e leer waren, begann ich e in 
geheimnisvol les Leben für mich. Leise schlich 
ich in eine der Klassen , und in meiner leb
haften Phantasie sah ich K i n d e r auf den Bän
ken sitzen, die ich unterrichtete; ich war n a t ü r 
lich immer die Lehrer in . 

„Ge r t rud , l ies das noch e inmal!" Böse run
zelte ich die St i rn, wenn die S c h ü l e r i n n e n es 
nicht w u ß t e n oder nicht gehorchten. Es gab e in 
eifriges H i n und Her , denn ich hiel t Lese-, Re
chen- und Erdkundestunden mit Vate rs Büchern , 
die im Klassenschrank aufbewahrt waren. 
Eigent l ich war das j a verboten. 

„ W a s machst du hier", e r t ö n t e eines Tages 
Va te r s St imme v o n der T ü r her. V o r Schreck 
w ä r e ich beinahe vom Katheder gefallen. 

„Ich w i l l nicht in die Schule gehen, Paps. A b e r 
ich w i l l unterrichten", schluchzte ich. „Sieh doch 
die v i e l en Kinde r ! Ich habe ihnen schon aller
hand beigebracht. So l l ich dir mal zeigen, w ie 
man es macht, Paps?" 

M e i n e A u g e n g l ä n z t e n hinter den T r ä n e n 
v o l l Hoffnung, V a t e r m ö g e mich doch verstehen 
und nicht wegen der Bücher , die ich hervorge
holt hatte, schelten. 

Va te r war zuerst sehr erschrocken ü b e r meine 
a l l zu b l ü h e n d e Einbi ldungskraf t gewesen; aber 
bald erkannte er, d a ß Gott mir eine Gabe mit
gegeben hatte, die er so rgfä l t ig h ü t e n und pfle
gen m ü s s e und die man viel le icht s p ä t e r Beru
fung zur P ä d a g o g i n nennen w ü r d e . Er nahm 
mich auf den Schoß, und stockend und schluch
zend e r z ä h l t e ich ihm, d a ß ich fast tägl ich in der 
Klasse sei und dadurch Lesen und Schreiben ge
lernt h ä t t e . 

„Und rechnen kann ich auch schon", fügte ich 
stolz h inzu und schluckte an meinen T r ä n e n . 
Komisch, sie schmeckten gar nicht mehr salzig, 
und ich zog das Taschentuch aus Vate rs Tasche. 

A l s ich mit Puppe Lotte unter dem A r m heim
kehrte, fand ich die El tern in der Küche . A u f dem 
Tisch standen, wie Soldaten in einer Reihe, v ie le 
rote, ge fü l l t e G e l e e g l ä s e r , und V a t e r klebte auf 
ihre runden Bäuche w e i ß e , rechteckige Schilder 
mit A r t und Zweck ihres Inhaltes; dabei betrach
tete er mich und die G l ä s e r t iefsinnig. 

F o r t s e t z u n g f o l g t 

S i e b r a u c h e n 

JfiiJzidenl 
W e r a n d e r e Im L e b e n ü b e r r u n d e n w i l l , 
m u ß nicht nur t ü c h t i g in d i e P e d a l e t re ten, 
e r m u ß a u c h e i n e gep f l eg te E r s c h e i n u n g 
s e i n . S o n s t b le ib t e r auf d e r S t r e c k e . Heu te 
gilt m e h r d e n n j e : g u t e s A u s s e h e n - g u t e s 
A n s e h e n . 
Z a h n p r o t h e s e n t r ä g e r s o l l t e n g a n z b e s o n 
d e r s auf s i c h ach t en , w e i l k ü n s t l i c h e Z ä h n e 
s i c h l e ich te r v e r f ä r b e n a l s n a t ü r l i c h e u n d 
M u n d g e r u c h v e r u r s a c h e n . E i n g r a u - g r ü n e r 
S c h i m m e r w i r d oft a l s e i n Z e i c h e n m a n 
g e l n d e r o d e r u n z w e c k m ä ß i g e r Pf lege er
kannt . 

E s i s t s o e i n f a c h , 
j e d e n T a g s t r a h l e n d w e i ß e Z ä h n e u n d e i n e n 
h e r r l i c h f r i s c h e n A t e m z u b e s i t z e n , w e n n 
S i e d a s m i l l i o n e n f a c h b e w ä h r t e K u k i d e n t -
R e i n i g u n g s - P u l v e r v e r w e n d e n . S i e b r a u 
c h e n e s nur in e i n e m G l a s W a s s e r z u v e r 
r ü h r e n u n d d i e Z a h n p r o t h e s e ü b e r N a c h t 
h i n e i n z u l e g e n . A m n ä c h s t e n M o r g e n ist 
s i e d a n n o h n e B ü r s t e u n d o h n e M u h e 
f r i s c h , s a u b e r , ge ruch f r e i u n d frei v o n 
s c h ä d l i c h e n B a k t e r i e n . 

w e n n S i e a n d e r e 

ü b e r r u n d e n w o l l e n . 

D a s K u k i d e n t - R e i n i g u n g s - P u l v e r e rha l t en 
S i e in d e r 180 g - P a c k u n g für 2 .50 D M , in 
d e r 100 g - P a c k u n g für 1.50 D M . 

W e n n S i e I h r k ü n s t l i c h e s 

G e b i ß a u c h n a c h t s t r a g e n , 
k ö n n e n S i e d e n g l e i c h e n Sauberke i t se f fek t 
s c h o n i n n e r h a l b v o n 3 0 M i n u t e n e r z i e l e n , 
u n d z w a r m o r g e n s mit d e m v e r b l ü f f e n d 
w i r k s a m e n K u k i d e n t - S c h n e l l - R e i n i g e r , de r 
a u c h in Tab l e t t en fo rm z u r V e r f ü g u n g steht. 
S o h a b e n S i e s o g a r i m D u n k e l n i m m e r 
g l e i c h d i e r i ch t ige M e n g e z u r H a n d . 
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 für 3.30 
D M z u e rha l t en . E i n e P a c k u n g mit 30 Tab le t 
t en kos te t 1.80 D M . 
Fa l l s S i e Ihre Z a h n p r o t h e s e n ich t c h e m i s c h , 
s o n d e r n a u s al ter G e w o h n h e i t m e c h a n i s c h , 
a l s o mit de r B ü r s t e , r e i n i g e n m ö c h t e n , e m p 
feh len w i r Ihnen d i e z w e i t e i l i g e 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 für 1.50 D M u n d 
d i e kre idef re ie K u k i d e n t - R e i n i g u n g s - C r e m e 
für 1.20 D M . 

M a t j e s c a
L , Ä 9 , 7 5 

Salzfettheringe - la Quol. Probeds. 
4.5 kg 5,95 - Bohneim. 100 St*. 17,95 
1 «TO. 125 St*. 24,95- '/.To. br. 33 kg 
43,50 - Salzvohher. m. Bog. u. Milch, 
Bohneim. 22,75 - « T o 28,75- lo. 49,95 
Fischdelikots., 17 Ds. sort. 19,95 
ab Ernst Nopp, Ab. 58 Homburg 19 

S t e i n l e i d e n 
ohne Operat ion zu beseitigen ist mit 
Cholithon möglich. Wie, teile ich Ihnen 
gerne kostenlos mit. A P O T H E K E R 
8. R I N G L E R ' t E R B E , Hauslach 8 92 
II N ü r n b e r g , P i r c k h e i m e r Str. 102 

Graue Erbsen 
Kapuziner. Gar. Ia Qual., p. 2 kg 
6,25; p. 5 kg 15,35. Keine Nach

nahme - Verpackung frei 
Getreidehandel H . Wigger 

49 Schwarzenmoor 125 
Haus Möl ler 

f rüher Eisenberg, O s t p r e u ß e n 

Chrysanthemen 
edle großblumige und reidiblühende 
Winterastern für Ihren Garten. 
12 Stück in 4 herrl. Farben 12,— 
24 Stück in 6 herrl. Farben 22,80 

Kohler, fübedc, Molsi. Allee 155 10 

Reusen-, Aal- und 
Hechtsäcke,Stell- , 
Stak-, Zugnetze, 

Kaninchen- und 
Katalog frei! Fuchsfangneh,e 

Schutjnetje gegen Vogelfrah) 
M E C H A N I S C H E N E T Z F A B R I K 

W. K R E M M I N KG 
29 Oldenburg 23 

K II K I R Q L - F A B R I K K U R T K R I S P K.G., 6940 W E I N H E I M (B E R G S T R . ' 

Wieder eingetroffen! 

Original Schmantbonbons 
- auch „Kuhbonbons" genannt -

500 G r a m m nur 2,50 D M 
Lieferung ab 20 D M portofrei 

J. NOLL & CO. 
28 Bremen. Postfach lt>«:! 

Socütaöer oü 115.- mit 
2-10 Gingen. Klndetroder. 
Anhänger. Großer Katalog 
m. Sonderangebot gratis. 
Borrabsll oder Teilzahlung. 

Größter Fahrrad-Spezialversand ab Fabrik 
VATERLAND (AM.419;, 5982 Keuenralt i. W. 

Sichere Existenz biete ich 
Landsmann oder L a n d s m ä n n i n 
durch Ü b e r n a h m e eines 

Soft-Eis-
Verkaufsstandes 

Soft-Eis-Vertrieb 
Siegfried Cabjolsky 

7300 E ß l i n g e n / N . , Parkstr. 43/45 

A B F A B R I K 
frochtfrei Lf\ ^ »»* Transportwagen" 

nur DM Ö V i V KastengröBe 86x57x20cm, 
^0£Bgr-^ Luttbereifung 320 x 60 mm, 
W^mZ vKF Kugellager, Tragkraft 150 kg 

rap^V Anhänger-Kupplungdazu7 DM 

Stahlrohr-Muldenkarre' 
mit Kugellager, 8$ Ltr. Inhalt,̂  
Luftbereifung 400x100 mm 60.' 
70 Ltr. Inhalt, luftberei- mn i 
fung 320 x 60mm, nur DM H ö i " 

Stabile Verarbeitung - Rückgaberecht 
Müller & Baum SH , 5762 Hachen i. W. 

Prospekt kostenlos <mmmmm& 

Gegr. 1882 

DER BERNSTEINLADEN 
32 H i l d e s h e i m 

Schuhstr. 32 (Hs. Hut -Hölscher) 

Geschäf t s l e i tung 
Frl . Grothe und Fr. Pieper 

Einz. Spez ia lgeschäf t a. Platze. 
Stand. Neueingang von Bern
stein-, Elfenbein-, Korallen-, 
Granat-Schmuck u. Geschenk
artikeln. 

Sie kaufen gut und preiswert, 
Inders für die Autsteuer-. Bettfc 
h handgeschlissene), fertige Betten, 
i KARO-STEP. Bettwäsche. Daunen-
He>rL*»n f\\rf*\t\ w m t\r>r P a r l i h r m a 

Junghennen - Gänse - Enten - Hähnchen - Puten 
Leistungs-Hybriden in w e i ß , rot u. schwarz, mit Marke, 6 Wo. 
3,80, 10 Wo. 5,— ; 14 Wo. 5,80; fast legereif 7,80; legereif 8,80 D M , 
teils schon legend 11,— D M . Kreuzungsvielleger: 6 Wo. 2,60; 
10 Wo. 4,50; 12 Wo. 5,20, lfi Wo. 6,50 D M H ü h n c h e n der mit-
telschw. Rass. 4 Wo. 0,80 D M . Riesen-Peking-Enten: 3 Wo. 
1,50; 4 Wo. 1,70 D M . G ä n s e d. schweren Rasse, 14 Tg. 5,50: 
4 Wo. 6,50; 6 Wo. 8.— D M . Breitbrust-Puten in w e i ß u. bronze: 
3 Wo. 5,— ; 5 Wo. 6,— D M . Ab 30 S tück Verpackung frei. 8 Tg. 
z. Ansicht. Vers. Nachn. Landw. G e f l ü g e l z u c h t und B r ü t e r e i 
Fr . Brunnert, 4834 Harsewinkel 213. Postfach 10». Ruf 3 53. 

V o l l e s H a a r v e r j ü n g t 
und wirkt sympathisch anziehend. Nichts ist deshalb wichtiger als eine vernünftige 
Haarpflege, besonders bei Schuppen, Ausfall, brüchig und glanzlos gewordenem 
Haar. Die Vitamine und Wirkstoffe des Getreidekeimes haben sich als äußerst 
einflußreich auf den Haarwuchs erwiesen, und deshalb können auch Sie wieder 
Freude on Ihrem Haar haben. 
.Erfolg großartig', .überraschen
der Erfolg*, so und ähnlich ur
teilen die Kunden. Mit meinem 
.Vitomin-Haarwosser* (auf Wei-
zenkeimöl-Basis) können Sie eine 
20-Tage-Behandlung auf meine 
Kotten machen I Einfach anhän
genden Bon, on' "ine Postkarte 
geklebt, ohne G<?.ü einsenden. 

B n II An Otto Blocherer, Abt. VA 60 
** •* 89 Augsburg 2. 

Schicken Sie mir wie angeboten — ohne 
Kosten für mich — eine Flasche .Vitamin. 
Haarwasser". Nur wenn ich mit dei Wir
kung zufrieden bin, zahle ich 6,85 DM 
und Pto. innerhalb 30 Tagen, sonst schicke 
ich die angebrochene Flasche nach 20 Ta
gen zurück und zahle nichts dafür. 

decken direkt von der Fachfirma 

B E T T E N B U H U T 
S T A M M H A U S D E S C H E N I T Z ( » O H M E H W A l D j 

8808 Krumbach (Schwb.), Gänshalde 116 
Ausführliches Angebot, auch Muster, 

ostenlos! Karte genügt 

Anzeigen bitte deutlich schreiben 

http://vorgezeich.net
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— Das O.tpreußenblatt 

Was ist der freutsde fiundes\ufßhAtiH%l 
Seine Aufgaben und Ziele — Deutscher Vertreter im Europäischen Jugendrat 

A l s der Zwei te W e l t k r i e g zu Ende schä f t so rdnung für das Deutsche N a - werden. Der Vors tand vertri t t den 
war und eine neue demokratische t ionalkomitee der W A Y (DNK) . Das Ring nach innen und a u ß e n . V o n ihm 
Entwicklung begann, entstanden die D N K vertr i t t die Deutsche Jugend im oder in seinem Auf t rag werden die er
heutigen modernen J u g e n d v e r b ä n d e C E N Y C und in der W A Y (Wor ld A s - forderlichen Verhandlungen geführ t , 
als T r ä g e r der freien auße r schu l i s chen sembly of Y O U T H - W e l t j u g e n d v e r - Er handelt im Auf t rag des Geschäf t s -
Bi ldungs- und Erziehungsarbeit . A m Sammlung). In der W A Y arbeitet das füh renden Ausschusses. 
1. Oktober 1949 fanden sie sich zum D N K mit etwa 60 Nat ionalkomitees F ü r die Beratung von Fachfragen 
Deutschen Bundesjugendring zusam- der J u g e n d v e r b ä n d e der freien W e l t s j n ( j Kommiss ionen tä t ig , die durch 
men. zusammen. D a r ü b e r hinaus b e m ü h t Beschluß des G e s c h ä f t s f ü h r e n d e n Aus 

Aufgabe des Bundesjugendrings s i C h der Bundesjugendring durch d i - s c husses oder der V o l l v e r s a m m l u n g 
soll te es sein, in der Jugend die Be- rekte Zusammenarbeit mit der Jugend gebildet werden und diesen ihre A r -
reitschaft zur Zusammenarbeit ü b e r anderer L ä n d e r um die internationale beitsergebnisse zur Besch lußfas sung 
al le poli t ischen und weltanschaulichen V e r s t ä n d i g u n g , so durch den A u s - vor legen. Es sind dies zur Zei t die 
Grenzen h inweg zu vertiefen, die J u - tausch v o n Delegat ionen und durch Kommiss ionen für internationale Fra
gend für die V e r w i r k l i c h u n g einer G o o d w i l l - M i s s i o n e n , durch die V e r a n - g e n , für politische Bildungsfragen, für 
demokratischen Ordnung zu gewinnen staltungen von Seminaren, Studien- Bundeswehrfragen und für Jugend-
und auf dieser Grundlage die gemein- r e i s e n und internationale Begegnun- r e c h t . 
samen Interessen der J u g e n d v e r b ä n d e g e n . Zur B e w ä l t i g u n g seiner v ie l fä l t igen 
und der gesamten Jugend g e g e n ü b e r Dem Bundesjugendring g e h ö r e n alle Aufgaben hat sich der D B J R eine Ge-
der Öffent l ichkei t , dem Parlament und g r o ß e n demokratischen Jugendver- schäf t ss te l le eingerichtet: Bonn-Venus-
der Regierung zu vertreten. In dieser b ä n d e der Bundesrepubl ik Deutsch- berg, Haager W e g 44, Haus der Ju-
Zusammenarbeit b e h ä l t jeder M i t - ] a n d an. M i t g l i e d kann jeder Ve rband gendarbeit. 
g l iedsverband seine E i g e n s t ä n d i g k e i t , werden, der eine bestimmte M i t g l i e -
Der R i n g hat damit den Charakter derzahl erreicht, auf nationaler Ebene Neue Bundesführung 
einer Arbeitsgemeinschaft, die immer t ä t i g ist und sich zu den Grundrechten 
dann gemeinsam t ä t ig w i r d , wenn alle der demokratischen Verfassung der Der O s t p r e u ß i s c h e Bundesjugendtag 
ihre s e l b s t ä n d i g e n Gl ieder mit den Bundesrepubl ik Deutschland bekennt hat im M a i in Hamburg die neue Bun-
V o r s c h l ä g e n zur L ö s u n g einer Sach- und auf G r u n d seiner T ä t i g k e i t und d e s f ü h r u n g g e w ä h l t . Bundesgruppen
frage ü b e r e i n s t i m m e n . Ge l ing t es Ha l tung einen Bei t rag zur Erfü l lung wart ist Gerhard N e u m a n n , 1 Ber-
nicht, eine Ü b e r e i n s t i m m u n g al ler M i t - der gemeinsamen Aufgaben zu leisten l i n 61, Stresemannstr. 90, Te l . 18 07 11. 
g l i e d s v e r b ä n d e zu erreichen, kann vermag. Die Studentenorganisationen Stel lvertreter s ind Klaus S a b o • 
jeder V e r b a n d seine eigenen Ent- und die ausgesprochen par te ipol i t i - r o w s k y , 8 M ü n c h e n 13, Schle iß
scheidungen treffen. sehen Gruppen s ind nicht vertreten heimer S t r a ß e 243, und Gerda B e r -

Der Bundesjugendring tritt für die Sie b i lden eigene Z u s a m m e n s c h l ü s s e , l i n k e , 73 Eßl ingen , Bahnhofstr. 16a 
Wiede rve re in igung Deutschlands in Der Bundesjugendring hat sich zur 
Fr ieden und Freihei t e in . Er ist s t än - Er fü l lung seiner Aufgaben folgende Kontinente in Bewegung: 
dig b e m ü h t , die polit ische Bi ldungs- Gremien geschaffen: 
arbeit i n der jungen Generat ion zu Die Vollversammlung tritt g e w ö h n 
verbessern, lieh zwe ima l im Jahr zusammen. In ihr 

Entsprechend seiner in der Satzung s ind die einzelnen J u g e n d v e r b ä n d e 
festgelegten Zielse tzung hat der Bun- entsprechend ihrer M i t g l i e d e r s t ä r k e 
desjugendring i n den vergangenen mit je drei bis sechs Delegier ten ver
Jahren eine Fü l l e v o n Aufgaben p o l i - treten, die elf Landesjugendringe 
tischer, sozialer und kul ture l le r A r t durch je einen Delegier ten (zur Zei t 
i n Angr i f f genommen. Er hat al le 63 Delegierte). D ie V o l l v e r s a m m l u n g 
M ö g l i c h k e i t e n genutzt, die Bundes- ist das oberste b e s c h l i e ß e n d e Organ . 

^Amerika schwimmt immer weitet {ort 

Ostpreußisches Jugendorchester in Osnabrück gegründet 
Die heranwachsende Jugend der Landsmannschaft Ostpreußen fühlt sich 

ebenso wie die Generation ihrer Eltern im Heimatgedanken eng miteinander 
verbunden. Vor einigen Monaten gründeten zahlreiche Jungen zwischen 14 
und 23 Jahren ein Orchester. Bereits auf einigen landsmannschaftlichen Ver
anstaltungen wurden die ostpreußischen Jugendlichen für ihre musikalischen 
Darbietungen mit Beifall überschüttet. Vorwiegend spielen sie Volkslieder. 
Doch auch Tanzweisen gehören zu ihrem Repertoire. Einmal in der Woche 
proben die musikbegeisterten Jungen. Für die Herbstveranstaltungen in der 
Landesgruppe Niedersachsen-West e. V. wollen sie mit einem besonderen 
Programm aufwarten. Foto: Landsmannschalt Ostpreußen 

P a r t y t i p : 

Die Liebe geht durch die Masche 
V o n V i k t o r i a 

In jedem Jahr 3,65 Me te r nach W e - den an, die sich einst w ie eine Scholle E s begann damit, d a ß Ina eines Ta
sten — einst g e h ö r t e n die Erdtei le zu- vor dem Pflug a u f t ü r m t e . A u c h heute 9 e s m i t e inem H e n k e l k o r b zur Party 
sammen — Drift theorie stammt v o n noch hat A m e r i k a s W e s t k ü s t e gegen erschien. W i r vermuteten a l l e r l e i Eß-
einem Deutschen den harten Meeresboden i m Pazif ik und Tr inkbares da r in Doch Ina holte 

W e r mit beiden Beinen fest auf dem anzurennen, was nicht zuletzt durch e in R i e s e n w o l l k n a u e l nebst einem 
r e g ^ u n g F r a g « der j T g e n d l ö T d e - Ihr ^ i e ^ l i e ^ ^ ^ ^ v m g ^ d e r Boden steht schwimmt in W i r k l i c h - die v ie l en Erdbeben deutl ich w i r d . Paar S t r icknadeln hervor . E i n gewal -
rung zu beraten und ist m a ß g e b l i c h an Arbe i t , die grundlegenden Entschei- 1 

der Gesta l tung des Bundesjugend- d ü n g e n ü b e r die Aufgabe des Rings 
plans beteil igt . Er hat zu v i e l en F ra - und die W a h l des Vorstandes, 
gen der Jugendgesetzgebung Ste l lung Der Geschäftsführende Ausschuß 
genommen, V o r s c h l ä g e eingebracht setzt sich aus dem Vors i tzenden , sei-
und die berechtigten A n l i e g e n der J u - nen beiden Stel lvertretern, je einem 
gend vertreten. Er steht i n ak t ive r Ver t re te r der M i t g l i e d e r v e r b ä n d e und 
V e r b i n d u n g zu a l len m a ß g e b l i c h e n z w e i Ver t re te rn der elf Landesjugend-
Organisa t ionen und Einrichtungen, die r inge zusammen. Der Geschäf ts füh-
i n der Bundesrepubl ik auf dem Gebiet rende A u s s c h u ß tagt etwa zehnmal 
der Jugenderziehung und Sozialarbei t j äh r l i ch und besch l i eß t auf der G r u n d 

E in letzter Beweis für die Zusam- tiges Protestgeschrei hub an. W i r fühl-
Fest land ist gar nicht fest. W i e mäch- m e n g e h ö r i g k e i t der Kont inen te : V o n t e n u n s betrogen. E iner erfand sogar 
tige Eisberge im Wasse r treiben auch den Vere in ig t en Staaten ü b e r Spanien einen neuen Schlagertext, und w i r 
die Kont inente auf einem z ä h e n B r e i bis nach A s i e n erstreckt sich e in b re i - joh l ten ihn nach: O m a strickt nen 
langsam dahin. Das Magma , e in halb- ter G ü r t e l , unter dem noch unvors te l l - P u l l i für den B u b i . . . 
geschmolzenes Geste in i m Erdinnern, bare M e n g e n an Ste inkohle lagern . Ina r ü h r t e das al les nicht. W ä h r e n d 
ist dafür verantwort l ich, d a ß sich Bis um die Jahrhunder twende galt w i r h e r u m s a ß e n und faulenzten, 
Frankreich zum Beisp ie l nicht nur po l i - es noch als ketzerisch, am festen Ge- strickte sie. Der P u l l i wuchs zusehends, 
tisch, sondern auch geologisch v o n füge dieser Erde zu zweife ln . Erst der Zwischendurch tanzte sie T w i s t oder 
den Vere in ig t en Staaten entfernt. deutsche G r ö n l a n d f o r s c h e r und G e o - Bossa N o v a . B a l d g e w ö h n t e n w i r uns 

Z w a r nimmt es niemand wahr, d a ß phys ike r A l f r e d W e g e n e r lieferte an die strickende Ina und l i e ß e n sie 
i r ä e ' d e r ' v o n ^ s i c h d a s amerikanische Fest land j ä h r - stichhaltige Beweise für die Theor i e g e w ä h r e n . W i r k l ö h n t e n , lachten, tanz-

Der R i n g b e m ü h t sich auch s t ä n d i g vorgenommenen Arbe i t sp lanung ü b e r J i d \ 3 ' 6 5 M e t e I o d f , d i e I n s e l G r ö n ' d e r Kont inenta lverschiebung. A l s er ten. I rgendwann e inma l bemerkte 
um M ö g l i c h k e i t e n zur F ö r d e r u n g der die T ä t i g k e i t des Bundesjugendrings. a n d s o 9 a r s e c h s M ^ e r von uns ent- mit 26 Jahren zum erstenmal mit einer A n j a : „Das w i r d aber e in to l ler P u l l i ! " 
Jugendarbeit auf internat ionaler Zwischen den Vo l lve r sammlungen f e ™ e n ' a b e r , f s i n d bewiesene Tat- danischen Exepedi t ion nach G r ö n l a n d D a s w u r d e er auch. B e i der n ä c h s t e n 
Ebene. Er ist G r ü n d u n g s m i t g l i e d des nimmt der G e s c h ä f t s f ü h r e n d e A u s -
C E N Y C (Counci l of European N a t i o n a l schuß al le Aufgaben des D B J R wahr, 
Y o u t h Committees — E u r o p ä i s c h e r die nicht ausdrück l ich der V o l l v e r -
Jugendrat). Der E u r o p ä i s c h e Jugend- Sammlung vorbehal ten sind, 
rat wurde am 23. M ä r z 1963 g e g r ü n - Der Vorstand besteht aus dem V o r 

sachen, die al len zum erstenmal recht kam, konnte er feststellen, d a ß die p a r t v hatte Ina ihn an Er sah super
deutlich wurden, als sich die mäch- k le ine Insel „Sib in ia Is land" an der s d ü c k a u s m i t d e m h a l s f e r n e n Kragen 
tigen T e l e f o n k a b e l von K o n t i - g r ö n l ä n d i s c h e n Ostkuste i n 37 Jah ren u n d d e r s a l o p p e n Machar t . Sogar un-
nent zu Kont inent a l l m a h i c h um 1190 M e t e r wei ter west l ich gewan- s e r e j u n g e n schienen begeistert zu 
s t r a m m t e n. U n d wer die a l n k a - dert war. Dies v e r a n l a ß t e i hn dazu, d ie s e i n S o

9 . n e F r a u m u ß m * n s i c h a n _ 
det. 1963 gaben sich der R i n g Po l i t i - sitzenden und den beiden stel lver- m s c b e W e s t k ü s t e m i d e

t

r amer ika- Bewegung der Landmassen genau zu s d i a f f e n d a spart man 'ne ganze 
tuschen Ostkuste vergleicht kann sich verfolgen, und daraus entstand die M M o n e t e n \ r i e f F r e d , v o n dem 
des Gedankens nicht erwehren, d a ß Drift theorie, die seinen N a m e n e rh ieP . m a n ; i A ( n o r a H o 0 ™ a r t ü ( n a R „ a i n . 

scher Jugend (RPJ) und der Bundes- tretenden Vors i tzenden , die jähr l ich 
jugendr ing eine gemeinsame Ge- durch die V o l l v e r s a m m l u n g g e w ä h l t u c u o i m c i » m u n c i w c m c n , u a 
J a 3 J beide Kont inente einst einen e inzigen 

Zehn Jahre Pflege Ostdeutscher JLieder 
Schleswig-Holsteins Sozialminister dankt einem Kieler Schulchor 

festen Block gebildet haben m ü s s e n , Graz , g ing v o n der A n n a h m e aus, d a ß 
der mitten durchgerissen wurde. einst al le Erdte i le zu e inem e inz igen 

Es gibt noch v ie le andere Beweise gewal t igen Urkont inen t ve re in ig t ge 

, man nicht gerade erwartet , d a ß er ein-
Wegener , Professor i n H a m b u r g und j q , d™*~»,,~ „ ; .„ «~»—„, 

3 . . . , 3 , o m a l der P ro to typ eines sparsamen r a -mi l i enhe r rn dars te l len w i r d . 
ü b r i g e n s b l i eb Ina be i dieser Par ty 

H»f«r AV« A t ^ i r a ,T*h a Z h v a
 y c " u l L i y c " Y c i c " " y i y c nicht d ie e inz ige „ B e s t r i c k e n d e " . A u c h dafür , d a ß A t n k a und A m e r i k a e inmal wesen sein m ü s s e n , der spater aber *r _u .. , F T e n s v zon. w p n n auch pfwas vpr-Tensy zog , w e n n auch etwas ver

schämt , e i n W o l l k n ä u e l hervor . „ W e n n 
ich s t r icken k ö n n t e , w ü r d e ich mit
machen", meinte Rena . „ D a n n h ä k e l e 

miteinander verschmolzen gewesen auseinandergebrochen ist wie e ine 
Der schleswig-holsteinische Soz ia l - die sich auffäl l ig für V o r g ä n g e i n sein m ü s s e n . So haben, w ie die Funde Eisscholle. Noch ist der „ B r u c h p r o z e ß " 

minister, F r a u Dr . Ohnesorge, hat den Ä m t e r n , Fabr iken und Verkeh r se in - v o n Ü b e r r e s t e n vorwel t l icher Tiere nicht zu Ende. Unaufhör l i ch , wenn 
Leiter des Chors der K i e l e r Hermann- richtungen interessieren. D ie Jugend beweisen, an der amerikanischen Ost- auch i n verschiedenem Tempo, t re iben 
Löns-Schule , Hors t Reimers, mit seinen m ö g e mit dafür sorgen, d a ß Gehe im- k ü s t e die gleichen Lebewesen exist ier t G r ö n l a n d und A m e r i k a w e s t w ä r t s , J-? >,' i ^ - v * T ° r * D * e i r ^- \ ^ 
k le inen S ä n g e r n i m M i n i s t e r i u m emp- nisse der Ver te id igung , der Forschung wie an der afrikanischen W e s t k ü s t e , w ä h r e n d sich Indien langsam o s twärt s Grobge^hakelte ™ u " i s s ind doch der 
fangen: v o r zehn Jahren machte die- und der Wirtschaft, aber auch des Schon vo r etlichen Jahren fand man bewegt. U n d wie A m e r i k a schiebt auch I e ^te Schrei . Feste Maschen , Stäbchen 
ser C h o r zum erstenmal mit Offenen Privat lebens Unberufenen g e g e n ü b e r auch die Bruchstelle, an der sich die Indien e in riesiqes Berqmass iv v o r sich u L uJtrnaschen beherrscht du. Be i 
Singen ost 
V o l k s l i e d e r 

und mitteldeutscher gewahrt bleiben. Das Heftchen, v o n beiden Erdtei le trennten. Es ist eine her: den Himala ja . " m i r z " Hause l iegt e in h ü b s c h e s M ü 
den Ver t r iebenen- minis t r ie l le r Seite herausgegeben, m ä c h t i g e Gebirgsket te im A t l a n t i k , die Bewegung gibt es auch i n A f r i k a . _ f / ' P " " g _ . f i m , " a * s t e f _ r a I W o l l e 

lagern Schleswig-Holsteins v o n sich kennzeichnet auch die drei Typen v o n Para l l e l zu den K ü s t e n ve r l äu f t H i e r b r ö c k e l n immer wieder Landte i le m i t ' d a n n z e i g e i c h e s d i r 

reden. Seither hat er mit F ö r d e r u n g S p i o n e n a u f d i e besonders zu achten A u f W a n d e r s c h a f t begeben hat sich von der O s t k ü s t e ab, so zum BeisDiel Se i tdem feiern w i r nur 
des Min i s t e r iums für Arbe i t , Soziales 
und Ver t r iebene, mi t v e r s t ä n d n i s v o l 
ler U n t e r s t ü t z u n g des bisher igen L e i 
ters der H e r m a n n - L ö n s - S c h u l e , des u n d die Erpresser 
heutigen Magistratsschulrats Fi l ter , 
165mal ü b e r 26 000 Besuchern i n v ie 
len Or ten Schleswig-Holsteins bei Of
fenen Singen das V o l k s l i e d Ost- und Mark für 
Mitteldeutschlands nahegebracht. 

von der O s t k ü s t e ab, so zum Be i sp i e l Sei tdem feiern w i r nur noch „Ma-
vor a l lem der amerikanische K o n t i - Madagaskar , das, w i e einst A m e r i k a schen-Partys". K e i n e r lacht mehr, wenn 

ist: die Verra ter aus ideologischen, n e n t , A l s Beweis dafür füh ren die dem schwarzen Erd te i l unt reu wurde ' e in M ä d c h e n W o l l k n ä u e l und Strick-
finanziellen G r ü n d e n Wissenschaftler die lange Gebirgs- aber i n entgegengesetzter Richtung nade ln hervorz ieht . D i e P u l l i s mehren 

kette der Rocky Mounta ins und der A n - davontreibt . K a r l K e r n (co) 

über acht Milliarden 

Eine Instrumentalgruppe, für die 
Reimers selbst eine g r o ß e Z a h l eige
ner Sä t ze geschrieben hat, half ihm, 

neue Hochschulen 
In den n ä c h s t e n Jahren 

werden i n der Bundesrepu-
gemeinsam mit dem Schulchor d a r ü b e r b ^ k

1

v o r e r s , t n e u n n e u e H o ^ 
hinaus v ie le weitere Feierstunden vo r 
einem g r o ß e n Z u h ö r e r k r e i s zu gestal
ten. 

F rau Dr . Ohnesorge dankte dem 
Chorlei ter , den Mus ikan t en und den 
Schüle rn für ihren u n e r m ü d l i c h e n 
Einsatz, mit dem sie die Freude am 
V o l k s l i e d wachhalten und zugleich 
für die geistige Einheit Deutschlands 
eintreten. (HuF) 

Kurz notiert 
„ I h r J o b i s t V e r r a t 

der T i t e l einer Schrift, die der br i t i 
sehen Jugend i n die H a n d ged rück 
wird . Englands junges V o l k so l l di< 
A u g e n offenhalten g e g e n ü b e r Leuten, 

D I E N E U E N H O C H S C H U L E N \ 

Kosten für Bau 
und Einrichtung 

UNIVERSITÄTEN 

Bochum... 
Regens
burg 
Bremen.. 

207011111110000 

1700 t t t t t t ß O O O / ™ 

850 t ! f f l ! P 

MEDIZINISCHE 
AKADEMIEN 

schulen gebaut werden. Da
v o n s ind je v i e r V o l l u n i v e r 
s i t ä t e n bzw. Mediz in ische 
A k a d e m i e n , eine ist eine 
Technische Hochschule. W e n n 
sie fertig sind, werden sie 
insgesamt 33 600 Studentin
nen und Studenten zusä tz 
liche P lä t ze zum Lernen und 
zum Forschen bieten. Dieser 
beachtliche Fortschritt des 
deutschen Bildungswesens 
w i r d al lerdings mit ü b e r acht 
M i l l i a r d e n M a r k Bau- und 
Einrichtungskosten zu Buche 

lautet schlagen, v o n den Kos t en 
der laufenden Unterhal tung ganz zu schweigen. Trotz einer nicht u n b e t r ä c h t l i c h e n Finanzhi l fe des Bundes kommt 

sehen Jugend i n die H a n d g e d r ü c k t auf die L ä n d e r als die vom Grundgesetz bestimmten T r ä g e r der Kul turhohe i t e ine schwere, neue Last zu. Schät -
w i r d . Englands junges V o l k so l l die zen kann man die laufenden Ausgaben n ä m l i c h nur sehr unvo l lkommen . Sie s ind nach Auskunf t von Staatssekre

t ä r Dr. Ca r t e l l i e r i vom Wissenschaftsminister ium von Hochschule zu Hochschule sehr verschieden. (co) 
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L ü b e c k . . . — 209 t 600 

sich. D i e M o d e l l e we rden immer apar
ter dank der K o n k u r r e n z der Hers te l 
ler. D ie J u n g e n nehmen uns das Str ik-
k e n nicht ü b e l . W i r unterhal ten uns 
jetzt l i eber als f rühe r , d i sku t ie ren v i e l . 
Sogenannte „ L e e r l ä u f e " kennen w i r 
nicht mehr. 

N a t ü r l i c h tanzen w i r oft und gern. 
A b e r zwischendurch h ö r e n w i r minde
stens ebenso gern anspruchsvol le Plat
ten. M i t u n t e r l ies t e iner der Jungen 
uns auch etwas vor . K u r z , unsere „Ma
schen-Partys" s ind so gemüt l i ch , d a ß 
sie immer v i e l zu schnell zu Ende ge
hen. 

Unsere modebeflissene Ina ü b e r 
raschte uns kürz l i ch mit e inem beson
ders a t t rak t iven M o d e g a g : dem P u l l i 
k l e i d . Prakt isch ist es e in P u l l i mit 
K n i e l ä n g e . A b e r es sieht t o l l aus, mit 
dem R o l l k r a g e n und dem schmalen 
L e d e r g ü r t e l . D ie Jungen k ü r t e n Ina 
daraufhin zur „Miß Str ick". U n d M a r c o 
— nicht Fred — schlich sich an Inas 
bestrickende Seite: „Ich brauche zum 
Sege ln e inen neuen P u l l i . Der ist al ler
dings ve r f l ix t teuer. Kanns t du mi r 
nicht e inen stricken?" 

Ina tat M a r c o den Gefa l l en . Seitdem 
geht die Liebe bei uns durch die 
Masche. (NP) 
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Immanuel Birnbaum: 

A l t - K ö n i g s b e r g 
i n B i l d e r n H e i n r i c h W o l f f s 

A l s vo r e inem runden halben Jahrhunder t der 
Redakteur der damals f ü h r e n d e n Ber l iner Kunst
zeitschrift, K a r l S c h e f f l e r , eine Entdek-
kuncjsreise nach O s t p r e u ß e n unternahm, kam er 
mit einer hal tbaren Et iket te für das Kuns t leben 
am Pregels t rand zu rück . Die O s t p r e u ß e n , dekre
tierte er, seien in der b i ldenden Kuns t „Resü-
misten". S ie wiederhol ten , wenn auch auf eigene 
Ar t , das, was in den Hauptzent ren der deutschen 
M a l e r e i und B i l d n e r e i e in w e n i g f rühe r zur G e l 
tung gekommen sei, zusammenfassend noch ein
mal . Der aufmerksame Beobachter meinte mit 
„den O s t p r e u ß e n " nicht die aus unserer Heimat 
s tammenden K ü n s t l e r , die es i rgendwo „im 
Reich" zu k l a n g v o l l e n N a m e n gebracht hatten. 
Der g r o ß e , aus K ö n i g s b e r g kommende Barock-
maler M i c h a e l W i l l m a n n w a r für ihn w o h l ganz 
zum Schlesier geworden , L o v i s C ö r i n t h und 
K ä t h e K o l l w i t z kannte er als f ü h r e n d e M i t g l i e 
der der B e r l i n e r Sezession. Scheffler dachte an 
den Kuns tbe t r ieb an der K ö n i g s b e r g e r A k a d e 
mie, die damals unter der Le i tung des g e m ä ß i g 
ten Impressionis ten L u d w i g Det tmann stand und 
an der M a l e r w i e der aus schwedischer Fami l i e 
stammende, in D ü s s e l d o r f geschulte O l a f Jern-
berg, B i ldhaue r w ie der ebenfalls erst als reifer 
K ü n s t l e r nach K ö n i g s b e r g geholte Stanislaus 
Caue r w i r k t e n . 

A m meisten zum K ö n i g s b e r g e r geworden war 
in dieser Gruppe der Akademieprofesso r für 

reicherte. Er w u ß t e aber auch die innere Form 
der S c h w a r z - W e i ß - B l ä t t e r mit den Jahren zu ver
tiefen. Er beherrschte die so rg fä l t i ge Archi tek
turaufnahme, die in der Trad i t ion der g r o ß e n 
Dars te l ler der deutschen Stadlansicht bl ieb 
(diese Trad i t ion hatte der Venez ianer Bel lot to-
Canale t to im 18. Jahrhundert nördl ich der A l p e n 
auf einen H ö h e n p u n k t gebracht, an den dann 
der M ü n c h e n e r Domenico Q u a g l i o a n k n ü p f t e , 
dem wiederum der Danziger F. A Schulz in einer 
Reihe v o n Meis te r rad ie rungen folgte). Wol f f 
konnte solche so rg fä l t i g komponier ten und dabei 
getreuen Wiede rgaben der W i r k l i c h k e i t aber 
auch phantastisch var r i ie ren . Das tat er mit V o r -
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l iebe in den Schattenschnitten, wenn er beispiels
weise hinter dem Tor zur K ö n i g s b e r g e r Burg
kirche eine erdachte Szene aufbaute oder neben 
die aufgezogenen F lüge l der G r ü n e n Brücke ein 
erleuchtetes G e w ö l b e stellte, wie es dort in 
W i r k l i c h k e i t niemals vorhanden war. „Ansich
ten, die teils an Ort und Stelle autgenommen, 
teils auch erdacht s ind" nannte der ä l t e r e A n t o 
nio Canale solche A r c h i t e k t u r s t ü c k e . 

Einige seiner Zeitgenossen haben derartige 
An lehnungen an die W i r k l i c h k e i t v e r s c h m ä h t 
und auch Arch i tek tu rb i lde r l ieber in freie V i s i o 
nen umgedichtet, die ihrer Phantasie g r ö ß e r e n 
Bewegungsraum öffneten So zeichnete beispiels
weise Lov i s Cor in th seine Ansichten aus Ber l in , 
Hamburg und einige wenige M a l e auch aus 
K ö n i g s b e r g . Im A l t e r spingt er immer freier mit 
der W i r k l i c h k e i t um und heute w i r d er gerade 
mit diesen v i s i o n ä r e n B i lde rn seiner letzten Pe
riode am meisten bewundert . W e n n man H e i n 
rich W o l f f mit dem eingangs zi t ierten K r i t i k e r 
zu den o s t p r e u ß i s c h e n „ R e s ü m i s t e n " rechnen 
w i l l , so r e s ü m i e r t e er eher die Stadt- und Land
schaftsansichten des j u n g e n Cor in th , unter 
denen einige der s c h ö n s t e n in K ö n i g s b e r g und 
seiner Umgebung aufgenommen worden sind. 

„Al te Sachlichkeit", mag heute mancher Be
schauer dieser Wolffschen Blä t t e r achselzuckend 
urtei len. Die Bezeichnung w ä r e treffend, wenn 
auch keineswegs e r schöpfend , da die k ü n s t l e r i 
sche Leis tung oft in der leisen U m b i l d u n g der 
Aufnahme an Or t und Stelle liegt. Das Achse l 
zucken aber ist auf jeden Fa l l unberechtigt, wenn 
es mehr a u s d r ü c k e n so l l als* die Feststel lung, 
d a ß solche Darste l lungen heute nicht in der 
M o d e sind. W i e sagte doch der alte Gr i l lpa rzer , 
als man ihn als u n z e i t g e m ä ß abtun wol l te? „Ich 
komme aus einer anderen Zei t / U n d hoffe, in 
eine andere zu gehn." 

graphische K ü n s t e , He in r i ch Wolf f , e in g e b ü r t i 
ger Niederschlesier , in M ü n c h e n geschult, w ä h 
rend des letzten Kr ieges (1940) i n K ö n i g s b e r g 
gestorben. Er war auch a u ß e r h a l b O s t p r e u ß e n s 
damals der bekannteste unter den Professoren, 
die an der A k a d e m i e unserer Prov inz ia lhaupt -
stadt lehrten. Seine Schattenschnitte wurden te i l 
weise i n M a p p e n reproduziert , die e in angesehe
ner M ü n c h n e r K u n s t v e r l a g herausgab. Seine ra
dierte Ans ich t v o m K ö n i g s b e r g e r Hundegat t in 
Abendbeleuchtung mit Bl ick auf den S c h l o ß t u n n 
hing als A n d e n k e n in Drucken v o n der v e r s t ä h l 
ten Platte in den W o h n u n g e n mancher K ö n i g s 
berger, die fern der He ima t lebten. 

Im Kuns thande l werden die B l ä t t e r dieses 
Mei s t e r s v i e l e r graphischen Techniken heute sel
ten angeboten und auch nicht sehr gefragt. (Ei
nige B l ä t t e r gibt noch seine Tochter, F rau Su
sanne Schiff, 62 W i e s b a d e n , B i n g e r t s t r a ß e 8, 
her.) In Auss t e l l ungen , die die o s t p r e u ß i s c h e 
Vergangenhe i t mit k ü n s t l e r i s c h e n M i t t e l n in die 
Er innerung rufen wo l l en , tauchen sie aber als 
unentbehrl iche H a u p t s t ü c k e immer wieder auf. 
He in r i ch W o l l t hat v i e l e r e p r ä s e n t a t i v e K ö n i g s 
berger aus den ersten Jahrzehnten unseres Jahr
hunderts mit scharfer Charakter i s ie rungskuns t 
mit feinem K o m p o s i t i o n s v e r m ö g e n p o r t r ä t i e r t . 
Der demokrat ische O b e r p r ä s i d e n t Ernst Siehr 
g e h ö r t dazu, e in ige f ü h r e n d e M ä n n e r der U n i 
v e r s i t ä t w ie der gelehrte Sprachwissenschaftler 
Bezzenberger und der geistreiche Pharmakologe 
Jaffe, v o r dessen B i l d n i s A g n e s M i e g e l gerne 
seine w i t z i g e n A n e k d o t e n wiederhol te , der v i e l 
seitige Kuns t sammle r K o n s u l M i n k o w s k i , der 
Dir igent M a x Brode und manche andere. W o l f f 
hat sich auch in die o s t p r e u ß i s c h e Landschaft e in
gelebt, v o n der er Ausschni t te am liebsten d i 
rekt auf d ü n n e A l u m i n i u m p l a t t e n zeichnete. So l 
che Plat ten f ü h r t e er in der Rocktasche mit, wenn 
er auf dem Fahr rad ins Samland hinausfuhr oder 
ans Haff; er l ieß sie dann in begrenzter Z a h l als 
„ A l g r a p h i e n " abziehen. E i n paarmal hat er Ufer-
iandschaften oder auch Pa rkb i lde r sogar in 
Scherenschnitten festgehalten. Diese zeichneten 
sich v o r ä l t e r e n B l ä t t e r dieser Technik dadurch 
aus, d a ß sie wei te Pe r spek t iven und sogar Spie
gelungen festzuhalten w u ß t e n . 

F ü r die K ö n i g s b e r g e r aus der Genera t ion , die 
um die Jahrhunder twende zur W e l t kam. w i r d 
der einzige Inhaber einer Professur für graphi
sche Kuns t an unserer A k a d e m i e immer vo r 
a l lem der Dars te l le r der heute so fern g e r ü c k t e n 
Stadt am Pregel b le iben. He in r i ch Wöl f l hat die 
S t r a ß e n und P lä t ze , die B r ü c k e n und die M e n 
schen K ö n i g s b e r g s stets in s c h w a r z - w e i ß e Bi lde r 
transponiert , a l lenfa l ls e inmal einen grauen Ton 
dazwischenschiebend. Diese Konzen t ra t ion auf 
das Zeichnerische war ihm v o n der Na tu r vor
geschrieben, denn der K ü n s t l e r war farbenblind. 
Er machte aus dieser B e s c h r ä n k u n g aber eine 
Ver fe ine rung . Technisch konnte er das, indem 
er v o n der Aqua t in t a r ad i e rung ü b e r die Kre ide 
zeichnung bis zum Schattenschnitt al le Manieren 
der S c h w a r z - W e i ß - K u n s t immer neu var i ier te 
und gelegent l ich durch neue Kombina t ionen be-

Farben, Holzkohlen und Nehrungswind... 
Die H a u p t s t r a ß e der Al t s tad t in K ö n i g s b e r g M ü n c h h o f p l a t z verl ief . In dieser S t r a ß e gab es 

war die A l t s t ä d t i s c h e Langgasse, die v o n der mehrere g r o ß e Geschäf t e ; im Hause N r . 71, an 
Unter laak ü b e r den K a i s e r - W i l h e l m - P l a t z und der Ecke B a d e r s t r a ß e , bestand seit Jahren die 
den A l t s t ä d t i s c h e n M a r k t g rad l in ig bis zum Haupt f i l i a le der D r o g e n - G r o ß - und K le inhan -

delsf i l ia l f i rma B l o t t n e r & M ü h l e , in der 
ich im Jahre 1934/35 als F i l i a l l e i l e r t ä t i g war. 

In lebhafter Er innerung sind m i i unsere 
Hauptkunden gebl ieben — die Fischerfrauen 
von der Kurischen Nehrung . Sie kamen zwe imal 
in der Woche mit ihren pferdebespannten K a 
stenwagen auf den nahe gelegenen Fischmarkt, 
um den Fang ihrer M ä n n e r „go ld fnsch" zu ver-
kaulen . Im W i n t e r wie im Sommer waren diese 
Fischerfrauen fast gleich gekleidet : sie trugen 
eine dicke Jacke, oft mit Schafspelz ge fü t t e r t , 
lange Röcke und mehrere U n t e r r ö c k e . Die mei
sten von ihnen gingen auf Holzschlorren; um 
das glattgescheitelte Haar hatten sie ein Kopf
tuch gelegt. Ihre von W i n d und Wet te r g e b r ä u n 
ten Gesichter l i eßen das A l t e r nicht erkennen, 
sie strahlten stets eine innere F röh l i chke i t aus. 
In der Nacht waren die Frauen in Sarkau oder 
v o n Rossit ten aufgebrochen, um mit ihrem E i n 
s p ä n n e r rechtzeitig auf dem M a r k t zu sein, denn 
bis mittags m u ß t e n die mitgebrachten Fische 
abgesetzt sein, und nach einigen E i n k ä u f e n be
gann wieder die lange Fahrt nach Hause. 

W i e schon vorher bemerkt wurde, waren diese 
tüch t igen Frauen die besten Kunden der Fi rma, 
und es braucht deshalb nicht betont zu werden, 
d a ß w i r sie sehr gern in unserem Geschäf t sa
hen, brachten sie doch immer einen nicht un
erheblichen Betrag in unsere Tageskasse. Derb 
in ihrer A r t , kamen sie morgens schnell einmcil 
vorbe i , um sich für ihre Si tzöfchen H o l z k o h l e n 
zu holen, v o n denen w i r einen g r o ß e n Vor r a t 
berei thiel ten. „ W i e koame dennoh wedder 
r ö n n " , so k ü n d i g t e n sie ihren s p ä t e r e n Einkauf 
an und l i eßen Flaschen, Blechkannen und K a 
nister im Geschäf t stehen, um den V e r k a u f ihrer 
Fische durch „di t t Tüch" nicht zu s t ö r e n . U n d 
gegen M i t t a g war es dann soweit . Das Pferd 
stand noch ausgeschirrt und sich sattfressend, 
um neue Kräf te zu sammeln, an dem leerver
kauften Klapperwagen , w ä h r e n d de Josu-
peitsche oder de Adamei tsche einkaufen kamen. 
W a s wurde nicht alles an Farbe b e n ö t i g t ' F i r 
nis in eine 10-Liter-Kanne, Karbol ineumfi rn is 
in die andere und dann die ganzen Pulverfar
ben, Le im und Pinsel . Ich glaube, die Fischer 
strichen jedes Jahr nicht nur ihr Boot v o n innen 
und a u ß e n , sondern auch ihre H ä u s e r . Ferner 
m u ß t e n die Segel wetterfest gemacht und neu 
gefä rb t , und auch die Boote neu gedichtet wer
den. „ P r o v i e s e r k e , h ä b b e s oak Catechu?" G e 
meint war der Katechu, e in Ext rakt aus dem 
H o l z der Gerberakazie , das in g r o ß e n , etwa fünf 
Zentimeter dicken Platten gehandelt wurde und 
v o n den Fischern, aufge lös t , zum Wetterfest
machen der Segel und zum A u ß g i e ß e n der Risse 
in den Booten benutzt wurde. Vergessen wurde 
nicht S ü ß h o l z für die K i n d e r und zum Schluß 
wurde Seife gekauft. M a n soll te es nicht glau
ben, welche hohen A n s p r ü c h e diese Fischer
frauen in bezug auf die Q u a l i t ä t der Seife s tel l 
ten. S e l b s t v e r s t ä n d l i c h wurde auch Sunlicht-
und g r ü n e Seife zum Waschen gekauft, aber 
zur K ö r p e r p f l e g e konnte das Beste nicht gut 
genug sein. 

Gehandel t haben diese Fischerfrauen nie, sie 
bezahlten g rundsä t z l i ch , was w i r zusammen
rechneten, ohne etwa eine Bemerkung , der Be
trag sei zu hoch, Sie versuchten auch nie, die 
W a r e n i rgendwie b i l l i ge r zu erhalten. A b e r 
nach dem Einkauf erwarteten sie, ohne Auffor
derung „een Stampel lke Margr ie tsch" . 

Diesen Schnaps stel l ten w i r eigens für. unsere 
a u s w ä r t i g e n K u n d e n her. Er wurde auf Spani
schem Pfeffer und Papr ika angesetzt, stand dann 
v ier Wochen auf 90°/oigem W e i n b r a n d und er
hielt dann noch einen Zusatz v o n Waldmeis te r 
(der Liebl ichkei t wegen), Ingwerwurze l und 
Wermutkrau t (der B e k ö m m l i c h k e i t wegen). Die
ser Margr ie tsch nun wurde gut 70prozentig aus
geschenkt und diese eine k r ä f t i ge S t ä r k u n g 
m u ß t e nun ausreichen, um die Fischerfrauen auf 
ihrer Heimfahrt wa rm zu halten. M e h r als einen 
tranken sie nie und es w ä r e als eine Zumutung 
aufgefaß t worden, h ä t t e man ihnen einen weite
ren angeboten. 

Die Frauen berichteten stets ü b e r das gerade* 
Erlebte. V o n ihrem Zuhause, dem M a n n oder 
den K i n d e r n habe ich nie etwas g e h ö r t , aber 
besondere Begebnisse auf der Fahrt — wenn 
etwa e in Elch, w ä h r e n d der Brunftzeit, den 
W a g e n zwe i bis drei K i lome te r verfolgt hatte — 
wurden höchs t anschaulich geschildert. E inmal 
e r z ä h l t e n sie sogar, d a ß e in Radfahrer Fersen
geld geben m u ß t e , w e i l ein Elch hinter ihm her 
war. Irgendeine, den G r o ß s t ä d t e r interessierende 
Neuigke i t , erfuhr man immer. Diese u r w ü c h s i g e n 
Frauen brachten frischen Nehrungswind in un
sere n ü c h t e r n e n G e s c h ä f t s r ä u m e . Ihre E i n k ä u f e 
b e f l ü g e l t e n sogar die eigene Phantasie, wurden 
doch die bunten K u r e n w i m p e l nicht nur mit 
Ö l f a r b e gestrichen, sondern auch mit Bootslack 
ü b e r z o g e n und bei der A u s h ä n d i g u n g solcher 
M a t e r i a l i e n stiegen F e r i e n - S e h n s u c h t s w ü n s c h e 
nach der Nehrung auf . . . Pa 
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Anfang der Dampffcßiffaßrf in Oftpreußon 
In den „ N e u e n P r e u ß i s c h e n Prov inz ia l -Blä t -

tern", einer bedeutenden Zeitschrift unserer 
Heimatprov inz , schrieb e in ungenannter A u t o r 
im Jahre 1858: 

„ W ä h r e n d unser Jahrhundert stolz ist auf 
die Erf indung der Dampfschiffe, Eisenbahnen 
und Telegraphen, ist es doch zuversichtl ich zu 
erwarten, d a ß der Taci tus des 60. Jahrhunderts 
sagen w i r d : 

Die V ö l k e r des 19. Jahrhunderts standen 
auf einer so niedr igen Kulturstufe, d a ß sie 
sich zur For tbewegung noch sogenannter 
Dampfschiffe und Eisenbahnen, zum A u s 
tausch ihrer Gedanken sogenannter Tele
graphen bedienten, denn jenen V ö l k e r n 
war Raum und Zeit noch ein Hindern is der 
Bewegung. 

A l l e r d i n g s werden unsere Nachkommen 
wahrscheinlich in der Lage sein, ungehin
dert mit der Sternenwelt zu verkehren. Es 
w i r d ein leichtes sein, heute einem Bewoh
ner des Jupiter, morgen einem Marsmen
schen woh lwo l l end die Hand zu d r ü c k e n . . . " 

V o n den 41 Jahrhunderten verg ing erst eins, 
doch es reichte, um schon Flugzeuge mit dre i 
facher Schallgeschwindigkeit , Funk, Fernsehen 
und Wel t raumf lug W i r k l i c h k e i t werden zu las
sen. Anderersei ts ist die Zei t aber bereits so 
lang, d a ß Einzelhei ten aus der F rühze i t dieser 
Entwicklung fast vergessen sind. Darum sei hier 
einiges v o n den A n f ä n g e n der Dampfschiffahrt 
in unserer Heimat e rzäh l t . 

Das erste Dampfboot, das auf ost- und west
p r e u ß i s c h e n G e w ä s s e r n fuhr, war die „Koper -
nikus" . Der Elbinger Schiffszimmermeister Fech
ter, e in Vor fahr des bekannten und bedeuten
den Schriftstellers P a u l F e c h t e r , hatte 
sie mit englischen Maschinen für r e g e l m ä ß i g e 
Fahrten zwischen E lb ing und K ö n i g s b e r g ge
baut. A m 28. Augus t des Jahres 1828 traf sie 
auf ihrer Jungfernfahrt ü b e r das Frische Haff 
kommend in K ö n i g s b e r g ein. Doch nur knapp 
drei Mona te w ä h r t e die Freude. A m 17. O k t o 
ber strandete das stolze Schiff durch die Schuld 
des K a p i t ä n s bei einem Sturm in der N ä h e von 
Balga . 

Sei es, d a ß dieses Mißgeschick v o n weiteren 
Versuchen ähn l i che r A r t abhielt oder waren es 
andere G r ü n d e , jedenfalls verg ingen mehrere 
Jahre, bis man sich in K ö n i g s b e r g und Elb ing 
fast gleichzeit ig darum b e m ü h t e , die Dampf
schiffahrt wieder i n Gang zu bringen. Dann je
doch setzte eine rasche Entwick lung e in . 

A m 27. Augus t 1833 l ief in K ö n i g s b e r g der 
erste Dampfbagger „Alb ion" vom Stapel und 
am 8. September 1839 nahm die „ A n n e H e n 
riette", die der K ö n i g s b e r g e r Wat tefabr ikant 
J ö h a n n s e n in Stockholm gekauft hatte, den re
g e l m ä ß i g e n V e r k e h r zwischen K ö n i g s b e r g und 
P i l l a u auf. 

Inzwischen hatte eine Gesellschaft v o n fünf 
Elb inger Kaufherren das erste eiserne Dampf
boot i n London bestellt. Da es nur zwischen 
Elb ing und K ö n i g s b e r g verkehren sollte, war 
der Rumpf des Schiffes so flach wie mögl ich 
gebaut, denn Fahrr innen für Schiffe mit g r ö 
ß e r e m Tiefgang waren damals noch nicht ge
baggert. 

Die Unternehmer w u ß t e n dieser Wasserver 
bindung v o n vornhere in dadurch g r o ß e s A n 
sehen zu verschaffen, d a ß sie auf ä u ß e r s t e Re
g e l m ä ß i g k e i t bei der Abfahr t hiel ten. Es machte, 
wie es i n einem alten Bericht he iß t , „ e inen gu
ten Eindruck, d a ß das Schiff, w ie die Post, mit 
dem Glockenschlage der bestimmten Stunde ab
fuhr". 

D ie Fahrzei t zwischen E lb ing und K ö n i g s b e r g 
entsprach der der Post, doch war die Fahrt mit 
dem Dampfer, namentl ich bei gutem Wet ter , 
v i e l angenehmer als i n dem engen Wagen . 
Darum wurde diese V e r b i n d u n g auch so stark 
i n Anspruch genommen, d a ß die Unternehmer 
bereits i m n ä c h s t e n Jahr e in zweites eisernes 
Dampfboot aus England kommen l i eßen . Es 
wurde „ F a l k e " getauft und hatte 35 PS, w ä h 
ren die „ S c h w a l b e " nur 24 PS b e s a ß . V o n nun 
an bestand t äg l i che V e r b i n d u n g in beiden Rich
tungen. 

Dieser lebhafte V e r k e h r wurde nach der Er
öffnung der Ostbahn jedoch j ä h unterbrochen. 
V o n da ab b e f ö r d e r t e n die Schiffe fast nur noch 
Fracht oder dienten dem immer s t ä r k e r werden
den Ausf lugsverkehr nach Kah lbe rg . 

* 
U m die gleiche Zei t entwickelte sich Cranz zum 

beliebtesten Ausflugsort der K ö n i g s b e r g e r , nur 
trug sie an Stelle der goldbeschwingten 
„Schwa lbe" der etwas unbequemere „ S e e h u n d " 
zum Strand. Der „ S e e h u n d " , Gastwirtschaft und 
Poststation in Schugsten, lag auf halbem W e g 
nach Cranz. H i e r machten die Journa l ie ren 
(franz. f rüher g e b r ä u c h l i c h e r Ausdruck für re
g e l m ä ß i g verkehrende Postwagen) auf ihrer 
Fahrt Station und wechselten die Pferde. 

A l s M e m e 1 1843 versuchte, eine Dampfer
verbindung mit K ö n i g s b e r g herzustellen, da das 
Kurische Haff und der Pregel durch die Deime 
V e r b i n d u n g hatten, erwies sich die Deime für 
den breiten Raddampfer „Fr iedr ich W i l h e l m I V . " 
zu schmal. K u r z entschlossen l ieß man ihn nach 
C r a n z b e c k fahren und die L i n i e dort enden. 
D ie Reisenden stiegen um und gelangten mit 
dem „ S e e h u n d " wei ter nach K ö n i g s b e r g . H ie r 
durch war es sogar mögl ich , v o n K ö n i g s b e r g 
nach M e m e l in einem Tage h in und zurück zu 
fahren. Verschiedene k le ine Dampf boote „Vor
w ä r t s " , „Fes t ina" , „Schnel l" , „Tilsi t" , „ W e h l a u " , 

„ P i n n a u " u. a. hatten inzwischen V e r b i n d u n g 
mit Tapiau , W e h l a u und T i l s i t und T i l s i t 
wiederum mit M e m e l V e r b i n d u n g aufgenom
men. A u ß e r d e m verkehr ten zwischen K ö n i g s 
berg und K o w n o die beiden Heckraddampfer 
„Elb ing" und „ K o w n o " , die infolge dieser Spe-
z ia lkons t ruk t ion auch sehr schmale F luß läu fe 
befahren konnten. A u c h auf den M a s u r i -
s e h e n S e e n fuhren damals schon die ersten 
k le inen dampfgetriebenen Boote. 

Die Entwick lung der Dampfschiffahrt machte 
jedoch nicht bei den k l e inen Binnen- und K ü s t e n 
schiffen halt, sondern g ing weiter. A m 21. A u 
gust 1847 nahm der K ö n i g s b e r g e r Dampfer „Co-

leraine" den V e r k e h r mit Stettin auf; s p ä t e r 
folgten auf dieser L in i e das Dampfschiff „Kö
nigsberg" und „ O s t s e e " . 

V o n wirtschaftlich a u ß e r o r d e n t l i c h e r Bedeu
tung war auch der Stapellauf des ersten Dampf
bugsierbootes (Schlepper) „ M e r k u r " in K ö n i g s 
berg am 8. J u l i 1851. A l s Beginn der modernen 
Dampfschiffahrt kann jedoch erst das Jahr 1855 
bezeichnet werden, als F e r d i n a n d S c h i -
c h a u an Stelle der unbeholfenen Raddampfer 
den ersten p r e u ß i s c h e n Schraubendampfer, die 
„Boruss ia" , baute, die v i e l e Jahre auf der L in i e 
K ö n i g s b e r g — E n g l a n d fuhr. Dr. H . T r u n z 

. . . . E ine besondere Schatt ierung haben die 
Dampfschiffe seit z w e i J ah ren in unsere Schiffs
welt gebracht. Be i dem Dampfer fäll t das reiche 
Sege lwerk und die K ü h n h e i t der Mas ten fort. 
Es hat z w a r auch M a s t e n und Segel , aber nur 
k l e i n , n i ed r ig als N e b e n h ü l f e n . D ie Hauptmacht 
s ind die R ä d e r , und er bekommt daher durch 
den eisernen Schornstein etwas Hausar t iges . Er 
wi rbe l t eine drohende W o l k e ü b e r sich fort, in
dessen die anderen Schiffe innerhalb des H o l -
l ä n d e r Baums nicht e inmal kochen dü r f en . 

Das K ö n i g s b e r g e r Dampfboot, die G a z e l l e , 
e in schlankes, rasches Fahrzeug, geht besonders 
zwischen K ö n i g s b e r g und P i l l a u , K ö n i g s b e r g und 
Danz ig h i n und her Danz ig , M e m e l , Schaaken, 
E lb ing haben wieder ihre e igenen Dampfschiffe. 
Die Fahrt auf der G a z e l l e nach H o l s t e i n , 
ins Haff, nach P i l l a u g e h ö r t nun schon ebenso zu 
den Vo lksbe lu s t i gungen , als eine Fahrt zu W a 
gen nach A r n a u , Judi t ten , A a w e i d e n usw. Die 
a l l m ä l i g e E rwe i t e rung der W a s s e r f l ä c h e , das 
immer fernere Z u r ü c k t r e t e n der Ufer ist sehr 
schön. Schwarze Tonnen , B i r k e n ä s t e , an Str icken 
h ä n g e n d und mit Steinen im G r u n d befestigt, 
tanzen rechts und l i n k s u n e r m ü d l i c h auf den 
W e l l e n , die Fah r l i n i e zu zeichnen. Ho l s t e in ist 
e igent l ich e in Sch loß , in F o r m eines H v o n einem 
Hols te in ischen Pr inzen , der h ie r lebte, erbaut. 
In der N ä h e desselben befindet sich e in v i e l 
besuchtes Kaffeehaus, nach welchem man auch 
auf e inem D a m m am Pregelufer zu W a g e n fähr t . 
A u f einer Landzungenspi tze , die zu einer M o l e 
erwei ter t worden , stehen hier die Backen, d. h. 
die Feuerbecken auf e inem H o l z g e r ü s t als W a h r 
zeichen für die Schiffe auf dem Haff und v o n hier 
beginnt die Reihe der h ü l f r e i c h e n Tonnen und 
S t r ä u c h e r , bis we i t e rh in diese f lottenden Sym
bole auch ausgeworfene Ne tze bezeichnen . . . " 

* 
Diese recht lebendige Schi lderung ist den „Kö

nigsberger S k i z z e n " v o n K a r l R o s e n 
k r a n z entnommen, die 1842 erschienen sind. 
N e u n Jahre zuvor w a r der g e b ü r t i g e Magde
burger auf den Lehrs tuh l berufen worden , den 
einst Immanuel K a n t innegehabt hatte. Er setzte 
sich sehr für die Err ichtung des Denkmals für 
seinen g r o ß e n V o r g ä n g e r e in . G r o ß e V e r d i e n 
ste erwarb er sich um die E n t w i c k l u n g der A l 
b e r t u s - U n i v e r s i t ä t , zu deren Rek to r er v i e rma l 
g e w ä h l t wurde ; er leitete auch den U m z u g der 
U n i v e r s i t ä t 1862 in ihr neues H e i m auf dem 
Paradeplatz. V o n ihm stammen mehrere bedeu
tende phi losophische und l i terarhistorische 
W e r k e ; als Po l i t i ke r vertrat er die Ideen des 
L ibera l i smus und war auch Abgeordne te r eines 
o s t p r e u ß i s c h e n W ä h l k r e i s e s im P r e u ß i s c h e n 
Landtag. 

Rosenkranz war k e i n Wissenschaft ler , der sich 
hinter Büchern vergrub und nur i n der Gelehr 
tenstube saß . M i t offenem Bl ick verfolgte er 
den W a n d e l der Dinge und hatte e in O h r für 
den Wortschatz des V o l k s m u n d e s . 

{In der M e i n u n g , d a ß Schloß Ho l s t e in von 
einem „ H o l s t e i n i s c h e n P r inzen" erbaut sei, irrte 
Rosenkranz. Es wurde 1697 durch N e h r i n g als 
J a g d s c h l o ß für den K u r f ü r s t e n Fr iedr ich III. ge
schaffen. S p ä t e r w a r es im Besi tz des Herzogs 
v o n Holstein-Beck.) 

An der Grünen Brücke . . . 
A u f der Seite der g r ü n e n Brücke , an der zu

letzt die Stadtbank stand, erhob sich bis zu 
seinem A b b r u c h der auf dem oberen B i l d zu se
hende H o l z b a u der A l t e n B ö r s e , die noch mit
ten im Pregel errichtet war . A b e r auch das w e i 
tere Kneiphofufer — v o r dem i n unseren Tagen 
die mit einer h ö l z e r n e n W a r t e h a l l e versehene 
„ A b f a h r t s i n s e l " für die nach G r . - H o l s t e i n fah
renden Motorschiffe , die Zubr ingerdampfer der 
Schichauwerft und die Haffdampfer l a g — hatte 
e inmal i n der Stadtgeschichte eine R o l l e gespielt. 
H i e r nahm die ganze Ecke nach dem Hundegat t 
h in e in s c h ö n e s , altes Pat r iz ierhaus e in , das die 
lange Reihe der r e p r ä s e n t a t i v e n B ü r g e r h ä u s e r 
der K n e i p h ö f i s c h e n Langgasse mit ih ren cha
rakter is t ischen Fre i t reppen nach dem G r ü n e n 
T o r und der G r ü n e n Brücke zu w ü r d i g absch loß . 

Dieses alte Patr iz ierhaus, an dem ein Boh l -
werkss teg vo rbe i zur s p ä t e r e n S t r a ß e „ A m K a i " 
führ te , hatte einst dem B ü r g e r m e i s t e r N e g e -
l e i n g e h ö r t . M a n g e n o ß von dort einen um
fassenden Bl ick ü b e r den ganzen unteren Pra
gellauf, der gerade hier nach der Ve re in igung 
des n ö r d l i c h e n mit dem süd l i chen Pregelarm 
seine w o h l g r ö ß t e Brei te erreicht. So nimmt es 
nicht wunder , d a ß sich P e t e r d e r G r o ß e , 
der H e l d der O p e r „Zar und Z immermann" , des
sen Leidenschaft so sehr der Seefahrt galt, ge
rade dieses Negele insche Haus als Quar t ie r aus
w ä h l t e und auf die s t a n d e s g e m ä ß e n R ä u m e des 
K ö n i g s b e r g e r Schlosses verzichtete. Bei seinen 
Besuchen in der o s t p r e u ß i s c h e n Hauptstadt hat 
er h ier mit seiner G e m a h l i n Ka tha r ina gewohnt 
und Leben und Tre iben in dem damals von mäch
tigen Segelschiffen aus a l ler W e l t belebten H a 
fen beobachtet. 

Erst zu, A n f a n g dieses Jahrhunderts , näml ich 
1910, ä n d e r t e sich das S tadtb i ld an dieser mar
kanten Ecke des Kneiphofs vö l l i g , als auf dem 
G r u n d und Boden des Negele inschen Hauses der 
Prachtbau der Norddeutschen Kredi tans ta l t (auf 
dem unteren Foto l i nks sichtbar) errichtet wurde, 
die s p ä t e r i n die D e u t s c h e B a n k ü b e r 
ging. Zuletz t w a r hier die Zent ra le der Landes
bank der P r o v i n z O s t p r e u ß e n untergebracht, bis 
das Jahr 1944 den ganzen Kne ipho f mit seinen 
mannigfal t igen Er innerungen in eine S t e i n w ü s t e 
verwandel te . 

D r . R. P a w e l 

Das für die Frühzeit der Fotografie bemerkenswerte klare Foto ist vor mehr als hundert 
Jahren aufgenommen worden, über den Dächern sind im Hintergrund links der Schloßturm 
mit dem alten Aufbau und rechts der Dom erkennbar. Am Beginn der Kneiphöfischen Lang
gasse steht die Alte Börse unmittelbar an der Grünen Brücke. Schon aui dem Beringschen 
Stadtplan von 1613 sieht man sie an dieser Stelle, allerdings als offenen Holzbau. Der Bau ruhte 
auf in den Pregel gerammten Pfählen. Mehrfach wandelten sich seine Formen; in dem hier sicht
baren klassischen Stil mit der vorgesetzten Säulenreihe wurde die Börse 1811 errichtet. 

Von der Decke ihres großen Saales hing das Modell eines Dreimasters herab, doch die 
schornsteinbestückte Konkurrenz der Segelschifte machte sich schon unübersehbar breit . .. über
lang erscheinen uns heute die Schornsteine der vor der Mitte des vorigen Jahrhunderts gebau
ten Dampfschiffe. Das mächtige Steuerrad ist — wie noch bei den Segelschiften — am Heck 
angebracht. Nur kräftige Arme konnten es drehen. Die Masten, mitunter nur einer, waren teil
weise mit Rahen versehen, an denen man Segel setzen konnte, wenn der Wind günstig war, 
denn die Maschine leistete oft noch nicht viel. 

Die Alte Börse ist 1864 nebst dem benachbarten Grünen Tor abgebrochen worden. 1875 
wurde die palastartige neue Börse am Vorstädtischen Ufer eröffnet (unteres Bild). 

Alle Königsberger Brücken waren aufklappbar oder drehbar, um Schiffe mit hohen Masten 
durchzulassen. Die Grüne Brücke, von der sich ein weiter Blick über das lebhafte Treiben im 
Binnenhafen bot, wird schon 1322 erwähnt, aber noch nicht unter diesem Namen, der erstmalig 
1726 genannt wird, wegen des Anstrichs des Grünen Tors, auf das sie zuführte, wie G. Karl in 
„Geschichtliches Straßenverzeichnis der Stadt Königsberg in Preußen" bemerkt. (1964 wieder her
ausgebracht im Selbstverlag des Vereins für Familieniorschung für Ost- und Westpreußen e. V.) 
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R e i n h o l d R e h s : 

Wie lebte der Student in Königsberg? 
Der „Ostmärkische Hochschulkalender" 1927/28 verötientlichte einen Beitrag von Rein-

noia * e n s dem gegenwärtigen Bundestagsabgeordneten und Ersten Vorsitzenden der 
Maatgemeinschaft Königsberg, unter der überschritt .Studenten-Wechsel und Studenten-
wirtscnatt in Königsberg Pr." In dieser Betrachtung wird die „Wechsel"-Wirkung von An
sprüchen und Ausgaben sehr klar behandelt. Die heute so lastende Sorge, ein möbliertes Zim
mer zu finden, kannte der Student in der ostpreußischen Universitätsstadt nicht. Auch in an
derer Beziehung sind die Angaben über die Lebensführung der Studenten in den zwanziger 
Jahren recht aufschlußreich. 

„Ein besonders wicht iges und zuwe i l en schwie
riges K a p i t e l der S t u d e n t e n ö k o n o m i e w i r d mit 
, B u d e ' ü b e r s c h r i e b e n . Den jungen mulus, der 
eben frisch i n die W e l t g e s t ü r m t und zum ersten 
M a l e zur fernen Musens tad t gezogen ist. läßt 
seine a l lgemeine Spannung dieser Frage zu
nächs t w o h l wen ige r Bedeutung beimessen. Ihm 
g e n ü g t noch e in Tisch, e in Stuhl , e in Kasten , 
sofern dieser auch als Bett zu b e n ü t z e n ist. A b e r 
schon i n den n ä c h s t e n Semestern, wenn ü b e r 
die tobenden W o g e n der Jugendlus t sich m ä h 
lich das ö l musischer W e i s h e i t e r g i e ß t und gar 
e inmal erst d ie .Budenangst ' , dieser studentische 
A l p , h ä m i s c h i n sein hoffnungsvol les Dase in ge
treten ist, w i r d er bedachtsamer; und je n ä h e r 
dann das E x a m e n rückt , desto mehr w i r d selbst 
die Bude zum Prob lem. 

In K ö n i g s b e r g nun l i egen die V e r h ä l t n i s s e 
hinsichtl ich der S tudentenwohnungen im a l lge
meinen recht g ü n s t i g . W e r sofort be i seiner A n 
kunft e ine Suchanzeige i n d ie Ze i t ung setzt, 
kann berei ts für die be iden n ä c h s t e n Tage mit 
e twa 30 A n g e b o t e n der verschiedensten A r t 
rechnen. Der Preis bewegt sich durchschnitt l ich 
zwischen 25 u n d 35 Reichsmark pro Z immer , 
im V e r h ä l t n i s zum Friedensdurchschnit t v o n 
15 bis 30 M . e r t r ä g l i c h . H i n z u k o m m e n n a t ü r l i c h , 
wie ü b e r a l l , sofern sie nicht gle ich i n den M i e t 
preis eingerechnet werden , die S o n d e r v e r g ü t u n 
gen: für Morgenkaf fee bzw. -tee 3 bis 5 R M 
monat l ich, Beleuchtung 1—2 R M , Bed ienung und 
e twaige B e t t w ä s c h e , Behe izung usw. Wesen t 
l ich ist auch die Lage. Buden in den abgelege
nen Stadt te i len s ind b i l l i g e r als z. B. i n der 
bevorzug ten Budengegend des Tragheims, der 
ü b e r h a u p t als sogenanntes .Geheimra tsv ier te l ' 
und wegen der N ä h e v o n U n i v e r s i t ä t und B i 
b l io thek etwas wie e in K ö n i g s b e r g e r .quartier 
l a t in ' darstel l t . W e n n man dort, mit den studen
tischen Pfiffen vertraut , zu best immten Tages
zei ten S igna l gibt, k a n n man unter U m s t ä n d e n 
von den Fenstern her W u n d e r er leben. Gute 
Z immer , komfor tabler als sonst g e w ö h n l i c h , und 
wegen der ruhigen und zur Sammlung eignen
den Lage, Examenskandida ten oder ähn l i ch 
strebsamen N a t u r e n besonders zu empfehlen, 
weisen die Gartenstadt te i le w i e Maraunenhof , 
Hufen, A m a l i e n a u auf; der M e d i z i n e r und Che 
miker a l lerd ings schätz t mehr die Gegend der 
K l i n i k e n und das .Labors' um Ste indamm, 
D r u m m s t r a ß e herum. 

M e n s a i n d e r P a l ä s t r a A l b e r t i n a 

E r n ä h r e n tun sich die Studenten in K ö n i g s 
berg gleichfalls , und nicht nur mit K ö n i g s b e r g e r 
K l o p s . Abgesehen v o n der mensa academica 
in der P a l ä s t r a , i n der für 60 Reichspfen
nige (fleischlos 30 Pf) e in sehr schmackhaftes 
und b e k ö m m l i c h e s Mi t t agessen und auch A b e n d 
essen verabreicht w i r d , bieten eine Reihe v o n 
b ü r g e r l i c h e n Mi t tags t i schen zu so l iden Pre isen 
sowie a lkoho l f re ien S p e i s e h ä u s e r n , mit denen 
sich die Frauenhi l fe besonders i n den vergan
genen wirtschaft l ichen Kr i sen jah ren e i n un
s c h ä t z b a r e s V e r d i e n s t um unser V o l k errungen 
hat, dem M u s e n s o h n hinre ichend Gelegenhei t 
zur A t z u n g . 

A l t e L o k a l e zu nennen, w ä r e z u v i e l ; nur 
e inige seien dem fremden Scholaren gewiesen. 
Da ist .Kücken ' mit se inem ers tklass igen M i t 
tagsabonnement und seinen gepflegten, b i l l i g e n 
Bie ren ; .Kreutz ' mit den behagl ichen R ä u m e n ; 
der vo rnehme .Ber l iner H o f mit dem M a r m o r 
saal; der b ierehr l iche .Laak' , be i dem man im 
Sommer auch i n H e m d s ä r m e l n si tzen kann ; die 
Nahserschen Stuben, Stadthallenrestaurant , 
S tadtkel ler , B ö r s e n k e l l e r usw. V i n u m bonum 
t r inkt man i n dem e inz igar t igen , u n v e r g e ß l i c h e n 
.Blutgericht ' , aus dem w o h l sel ten j emand schwe
ren Herzens u n d leichtens F u ß e s zum D ä m m e r 
lichte heraufst ieg, oder be i C . B. Ehlers , K n o o p , 
Steffens u n d W o l t e r s oder J ü n c k e ; G r o g , den 
k ö s t l i c h e n o s t p r e u ß i s c h e n M a i t r a n k mit ,Rum 
m u ß , Zucker kann , W a s s e r — na —' i m Ratske l 
ler, be i . W i n k l e r ' i m ehemal igen M ö n c h s k r u g , 
wo man dem treuen H e r m a n n i n sein vier tes 
Stammbuch den Rest seines Geis tes vermacht, 
be im .Hegenbar th ' oder be i .Kempka ' , wo man 
sich auch eins v o m .Spaten' geben lassen kann. 
A u c h an g e m ü t l i c h e n K a f f e e h ä u s e r n , oder 
deutsch .Cafes', ist k e i n M a n g e l . So s ind 

.Schweriner' als Treffpunkt der flotten Gese l l 
schaft, .Gehlhaar ' mit vo rwiegend w ü r d i g e m 
Einschlag und das alte, auch abends geöf fne te 
.Bauer', das Studentenkaftee, das sich insbeson
dere durch eine vorb i ld l iche M u s i k auszeichnet, 
seit langem unersetzlich. 

Damit sind wi r vom Unterhal t bereits mehr 
zur U n t e r h a l t u n g gekommen, der man 
nicht eine nur untergeordnete Rol le zuweisen 
so l l . N a t ü r l i c h w i r d e inem a m ü s e m e n t s s ü c h t i 
gen Bummelbetr ieb damit nicht das W o r t ge
redet; aber wie jeder ernsthaft t ä t i g e Mensch 
Ausspannung und Abwechs lung braucht, so be
darf auch der Studio seiner Erho lung , und es 
tut sogar not, d a ß er das Leben nicht durch 
die mehr oder minder he l len Scheiben seines 
Studierzimmers berachtet, sondern auch durch 
eigenes Mi t e r l eben und p e r s ö n l i c h e Te i lnahme 
an dem Tre iben um ihn herum sich unmmit te l -
bar Eindruck und U r t e i l ü b e r Menschen und 
Dinge verschafft. Sonst g e r ä t er leicht zu schie
fen und absei t igen V o r s t e l l u n g e n und zu einer 
Wel t f remdhei t , die i hn trotz a l ler Gelehrsam
kei t und a l le r E inb i l dung u n f ä h i g macht, seine 
Krä f t e s p ä t e r i n dem geeigneten M a ß e zu ver
wer ten und seinen Bi ldungsaufgaben g e g e n ü b e r 
seinem V o l k w i r k l i c h gerecht zu werden. Eine 
gewisse Gese l l i gke i t ist also für den jungen 
Menschen — meistens ohnehin gegeben — zu
n ä c h s t auch notwendig . Ha t er daran Zwei fe l , 
e twa i m H i n b l i c k auf die a u ß e r o r d e n t l i c h e M a h 
nung S c h o p e n h a u e r s : ,E in Haupts tu
d ium der Jugend soll te sein, die Einsamkei t er
tragen zu lernen. — W a s andererseits die M e n 
schen gese l l ig macht, ist ihre U n f ä h i g k e i t , die 
E insamkei t und in dieser sich selbst zu ertra
gen', so mag er bedenken, d a ß nur aus dem 
Gegensatz heraus, durch ob-icere, man objek
tiv, auch sich selbst g e g e n ü b e r , werden k a n n ' 

A n Gelegenhei ten nun zur Gese l l igke i t und 
ernst und hei terer Unte rha l tung fehlt es nicht. 
Die ausgezeichnete S c h a u s p i e l b ü h n e , Ope r und 
das K ö n i g s b e r g i n die erste Reihe der M u s i k 
s t ä d t e r ü c k e n d e M u s i k l e b e n , l i terarische und 
wissenschaftliche V e r e i n i g u n g e n und Verans t a l 
tungen des verschiedensten G e p r ä g e s bieten 
k a u m a u s s c h ö p f b a r e M ö g l i c h k e i t e n . In den zahl 
reichen Sport- und Turnvere inen jeder A r t 
k n ü p f e n sich leicht kameradschaftliche Bande. 
Gu te Lichtspiele ve rmi t t e ln die Kenntn i s der 
neuesten Ereignisse und der technischen Errun
genschaften der F l i m m e r w a n d . 

Die g r o ß e n Bä l l e wie U n i v e r s i t ä t s - , Studen
ten-, Presse-, Reklame- , Börsen - , Ope rnba l l , die 
K ü n s t l e r f e s t e und die Verans ta l tungen der 
Sport- und anderen K l u b s , die W i n t e r - und Som
merfeste der Innungen und verschiedenart igsten 
V e r e i n e , zu denen ohne g r o ß e M ü h e Zutr i t t zu 
er langen ist, geben dem Studio Gelegenhei t , 
V e r b i n d u n g e n zu finden, die Gat tung des homo 
sapiens v o n a l len Seiten kennenzulernen und 

Die Neue Universität auf dem Paradeplatz 

sich selber in f röhl icher Gesellschaft v o n an
strengenden K o l l e g s und Prakta zu erholen. Im 
Sommer laden ihn der rings i l luminier te , v o n 
Couleurbooten wimmelnde Schloßte ich oder der 
s t i l lere und g r ö ß e r e Oberteich zu dem re i zvo l 
len G e n u ß abendlicher Gondelfahr ten ein, bie
ten Julchental mit e inem Spaziergang durch 
Lu i senwah l , Hammerkrug , die Landgrabenpar
tie bis zum Forsthaus Mod i t t en , das wegen sei
nes .Koppsk ieke lwe ins ' b e r ü h m t ist, der Judi t ter 
S tad twald mit Packhauser oder der Oberteich 
mit der Terrasse Spaziergang, Erho lung und 
S t ä r k u n g . A u ß e r o r d e n t l i c h beliebt und besucht 
s ind ferner die Promenadenkonzer te im Tier 
garten, wo sich nach einem h e i ß e n Tage ange
nehm zwischen den gehegten b l ü h e n d e n A n 
lagen oder, je nach St immung und Göschmack, 
mehr lus t ig t ä n z e l n d e n S c h ö n e n zugeneigt, wan
delt. Nicht zu vergessen s ind schl ießl ich auch 
die m e h r s t ü n d i g e n oder S o n n t a g s - A u s f l ü g e nach 
V i e r b r ü d e r k r u g , Wargen , Gal tgarben oder 
A r n a u ; doch g e h ö r t dies bereits mehr i n den 
Wanderka lender , der mit dem Studien- und 
Semesterplan fäl l ig w i r d . 

E i n kurzes W o r t i n diesem Rahmen sei sodann 
der Frage e twaiger C o l e u r a u s g a b e n ver
stattet. Der Fernerstehende ist vielfach der M e i 
nung, d a ß die Z u g e h ö r i g k e i t zu einer K o r p o r a 
t ion eine wesentl iche Ver teue rung des Studiums 
und Mehrausgabe zur Fo lge habe. Dies ist jedoch 
keineswegs a l lgemein der F a l l , abgesehen da
von, d a ß die B e i t r ä g e heute, be i den K ö n i g s b e r 
ger Korpora t ionen jedenfalls , durchweg sehr ge
r ing, z i r k a 3 bis 5 Reichsmark monatl ich gehal
ten sind, stehen auf der anderen Seite eine so 
erhebliche Reihe v o n auch wirtschaftlichen V o r 
tei len, d a ß jene, selbst gelegentliche besondere 
Umlageausgaben mehr als aufgewogen werden. 

M o n a t s w e c h s e l 1 0 0 b i s 2 0 0 R e i c h s m a r k 

A l l e diese Dinge und die dadurch bedunge
nen A u s g a b e n m ü s s e n n a t ü r l i c h — be i ehrlicher 
Rechnung — v o n vornhere in i n e inem angemes
senen Umfange auf den Etat gesetzt werden. Es 
hat ke inen Zweck, sich hier ü b e r ihre N o t w e n 
digkei t oder U b e r f l ü s s i g k e i t we i te r zu verbre i 
ten, da letzten Endes das p e r s ö n l i c h e Bedür fn i s 
und die i nd iv idue l l e ö k o n o m i s c h e Begabung 
ausschlaggebende Fak toren s ind. H i e r so l l j a 
nur e in aus praktischer Erfahrung und Beob
achtung gewonnener A n h a l t gegeben, der M a ß 
stab des Durchschnitt l ichen angelegt werden. 
Nach diesem, der bei der wirtschaftl ichen 
Schwachheit und B e d ü r f t i g k e i t der Schichten, 
aus denen sich die wei t ü b e r w i e g e n d e M e h r 
zah l des akademischen Nachwuchses heute re
krut ier t , ganz v o n selbst eine fallende Tendenz 
aufweist, b e t r ä g t der e r f o r d e r l i c h e M o 
n a t s w e c h s e l für K ö n i g s b e r g etwa 100 bis 
120 Reichsmark, wenn man nicht im G e n u ß des 
Freitisches, e iner W o h n u n g im Studentenwohn
heim oder eines anderen St ipendiums ist. 

Besonders interessieren w i r d in diesem Z u 
sammenhang die M ö g l i c h k e i t v o n N e b e n 
v e r d i e n s t e n . H i e r i n l iegen die V e r h ä l t 
nisse i n K ö n i g s b e r g kaum g ü n s t i g e r oder 
schlechter als an anderen Hochschulen des 

Reichs. Die zahlreichen G y m n a s i e n und anderen 
Schulen füh ren n a t u r g e m ä ß eine erhebliche A n 
zahl v o n . s chwäche ren Kantonis ten ' mit sich, 
die dem Studiosus, besonders dem Phi lo log ie -
beflissenen, g e n ü g e n d Gelegenhei t zur p rak t i 
schen Erprobung seiner p ä d a g o g i s c h e n Talente 
geben, die zwar nicht auch mit .Talenten' , aber 
immerh in mit we r tvo l l en R e i c h s m ä r k e r n belohnt 
werden. In den Semesterferien und auch sonst 
w i r d , namentl ich durch den tüch t ig arbeitenden 
V e r e i n Studentenwerk, s t ä n d i g eine Reihe v o n 
Haus lehrers te l len i n die P rov inz vermit tel t . Der 
vornehmlich in den ersten Nachkr iegs jahren zu 
e inem neuart igen Typus ganz eigener, ver inner-
lichter P r ä g u n g gewordene Werks tuden t ist hier 
sehr selten anzutreffen. Das l iegt i n der Indu
striearmut der P rov inz und an dem ü b e r a l l sein 
Z u r ü c k t r e t e n mehr und mehr mit sich br ingen
den Ü b e r a n g e b o t an A r b e i t s k r ä f t e n . F ü r beson
dere Begabungen und Leis tungen auf jur i s t i 
schem, k a u f m ä n n i s c h e m oder journal is t ischem 
Gebie t findet h ier der J ü n g e r der Wissenschaft 
aber auch g e g e n w ä r t i g entsprechend bewertete 
B e t ä t i g u n g und Abnahme. 

In der Frage der a l lgemeinen V e r g ü n s t i g u n 
gen hat der V e r e i n S t u d e n t e n w e r k , 
v o n H o c h s c h u l b e h ö r d e n und hochherzigen G ö n 

nern t a tk rä f t i g u n t e r s t ü t z t , so Bedeutendes er
reicht, d a ß K ö n i g s b e r g in dieser Hinsicht mit 
an der Spitze der deutschen H o c h s c h u l s t ä d t e 
steht. Es so l l hier nicht eine genaue A u f z ä h l u n g 
a l l der e inzelnen Stiftungen, St ipendien und 
sonstigen Erleichterungen folgen, die te i lweise 
an anderer Stelle Gesagtes nur wiederholen 
w ü r d e n . N u r einige besonders wer tvo l le und 
a l lgemein interessierende V e r g ü n s t i g u n g e n seien 
herausgegriffen. Der g r o ß a r t i g e Stif tungskom
p lex der P a l ä s t r a A l b e r t i n a sei hier an 
erster Stel le und nur noch e inmal wegen seiner 
Einz igar t igke i t e r w ä h n t . Im Stadttheater e r h ä l t 
der K ö n i g s b e r g e r Student gegen V o r w e i s seiner 
Studentenkarte und einer v o m A s t a oder V e r 
ein Studentenwerk ausgestell ten Immatr ikula
t ions-Bescheinigung einen P re i snach l aß v o n 
50 Prozent auf a l len P lä t zen . Das Schauspielhaus 
stellt für die Sonnabend- und Sonntagvorstel
lungen e r m ä ß i g t e Kar t en zur V e r f ü g u n g . A u c h 
für den Besuch v o n Konzer ten s ind in best imm
ten Umfange Erleichterungen erwirkt . N ä h e r e 
Auskunf t h i e r ü b e r ist be im A s t a oder V e r e i n 
Studentenwerk e rhä l t l i ch . Sehr e r m ä ß i g t ist auch 
der Besuch des T i e r g a r t e n s , der Semester
kar ten für 5 M a r k ausgibt. Ganz frei gegen V o r 
ze igung der Studentenkarte ist der Zutr i t t zum 
B ö r s e n g a r t e n am Schloßte ich. Besondere E r w ä h 
nung i n diesem Zusammenhange verdienen der 
K ö n i g s b e r g e r Rennvere in und die V e r e i n i g u n g 
o s t p r e u ß i s c h e r P fe rdezüch te r . Dank ihres Ent
gegenkommens ist die Tei lnahme an R e i t -
k u r s e n , die i n der Rei tha l le Cranzer A l l e e 
stattfinden und ü b r i g e n s als p f l i ch tmäß ige L e i 
b e s ü b u n g e n gelten, und der Zutr i t t zu den Ren
nen i n C a r o l i n e n h o f besonders verb i l l ig t . 

Damit dü r f t e das B i l d der studentenwirtschaft
l ichen Lage i n K ö n i g s b e r g gezeichnet sein. Z w a r 
fehlt diesem B i l d e anscheinend der idyl l i sche 
und romantische Zauber alter Studentenromane 
und C r o n i k e n . Dieses K o l o r i t hineinzutragen, ist 
aber Sache des einzelnen. V o n seinen F ä h i g 
ke i ten und seinem wachen A u g e w i r d es ab
h ä n g e n , a l l die e r t r ä u m t e n und e r w ü n s c h t e n 
Reize auch in der zuwe i l en etwas n ü c h t e r n e n 
und harten W i r k l i c h k e i t der Gegenwar t zu f in
den und i n der nach Goethe u n e r l ä ß l i c h e n Be
s c h r ä n k u n g gerade auch i n wirtschaftlicher H i n 
sicht seine Meisterschaft für das Leben zu er
werben." 

Zur unteren Bildreihe 

Links: Blick aut die Westseite der Schloß
teichbrücke. In ihrem Ende steht links das Mira-
mar-Haus, rechts die Gaststätte Pelikan. 

Mitte: Häuserzeile auf dem Paradeplatz. 
Das hohe Haus im Hintergrund ist das Centrai-
Hotel; gut erkennbar ist das zweistöckige Stand
ort-Kasino und weiter nach rechts die Buchhand
lung Gräfe und Unzer sowie das Cafe Bauer. 

Rechts: Vom Paradeplatz zu der Kreu
zung Junkerstraße, Poststraße und Tragheimer 
Kirchenstraße. Das Blickfeld beherrscht der 
Turm der von Schinkel erbauten Neuen Alt
städtischen Kirche. 
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2Iu8 den oftpc£u|3ifrf)£n ficimatf ctifen . . . 
DIE K A R T E I DEINES HEIM A T K R E I S E S B R A U C H T DEINE A N S C H R I F T 

M E E D E A U C H J E D E N W O H N U N G S W E C H S E l 
Bei allen Schreiben an die Landsmannschaft immer die letzte Heimatanschrift angeben! 

12./13. Juni, Ebenrode, in Kassel, Haupttreffen mit 
50jähriger J u b i l ä u m s f e i e r der P a t e n s c h a f t s ü b e r 
nahme durch die Stadt Kassel. 

12./13. Juni. K ö n i g s b e r g , Haupttreffen In Duisburg 
12. /13. Juni, Angerapp, in Mettmann. 
13. Juni, Memel, Heydekrug, Pogegen. in Hannover-

Limmer. Limmerbrunnen. 
13. Juni, Tilsit, Tilsit-Ragntt, Elchniederung, in Han

nover, W ü l f e l e r Biergarten. 
19./20. Juni Gumbinnen in Bielefeld. Hauptkretstref-

fen. 
19./20. Juni Goldap, Hauptkreistreffen in Stade 
19. 20. Juni, Angerburg, Kreistreffen in Rotenburg 

(Han). Angerburger Tage. 
20. Juni S c h l o ß b e r g . Kreistreffen in Bochum-Gerthe 
19. /20. Juni, Heimatkreis Pr. -Eylau, Hauptkreis- und 

Patenschaftstreffen in Verden. 
20. Juni. Sensburg, in Remscheid. 
26./27. Juni, Neidenburg. Haupttreffen in Bochum 

Ruhrlandhalle 
26./27. Juni, Heiligenbeil. In Burgdorf (Han) Haupt

kreistreffen mit Feier des z e h n j ä h r i g e n Beste
hens der Patenschaft. 

26. /27. Juni, Orteisburg, in Ratzeburg, S c h ü t z e n h o f 
27. Juni. Memel. Heydekrug, Pogegen Das ur

s p r ü n g l i c h für den 4. Juli vorgesehene Treffen 
in Hamburg. Planten un Blomen, Halle B, Jun-
g i u s s t r a ß e . ist auf den 27. Juni vorverlegt wor
den. 

27. Juni. Bartenstein, Hauptkreistreffen In Nien
burg/Weser (zehn Jahre Patenschaft) 

27./28. Juni. Lotzen. Hauptkreistreffen in N e u m ü n -
stei Reichshallenbetriebe 

4. Juli . Lotzen, Kreistreffen in Essen Stadt. Saal
bau. 

3. /4. Juli , I n s t e r b u r g - S t a d « unri -Land. Hauptkreis
treffen In Krefeld 

10. /II. Juli K ö n i g s b e r g - L a n d . Hauptkreistreffen in 
Minden. Porta Westfalika. 

11. Juli . Osterode. Kreistreffen in Herne. Kolping-
haus. 

11. Juli . Rastenburg. Hauptkreistreffen in der Pa
tenstadt Wesel. 

18. Juli . Ebenrode, in Essen-Steele. 
18. Juli . Elchniederung, Tilsit-Stadt und Tilsit-Rag-

nit, gemeinsames Treffen in Lübeck- I srae l sdor f . 
Gesellschaftshaus Muuhs. 

25. Juli , Labiau Hauptkreistreffen in Hamburg. 
Mensa-Gaststatten am Dammtorbahnhof 

27. Juli Angerapp. Kreistreffen In Hamburg. Cafe 
Feldeck. 

31. Juli/2. Au;iust. Pillau, Treffen in Eckernförde . 
7. August, Mohrungen. in Hamburg, E l b s c h l o ß -

brauerei. 
7./8. Augusi Lyck. in H>v:en Hauptkreistreffen 

'14./IS. August. Wehlau, Hauptkreistreffen in Syke. 
15. August. Lotzen. Kreistretten in Celle Stadt 

Union. 
21. /22. August in Nordhorn, Stadthalle. Hauptkreis

treffen (zehn Jahre Patenschaft) mit den in der 
N ä h e wohnenden Tilsiter Landsleuten 

23. August. Angerapp, Kreistreffen in Hannover. 
G a s t s t ä t t e S c h l o ß w e n d e . 

29. August, Ebenrode, in Ahrensburg bei Hamburg 
G a s t s t ä t t e Lindenhof. 

29. August. Osterode. Kreistreffen in Hannover-
Limmerbrunnen. 

29. August. Orteisburg, in Essen. Stadt. Saalbau. 
Huyssenallee 53. 

4. /5. September. Braunsberg und Heilsberg, gemein
sames Kreistreffen in M ü n s t e r , Halle M ü n s t e r 
land (4. Sept. nur Braunsberger Schulen mit 400-
und 150jährigem S c h u l j u b i l ä u m ) . 

5. September, Röße l , in Hamburg. 
5. September. Johannisburg, Kreistreffen in Dort

mund. R e i n o l d i - G a s t s t ä t t e n . 
5 September. Pr.-Holland und Mohrungen, gemein

sames Kreistreffen in Braunschweig. S c h ü t z e n 
haus 

5. September. Mohrungen, zusammen mit Preu-
ß i s c h - H o l l a n d , in Braunschweig, S c h ü t z e n h a u s . 

12. September, Gerdauen, Hauptkreistreffen in 
Rendsburg, Bahnhofshotel. 

12. September, Ebenrode, In Hannover. H e r r e n h ä u 
ser B r a u e r e i g a s t s t ä t t e n . 

12. September. Tilsit, Tilsit-Ragnit. Elchniederung, 
In Wuppertal, Z o o g a s t s t ä t t e n . 

12. September Gumbinnen. Kreistreffen in Ham
burg. 

25. /26. September, AUenstein-Stadt, Jahreshaupt-
treffen in der Patenstadt Gelsenkirchen. 

26. September, Heimatkreis Johannisburg, Kreis
treffen in Hamburg, M e n s a - G a s t s t ä t t e n . 

26. September, Neidenburg. Kreistreffen in Hanno
ver-Limmerbrunnen. 

26. September, Mohrungen, M ü l h e i m (Ruhr). Sol
bad Raffelberg. 

3. Oktober. Pr.-Holland. Kreistreffen in Hagen. 
N ü r n b e r g . Waldschenke. 

10. Oktober. Tilsit. Tilsit-Ragnit. Elchniederung, in 
Parkhaus 

17. Oktober. Gumbinnen. Krelstreffen in Stuttgart. 

Treffen der Heimatkreise 
des Regierungsbezirkes Alienstein in Karlsruhe 

A m 23. Mai fanden sich die Landsleute der im Re
gierungsbezirk Allenstein liegenden Kreise im Stadt
hallensaal zu Karlsruhe zusammen. Der g r o ß e Saal 
war ge fü l l t , als Kreisvertreter Kautz (Johannisburg) 
die B e g r ü ß u n g s w o r t e sprach.. Landsmann V o ß . Vor
sitzender der Landesgruppe B a d e n - W ü r t t e m b e r g , 
ü b e r m i t t e l t e herzliche G r ü ß e der Landesgruppe. 

Die Festansprache hielt Kreisvertreter Wagner 
(Neidenburg), der einen Rückbl i ck ü b e r die vergan
genen zwanzig Jahre der Vertreibung gab. Einge
hend auf die Menschenrechte und das Selbstbestim
mungsrecht und Recht auf Heimat erntete der Spre
cher starken Applaus. Mit dem Gesang des Deutsch
landliedes s c h l o ß der Festakt. Nach der Mittags
pause setzte dann der g e m ü t l i c h e Tei l mit Musik 
und Unterhaltung ein. Landsleute aus dem s ü d l i c h e n 
Teil O s t p r e u ß e n s sprachen bis in die Abendstunden 
mit ihren f r ü h e r e n Nachbarn und Bekannten ü b e r 
Vergangenheit und Gegenwart. Immer wieder 
konnte man aus den gemeinsamen Unterhaltungen 
h ö r e n : „ N ä c h s t e s Jahr wollen wir uns hier in einem 
noch g r ö ß e r e m Kreis von A n g e h ö r i g e n treffen." Die
sem Wunsche soll nach M ö g l i c h k e i t auch Rechnung 
getragen werden. Allen unseren Landsleuten dan
ken wir aus ganzem Herzen dafür , d a ß sie alle mit 
dazu beigetragen haben, dieses Treffen wieder zu 
einem Erfolg werden zu lassen. Wir k n ü p f e n *n 
unseren Dank aber auch die Bitte, zum n ä c h s t e n 
Treffen noch mehr Landsleute für unsere gemein
same Sache zu gewinnen. 

Die Kreisvertreter des Reg.-Bez. Allenstein 

Bartenstein 
Hauptkreistreffen — Sitzung des Kreistages 

Die Mitglieder des Kreistages werden hiermit ge
m ä ß § 6 der Satzung zu einer ordentlichen Sitzung 
auf Sonnabend, 26. Juni, im g r o ß e n Sitzungssaal des 
Kreishauses eingeladen. Für die Mitgliederversamm
lung am Sonntag, 27. Juni, besteht keine Tages
ordnung. Ich m ö c h t e auch heute nochmals auf die 
zu diesem J u b i l ä u m s t r e f f e n herausgekommene Fest
schrift hinweisen. Die Schriftleitung des Ostpreu
ß e n b l a t t e s hat freundlicherweise in der letzten 
Folge 23 auf Seite 14 eine besondere Besprechung 
dieser schonen Schritt gebiacht. w o f ü r ich luch 
an dieser Stelle herzlichen Dank sagen darf. Be
stellungen k ö n n e n auch formlos an meine Anschrift 
geben. Hoffentlich haben wir s c h ö n e s Wetter und 

ich die Freude, recht regen Besuch b e g r ü ß e n zu 
k ö n n e n . 

Auf ein frohes Wiedersehen! 
Bruno Z e i ß , Kreisvertreter 
31 Celle. Hannoversche S t r a ß e 2 

Ebenrode/Stallupönen 
Haupttreffen unserer Kreisgemeinschaft in Kassel 

am 12./13. Juni 
Vor 50 Jahren ü b e r n a h m die Stadt Kassel im 

Jahre 1915 die Patenschaft für unsere Kreisstadt 
S t a l l u p ö n e n . Eine w ü r d i g e Gedenkfeier soll an die
ses Ereignis erinnern, das in der Geschichte der 
Patenschaften o s t p r e u ß i s c h e r Kreise und S t ä d t e ein
malig ist. — Die Stadt Kassel lädt alle Landsleute 
zum 12./13. Juni zu einem g r o ß e n Heimattreffen 
ein, und wir wollen diesem Rufe Folge leisten, um 
damit auch rein ä u ß e r l i c h unsere g r o ß e Verbunden
heit zu dokumentieren. 

In A b ä n d e r u n g unserer Bekanntmachungen im 
Ebenroder Heimatbrief finden alle Veranstaltungen 
dieses Treffens im Parkhotel Hessenland statt. Die
ses m ö c h t e n wir nochmals besonders betonen. Evtl. 
Quartierbestellungen bitten wir an das Verkehrs
amt der Stadt Kassel zu richten. — Nachstehend noch 
einmal das Programm für die Kasseler Tage: 

Sonnabend, 12. Juni, 9.30 Uhr. Kranzniederlegung 
am Ehrenmal in der Karlsaue: 11 Uhr E n t h ü l l u n g 
einer Gedenktafel im Rathaus, 16 Uhr Treffen ehe
maliger S t a l l u p ö n e r Realgymnasiasten und Luisen
s c h ü l e r i n n e n im Parkhotel Hessenland, Obere K ö 
n i g s t r a ß e 2, 19 Uhr Zusammenkunft der S t a l l u p ö n e r 
im Parkhotel Hessenland. — Sonntag. 13. Juni. 
10 Uhr, Festakt aus A n l a ß der Ü b e r n a h m e der Pa
tenschaft vor 50 Jahren durch die Stadt Kassel im 
Parkhotel Hessenland, 14 Uhr Beisammensein im 
Parkhotel Hessenland. 

Heimatbrief 
Unser erster Ebenroder Heimatbrief ist jetzt rest

los versandt worden. Wer ihn bis heute noch nicht 
erhalten haben sollte, wende sich bitte sofort an den 
Magistrat der Stadt Kassel: 35 Kassel. Rathaus. Der 
Betreffende m ö g e nur kurz um die Ubersendung des 
Heimatbriefes bitten. 

Gustav S p i e ß , Berlin 

der Betreuer unserer Gruppe Berlin, will sein Amt 
niederlegen. 

Einer unserer ä l t e s t e n Landsleute, der heute im
mer noch sehr rühr ig für unsere Kreissemeinschaft 
tät ig ist, ist unser lieber L m . Gustav S p i e ß . Er be
treut die S t a l l u p ö n e r Gruppe in Berlin. Er hat mich 
wissen lassen, d a ß er sein Amt aus A l t e r s g r ü n d e n 
aufgeben m ö c h t e . Sehr ungern f ü g e n wir uns sei
nem E n t s c h l u ß . Gustav S p i e ß war es, der die Gruppe 
Berlin aufgebaut und von Anfang an betreut hat. 
Unendlich viel hat er für seine Landsleute in dem 
hart umstrittenen Berlin getan und ebensoviel ~ür 
unsere Freunde in Mitteldeutschland, die er laufend 
mit P ä c k c h e n versorgt hat. Wir sagen ihm für seine 
g r o ß e Arbeit, die er im Dienste unserer o s t p r e u ß i 
schen Heimat geleistet hat, unseren herzlichen Dank! 
Wir hoffen sehr, d a ß er weiterhin mit unserer Ge
meinschaft engen Kontakt hä l t und w ü n s c h e n ihm 
in dem s c h ö n e n Berlin einen ruhigen und gesunden 
Lebensabend. 

L m . Gustav S p i e ß hat zu seinem Nachfolger als 
Betreuer der Gruppe Berlin den L m . Ernst Steiner, 
Wicknawaitschen, heute wohnhaft in Berlin 65, 
Drontheimer S t r a ß e 27, vorgeschlagen. Ich gebe die
ses hiermit bekannt. Falls ich bis zum 1. Jul i 1965 
keine G e g e n v o r s c h l ä g e erhalte, gilt L m . Ernst Stei
ner als g e w ä h l t und rückt in die Stelle von Gustav 
S p i e ß auch in den Kreistag auf. Ich stelle diese Be
trachtungen der Gruppe Berlin anheim und bitte 
um entsprechende Ä u ß e r u n g e n . 

Dietrich von Lehski-Kattenau, Kreisvertreter 
2863 Ritterhude 

Elchniederung 
Anschriftensuchltste / Fortsetzung 

Bitte die Bekanntmachungen ü b e r unsere gemein
samen Kreistreffen mit den Tilsiter Kreisen unter 
Tilsit-Stadt, Tilsit-Ragnit und Elchnieaerung beach
ten und sich mit ihren Bekannten zu v e r s t ä n d i g e n . 

K ä m p e n , f r ü h e r Kumpelken: Dreyer, Dr. Otto; 
Fritsch, Franz mit Marta, Gerhard und Frieda; K e i -
lau, Lina mit Hildegard und Gerda; Ossentowski, 
Gerda: K n a c k s t ä d t , Arno; Masurat, Ernst mit Marta 
und Horst; Schräder , Frieda; Westphal, Gustav mit 
Frau Ida. — K a r k e l n : Bajohr, Robert mit Fami
lie; Borm, Margarete mit Helga, Inge und Ernst; Ba
johr, Max mit Frau Alma und Renate, Heidrun; 
Bender, Hedwig; Eroms, Anna mit Rita und Sigrid; 
Funk. Georg; Gallus, Agnes; Grabautzki, Klara, 
Alfred, Ingrid und Marita; G ü n t h e r . Ludwika, Her
mann, Gertrud und Gustav; Hermenau, Elsbeth; 
Haupt, Emil mit Frau Emma und Kinder; Hopp. 
Werner; K ü h r , Alma mit 5 Kinder; Feier, Gerda; 
Karbautzki, Heinrich jun.; Klein. Anneliese und G i l 
bert, Lotte; Loleit, Wilhelm mit Frau und Kinder: 
Mertins, Emma und 4 Kinder; Nebjonat, Eva und 
Herbert: Paetzel, Anna-Linde; Pugehl, Emilie und 
Emma: Homberg, Betty; Reich, Toni ; Pallagst, Georg 
und Gertrud; Schlakat, Johann mit Anna: Scherkus, 
Wilhelm und Familie; Stories, Gustav und Ell ida; 
Trump, Otto mit Meta und Kinder: Wieberneit, 
Bruno: Wolf. Lothar; Wassmann, Hedwig und 
Amanda; Walke. Michael mit Frau Meta und Kinder; 
Warnsat, Wilhelm mit Frau und Kinder; V ö l k n e r . 
Marta, Gerda, Herbert, Amanda, Franz, Otto, Viktor, 
Irene, Brigitte, Ursula, Ella, Richard: Kinder des 
Emil V ö l k n e r , Hans, Otto, Wil l i ; Rimkus, Hedwig: 
Kahnert. Kurt mit Familie; Naussed, Franz mit 
Erna; G ü n t h e r , Emma mit Herta, Irma und Helga; 
Kolleritsch, F.Iii: Tunal , Pol.-Meister. — K 1 s c h e n : 
Barsuhn, Franz mit Frau Marta und 5 Kinder: Ga l 
lein, Erich; G ö b e l , Albert mit Marta und 4 S ö h n e ; 
Matschuck, Wilhelm mit Meta und 4 Kinder; Tutt-
lies, Fritz mit Amalie und Waltraut; Tomalh, Erich. 
Ewald, Elfriede. Erna und Herta; Kaiser, Berthold, 
Erika und Marlies. 

Bitte die neuen Anschriften umgehend an Lands
mann Leo Frischmuth, 3 Hannover, Sonnenweg 28, 
einsenden, damit unsere Kartei berichtigt werden 
kann, und das O s t p r e u ß e n b l a t t bestellen! Wer sich 
in den n ä c h s t e n Wochen mit der neuen Anschrift 
nicht meldet, wird in unserer Kartei als „Verscho l 
len" e r k l ä r t . 

A u f Wiedersehen am 13. Juni in Hannover. 

Otto Buskies, Kreisvertreter 
3 Hannover, W e r d e r s t r a ß e 5, Tel . 62 27 85 

Gumbinnen 
Programm für das Haupttreffen in der Patenstadt 

Bielefeld 

Sonnabend. 19. Juni, 11 Uhr, ö f f e n t l i c h e Sitzung 
des Gumbinner Kreistages im g r o ß e n Sitzungssaal 
des Bleiefelder Rathauses, Schillerplatz; 15.30 Uhr 
Feierstunde in der Aula des Ratsgymnasiums Biele
feld (Nebelswall. S t r a ß e n b a h n l i n i e 1 Richtung Senne
friedhof. Haltestelle O b e r n s t r a ß e ) : 18 Uhr Beginn 
des allgemeinen Treffens in den R ä u m e n des „Haus 
des Handwerks". Bielefeld. Papenmarkt, S t r a ß e n 
bahnlinie 1. Haltestelle K r e u z s t r a ß e ) ; 19 Uhr Salz
burger Versammlung in den „ H a n s - S a c h s - S t u b e n " 
(Haus des Handwerks) mit Lichtbildervortrag Salz-
burg-Gumbinnen: 20 Uhr G e m ü t l i c h e s Beisamm.-n-
sein im g r o ß e n Saal (Haus des Handwerks). 

Sonntag, 20 Juni : 9 Uhr, Feierstunde und Kranz
niederlegung am Kreuz der Heimat auf dem Senne
friedhof, Pfarrer Moritz und Posaunenchor; ab 
» Uhr Beginn des allgemeinen Treffens im „Wald
heim Rütli". Bic'rfelcl. O s n i n g s t r a ß e 6. zu erreichen 
.nu S t r a ß e n b a h n l i n i e 2 bit Endstation Sieker, dann 
Sonderbusse bis Waklheim Rüt l i : 10.30 Uhr Gottes
dienst, Pfarrer Arndt; 11.30 Uhr B e g r ü ß u n g und A n 
sprachen: 13 Uhr Mittagspause; 14 Uhr G e m ü t l i c h e s 

Beisammensein mit Tanz: 14 Uhr Kaffeestunde der 
ehemaligen F r i e d r i c h s c h ü l e r und Cecilienschulerin-
nen in der B e r g g a s t s t ä t t e „St i l l er Frieden" (5 Minu
ten F u ß w e g vom „ W a l d h e i m Rütli") . 

Heimatausstellung: Am Sonntag, 20. Juni, wird 
unser Landsmann Otto Gebauer w ä h r e n d des Tref
fens in der Zeit von 9 bis 16 Uhr eine Gumbinner— 
Salzburger Heimatausstellung in einem Nebenraum 
(Weinzimmer) des „ W a l d h e i m Rütl i" zeigen. 

Quartierbestellung: Bitte wenden Sie sich aus
sch l i eß l i ch an das s tädt . Verkehrsamt Bielefeld. 
B a h n h o f s t r a ß e , wenn Sie für die Ü b e r n a c h t u n g 
Quartiere b e n ö t i g e n . Das Verkehrsamt kann Ihnen 
Quartiere ab 8 D M pro Bett und Nacht vermitteln, 
wenn Sie sich rechtzeitig an das Verkehrsamt wen
den. Schreiben Sie am besten sofort an das Ver
kehrsamt, dann erhalten Sie auch noch rechtzeitig 
eine B e s t ä t i g u n g ü b e r Ihr Quartier. 

Liebe Landsleute! Kommen Sie alle am 19./20. Juni 
nach Bielefeld. Wir wollen durch besonders regen 
Besuch unserer Patenstadt Bielefeld unseren Dank 
für die g r o ß z ü g i g e U n t e r s t ü t z u n g abstatten und der 
Bielefelder B e v ö l k e r u n g zeigen, d a ß wir nach wie 
vor zu unserer Heimat O s t p r e u ß e n und Gumbinnen 
stehen. 
Hans Kuntze, Kreisvertreter 
Hamburg-Billstedt, Schif'tbeker Weg 168 

K a r l Olivier 
Bielefeld. H a u p t s t r a ß e 3 a 

Heiligenbeil 
Zu einem Bilde von Zinten: 

Das in der Folge 22 1965 gezeigte Bild der Stadt 
Z i n t e n . vom Pohrener Berge aus gesehen, ist 
nicht „nach einer Zeichnung von etwa 1800" ent
standen, sondern stammt aus dem Jahre 1843. Das 
letzte Stadttor, das Obertor. das auf dem Bilde zu 
erkennen ist, wurde erst 1U47 abgebrochen. Das 
letzte stattliche Pfarrhaus wurde genau vor hundert 
Jahren, 1865, erbaut. 

E. J . Guttzeit 

Insterburg-Stadt und -Land 
Jahreshaupttreffen der Kreisgemcirschaften Inster
burg-Stadt und -Land in der Patensladt Krefeld am 

3. und 4. Juli 
Die Sitzung des Rates und des Vorstandes der 

Kreisgemeinschaft Stadt Insterburg e. V . und des 
Kreisausschusses der Kreisgemeinschaft Insterburg-
Land e. V . findet am 3. Juli im g r o ß e n Sitzungssaal 
des Rathauses in Krefeld statt. Einladung an die 
Herren des Rates, des Vorstandes und an die Herren 
des Kreisausschusses ergeht rechtzeitig durch schrift
liche Einladung. 

Wir machen aber heute nochmals darauf aufmerk
sam, d a ß A n t r ä g e zur Tagesordnung bis zum 20 Juni 
schriftlich und b e g r ü n d e t an die G e s c h ä f t s s t e l l e der 
Kreisgemeinschaften Insterburg-Stadt und -Land 
e. V . — P a t e n s c h a f t s b ü r o — 415 Krefeld-Fischeln. 
Rathaus, K ö l n e r S t r a ß e 517, einzureichen sind. 

3. Ju l i : 20 Uhr Feierstunde in der „ K ö n i g s b u r g " . 
Krefeld. K ö n i g s t r a ß e 8. Die Feierstunde wird ausge
richtet von den S c h ü l e r n des Gymnasiums am 
Moltkeplatz Krefeld (Patenschule des Gymnasiums 
und Realgymnasiums Insterburg). Zu dieser Feier
stunde sind a l l e Landsleute mit ihren A n g e h ö r i g e n 
recht herzlich eingeladen. Die Feierstunde verspricht 
ein Erlebnis zu werden und darum versteht es sich 
von selbst, d a ß alle ehemaligen S c h ü l e r des G y m n a 
siums und Realgymnasiums Insterburg daran teil
nehmen werden. 

Im A n s c h l u ß an die Feierstunde findet in den 
R ä u m e n der „ K ö n i g s b u r g " ein g e m ü t l i c h e s Zusam
mensein aller Landsleute statt. 

4. Ju l i : Kundgebung im Stadtwaldhaus. Krefeld, 
ab Hauptbahnhof mit den Omnibuslinien 24 und ?9 
der Krefelder Verkehrs A G . zu erreichen. Beginn 
der Feierstunde um 11.30 Uhr. Ab 14.30 Uhr musika
lische Unterhaltung und Platzkonzert. 

Liebe Insterburger! L a ß t Euch nicht umsonst ru
fen! Wer seine o s t p r e u ß i s c h e Heimat liebt, zeigt es 
durch seine Anwesenheit in Krefeld. 

gezeichnet 
Dr. W. Grunert K . Drengwitz W. Bermig 

Suchanfragen 
Gesucht werden: S c h a c k , Frau oder F r ä u l e i n , 

geboren in Blumenthal, zuletzt wohnhaft in Schacke-
nau, Kreis Insterburg, bei Franz Knitsch: M a r 
q u a r d t , Franz, Schneidermeister, aus Insterburg, 
H i n d e n b u r g s t r a ß e ; R a u t e n b e r g , Frau Helene, 
geb. Langenau, aus Insterburg; M e y e r , Frau, geb. 
Langenau, aus Insterburg. s p ä t e r Berl in; L a n g e 
n a u . Hermann, geb. 5. 5. 1916, Feldwebel in der 
f r ü h e r e n deutschen Wehrmacht, zuletzt Johanms-
burg. 

Nachricht erbittet die G e s c h ä f t s s t e l l e der Kreisge
meinschaften Insterburg-Stadt und -Land e. V. , Pa
t e n s c h a f t s b ü r o , 415 Krefeld-Fischeln, Rathaus, K ö l 
ner S t r a ß e 517. 

gez. Bermig, G e s c h ä f t s f ü h r e r 

Johannisburg 
Die Kreisgemeinschaft gratuliert 

Unser Landsmann Ewald Sparka, f r ü h e r Wilken-
hof, jetzt in 3011 Laatzen bei Hannover, Garten
s t r a ß e 5, bei allen Landsleuten unseres Kreises und 
d a r ü b e r hinaus durch sein Wesen, seine Gesinnung 
und seine stete Hilfsbereitschaft beliebt und ge
achtet, begeht am 18. Juni seinen 70. Geburtstag. 
Die Kreisgemeinschaft gratuliert herzlich und 
w ü n s c h t Landsmann Sparka noch viele Jahre in 
Gesundheit. 

Ferienlager im Odenwald 
Unser Patenkreis teilt mit. d a ß das Ferienlager 

Westerholt wegen U m - bzw. Neubau a u s f ä l l t . D a f ü r 
ist der Patenkreis bereit. M ä d c h e n und Jungen im 
Alter von 13 bis 16 Jahren ( j ü n g e r e und ä l t e r e ent
fallen), in einem Ferienlager in Ernsthofen (Oden
wald), Kreis Darmstadt, in der Zeit vom 6. bis 21. Jul i 
(keine V e r l ä n g e r u n g ) aufzunehmen. Fahrtkosten 
sind selbst zu tragen. Umgehende Anmeldung mit 
Angabe von Vor- und Zunamen, Geburtsdatum, 
Stand des Vaters, mit Heimatort und jetziger A n 
schrift an mich. 

F r . - W . Kautz, Kreisvertreter 
3001 A l t w a r m b ü c h e n 
Tel. Hannover 64 04 84 

Königsberg-Stadt 
K ö n i g s b e r g e r Treffen in der Patenstadt Duisburg 
Programm: 
S o n n a b e n d , 12. J u n i 
9.30 Uhr: Arbeitssitzung der Stadtvertretung K ö 

nigsberg im Ratssitzungssaal im Duisburger Rathaus. 
12.30 Uhr E r ö f f n u n g der Ausstellung K ö n i g s b e r g , 

Mercatorhalle Duisburg. 
17 bis 18.30 Uhr E r ö f f n u n g s v e r a n s t a l t u n g des X ö -

nigsberger Treffens 1965. Kleiner Saal der Mercator
halle Duisburg. 

20 Uhr Abendveranstaltung. Duisburger Musizie
ren für K ö n i g s b e r g e r — gestaltet von den Duisburg-
K ö n i g s b e r g e r Patenschulen und der S t ä d t i s c h e n 
Singschule, G r o ß e r Saal der Mercatorhalle. 

S o n n t a g , 13. J u n i 
10 Uhr Kranzniederlegung am Ehrenmal auf dem 

Kaiserberg. 
11.15 Uhr Platzkonzert des Orchesters der Hambor

ner und Friedrich-Thyssen-Bergbau A G , Burgnlatz. 
11.30 Uhr, Hauptkundgebung, verbunden mit einer 
Feier zum Tag der deutschen Einheit — Stadt Duis
burg und Ortskuratorium Unteilbares Deutschland. 
Im A n s c h l u ß an die Kundgebung g e m ü t l i c h e s Bei
sammensein in allen R ä u m e n der Mercatorhalle. 

I n f o r m a t i o n e n 

G o t t e s d i e n s t e 
10 Uhr Ev. Gottesdienst, Salvatorkirche. 
7 Uhr. 8.30 Uhr und 10 Uhr Kath. Gottesdienst, 

Liebfrauenkirche. 
T a g u n g s b ü r o 

Das T a g u n g s b ü r o im Kleinen Foyer der Mercator
halle (Eingang K ö n i g s t r a ß e ) , Telefon 3 44 11, wird am 
Freitag. 11. Juni, um 13 Uhr g e ö f f n e t . Die ö f f n u n g s -
/eiien sind am 12. 6. von 9 bis 2» Uhr und am 13 fi 
von 9 bis 18 Uhr. 
S o n d e r p o s t a m t 

Das Sonderpostamt befindet sich ebenfalls im Kle i 
nen Foyer der Mercatorhalle, Eingang K ö n l g s t r a ß e . 

und ist am 12. und 13. Juni von 9 bis 12 Uhr und von 
15 bis 18 Uhr g e ö f f n e t . 
K i o s k H a u p t b a h n h o f 

Der Kiosk in der Tunnelhalle des Hauptbahnhofes 
ist an beiden Tagen von 8 bis 19 Uhr für A u s k ü n f t e , 
Informationen und Holelvermittlungen g e ö f f n e t . 
Q u a t i e r a n g e l e g e n h e i t e n 

Alle Quartierangelegenheiten werden vom Ver
kehrsverein für die Stadt Duisburg e. V. . Duisburg, 
K ö n i g s t r a ß e 67/69. Telefon 3 40 71, erledigt. 
K ö n i g s b e r g e r K a r t e i 

Anfragen zur K ö n i g s b e r g e r Kartei werden im T a 
g u n g s b ü r o in der Mercatorhalle entgegengenommen. 

Sondertreffen 
T u r n - u n d S c h w i m m v e r e i n e : Klubhaus 

Postsportverein „ B l a u - W e i ß " A a k e r f ä h r s t r a ß e 60, 
12. 6.. ab 18 Uhr ; 

H i n d e n b u r g s c h u l e : G a s t s t ä t t e „Kasino", 
K a s i n o s t r a ß e 13, 13. 6.. 13 bis 15 Uhr ; 

P o n a r t h e r M i t t e l s c h u l e e. V . : Hotel 
„ P r i n z r e g e n t " , U n i v e r s i t ä t s s t r a ß e 1. 12. 6., ab 16 Uhr; 

O s t p r e u ß i s c h e s B ä c k e r h a n d w e r k : 
S o c i e t ä t e. V . M ü l h e i m e r S t r a ß e 35, 13. 6., nach
mittags: „ , _ 

L u f t g a u I O s t p r e u ß e n u n d D a n z i g : 
G a s t s t ä t t e „Jägerhof" , Rheinhauser S t r a ß e 157, 12. 
und 13. 6.; _ A „ 

R o ß g ä r t e r M i t t e l s c h u l e : Gaststatte Fa-
soli. Duissernplatz 11, 12. 6., ab 16 Uhr, 13. 6. ab 
mittags; 

V e r e i n i g u n g K ö n i g s b e r g e r e h e m . 
H a b e r b e r g e r K n a b e n - u n d M ä d c h e n -
M i t t e l s c h ü l e r : Schlegel-Haus-Bertriebe. Kö
n i g s t r a ß e 64. 12. 6. ab 15 Uhr. 13. 6. ab 12.30 Uhr; 

F l u g h a f e n D e v a u : G a s t s t ä t t e Fasoli, Duis
sernplatz 11. 13. 6. ab mittags; 

S t a d t v e r w a l t u n g K ö n i g s b e r g : Gast
s t ä t t e Kalkmann, M ü l h e i m e r S t r a ß e 65. 13. 6. nb 
11 Uhr; 

G e m e i n d e T a n n e n w a l d e : G a s t s t ä t t e 
„ Z u m Scharnhorst". Ruhrorter S t r a ß e 17, 13. 6. ab 
mittags; 

S p o r t v e r e i n i g u n g P r u s s i a - S a m -
1 a n d : Klubhaus Postsportverein „Blau-Weitf". 
A a k e r f ä h r s t r a ß e 60, 12. 6.; 

V e r e i n i g u n g e h e m . S a c k h e i m e r 
M i t t e l s c h ü l e r : G a s t s t ä t t e „Tre f fpunkt" , Zum 
Lith . 12. 6. ab 18 Uhr; 

V o r s t a d t . O b e r r e a l s c h u l e : „Hote l Sit-
tardsberg", D ü s s e l d o r f e r L a n d s t r a ß e 177. 12. 6. (13 Uhr 
Mittagessen, 15 Uhr Kaffeetafel, 16 Uhr offizielle 
B e g r ü ß u n g ) . 

L a n d e s k i r c h l i c h e G e m e i n s c h a f t e n 
u n d J u g e n d b ü n d e f ü r E C : Kielner Saal der 
Landeskirchlichen Gemeinschaft, B i s m a r c k s t r a ß e 113. 
13. 6. ab 16.30 Uhr; 

A l t s t ä d t i s c h e K n a b e n - M i t t e l 
s c h u l e : G a s t s t ä t t e „ D a n z i g e r Eck", Danziger 
S t r a ß e 26, 13. 6. ab 17 Uhr ; 

K a m e r a d s c h a f t O s t p r e u ß i s c h e P i o 
n i e r e : G a s t s t ä t t e Gre l l en , M u s f e l d s t r a ß e 138, 12. 6. 
ab 16 Uhr; 

H a u s m u s i k v e r e i n i g u n g E K A S C H : 
Hotel Walterfang, Walsum. F r i e d r i c h - E b e r t - S t r a ß e 
Nr. 170, 12. und 13. 6.; 

K ö r t e - O b e r l y z e u m : Bundesbahnhotel im 
Hauptbahnhof Duisburg. 13. 6. ab 13 U h r ; 

B e r u f s f e u e r w e h r K ö n i g s b e r g - : Gast
s t ä t t e „ M u s f e l d s c h e n k e " , M u s f e l d s t r a ß e 144, 13. 6. 

E h e m . S c h ü l e r u n d L e h r e r d e s L o b e -
n i c h t s c h e n R e a l g y m n a s i u m s : Stein
bart-Gymnasium, R e a l s c h u l s t r a ß e 45, 13 6. ab 15 Uhr; 

E h e m . A n g e h ö r i g e d e r P r o v i n z i a l -
v e r w a l t u n g ( L a n d e s h a u s ) : Mercator
halle, Foyer, 13. 6. ab 13 Uhr ; 

I n t e r e s s e n g e m e i n s c h a f t d e r e h e m . 
A n g e s t e l l t e n d e r L a n d e s b a n k d e r 
P r o v i n z O s t p r e u ß e n u n d d e r o s t 
p r e u ß i s c h e n S t a d t s c h a f t : Schlegel-Haus-
Betriebe, K ö n i g s t r a ß e 64, Mercatorzimmer, 12. 6. ab 
16 Uhr ; 

A l l g e m e i n e T r e f f l o k a l e der K ö n i g s b e r 
ger sind an beiden Ta?:en die Mercatorhalle, Bundes
bahnrestaurant. Hauptbahnhof, Schlegel-Haus-Be
triebe, K ö n i g s t r a ß e 64. 

Lotzen 
Das Treffen in N e u m ü n s t e r 

Unser Jahreshaupttreffen in N e u m ü n s t e r hat bei 
unseren L ö t z e n e r n ein lebhaftes Echo gefunden, 
und wir freuen uns, als einzelne Kreisgemeinschaft 
einmal wieder in unserer Patenstadt sein zu k ö n 
nen. Die Mitglieder des Kreistages werden schon 
am Sonnabend um 15.30 U h r im Terrassensaal der 
Reichshalle tagen, um die wichtigsten Verwaltungs
angelegenheiten der Kreisgemeinschaft zu erledigen. 
A m Abend wird dann in denselben R ä u m e n ein 
geselliger Abend die Teilnehmer vereinen. Licht
bilder mit vielen Aufnahmen aus der Heimat wer
den Erinnerungen h e r a u f b e s c h w ö r e n . 

U m 9.30 U h r wird am Sonntag das Trefflokal, die 
Reichshallenbetriebe, g e ö f f n e t . In der nahen Vicel-
linkirche k ö n n e n die Teilnehmer den Gottesdienst 
besuchen. Nach der Mittagspause wird dann in der 
Kreisversammlung der Kreistagsvorsitzende Rim-
mek (Lotzen) ü b e r die Kreistagssitzung berichten, 
und die folgenden Stunden sollen dem nachbar
lichen, freundschaftlichen Wiedersehen dienen. 

So sind beide Tage. Sonnabend, der 26., und Sonn
tag, der 27. Juni , voll a u s g e f ü l l t und wir laden 
alle L ö t z e n e r Landsleute herzlich ein. 

A m Sonntag, 4. Jul i , ist dann in Essen der Tref
fenstag f ü r die im Ruhrgebiet lebenden L ö t z e n e r 
im s t ä d t i s c h e n Saalbau. Wir rufen insbesondere die 
Jugend auf, sich an den Heimattreffen rege tu be
teiligen. 

B e i t r ä g e f ü r den Heimatbrief Nr. 18, der im Spät 
herbst versandt werden soll, bitten wir der Ge
s c h ä f t s s t e l l e in 235 N e u m ü n s t e r , Postfach Bö ck ler 
siedlung, schon recht bald zuzuleiten und danken 
für ihre Mitarbeit. Wir sind interessiert an Erzäh
lungen. Begebenheiten, S p i n n s t u b e n e r z ä h l u n g e n und 
Uberlieferungen, um sie unseren Kindern zu er
halten. 

Mantze, Kreisvertreter 

Osterode 
Dank an Baumeister Richard Babiel 

A m 28. Januar d. J . vollendete Baumeister Richard 
Babiel, Osterode, jetzt wohnhaft in P l ö n , Hambur-
der S t r a ß e 22, das 70. Lebensjahr, was jetzt erst ge
meldet worden ist. Die Kreisgemeinschaft bringt 
daher noch n a c h t r ä g l i c h aufrichtige und herzliche 
G l ü c k - und S e g e n s w ü n s c h e f ü r das n ä c h s t e Lebens
jahrzehnt zum Ausdruck. D a r ü b e r hinaus soll es 
ein A n l a ß sein, dem Jubilar von Herzen Dank zu 
sagen für alles das. was er in seiner Eigenschaft 
als Gemeindebeauftragter der Stadt Osterode lüi 
seine Landsleute und im Interesse der Heimat ge
leistet hat. 

Die Gutachten für die Bewertung der G r u n d s t ü c k s 
und B e t r i e b s v e r m ö g e n , die Herr Babiel auf Anfor
derung der Heimatauskunftstelle abgegeben hat. 
gehen in viele Hunderte. Ohne ihn w ä r e eine ein
wandfreie Begutachtung kaum m ö g l i c h gewesen. 
Ebenso ü b e r z e u g e n d und korrekt waren seine zahl
reichen A u s k ü n f t e ü b e r die f r ü h e r e n Verhaltnisse 
der Osteroder B ü r g e r und die Hinweise zur Erlan
gung von Arbeitsbescheinigungen in Rentensachen. 
Immer wieder war sein G e d ä c h t n i s zu bewundern, 
das noch nach vielen Jahren eine sichere Beurtei
lung aller Z u s a m m e n h ä n g e in der Heimatstadt vor
nehmen konnte. Und die g r o ß e Arbeit b e w ä l t i g t e 
Herr Babiel als stark b e s c h ä f t i g t e r Bauunternehmer, 
der sich auch in Holstein wieder einen besonderen 
Namen gemacht hat. Vom Nullpunkt hat er diesen 
Betrieb auf eine stolze H ö h e entwickelt. Sein Bru
der Willibald, jetzt leider schwer erkrankt leistet 
t a t k r ä f t i g e Hilfe. Die G r ö ß e und G ü t e des heutigen 
G e s c h ä f t s u n t e r n e h m e n s und seiner Liegenschaften 
sprechen eine beredte Sprache für die Leistungen 
von Herrn Babiel. Beide B r ü d e r haben wohl kaum 
auf den Holsteiner Krelstreffen der Osteroder je 
Befehlt. 

Auch für diese Heimattreue sei dem Jubilar herz-
iieli gedankt, und nachdem er die Sehwelle des bibli-
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iZot und Silber waten seine (Jatöen 
A u s der Baugeschichte des Lobenichtschen Realgymnasiums zu Königsberg 

? f u i L Ü | b ^ i ^ t u d I e

J , R e d , 9 Y i n n d s , i u m d m MUnchenholplatz war nach dem Stadtgymnasium 
Ii „ , L P . ' e / H , 1 , ' ' l , ' - u ' Schule Königsbergs , und die rot-silbernen Mutzen der 

n Ii luj i F L W a r e . n r c t l ( " >« , l ""un . in vertrautes Stück des Königsberger Straßenbi ldes . 
Z ü n R I I I

 d i X ^"'gemeinschaft das 500jährige Bestehen der Anstalt feiern, in 
Btabtkk 5 * * P , ' I n 9 , A , b l n u s - * e , b s t ehemaliger Löbenichter, nachstehend einen 

Es s ind mehr als 50 Jahre vergangen, seit 
die Schule d ie tei ls umgebauten und tei ls neu 
errichteten G e b ä u d e am Munchenhofpla tz 
nach feier l icher E i n w e i h u n g durch den Di rek to r 
Ot to W i t t r i e n bezog. Da sich d ie Geschichte 
der A n s t a l t i n ih ren G e b ä u d e n widerspiegel t , 
w i r d nachstehend versucht, an d iesen die Ent
w i c k l u n g der Schule in ihrer mehr als 500 jäh r i -
gen Geschichte deut l ich zu machen. 

W a n n der Rat des Löben ich t , der zwe i t en der 
A l t s t ä d t e zu K ö n i g s b e r g , e ine e igene Pfarrschule 
als U r s p r u n g des Lobenichtschen Rea lgymna
siums angelegt hat, ist nicht uberl iefert wor
den. E b e n s o w e n i g ist bekannt , wo und wie d ie 
erste Schule im L ö b e n i c h t — sicherl ich beschei
den genug — untergebracht war . M a n darf 
jedoch vermuten , d a ß die Schule ba ld nach der 
im Jahre 1350 abgeschlossenen Erbauung der 
ersten Pfarrki rche im Löben ich t eingerichtet 
wurde . 

Der erste u rkundl iche Nachwe i s ü b e r d ie 
Pfarrschule i m L ö b e n i c h t findet sich in dem 
fragmentarischen Gedenkbuch des Lobenicht
schen Rates für das J a h r 1441, das w i r darum 
als das G r ü n d u n g s j a h r der Schule ansehen. L e i 
der erfahren w i r bis zur Reformat ionszei t ü b e r 
das S c h u l g e b ä u d e im Löben ich t nichts. A b e r seit 
der durch M a r t i n Luther in den evangel ischen 
Landen b e e i n f l u ß t e n U m w a n d l u n g der Pfarr
schulen in la teinische Gelehr tenschulen v e r ä n 
derte sich auch die L ö b e n i c h t s c h e Pfarrschule 
und erfreute sich eines zunehmenden Besuches. 
Das S c h u l g e b ä u d e wurde 1531 v e r g r ö ß e r t . 

Doch berei ts im Jahre 1580 wurde e in ande
res S c h u l g e b ä u d e an der Pfarrkirche errichtet, 
in dem 180 S c h ü l e r nach der Z a h l der Lehrer 
in v i e r K l a s s e n unterrichtet wurden . Z u dieser 
Zei t w u r d e n die S c h ü l e r in den scholastischen 
Fundamenten der F re i en K ü n s t e , a lso i n G r a m 
matik, Rhe to r ik und D i a l e k t i k , in den Sprachen 
La te in u n d Griechisch , im lutherischen Ka te 
chismus, in Gebe ten sowie im geist l ichen C h o r 
gesang un te rwiesen und damit zum Besuch der 
U n i v e r s i t ä t vorberei tet . 

A u c h dieses S c h u l g e b ä u d e m u ß t e 1614 durch 
die Bebauung des angrenzenden Schulgartens er
weiter t werden . Die feierliche E inweihungsrede 
hielt der damal ige Rek to r A d r i a n u s d e W e n d. 

A u l a wurde eingerichtet. A l l e r d i n g s m u ß t e der 
Di rek to r Dr . A l e x a n d e r S c h m i d t in seiner 
E inweihungsrede berichten, der V o r h o f sei vor 
läufig noch durch Verkaufsbuden e i n g e s c h r ä n k t . 
Diese wichen erst den Anbau ten für die T u r n 
hal le und für e inen wei teren Baute i l auf der 
S ü d s e i t e im Jahre 1895. 

Schl ießl ich wurden die S c h u l g e b ä u d e auf V e r 
anlassung des Magis t ra tes ab 1911 unter Stadl -
baurat G 1 a g e derart a l len A n s p r ü c h e n einer 
Doppelanstal t entsprechend umgestaltet, d a ß 
eine geschlossene und neuzeit l iche A n l a g e mit 
20 Norma lk l a s sen entstand. N u r an den Rund
b o g e n a b s c h l ü s s e n der Fenster l i eßen sich w e i 
terhin d ie al ten Baute i le erkennen. Ihre Fassa
den wurden wie die Neubaute i le der N o r d - und 
Südf lüge l mit e inem hel lgrauen Rauhputz ver
sehen. Besonders aufwendig wurden die Lehr-
und S a m m l u n g s r ä u m e für B io log ie und Chemie 
im E r d g e s c h o ß des N o r d f l ü g e l s angelegt; g l e i 
ches gil t auch für die P h y s i k r ä u m e im Erdge
schoß des neu errichteten Südf lüge l s . D a r ü b e r 
befanden sich die W o h n r ä u m e für den Di rek tor 
und im zwei ten O b e r g e s c h o ß die mit einer O r g e l 
ausgestattete A u l a , der ein als M u s i k s a a l ge
nutzter Raum vorgelager t war. Zwölf Decken
g e m ä l d e v o n Prof. E m i l D ö r s 11 i n g zeigten 
in der A u l a Szenen aus dem Leben des Her 
kules . Doch weit e indrucksvol le r war das i m 
pressionist isch gestaltete G e m ä l d e auf deren 
S t i rnwand , das Prof. E b e l zum U n w i l l e n des 
vorgenannten geschaffen hatte: „ H e r k u l e s am 
Scheidewege". Es hat die Schü le r w ä h r e n d man
cher Montag-Morgenandach t d a r ü b e r nachden
ken lassen, w ie schwer es oftmals im Leben 
ist, den rechten W e g einzuschlagen. W e l c h e in 
Ge is t im „Löben ich t " herrschte, l i e ß e n auch die 
Tafe lb i lder in den F lu ren erkennen. E r w ä h n t 
se ien: „Die A k r o p o l i s v o n A t h e n " , „ D a n t e und 
Beat r ice" und „ L u t h e r s Thesenanschlag zu W i t 
tenberg". 

A b s c h l i e ß e n d sei noch bemerkt, d a ß eine in 
K ö n i g s b e r g seltene indische Sonnenuhr mit nach 
der geographischen Brei te geneigtem G n o m o n 
an der A u ß e n s e i t e der S ü d w a n d angebracht war. 

Das alte S c h u l g e b ä u d e an der Lobenichtschen 

Schulgebaude der 
Lobenichtschen 
Realschule erster 
Ordnung von 1859 
auf dem 
MUnchenholplatz 8 / 9 . 
Realgymnasium 
ab 1882. 

A u c h wurde jetzt e in Prorek to r eingesetzt. Der 
Unterr icht wurde in dem erwei te r ten G e b ä u d e , 
das fast u n v e r ä n d e r t b is 1944 erhal ten b l ieb , 
v o n s ieben Lehre rn in fünf K l a s s e n ertei l t . Das 
S c h u l g e b ä u d e konnte eine vermehr te Schü le r 
zah l aufnehmen, die gegen Ende des 17. Jahr
hunderts 320 betrug. Eine V o r s c h u l e fehlte, sie 
wurde durch Pr iva tunter r icht ersetzt. Damals 
hatten die Lehre r im S c h u l g e b ä u d e freie Unter
kunft. S ie bewohn ten e in bis z w e i Z i m m e r und 
eine K a m m e r . 

W e n i g e r g lück l ich w a r der W e g der Schule 
im 18. Jahrhunder t . D ie N e u g r ü n d u n g e n einer 
reformier ten Late inschule und des C o l l e g i u m 
F r ide r i c i anum l i e ß e n die S c h ü l e r z a h l erhebl ich 
z u r ü c k g e h e n . A u c h b e s c h ä d i g t e der be im gro
ß e n Brande des Jahres 1764 h e r a b s t ü r z e n d e 
Ki rch tu rm das S c h u l g e b ä u d e , wodurch es eben
falls e in Raub der F l a m m e n wurde . Z u n ä c h s t 
wurde die Schule b e h e l f s m ä ß i g in einer Ki rche 
neu eingerichtet . Doch bedurfte es der p e r s ö n 
lichen H i l f e K ö n i g F r i e d r i c h s d e s G r o 
ß e n , der aus k ö n i g l i c h e n M i t t e l n 3459 Ta le r 
für den Schulaufbau zur V e r f ü g u n g stellte. 

Erst 1768 konnte das wiederherger ichtete G e 
b ä u d e in Benutzung genommen werden, das 
«nich nach der 1810 erfolgten U m w a n d l u n g -n 
e ; ne H ö h e r e B ü r g e r s c h u l e bis zum Jahre 1859 
als Schule diente. In ihm w u r d e n schl ießl ich 
in acht K l a s s e n für 350 S c h ü l e r Unterr icht er
teilt. Jede K l a s s e hatte demnach e twa 44 Schü
ler. K e i n W u n d e r , d a ß der Mag i s t r a t der Stadt 
K ö n i g s b e r g im Jah re 1855 den N e u b a u eines 
S c h u l g e b ä u d e s b e s c h l o ß . A u c h wurde eine neue 
„ U n t e r r i c h t s - und P r ü f u n g s o r d n u n g der Rea l 
schulen und der B ü r g e r s c h u l e n " im Jahre der 
Ingebrauchnahme des neuen S c h u l g e b ä u d e s be
kanntgegeben, wodurch die Ans ta l t zu einer 
Realschule erster O r d n u n g erhoben wurde. Ihr 
Lehrp lan darf als die Gebur tss tunde des . R e a l 
gymnas iums" angesehen werden, o b w o h l diese 
Bezeichnung erst im Jahre 1882 ve r l i ehen wurde . 

Das i n roten Backste inen auf dem Munchen
hofplatz 8 neu a u f g e f ü h r t e G e b ä u d e wurde im 
A p r i l 1859 bezogen. Es enthielt neun Klassen
zimmer, je z w e i R ä u m e für Phys ik und Chemie , 
ein Konferenz- und B ib l io theksz immer . Ferner 
nahm es d ie D iens twohnungen für den Di rek to r 
und den Schuldiener auf. Sogar eine k l e ine 

Ki rche und die neuen S c h u l g e b ä u d e auf dem 
M ü n c h e n h o f p l a t z 8/9 bestehen seit dem Augus t 
1944 nicht mehr. Doch das Erbe der Schule auf 
dem Löben ich t lebt wei ter i n ih ren Schü le rn , 
deren Se in v o n ih r nachhal t ig bee in f luß t und 
gebildet wurde. U m ihr eine bleibende E r i n 
nerung zu sichern, bearbeitet Schulrat Er ich 
G r i m o n i , 493 Detmold , Postfach 296, die G e 
schichte des Lobenichtschen Rea lgymnas iums. 

A l l e ehemal igen Lehrer und Schü le r werden 
gebeten, bei diesem B e m ü h e n durch Einsendung 
v o n Schi lderungen besonderer Ereignisse aus 
dem Schul leben und v o n Verze ichnissen der 
E n t l a s s u n g s j a h r g ä n g e behi l f l ich zu sein. 

Dip l . - Ing LHrich A l b i n u s 

Blick von der 
Schmidlstraße aut den 
neuen Südflügel des 
Lobenichtschen 
Realgymnasiums, lm 
Erdgeschoß befanden 
sich die Physikräume, 
darüber die 
Direktorenwohnung 
und im zweiten 
Obergeschoß die Aula 
mit dem Musiksaal 

Vom Landgraben zum Wasserwerk Hardershof 
W e n n wi r es heutzutage bei unseren G r o ß 

s t ä d t e n in zunehmendem M a ß e erleben, d a ß 
eine Wasse rve r so rgung a l le in aus dem n a t ü r 
lichen V o r k o m m e n innerhalb des Stadtgebietes, 
ja häuf ig nicht e inmal mehr aus dem der U m 
gebung ausreicht, so war diese Problem unseren 
Vor fahren im menschenreichen D r e i - S t ä d t e -
K ö n i g s b e r g schon seit Jahrhunder ten bekannt. 
Sicherl ich nahm ihnen unser immer wasser
reicher Pregel diese Sorge in gewisser Hinsicht 
ab, doch nur bei den niedriger gelegenen Stadt
teilen. Die Oberstadt, besonders um den mit tel
al terl ichen Sch loßbere ich herum, hatte ke inen 
Nutzen v o n der F l u ß n ä h e , doch waren zahl
reiche gute Tr inkbrunnen meist im V e r l a u f des 
Quel lhor izontes (z. B. untere S c h l o ß m a u e r , 
Gesekuspla tz usw.) angelegt. So erfahren w i r 
aus dem Aufsatz von Dr. W a l t h e r G r o s s e 
„Der F a l l v o n K ö n i g s b e r g im A p r i l 1945", d a ß 
achtzig solcher f r ü h e r e n Brunnenanlagen be
h e l f s m ä ß i g wieder in Gebrauch genommen wer
den konnten, als Te i l e der Wasse rve r so rgung 
bei der Belagerung in sowjetische H a n d gefallen 
waren. 

Schon in der Ordenszei t waren im N o r d e n 
des heutigen Stadtbereiches g r ö ß e r e Wasser 
reservoirs geschaffen worden, die zur Freude 
der Nachfahren die Jahrhunderte ü b e r d a u e r t e n . 
So wurde durch Stauung hart an der n ö r d l i c h e n 
U m w a l l u n g s l i n i e der Stadt der O b e r t e i c h 
geschaffen, dessen Wasse r in Ordenszei ten den 
tiefer gelegenen Schloßte ich speisten. Nach der 
Stadtgeschichte v o n W a l t e r F r a n z hatte 
auch dieser M ü h l e n t e i c h , w ie er damals h i eß , 
an der Stel le der heutigen F r a n z ö s i s c h e n S t r a ß e 
e inen k ü n s t l i c h e n Staudamm als Vorausse tzung 
für die h ier errichtete, schon 1257 e r w ä h n t e 
S c h l o ß m ü h l e . Ebenso wicht ig war dem O r d e n 
eine g e n ü g e n d e Wasserzufuhr für die umfang
reiche Grabenanlage zum Schutze der Burg . 

Z u r Sicherung eines r e g e l m ä ß i g e n Zuflusses 
für diese Teiche diente der wei t ins Samland 
h i n a u s f ü h r e n d e L a n d g r a b e n , der a l len 
K ö n i g s b e r g e r n durch landschaftlich besonders 
r e i zvo l l e Part ien bei den beliebten Aus f lügen 
nach W a r g e n oder auch nach Metge then be
kannt war. Er brachte das Wasse r aus den 
ausgedehnten W a r g e r Teichen heran und so l l , 
der Uber l ie ferung zufolge, ebenfalls in der O r 
denszeit angelegt worden sein. 

W i e ernst man diese A r t der W a s s e r z u f ü h 
rung — immer noch wie vo r Jahrhunder ten 
war es O b e r f l ä c h e n w a s s e r — nahm, zeigten in 
unseren Tagen die v i e l en A b s p e r r u n g s z ä u n e 
und Verbotsschi lder am Landgraben w i e an den 
v o n i hm durflossenen Phi l ipps- und F ü r s t e n 
teichen. Eine grundlegende Ä n d e r u n g war aber 
schon i n den Jahren um die Jahrhunder twende 
eingetreten, als man im Zuge der wei teren Er
s c h l i e ß u n g der Vorde r - und Mi t t e lhufen auf dem 
G e l ä n d e des f r ü h e r e n Gutes H a r d e r s h o f 
ein eigenes s t ä d t i s c h e s W a s s e r w e r k erbaute. Es 
lag am Ende der Fuchsberger A l l e e , ku rz hinter 
der E i n m ü n d u n g der Hindenburg- , f rühe r Bahn
s t r a ß e , also e in gutes Stück nörd l i ch v o m V e r 
lauf des Landgrabens. Sein Wasse r m u ß t e nun 
in besonderen Rohr le i tungen dorthin geschafft 
werden, e twa v o n dort aus, wo der alte Land
graben die Luisenal lee erreichte. 

Den danach kaum noch als Wasser lauf anzu

sprechenden Graben l ieß man schon damals 
kurz vor der Fuchsberger A l l e e enden. Eine 
wei tere V e r ä n d e r u n g erfuhr der Landgraben als 
Zubr inger für unser Tr inkwasse r w o h l Anfang 
der d r e i ß i g e r Jahre, als die Bebauung bis fast 
zur F ü r s t e n s c h l u c h t h in ausgedehnt wurde und 
hier nörd l ich der H a g e n s t r a ß e e in neues Stadt
v ier te l entstand. Der Wasse r lauf wurde nun 
v o m F ü r s t e n t e i c h ab unterirdisch gelegt, womit 
man gleichzei t ig für e in höchs t re izvol les Park
g e l ä n d e Raum gewann und z. B. das f r ü h e r e 
Bachbett zu einer Promenade umgestaltete. 

Das W a s s e r w e r k Hardershof zeigte auf der 
l i nken Seite der Fuchsberger A l l e e s c h ö n e Park
anlagen, zwischen denen sich v o n Wes ten her 
der W i r r g r a b e n unter hohen B ä u m e n heran
s c h l ä n g e l t e . A n s c h l i e ß e n d das alte Verwa l tungs 
g e b ä u d e verdeckte eine Reihe v o n K l ä r b e c k e n , 
die man al lerdings nicht ohne weiteres als solche 
erkennen konnte. Sie waren ü b e r d a c h t , mit Erde 
beworfen und sahen unter ihrer geschlossenen 
Grasbewachsung wie r iesige H ü n e n g r ä b e r aus. 
F ü r uns Jungen gab es dort noch ein besonde
res VergnüCjon dadurch, d a ß w i r — selbstver
s t änd l i ch mit Er laubnis des technischen Leiters, 
der der V a t e r meines Freundes war, — in die
sen r n ' e r i r d i s c h e n W a s s e r b e h ä l t e r n . . . Boot-
chen ren konnten. N u n , das war bei le ibe 
keine g e s u n d h e i t s s c h ä d i g e n d e Sache, denn das 
Wasse r i n diesen r ies igen K l ä r a n l a g e n war erst 
dann g e b r a u c h s f ä h i g , wenn es die dicke Sand-
und Kiesschicht am Grunde passiert hatte. Die
ses Verfahren , i n f r ü h e r e n Zei ten w o h l die ein
zige K l ä r m e t h o d e , wurde dann im Zuge der 
chemischen En twick lung durch wei tere technische 
Aufbere i tungsverfahren e r g ä n z t . 

F ü r diese moderne W a s s e r k l ä r u n g wurden 
s p ä t e r verschiedene Baul ichkei ten auf der ande
ren S t r a ß e n s e i t e erstellt . Dieses alles wurde 
notwendig , als der Wasserbedarf der nunmehri
gen G r o ß s t a d t K ö n i g s b e r g enorm anstieg und 
die recht zei traubende alte Sandfiltermethode 
dem nicht mehr gerecht wurde. Das gleiche traf 
auf den alten Landgraben als f r ü h e r e n a l l e in i 
gen Wasserzubr inger zu. M a n m u ß t e auf we i 
tere W a s s e r v o r k o m m e n zu rückg re i f en und fand 
eine neue Wasserspeicheranlage in den W i e 
k a u e r T e i c h e n , west l ich v o n Dommelke im 
an der Samlandbahn gelegen. Ube r diesen letz
ten Ausgangspunkt unserer Tr inkwasserversor 
gung inmit ten einer schönen , abwechslungs
reichen Landschaft wurde schon des öf te ren 

im O s t p r e u ß e n b l a t t berichtet. 

D r . P a w e l 

Ku l tu rno t i z 

Professor Dr . Dr . h . c Ju l iu s Ha l l e rvo rden , 
ehemaliger Leiter der Neuropathologischen A b 
te i lung und wissenschaftliches M i t g l i e d des 
Max-Planck-Inst i tuts für Hirnforschung in Frank
furt (Main) ist in dieser Stadt am 29. M a i im 
84. Lebensjahre verstorben. — Ju l iu s Ha l l e r 
vorden wurde am 21. Ok tobe r 1882 in A l l e n -
b u r g geboren. Er studierte an der K ö n i g s b e r 
ger A l b e r t u s - U n i v e r s i t ä t . V o n 1910 bis 1912 war 
er an der Nervenhe i lans ta l t Haus Schönau , Ber
l i n , t ä t i g , sodann bis 1937 an den Landesirren
anstalten Landsberg /W. und Potsdam. Er war 
Mi ta rbe i t e r an dem Handbuch ü b e r Geistes
krankhei ten , der Neuro log ie und der speziel len 
pathologischen Ana tomie . 

Seit dem 1. Januar 1938 g e h ö r t e Professor 
H a l l e r v o r d e n der Kaiser -Wilhe lm-Gesel l schaf t 
an, z u n ä c h s t als Lei ter der Histopathologischen 
A b t e i l u n g am Kaise r -Wi lhe lm-Ins t i tu t für H i r n 
forschung in Ber l in-Buch, s p ä t e r der Neuro 
pathologischen A b t e i l u n g des Max-Planck-Ins t i -
tuts für Hirnforschung in G i e ß e n . In einem Nach
ruf w ü r d i g t e der P r ä s i d e n t der Max-P lanck-
Gesellschaft, der N o b e l p r e i s t r ä g e r A d o l f B u 
t e n a n d t dem hervorragenden Forscher un<: 
bescheidenen und l iebenswerten Menschen. 

Am Landgraben. Aus dem Ursprung der Königsberger 
liebtes Ausflugsziel. 

Versorgung wurde später ein be
Aufnahme: Schöning 

„ S a l z b u r g e r " N r . 7 

V o r e i n i g e n T a g e n e r s c h i e n d i e N r . 7 d e s „ S a l z 
b u r g e r " , d a s M i t t e i l u n g s b l a t t d e s V e r e i n s d e r o s t 
p r e u ß i s c h e n S a l z b u r g e r , d a s d e n V e r e i n s m i t g l i e d e r n 
k o s t e n l o s z u g e s a n d t w i r d . E s b r i n g t d i e E i n l a d u n g 
z u r M i t g l i e d e r v e r s a m m l u n g d e s S a l z b u r g e r V e r e i n e s 
a n l ä ß l i c h d e s K r e i s t r e f f e n s d e r G u m b i n n e r a m 19. 

u n d 2 0 J u n i i n B i e l e f e l d . D e n F o r s c h e r w e r d e n i n t e r 
e s s i e r e n d i e A u f s ä t z e ü b e i „ 2 2 5 J a h r e S a l z b u r g e r 
A n s t a l t i n G u m b i n n e n " u n d . D u r c h z u g v o n S a l z 
b u r g e r E m i g r a n t e n d u r c h W e s t f a l e n 1 7 3 2 " . A u c h ü b e r 
d e n F a m i l i e n n a m e n K r e u t z b e r g e r e r f a h r e n w i r e i n i 
g e s . D e r V e r e i n b r i n g t B e r i c h t e v o n s e i n e r J u g e n d 
f a h r t 1965 u n d H i n w e i s e a u f s e i n e B e z i e h u n g e n ' z u 
S a l z b u r g o r n i n A m e r i k a u n d z u r U n i v e r s i t ä t S a l z 
b u r g . Z w e i s c h ö n e B i l d e r m i t d e r H o h e n s a l z b u r g v e r 
s c h ö n e n d a s H e f t . A n f r a g e n , b e t r e f f e n d d e n „ S a l z 
b u r g e r " , b i t t e z u r i c h t e n a n H o r s t - G ü n t e r B e n k m a n n 
4 9 3 D e t m o l d , B e r l i n e r A l l e e 2 4 . 
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"her* Alters ü b e r s c h r i t t e n hat, seien die besten 
W ü n s c h e der Osteroder Gemeinschaft für ihn per
s ö n l i c h und ebenso für seinen Bruder ausgespro
chen. Gesundheit und Wohlergehen m ö g e n ihm 
lernerhin beschieden sein! 

v. Negenborn-Klonau, Kreisvertreter 
24 Lübeck , Goerdelei Straße 12 

Pr.-Eylau 
Hauptkreistreffen 

Wie bereits mehrmals an dieser Stelle bekannt
gegeben, findet am 19./20. Juni unser d i e s j ä h r i g e s 
Hauptkreistreffen in unserer Patenstadt Verden 
(Aller) statt, das aus A n l a ß der z e h n j ä h r i g e n Paten
s c h a f t s ü b e r n a h m e und der Verleihung des Stadt-
rechtes an Kreuzburg vor 65o Jahren veranstaltet 
wird. Alle bereits am Sonnabend, 19. Juni, angekom
menen Pr.-Eylauer treffen sich im Hotel „ N i e d e r 
sachsen", O s t e r t o r s t r a ß e , in Gemeinschaft mit der 
Pr.-Eylauer Jugend, die nach e i n w ö c h i g e m Seminar 
im „ S a c h s e n h a i n " ihren Abschiedsabend um 20 Uhr 
hier veranstaltet. 

A m 20. Juni findet um 9 Uhr ein Gottesdienst im 
Verdener Dom und a n s c h l i e ß e n d um 11.15 am Mahn
mal die Feierstunde statt. Nach Beendigung des 
offiziellen Teiles treffen sich alle Pr.-Eylauer in 
„ H ö l t j e s " Hotel, Obere S t r a ß e , zu einem g e m ü t l i c h e n 
Beisammensein und Wiedersehen mit lieben Freun
den und Bekannten. 

Dankenswerterweise hat uns der Kreis Verden am 
Montag, 21. Juni, zu einer Besichtigungsfahrt in den 
Kreis mit Bus eingeladen. Ich bitte, von dieser 
freundlichen Einladung recht zahlreich Gebrauch zu 
machen, um den Kreis, der für uns Pate steht, ken
nenzulernen. 

Ferner m ö c h t e ich dringend den Besuch unserer 
Heimatstube, in der viele E r i n n e r u n g s s t ü c k e aus un
serer Heimat aufgebaut sind, sehr empfehlen. Sie 
liegt im Verdener Heimatmuseum in der Fischer
s traße , das ebenfalls sehenswert ist. A u ß e r d e m 
m ö c h t e ich auf das neu errichtete Bundes-Pferde-
museum in der A n d r e a s s t r a ß e hinweisen, welches 
sicher unsere L a n d b e v ö l k e r u n g ganz besonders 
interessieren wird. 

Die Kreise Verden/Pr.-Eylau geben zu diesem 
Treffen eine Festschrift ü b e r die Geschichte beider 
Kreise heraus, die zu einem geringen Unkostenbei
trag bei dem Treffen e r h ä l t l i c h ist. 

Der Landkreis Verden hat sich dankenswerter
weise bereit erk lär t , Quartierbestellungen entgegen
zunehmen. Ich bitte, m ö g l i c h s t umgehend die Uber
nachtungen, ob zum 20. oder auch zum 21. Juni be
nöt ig t , und ob Teilnahme an der Busfahrt g e w ü n s c h t 
wird, dem Landkreis Verden — Landratsamt — 
Schul- und Kulturabteilung, zu melden. 

Da unser Patenkreis sehr viel Sorgfalt auf die Vor
bereitung dieses Hauptkreistreffens verwandt hat. 
bitte ich durch sehr zahlreichen Besuch ihm h i e r f ü r 
zu danken. A u ß e r d e m ist Gelegenheit, alte Bekannte 
und Freunde wiederzusehen und Erinnerungen an 
unsere u n v e r g e ß l i c h e Heimat auszutauschen. 

Gerhard Doepner, stellv. Kreisvertreter 
24 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 5 

Pr.-Holland 
Hauptkreistreffen in Pinneberg 

Das Hauptkreistreffen der Kreisgemeinschaft Pr.-
Holland war auch in diesem Jahr bei gutem Besuch 
ein g r o ß e r Erfolg. Kreisvertreter Artur Schumacher 
konnte in der Feierstunde auch die Vertreter von 
Patenkreis und Patenstadt, Landrat Matthiesen und 
B ü r g e r m e i s t e r Schulz, herzlich b e g r ü ß e n . F ü r die 
G ä s t e sprach Landrat Matthiesen und sagte, d a ß 
das P a t e n s c h a f t s v e r h ä l t n i s kein Lippenbekenntnis, 
sondern Sache des Herzens und eine Verpflichtung 
des ganzen deutschen Volkes sei, den Vertriebenen 
nicht nur symbolisch beizustehen. 

Die Festansprache „ G e d a n k e n zum Jahr der Men
schenrechte" hielt Oberstudiendirektor Walter 
Schneider, Bad Schwartau. Er sagte unter anderem, 
Patenkreise und P a t e n s t ä d t e seien heute Mittel
punkte der heimatlichen Begegnung, des Suchens, 
des Wiederfindens, und jeder einzelne Deutsche sei 
aufgerufen, mitzuhelfen, um den Vertriebenen das 
trös t l i che G e f ü h l der Geborgenheit zu geben. Unsere 
Vergangenheit fordere, d a ß wir alles klug, taktvoll 
und geduldig tun und sagen, sie fordere aber riicht. 
d a ß wir uns schweigend mit dem Verlust der Hei
mat und der Menschenrechte abfinden, nackte Ge-
wali hinnehmen und Unrecht dulden. Wir h ä t t e n aus 
den bitteren Erfahrungen der Vergangenheit ge
lernt, d a ß es Dinge gebe, auf die man nicht ver
zichten k ö n n e , wenn man g l a u b w ü r d i g bleiben 
wolle. Wir d ü r f t e n auch darauf vertrauen, d a ß in 
einer Welt, die sich s t ä n d i g wandele, auch die Te i 
lung Deutschlands nicht u n v e r ä n d e r t bestehen blei
ben werde. Leben h e i ß e sich behaupten und das 
Recht auf unsere Heimat wahren. Wir wollen auf 
Rache und Vergeltung verzichten und F a c k e l t r ä g e r 
in eine lichtere Zukunft sein. Der Redner s c h l o ß mit 
der Feststellung, d a ß die F l ü c h t l i n g e die einzigen 
legitimen Richter ü b e r das Land jenseits der Oder 
und N e i ß e seien, und mit dem Bekenntnis zu den 
Idealen des Deutschlandliedes: „ E i n i g k e i t und Recht 
und Freiheit." 

Im S c h l u ß w o r t dankte B ü r g e r m e i s t e r Schulz, Itze
hoe, dem Festredner, dem O s t p r e u ß e n c h o r Itzehoe 
für die stimmungsvoll dargebotenen Heimalieder 
und Kreisvertreter Schumacher und Amling für ihre 
stille Heimatarbeit.. Mit dem Hinweis auf den 100. 
Geburtstag des T u r n - und Sportvereins Pr.-Holland 
i nd dem gemeinsam gesungenen O s t p r e u ß e n l i e d 
klang die Feierstunde aus. Stunden frohen Wieder
sehens und Unterhaltens mit Musik und Tanz hielten 
die Landsleute noch lange zusammen. 

Walter Lisut, Kreiskulturwart 

2Jus Oer. lanöämannföaftlirfien Mtü in... Z3 

Sensburg 
Hauptkreistreffen 

Das Hauptkreistreffen findet am 19./20. Juni in 
Remscheid statt. Ein 4000-Mann-Zelt steht zur Ver
fügung , so d a ß das l ä s t i g e Wandern e n t f ä l l t und man 
sich im Zelt treffen kann. Die einzelnen Kirchspiele 
werden durch Tafeln kenntlich gemacht, so d a ß ein 
Auffinden erleichtert wird. 

Albert Freiherr v. Ketelhodt, Kreisvertreter 
2418 Ratzeburg, Kirschenallee 11 

Schloßberg (Pillkallen) 
S c h l o ß b e r g e r Treffen am 20. Juni in Bochum-Gerthe 

Wir erinnern nochmals an das Kreistreffen am 
Sonntag, 20. Juni, um 11 Uhr im Haus Lothringen. 
Das Lokal ist vom Hauptbahnhof Bochum mit der 
S t r a ß e n b a h n l i n i e 1 bis Haltestelle „Zeche Lothrin
gen" zu erreichen. Da ein Vertreter der Landesge-
s c h ä f t s f ü h r u n g des BdV ü b e r aktuelle Fragen spre
chen wird und viel ü b e r die Arbeit der Kreisgemein
schaft zu berichten ist, erwarten wir einen guten 
Besuch. Hierbei machen wir darauf aufmerksam, 
d a ß eine g r o ß e Anzahl von A b z ü g e n aus der von 
unserem Landsmann Gustav Boettcher gestifteten 
Bilddokumentation zum Aushang gelangt. Diese Aus
stellung hat beim Haupttreffen in Winsen g r o ß e n 
Anklang gefunden, zumal Bestellungen von ge
w ü n s c h t e m Bildmaterial m ö g l i c h sind. 

Der Vorsitzende der S c h ü l e r g e m e i n s c h a f t der 
Friedrich-Wilhelm-Schule. L m . Segendorf, hatte vor 
kurzem mit zwei Schulkameraden eine a u f s c h l u ß 
eiche Unterredung mit Vertretern des Gymnasiums 

Winsen. Er wird ü b e r das g ü n s t i g e Ergebnis nach 
dem Mittagessen berichten und bittet alle f r ü h e r e n 
S c h ü l e r der Friedrich-Wilhelm-Schule, zu dem Tref
fen am 20. Juni v o l l z ä h l i g zu erscheinen. 

Dr. Erich Wallat-Willuhnen, Kreisvertreter 
L ü n e b u r g . W i l h e l m - R e i n i c k e - S t r a ß e 68 

Treuburg 
Wir waren in unserer Patenstadt Opladen 

Bei s c h ö n e m , warmem Sonnenwetter waren fast 
800 Tieuburger am 23. Mai nach Opladen gekommen, 
um zu bekunden, d a ß wir an unserem Recht auf die 
angestammte Heimat O s t p r e u ß e n festhalten werden. 
Wie immer, hatten morgens Gottesdienste in beiden 
Kirchen stattgefunden, bevor sich die Treuburger in 
der Stadthalle zu einer Feierstunde versammelten. 
Spai kassendirektor W. Sehmidtke, jetzt Opladen, be
g r ü ß t e die G ä s t e , unter ihnen insbesondere Stadt-
dhektor Schlehahn, den stellvertretenden B ü r g e r 
meister Bick, Kreisamtmann Röder , als Vertreter 
unserer Paten, sowie den ö r t l i c h e n Vertreter der 

BERLIN 
Vorsitzender der Landesgruppe Berlin: Dr Matthee. 

l Berlin sw KI. itresemannstr 90—102 (Europa-
haus). Telefon 18 07 11. 

20. Juni, 9 Uhr, Heimatkreis Lyck, Dampierfahrt, 
Abfahrt 9 Uhr H a n s a b r ü c k e , 1 Berlin 21, U-Bahn 
Hansaplatz, Bus 25. 

HAMBURG 
Vorsitzender der Landesgruppe Hamburg: Otto 

Tintemann. 2 Hamburg 33. S c h w a l b e n s t r a ß e 13 
f i o s r 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 
F u h l s b ü t t e l : Montag, 14. Juni, 19.30 Uhr, im B ü r 

gerhaus Langenhorn (U-Bahn Langenhorn-Mitte). 
Tangstedter L a n d s t r a ß e 41, letzte Zusammenkunft 
vor der Sommerpause. Wir wollen Farbdias von der 
Kurischen Nehrung ansehen und a n s c h l i e ß e n d ge
sellig beisammen sein. 

F a r m s e n - W a l d d ö f e r : Sonntag, 27. Juni, Busausflug 
nach Flehmhude am Kieler Kanal. Abfahrt 9.30 Uhr 
U-Bahnhof Farmsen. Fahrpreis einschl. Mittagessen 
13.50 D M . Schriftliche Anmeldungen umgehend an 
Lm. H. Weller, Hamburg 72. Feldschmiede 12 A. 

Heimatkreisgruppen 
Heiligenbeil: Sonnabend, 19. Juni, 20 Uhr, Restau

rant Feldeck, F e l d s t r a ß e 60, Heimatabend. Alle 
Landsleute, besonders unsere Jugend, sind herz
lich eingeladen. G ä s t e willkommen. — Sonntag. 
27. Juni, Sonderbusfahrt zum Hauptkreistreffen -n 
Burgdorf. Anmeldungen bis s p ä t e s t e n s 19. Juni. N ä 
heres ist aus den beiden letzten Folgen des Ost
p r e u ß e n b l a t t e s zu entnehmen. 

Memel, Pogegen, Heydekrug: Sonntag, 27. Juni, 
findet in der Festhalle von Planten un Blomen ein 
Treffen der Landsleute aus dem norddeutschen 
Raum der Bundesrepublik statt. 10 Uhr Festgottes
dienst in der Gnadenkirche, Holstenglacis 7, Fest
predigt Gen.-Sup. a. D. Obereigner. 12 Uhr Feier
stunde in der Festhalle von Planten un Blomen, 
J u n g i u s s t r a ß e , Eingang IV, unter Mitwirkung von 
Gerhard Gregor (Orgel), O s t p r e u ß e n c h o r mit g r ö 
ß e r e n Musikwerken, Emmalene Schoel (Rezitatio
nen). L m . Reinhold Bacher wird in einer kurzen 
Ansprache der 20. Wiederkehr des Jahres der Ver
treibung gedenken. Die S a a l t ü r e n werden um 12 Uhr 
geschlossen, deshalb ist p ü n k t l i c h e s Erscheinen er
forderlich. Nach der Kundgebung geselliges Bei
sammensein mit Tanz. In einem Nebenraum K i n 
desbetreuung. Unkostenbeitrag 2 D M . 

Osterode: Sonnabend. 28.. und Sonntag, 29. A u 
gust, Sonderfahrt zum Heimatkreistreffen in Han
nover. Anmeldungen bis s p ä t e s t e n s 15. Juni. N ä 
heres ist den beiden letzten Folgen des Ostpreu
ß e n b l a t t s zu entnehmen. 

Sonnenwendfeier in Farmsen 
Der Arbeitskreis Farmsen, zu dem auch die Be

zirksgruppe F a r m s e n / W a l d d ö r f e r der Landsmann
schaft O s t p r e u ß e n g e h ö r t , veranstaltet am Sonn
abend, 19. Juni, eine Sonnenwendfeier auf dem Trab
r e n n b a h n g e l ä n d e in Farmsen. U. a. beteiligen sich 
der O s t p r e u ß e n c h o r und andere landsmannschaft
liche Chöre , landsmannschaftliche Trachtengruppen 
und das Musikkorps der Schutzpolizei Hamburg an 
der Feier. Abmarsch des Festzuges um 19.30 Uhr 
von der Schule am Berner Heerweg. Ab 22 Uhr 
Tanz im T r i b ü n e n r e s t a u r a n t der Trabrennbahn 
Farmsen. Unkostenbeitrag 2 D M . 

BREMEN 
Vorsitzender der Landesgruppe Bremen: Rechtsan

walt und Notar Dr. Prengel. 28 Bremen. S ö g e 
s t raße Nr 46 

Bremen-Stadt — A m 12. Juni, 20 Uhr, Heimatabend 
im Kolpinghaus. Die Akkordeongruppe W. Kunze 
spielt Volksmusik aus Ost und West. Der Abend 
wird umrahmt durch humoristische B e i t r ä g e . — Die 
Jugendgruppe trifft sich jeden Donnerstag, 20 Uhr. 
in der H e r d e r s t r a ß e 104. — Zwei-Tages-Fahrt am 
26./27. Juni nach Neuhaus im Solling. Abfahrt 8 Uhr 
Z O B , R ü c k k e h r etwa 22 Uhr. Fahrpreis 39,50 D M . Im 
Preis enthalten sind: Reise, Ü b e r n a c h t u n g und F r ü h 
stück. Anmeldungen jeden Dienstag in der Ge-
s c h ä f s t s t e l l e Deutsches Haus von 15 bis 18 Uhr. Letz
ter Anmeldetermin 15. Juni. 

SCHLESWIG-HOLSTEIN 
Vorsitzender der Landesgruppe Schleswig-Holstein: 

G ü n t e r Petersdorf. 23 Kiel . N i e b u h r s t r a ß e 26. 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Kiel . W i l h e l m i n e n s t r a ß e 4749. 
Telefon 4 02 11 

Kellinghusen — Heimatabend im „Lindenhof" am 
19. Juni. — Ausflug in die L ü n e b u r g e r Heide am 
15. August. — Beim Heimatabend der Gruppe im 
„Lindenhof" b e g r ü ß t e Vorsitzender Endom beson
ders Herrn Butgereit, der erst k ü r z l i c h aus sibiri
scher Gefangenschaft gekommen war. Es folgten 
zwei Berichte ü b e r die Jahreshauptversammlung in 
Kie l und die Hollandfahrt. 

NIEDERSACHSEN 
Landesgruppe Niedersachsen e. V., G e s c h ä f t s s t e l l e 

3 Hannover, K ö n i g s w o r t h e r S t r a ß e 2. Postfach 
Nr. 3703. Telefon 71 46 51. Postscheckkonto Han-
nove- 1238 00. 

Gruppe S ü d : Richard Augustin. 3370 Seesen (Harz), 
B i s m a r c k s t r a ß e 10. Telefon 8 29 G e s c h ä f t s s t e l l e 
wie oben 

Gruppe Nord: Friedrich Wilhelm Raddatz. 318 Wolfs
burg. Alte L a n d s t r a ß e 18. Tel. 40 45; G e s c h ä f t s 
stelle: 318 Wolfsburg. Alte L a n d s t r a ß e 18. Konto 
Nr 160 019 Kreissparkasse Gifhorn. Hauptzweig
stelle Wolfsburg. 

Gruppe West: Fredi Jost. 457 Q u a k e n b r ü c k . Hase
s t r a ß e 60, Telefon 5 17; G e s c h ä f t s s t e l l e : 457 Qua
k e n b r ü c k . H a s e s t r a ß e 60. Bankkonto Landesspar
kasse zu Oldenburg. Zweigstelle Cloppenburg, 
Konto Nr. 2 620 

Hannover — 28 Mitglieder der Gemeinschaft junges 
O s t p r e u ß e n fuhren am Himmelfahrtstag gemeinsam 
ins G r ü n e . Selbst die Autofahrer hatten ihre Autos 
zu Hause gelassen. So fuhr eine Schar junger, lusti
ger Menschen auf ihren F a h r r ä d e r n aus der G r o ß -

Vertriebenen und die Presse, dankte Rat und Ver
waltung der Patenstadt für die freundliche Unter
s t ü t z u n g . Kreisvertreter T h . Tolsdorff forderte zu 
einer Schweigeminute zu Ehren der Toten auf. E r 
wies darauf hin, d a ß im n ä c h s t e n Jahr mit Opladen 
ein z e h n j ä h r i g e s P a t e n s c h a f t s v e r h ä l t n i s besteht, das 
in g r ö ß e r e m Rahmen begangen werden apll. und 
s c h l o ß mit dem Wunsch: „Wir hoffen, <i.ii'.#v, | <. wie 
immer, von Opladen mit offenen Armen aufgenom
men werden." 

Die Hauptansprache hielt der Kreisvertreter von 
Insterburg-Land, F. Naujoks. Im Mittelpunkt seiner 
Rede stand ein Wort von Immanuel Kant: ..Alle 
Mächte des Himmels stehen auf der Seite des 
Rechts." Mit allem Nachdruck wandte er sich gegen 
die „ s o g e n a n n t e n Rea l i tä t spo l i t iker" , die die Oder-
N e i ß e - L i n i e als „Grenze" anerkennen wollten. Unser 
Heimatkreistreffen sei heute genau so wie vor zwan
zig Jahren ein Bekenntnis zu Gesamtdeutschland 
in den Grenzen von 1937. Bei der ä l t e r e n Generation 
bestehe nach wie vor die alte, treue Heimatver
bundenheit, die j ü n g e r e Generation, die die Heimat 
aus eigener Anschauung, aus eigenem Erleben licht 
mehr kenne, halte aber fest an ihrer Rechtsposition: 
es gebe in dieser Hinsicht kein Generationsproblem. 

Speziell an die Jugend richtete er die Worte: „Und 
handeln sollst du so, als hinge von dir und deinem 
Tun allein das Schicksal ab dei deutschen Dinge 
und die Verantwortung war dein!" In der „Charta 
der Heimatvertriebenen" haben wir auf Rache und 
Vergeltung verzichtet, nicht aber auf unser Recht. 

Stadt hinaus. A n Feldern und Wiesen ging es vor
bei in den Deister. In Hohenbostel angekommen, 
v e r s p ü r t e n alle einen ordentlichen Hunger. Es 
schmeckte v o r z ü g l i c h . Dann wurden Gesellschafts
spiele gespielt, und einige aalten sich auch in der 
Sonne. Mittag wurde im Freien eingenommen. Eine 
Schnitzeljagd folgte am Nachmittag. Auf der Rück
fahrt gab es noch ein nettes Erlebnis. Die Gruppe 
kehrte auf einem Bauernhof ein. Dort konnten ein 
zehn Tage altes Trakehner Fohlen und einen Tag 
alte Ferkel bestaunt werden. 

Lingen (Ems) — Die Kreisgruppe f ä h r t mit einem 
starken Aufgebot am Sonnabend, 12. Juni, zum Ost
p r e u ß e n t a g nach Bramsche. — Im Verlauf eines hei
matpolitischen Abends der Kreisgruppe wurden der 
Ehrenvorsitzenden und M i t g r ü n d e r der KreisgruDpe 
Lingen, Richard H ü t t i g . der l a n g j ä h r i g e ehemalige 
Kreisgruppenvorsitzende Hugo Scheer, die Frauen-
referentin Frau Helene B r o c k m ü l l e r und Kassen
f ü h r e r Franz Beuth für besondere Verdienste ge
ehrt. Auf den tieferen Sinn des H e i m a t b e w u ß t s e i n s 
ging in einem Referat Landesorganisationsreferent 
Philipp Brosziewski ein. 

Katlenburg — Die Mitglieder der „ S a m m l u n g ver
triebener Landfrauen" trafen sich zu einer Arbeits
tagung für gesamtdeutsche Fragen auf der Katlen
burg. Die 34 Teilnehmerinnen verfolgten mit g r o ß e m 
Interesse die Referate für gesamtdeutsche Aufgaben, 
die starken Widerhall in der a n s c h l i e ß e n d e n regen 
Diskussion fanden. 

NORDRHEIN-WESTFALEN 
Vorsitzender der Landesgruppe Nordrhein-West

falen. Harry Poley 41 Duisburg. O u i s s e r n s t r a ß e 
Nr 24. Telefon 33 55 84 Stellvertreter Erich 
Grimoni. 193 Detmold Postfach 296. Geschäf t s 
stelle: 4 Düsse ldorf . Duisburger S t r a ß e 71. Te
lefon 48 26 72. 

D ü r e n — N ä c h s t e r Heimatabend im Lokal „Zur 
Altstadt", D ü r e n , Steinweg 8, am 19. Juni, 19.30 Uhr. 
Dipl. pol. Udo Walendy hä l t einen Vortrag ü b e r das 
Thema „ S c h u l d t h e s e n und deutsche Spaltung". — 
Der letzte Heimatabend stand unter dem Motto 
„Frühl ing". 

K ö l n — N ä c h s t e O s t p r e u ß e n r u n d e am 16 Juni, 
20 Uhr. G a s t s t ä t t e Lemke, N e u ß e r S t r a ß e 87. 

Rees-Wesel — Die Kreisgruppe veranstaltet ..'inen 
Heimatabend im T a n n e n h ä u s c h e n am 12. Juni , 
20 Uhr. Unter anderem werden vier Kurzfilme ge
zeigt. 

Witten (Ruhr) — Heimatabend im Josefs-Saal am 
11. Juni, 20 Uhr. Das Ziel und Datum des Familien
ausflugs sollen besprochen werden. "— Der Ausflug 
der Gruppe nach S c h l o ß Burg an der Wupper war 
für alle Teilnehmer ein Erlebnis. 

HESSEN 
Vorsitzender der Landesgruppe Hessen und Ge

schäf t s s t e l l e - Konrad Opitz 63 G i e ß e n . An der 
L i e b i g s h ö h e 20 Telefon-Nr 37 03 

Frankfurt — A m 14. Juni findet für die Frauen ein 
Ausflug nach Patersberg (Rheingau) statt. Abfahrt 
des Omnibusses 9.30 Uhr Opernplatz. Fahrpreis 6.50 
D M . — Die Jugend trifft sich am 18. Juni, 20 Uhr, 
im „Haus der Jugend" zu einem Vortrag: „Der 
20. Juli." 

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

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

Politisches Wochenendseminar in Mainz 

Die Landesgruppe Rheinland-Pfalz veranstaltete 
In Main, g e s t ü t z t auf den Verein Osthcim/Bad Pyr
mont, ein politisches Seminar zur Vorbereitung von 
N a c h w u c h s k r ä f t e n mit dem Thema „ D i s k u s s i o n mit 
Kommunisten". Oberst a. D. Werner Henne war es 
gelungen, zwei fachkundige Referentent für die 
Dtrsteilung des Problemkreises zu gewinnen. Dr. 
Fört sch und Dipl. rer. pol. Bayer, beide vom Stu
dienkolleg für zeitgeschichtliche Fragen in Erlangen. 
Dr. För t sch sprach am Sonnabend ü b e r einige We
s e n s z ü g e der kommunistischen Doktrin und sachliche 
und methodische Prinzipien, die in der Diskussion 
mit ihren Verfechtern zu beachten sind. Danach ging 
Herr Bayer auf die Praxis der Begegnungen ein. 
Den Z u h ö r e r n sollten die Voraussetzungen verdeut
licht werden, die u n e r l ä ß l i c h sind, wenn Westdeut
sche mit sowjetzonalen P a r t e i a n h ä n g e r n und Funk
t i o n ä r e n , mit D u r c h s c h n i t t s b ü r g e r n der Zone (Freun
den oder Verwandten), aber auch mit den sogenann
ten „ n ü t z l i c h e n Idioten" Lenins im Westen selber ins 
G e s p r ä c h kommen. Oberst Henne nahm als Veran
stalter und Leiter vorher und ermunternd zwischen
durch das Wort und e r ö r t e r t e die Notwendigkeit, 
aktiv für die deutsche Sache und die Freiheit einzu
treten; die eigenen Kenntnisse zu untermauern, sie 
aber auch den M i t b ü r g e r n h ü b e n und d r ü b e n ü b e r 
zeugend vorzutragen. A m zweiten Tag wurden dann 
die auf Tonband v o r g e f ü h r t e n Ausschnitte aus der 
mitteldeutschen Rundfunk-Diskussion zwischen J u 
gendlichen aus dem Westen und der sowjetisch be
setzten Zone vorgespielt und a n s c h l i e ß e n d zu prak
tischer Ü b u n g gemeinsam analysiert und kommen
tiert. Es erwies sich, d a ß die Vorbereitung gefruch
tet hatte und die Angreifbarkeit der Methode wie 
der Argumente der sowjetzonalen Zweckredner 
g r o ß e n t e i l s schnell durchschaut werden konnte. Das 
Treffen erfuhr noch eine Bereicherung durch die 
Teilnahme an einem Vortrag von Professor Dr Boris 
Meissner-Kiel in der Mensa der Gutenberg-Uni ver-
s i tät . Ihm ging es darum, die hegemonistischen und 
imperialistischen Bestrebungen der Sowjetunion in 
ihrer Konfliktstellung g e g e n ü b e r dem politischen 
Eigenwillen der S a t e l l i t e n v ö l k e r und dem nationalen 
und ideologischen Machtanspruch Rotchinas aufzu
zeigen. 

SAARLAND 
1. Vorsitzender der Landesgruppe: Willy Ziebuhr, 

66 S a a r b r ü c k e n 2. Neunklrcher S t r a ß e 63. — Ge
s c h ä f t s s t e l l e : V ö l k l i n g e n (Saar). M o l t k e s t r a ß e 61. 
Telefon 34 71 (Hohlwcini. 

Zu einem Frauennachmittag hatte sich die Frauen
gruppe in V ö l k l i n g e n zusammengefunden. Frau Zie-

Die G r ü ß e der Patenstadt Opladen ü b e r b r a c h t e 
der stellvertretende B ü r g e r m e i s t e r H. Bick. Er rief 
den aus allen Teilen der Bundesrepublik angereisten 
Treuburgern zu: „Sie sind uns immer willkommen! 
Im n ä c h s t e n Jahr werden wii die z e h n j ä h r i g e Paten
schaft mit einer w ü r d i g e n Feier begehen." 

In einem kurzen S c h l u ß w o r t dankte Kreisvertreter 
T h . Tolsdorrt der Patenstadt für das V e r s t ä n d n i s 
CUr unser Anliegen und Sparkassendirektor W. 
Sehmidtke für die gute Vorbereitung des Treffens 
l.r gab bekannt, d a ß bei unserer d i e s j ä h r i g e n „Ju
gend freizeit" in Burg an der Wupper vom 7. bis 
17. August noch P l ä t z e frei sind und Anmeldungen 
Jugendlicher Im Alter von 16 bis etwa 21 Jahren so
fort bei unserer G e s c h ä f t s s t e l l e — bei Frau Czygan 
— in 24 Lübeck , G u s t a v - F a l k e - S t r a ß e 4, erfolgen 
m ü ß t e n . Für das „ T r e u b u r g c r Gedenkbuch" für die 
Gefallenen und V e r m i ß t e n unseres Kreises bat er 
um weitere rege Mitarbeit durch Ü b e r m i t t l u n g aller 
Namen an Frau Czygan. Auch das „ E l n w o h n e r v e r -
zeichnls der Stadt Treuburg". an dem Baumeister 
P. Mex arbeitet (jetzt in 8501 Ochenbruck ü b e r N ü r n 
berg, F r ö s c h a u e r s t r a ß e 11), Ist wichtig, und Jeder 
sollte mithelfen, d a ß es v o l l s t ä n d i g werde. 

Mit der gemeinsam gesungenen dritten Strophe 
des Deutschlandliedes klang die Feierstunde aus. 
Viele Treuburger hatten wieder Gelegenheit, sich 
bei un erem •••• perten in Lastenrn-s .lelchsangelegcn-
heiten, E . Zollenkopf, Rat und Hille zu holen, w o f ü r 
wir ihm auch an dieser Stelle herzlich danken m ö c h 
ten. H G . 

60 Jahre Rasensport-Preußen 
Das Wiedersehenstreffen der Spielvereinigung 

R a s e n s p o r t - P r e u ß e n zum 6 0 j ä h r i g e n Bestehen 
br-ichte einen Erfolg, der alle Erwartungen ubertraf. 
Aus dem gesamten Bundesgebiet eilten die Sport
kameraden mit ihren F a m i l i e n a n g e h ö r i g e n herbei. 
Das gemeinsame Mittagessen und ein zwangloses 
Beisammensein am Abend leiteten die Feier ein. 
Ernst Gross zeigte Dias und Autnahmen g r o ß e r 
sportlicher Erfolge aus der Vergangenheit und auch 
Bilder von den Wiedersehenstreffen der letzten 
Nachkriegsjahre. Mit g r o ß e r Begeisterung wurden 
diese Bilder aufgenommen. 

Die Stadtrundfahrt war für alle ein Erlebnis Er
s c h ü t t e r t standen alle vor der Mauer, die die Reichs
hauptstadt trennt. Aber auch der Aufbauwille und 
die Neugestaltung West-Berlins mit seinen Hoch
h ä u s e r n den g r o ß e n Wohnsiedlungen, Kirchen und 
Parkanlagen wurden g e b ü h r e n d bewundert. 

A m Abend e r ö f f n e t e Ernst Witt dann die Jubi
l ä u m s f e i e r Zur g r o ß e n Freude aller konnte er 
Vertreter des V f B der S V P S , des Asco. K T C , VfK, 
Schwimm-Verein Prussia, Herrn Bello vom SV Preu-
ß e n - I n s t e r b u r g , Masovia Lyck SV Coneordia be
g r ü ß e n und wertvolle Erinnerungsgaben und p r ä c h 
tige Blumenangebinde in Empfang nehmen. Auch 
Vertreter der K ö n i g s b e r g e r und auch der Ostpreu
ß e n in Berlin brachten ihre G l ü c k w ü n s c h e an. Unter 
den vielen telegrafischen und brieflichen Gratula
tionen sind noch die G l ü c k w ü n s c h e der Traditions
gemeinschaft der Leichtathleten aus den deutschen 
Ostgebieten und die von Alfred Pollitt besonders zu 
e r w ä h n e n . Die Totenehrung erfolgte durch den alten 
Vorsitzenden Emi l Rohde. 

Dann zeichnete Vorsitzender Ernst Witt verdiente 
Sportkameraden mit einem Vereinswimpel aus. Von 
den zwei noch lebenden G r ü n d u n g s m i t g l i e d e r n 
wurde der anwesende 7 5 j ä h r i g e Wilhelm Jebsen ge
ehrt und s t ü r m i s c h gefeiert. Leider konnte Fritz 
Finck auf ä r z t l i c h e s Anraten nicht dabei sein. 

Die Festansprache hielt Dr. Gerhard L ö b e r t . Er 
schilderte in interessanten A u s f ü h r u n g e n die ver
h ä n g n i s v o l l e n Folgen der beiden Weltkriege und er
hielt g r o ß e n Beifall. 

Danach traten Tanz und G e m ü t l i c h k e i t in ihre 
Rechte. Alte Freundschaften wurden erneuert und 
neue Freundschaften geschlossen. 

E. Bleeck 

buhr b e g r ü ß t e die recht zahlreich erschienenen 
Frauen und h i e ß auch besonders herzlich Frau Stein
brecher und Herrn Kohlbeck von der Fa. Langnese/ 
Iglo willkommen. In einem Fi lm zeigten die Firmen 
die Erzeugnisse der T i e f k ü h l k o s t . A n s c h l i e ß e n d konn
ten die Frauen mit Herrn Kohlbeck d a r ü b e r diskutie
ren. Leckere Kostproben der Erzeugnisse wurden 
von Frau Steinbrecher serviert. 

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

berg; Max Voss. 68 Mannhelm. Z e p p e l i n s t r a ß e 
Nr. 42. Telefon 3 17 54 

U l m / N e u - U l m — A m 13. Juni . 15 Uhr, Kaffee-Nach
mittag im „Schönbl i ck" auf dem Eselsberg. Bushalte
stelle der Linien 2 und 3 an der Multscherschule. Von 
dort ü b e r den Schulhof in etwa 3 Minuten erreichbar. 
Dort letzte A n m e l d e m ö g l i c h k e i t für Ausflug in den 
Bregenzer Wald am 4. Jul i . Es sind nur noch einige 
P l ä t z e frei. Fahrpreis 11 D M . — A m 15. Juni besich
tigt die Frauengruppe die „ U l m e r Keramikwerke". 
Treffpunkt 14 Uhr. Bushaltestelle Linie 7, Ecke 
B a h n h o f s t r a ß e R e u t t i e r s t r a ß e , Neu-Ulm. A u f die 
Veranstaltungen zum „Tag der deutschen Einheit" 
am 17. d. M . wird empfehlend hingewiesen. N ä h e 
res ist der ö r t l i c h e n Tagespresse zu entnehmen. Um 
v o l l z ä h l i g e n Bosuch wird gebeten. — Im Rahmen 
der Volkshochschule liest am Mittwoch, 16. Juni, 
20 Uhr, im Schuhhaussaal Dr. Graf Lehndorff aus 
dem O s t p r e u ß i s c h e n Tagebuch. Allen Landsleuten 
wird der Besuch dieser Veranstaltung w ä r m s t e n s 
empfohlen. Eintritt 2 D M , bei Vorzeigen der Mit
gliedskarte 1 D M . 

Ravensburg — Die Ostdeutschen landsmannschaft
lichen Gruppen im Kreise Ravensburg veranstal
ten in Zusammenarbeit mit dem Kurator ium Un
teilbares Deutschland in diesem Jahre zum vierten 
Male eine „ O s t d e u t s c h e Woche" in Ravensburg. Im 
Mittelpunkt dieser Veranstaltung, die in der Zeit 
vom 11. bis 22. Juni stattfindet, steht eine Ausstellung 
von S c h ü l e r i n n e n a r b e i t e n des Klosters Wald bei 
M e ß k i r c h . Die Arbeiten wurden unter der Leitung 
der aus O s t p r e u ß e n stammenden Werklehrerin, 
Schwester Alberta, von den S c h ü l e r i n n e n des Klo 
sters hergestellt. Die Ausstellung, die vor kurzem 
vom B ü r o Bonner Berichte in Bonn gezeigt wurde, 
soll zeigen, wie Ostkundeunterricht auch in der 
praktischen Arbeit der Schulen erteilt werden kann 
und was dabei von den S c h ü l e r n , wenn sie richtig 
angeleitet werden, geleistet werden kann. Der Be
such dieser Ausstellung ist allen interessierten K r e i 
sen w ä r m s t e n s zu empfehlen. Im Rahmen dieser 
„ O s t d e u t s c h e n Woche" finden noch drei weitere be
merkenswerte Veranstaltungen statt, und zwar ein 
Abend mit dem Rosenau-Trio unter dem Motto: 
„Laßt es zum Segen sein und nicht zum Fluch", 
ferner ein Lichtbildervortrag von Dr. Schienemann. 
Tuttlingen, „Die steinernen Zeugen historischer 
e u r o p ä i s c h e r Gemeinsamkeit" und ein Vortrag von 
Dr. Herbert Czaja: „ H e i m a t und Selbstbestimmungs
recht im Jahr der Menschenrechte." 

Stuttgart — Monatstreffen der Kreisgruppe am 
15. Juni . 19.30 Uhr. im Hotel Wartburg, Lange S t r a ß e 
Nr. 49, (Ecke H o s p i t a l s t r a ß e ) . L m . Engel zeigt Farb-
Dias von Mallorca und vom verschneiten A l l g ä u . 

BAYERN 
Vorsitzender der Landesgruppe Bayern: Walter 

Baasncr, 8 M ü n c h e n 23. Cherub in i s ' t raße I. Tele
fon-Nr. 30 46 86. G e s c h ä f t s s t e l l e : ebenfalls dort. 
Postscheckkonto: M ü n c h e n 213 96 

Jugendlager vom 22. Jul i bis 4. August 

Das d i e s j ä h r i g e Sommerlager der Landesgruppe 
findet in der angegebenen Zeit im Adolf-Webinger-
Haus in L a c k e n h ä u s e r statt. L a c k e n h ä u s e r liegt am 
F u ß e des Dreisesselberges n o r d o s t w ä r L s von Passau 
in einer waldreichen Gegend. Das Adolf-Webinger-
Haus ist ein Neubau, hat 60 Betten. Speise- und Auf
enthaltsraum, f l i e ß e n d e s warmes und kaltes Wasser. 
Die Verpflegung erfolgt Im Hause. Sportplatz und 
Freibad liegen in unmittelbarer N ä h e . Die Leitung 
des Sommerlagers liegt in den H ä n d e n von Erich 
Diester. Anmeldungen werden ab sofort erbeten an 
Dagmar Damerau. 8 M ü n c h e n - L o c h h a u s e n , Federsee
s t r a ß e 1. Uber Einzelheiten informiert das Rund
schreiben der Landesgruppe vom Januar. Nach A n 
meldung geht jedem Teilnehmer ein R ü s t b l a t t zu 
das alle notwendigen Angaben e n t h ä l t . 

Weiden — N ä c h s t e r Heimatnachmittag am 4. Juli . 
Beim Heimatnachmittag der Gruppe berichtete Vor- , 
sitzender und Kulturreferent Schlokat ü b e r die Dele-
giertenversammlung in Goslar. A n s c h l i e ß e n d gab er 
einen Uberblick ü b e r die Tagung der Kulturreferen
ten in M ü n c h e n . Die Kreisgruppe Weiden fährt mit 
einem Omnibus zum Landestreffen der Ost- und 
W e s t p r e u ß e n am 12. 13. Juni nach Straubing 

c .Kamerad, ich rufe Dich!" 

W e s t p r e u ß i s c h e Kavalleristen 

Ehemalige A n g e h ö r i g e folgender Kavallerie-Regi
menter werden gesucht: 1. und 2. Leibhusaren (Dan-
zig-i.angfuhr). 4. Ulanen (Thorn), 5. K ü r a s s i e r e (Rie
senburg Rosenberg), J ä g e r zu Pferde (Graudenz). 
Meldungen erbeten an Arthur Steffen. 515 D ü r e n , 
Darsserweg 17. 

Berichtigung 

w.Vrrt«. I ° m V " . , V f B - d e r l 9 U K Baltenmeister 
i r r t « m i . £' ^ Siiiuries. wie In Folge 22. Seite 15 
i r r t ü m l i c h berichtet worden ist. sondern W. Schorles. 
Er wohnt heute in 235 N e u m ü n s t e r , A u e r s t r a ß e 4. 
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SEIT DER V E R T R E I B U N G B E I L A G E DES O S T P R E U S S E N B L A T T E S 

Das besfgeeignefe Pferd für jeglichen Gebrauch 
HDP-Präsident W. Hansem-Rosenthal zu den Gegenwartsfragen der Pferdezucht 

über 100 000 Menschen besuchten die Landwirtschaftsschau Rheinlands in Köln-Deutz (Bild 
oben), wo auch Trakehner Pferde ausgestellt waren. Bundespräsident Heinrich Lübke besuchte 
die Schau und interessierte sich auch für die Pferde (Bild Mitte). Bei Vorführung von Land
maschinen wurde auch die älteste pferdebespannte Mähmaschine gezeigt (Bild unten). 

Die gewal t igen U m w ä l z u n g e n der letzten 
zehn Jahre stel l ten und stel len h ö c h s t e Anfo r 
derungen an die P fe rdezüch te r , die bestrebt s ind, 
das bestgeeignete Pferd für jede V e r w e n d u n g , 
besonders unter dem Sattel, zu züch ten . 

Das Jahr 1964 stand ganz i m Zeichen der Re i 
t e r w e t t k ä m p f e der Olympischen Spiele T o k i o . 
M i t Stolz k ö n n e n w i r feststellen, d a ß v o n a l len 
deutschen Spor td isz ip l inen der Reitsport i n To
k io mit sechs M e d a i l l e n , und zwar je zwe i G o l d , 
Si lber und Bronze am besten abschnitt. W i e 
schon in Stockholm und Rom, so k r ö n t e auch in 
T o k i o die Go ldmeda i l l e im G r o ß e n Na t ionen
preis die o lympischen Erfolge der deutschen R e i 
ter, die al le, ohne Ausnahme, auch in T o k i o 
wieder auf Pferden deutscher Zucht beri t ten wa
ren. 

G e w i ß , das Pferd ist aus fast a l len A r m e e n 
verschwunden und seine V e r w e n d u n g in der 
Landwirtschaft und Wirtschaft geht zeitbedingt 
im technischen Zei ta l ter wei ter zurück . Es bleibt 
aber die verpflichtende Trad i t ion , a l le Krä f t e der 
Zucht und des Sports zusammenzuhalten, da
mit auch in Zukunft die deutschen Reiter auf 
Pferden deutscher Zucht im nat ionalen und inter
nat ionalen We t tkampf bestehen k ö n n e n . Diesem 
Z i e l dienen in erster L i n i e auch die v o m B u n d 
und den L ä n d e r n i n den letzten Jahren b e w i l 
l ig ten F ö r d e r u n g s m i t t e l für die deutsche Lan
despferdezucht. 

Der H D P kann mit Stolz auf die Erfolge seiner 
A r b e i t auch im Jahre 1964 verweisen . Der H D P -
Jahresbericht 1964 legt Zeugnis ab v o n den Be-

Weisheiten der Völker 
In den Lücken des Gesetzes wohnen Advoka

katen. (Wallonisch) 

Liebe ist eine Krankheit, die man haben will. 
(Schweizerisch ) 

Worte muß man wägen, nicht zählen. 
(Serbisch) 

Süßer als der Genuß der Rache ist der Genuß 
des Verzeihens. (Arabisch) 

Ein Schwert hält das andere in der Scheide. 
(Türkisch) 

Klug muß man sein, weise kann man werden. 
(Griechisch) 

Ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag. 
(Japanisch) 

Das goldene Zeitalter war damals, als man 
das Gold noch nicht kannte. (Französisch) 

Die Menschen lernt man auf dem Markt ken
nen, nicht in der Kirche. (Rumänisch) 

DIES UND DAS 
Eine Bundes-Fachschau der G e f l ü g e l w i r t s c h a f t 

w i r d v o m 2. bis 4. J u l i i n der Dor tmunder 
Wes t fa l enha l l e unter der Schirmherrschaft 
des Landwir tschaf tsminis ters v o n N o r d r h e i n -
Wes t fa l en , G u s t a v N i e r m a n n , d u r c h g e f ü h r t . 
In z w e i j ä h r i g e m Turnus so l l k ü n f t i g diese 
Fachschau der geflü ge l wirtschaft l ichen Be
d a r f s g ü t e r des In- und Aus l andes aufgezogen 
werden . 

1,2 M i l l i o n e n B i e n e n v ö l k e r im Besi tz v o n rund 
120 000 Imkern b i lden den Bestand der B ie 
nenzucht i n der Bundes repub l ik . D i e Erzeu
gung b e t r ä g t rund 10 000 t H o n i g . 

Die letzte Gar tenbau-Erhebung ergab, d a ß 38 
v . H . der Betr iebe aussch l i eß l i ch eigene F lä 
chen u n d 15 v. H . aus sch l i eß l i ch Pachtland be
wirtschaften. 122 000 ha we rden v o n den Gar 
tenbaubetr ieben bearbeitet . 

Der Durchschnitts-Deutsche ißt nach der Stati
st ik i m J a h r 218 Eier , 17 Her inge , 6 k g Salz, 
t r inkt 107,1 L i t e r M i l c h , 378 S c h n ä p s e , 2 F l a 
schen Sekt, 730 Glas Bier , 928 Tassen Bohnen
kaffee u n d verbraucht 1160 S t r e i c h h ö l z e r so
wie 2900 Blat t Toi le t tenpapier . W a s die Sta
t is t ik nicht al les berechnet! 

Der Landmaschinen-Expor t unserer Bundesrepu
b l ik e insch l i eß l i ch Ackerschlepper betrug im 
Jahre 1964 insgesamt 999,5 M i l l i o n e n D M , 
was im letzten Jah r e inen Zuwachs v o n 17,5 
v. H . bedeutete. 

F ü r 125 M i l l i o n e n D M wurden landwir tschaf t l i 
che G e r ä t e und Schlepper im Jahre 1964 aus 
den E F T A - L ä n d e r n und wei tere für 90 M i l 
l i onen D M aus den E W G - L ä n d e r n i n die Bun
desrepubl ik import ier t . 

U m den Huf schmiede -Mange l i m U S A - S t a a t Ore 
gon zu beheben, so l len dort jetzt 15wöchige 
L e h r g ä n g e zur A u s b i l d u n g v o n Hufschmieden 
d u r c h g e f ü h r t werden . Im Staate O r e g o n feh
len zur Ze i t 500 Hufschmiede. Der Verd i ens t 
der Hufschmiede b e t r ä g t bei e inem t äg l i chen 
Beschlag v o n fünf Pferden im M o n a t rund 
600 D o l l a r . 

Die landwir tschaf t l ichen Nutz t i e re so l len nun in 
besonderen A b t e i l u n g e n der Zoologischen 
G ä r t e n der G r o ß s t a d t b e v ö l k e r u n g n ä h e r g e 
bracht werden . D i e I M A (Informationsgemein
schaft für Meinungspf lege und A u f k l ä r u n g ) 
gab diese A n r e g u n g , die nun in H a n n o v e r 
ve rwi rk l i ch t werden so l l . 

Der Kaninchenstall als Pulloverfabrik 
Durch planmäßige Zuchtverdoppelung der Wollergebnisse bei Angorakaninchen 

D i e W o l l e des Angora -Kaninchens und das 
Kaninchenf le isch haben eine g r ö ß e r e v o l k s w i r t 
schaftliche Bedeutung, als a l lgemein angenom
men w i r d . Gerade die Kaninchenha l tung ist nicht 
nur e in H o b b y , sondern sie verschafft e inem 
Personenkreis , der sich wirtschaftl ich verbessern 
m ö c h t e , e inen nicht zu u n t e r s c h ä t z e n d e n Neben
verdienst . 

Dami t h ier die h ö c h s t m ö g l i c h e Leistungsstei
gerung erreicht w i r d , hat man L e i s t u n g s p r ü f u n 
gen d u r c h f ü h r e n lassen. Dadurch ist es gelun
gen, d i e W o l l e r g e b n i s s e b e i d e n 
A n g o r a - K a n i n c h e n z u v e r d o p p e l n . 
W ä h r e n d 1949 die Spi tzenleis tungen be i rund 
520 G r a m m W o l l e lagen (das entspricht e twa 
dre i Damenpul lovern) , konnte 1962 die Spit
zenle is tung be i rund 1200 G r a m m W o l l e regi
striert werden . Daraus lassen sich dann minde
stens sechs Damenpu l love r herstel len. Im E i n 
ze lhandel kosten 100 G r a m m A n g o r a w o l l e 
22,50 D M , 1200 G r a m m also 270 D M . 

Die K a n i n c h e n f l e i s c h e r z e u g u n g 
in der Bundesrepubl ik steht heute noch in den 
A n f ä n g e n . N u r 15 bis 20 Prozent des Eigen
bedarfs werden i m Lande erzeugt, der Rest i m 
portiert . Ebenso wie die W o l l e r z e u g u n g kann 
auch die Kaninchenfleischerzeugung für den 
H a l t e r interessant werden, wenn er auf l e i 
s t u n g s f ä h i g e K a n i n c h e n s t ä m m e (Fruchtbarkeit, 
S ä u g e l e i s t u n g , W ü c h s i g k e i t , Fut te rverwer tung, 
Schlachtleistung) z u r ü c k g r e i f e n kann . Deshalb 
werden schon seit Jahren i n Darmstadt L e i 
s t u n g s p r ü f u n g e n d u r c h g e f ü h r t , die d e m n ä c h s t 
w i e a l le anderen in der Hessischen Landes

anstalt für L e i s t u n g s p r ü f u n g e n in der Tierzucht 
in Neu-Ul r i chs te in i m Kre i se A l s f e l d durchge
führ t werden. 

Ostpreußin oder Westpreußin 
Z u der V e r ö f f e n t l i c h u n g ü b e r die W e i n k ö n i 

g in und den a n s c h l i e ß e n d e n V e r ö f f e n t l i c h u n g e n , 
die durch eine Bericht igung v o n H e r r n Fr i tz 
Deister aus Hannove r eingeleitet wurden, g ing 
jetzt nachstehendes Schreiben v o n H e r r n Fr . 
Deister ein, das w i r unseren Lesern nicht vor
enthalten m ö c h t e n : 

Sehr geehrter H e r r A l t g a y e r ! Sie haben 
mich davon ü b e r z e u g t , d a ß es unfrucht
bar ist, mit Ihnen zu diskut ieren, denn 
was Sie schreiben, ist w i r k l i c h nicht dis
kutierbar . Ich darf damit den Schriftwech
sel als abgeschlossen betrachten. 

E i n Kommentar erscheint übe r f lüs s ig ! 

Der EWG-Richtpreis für Milch für das W i r t 
schaftsjahr 1965/66 ist v o m B r ü s s e l e r Min i s t e r 
rat auf 33 bis 41,2 Pfennig festgelegt worden. 
Innerhalb dieser Preisspanne k ö n n e n die e in
zelnen E W G - L ä n d e r selbst den Mi lchpre i s be
stimmen. 

Ein altes Erholungsheim für die L a n d b e v ö l k e 
rung wurde in der ehemaligen Landfrauen
schule C h a t t e n b ü h l bei Hann . M ü n d e n v o m 
Reifensteiner V e r b a n d mit U n t e r s t ü t z u n g des 
N i e d e r s ä c h s i s c h e n Sozialminis ters eingerich
tet. Be i einem Pensionspreis v o n 10,50 bis 
11,50 D M tägl ich sind d r e i w ö c h i g e Erholungen 
vorgesehen. 

m ü h u n g e n des H D P , die Zucht und die nat ionale 
Rei tere i zu erhal ten und zu fö rde rn . 

Durch starke Be te i l igung am internat ionalen 
Sport hat sich der H D P zusammen mit dem D O K 
für Rei tere i b e m ü h t , die gute Pos i t ion im i n 
ternat ionalen Turnierspor t nicht nur zu erhalten, 
sondern nach M ö g l i c h k e i t noch zu festigen bzw. 
zu verbessern. 

Daß so g r o ß e Aufgaben , w ie sie der H D P zu 
l ö s e n hat, nicht v o n heute auf morgen zu er
ledigen sind, ist jeden k lar , der die Zusammen
h ä n g e und Schwier igkei ten kennt. Es k a n n nie
mand bezweife ln , d a ß der H D P s t ä n d i g , und dies 
auch mit Erfolg , daran gearbeitet hat, i n Zucht 
und Sport, e inschl ieß l ich Rei terei , die M a ß n a h 
men zu treffen, die die s t ü r m i s c h e En twick lung 
in Zucht und Sport erfordern 

Es erscheint daher wen ig s i n n v o l l , e in so zu
v e r l ä s s i g e s , starkes Pferd w ie den H D P auszu
rangieren, nur w e i l es nicht ganz leicht zu rei ten 
ist und den einen oder anderen schon e inmal 
abgeworfen hat. W e r mit dem H D P umzugehen 
versteht, den t r ä g t er sicher und gut, auch durch 
schwieriges G e l ä n d e , und wer noch nicht ganz 
fest i m Sattel sitzt und W e r t darauf legt, mit
zurei ten, dem k a n n man nur empfehlen, noch 
etwas »Re i tun te r r i ch t " zu nehmen. 

Z u der A r b e i t des v o n der H D P - M i t g l i e d e r -
versammlung 1964 eingesetzten Sechser-Aus
schusses zur Erarbei tung eines Entwurfs „ N e u 
o r g a n i s a t i o n der Pferdezucht, des Pferde
l e i s t u n g - P r ü f u n g s w e s e n s und des Rei t - und 
Fahrsports i n der Bundesrepubl ik Deutschlands" 
w ä r e zu sagen, d a ß es noch g r o ß e r Ans t rengun
gen bedarf, um die Zusammenarbei t mit den 
verschiedenen Gremien und Organisa t ionen, den 
A u s b a u des Hauses, unter dessen Dach w i r a l le 
gemeinsam sitzen, so fertigzustellen, d a ß das 
was die Spi tzenorganisat ionen in den schweren 
Nachkr iegs jahren aufzubauen halfen, nicht nur 
erhal ten bleibt , sondern erweitert und verbes
sert w i r d . 

Es so l l dem Nutzen al ler dienen, v o m Fohlen 
bis zum Reitpferd, v o m k le inen l änd l i chen und 
s t ä d t i s c h e n Rei ter bis zum Reiter der h ö c h s t e n 
Spi tzenklasse. 

Der hohe Stand der deutschen Pferdezucht und 
Rei tere i beweist , d a ß der W e g , den w i r i n den 
Nachkr iegs jahren gegangen sind, auch heute 
noch der richtige ist. M i t dieser Fests te l lung 
werden die Probleme, die v o r uns l iegen, ke i 
neswegs bagatel l is iert , aber es w i r d herausge
stellt, d a ß jede Genera t ion ihre Probleme hat. 

D ie schwierige Lage der deutschen Pferdezucht 
ist nicht die Schuld der Organisa t ion , der Re
gierung, der Menschen, sondern die Folge einer 
technischen Revo lu t ion . Es w ä r e sinnlos, auf 
alles zu schimpfen oder den Versuch zu machen, 
diesem oder jenen die Ve ran twor tung zuzu
schieben. Durch negat ive K r i t i k ist noch nie etwas 
erreicht worden . N u r durchdachte, pos i t ive V o r 
s c h l ä g e s ind e in Bei t rag zur besseren Gesta l tung 
der Gemeinschaft, an der, doch jeder Pferde-
freund, P fe rdezüch te r , Reiter und Fahrer mit
arbeiten w i l l . 

Vergessen w i r nicht, d a ß nach uns neue M ä n 
ner folgen, die für die z u k ü n f t i g e n Geschicke 
der Pferdezucht und der Rei tere i verantwort
l ich sein werden. Ihnen m ü s s e n w i r das richtige 
Fundament sichern. 

Ackerbau ohne Viehhaltung? 
Die zunehmende Spezia l i s ie rung der Betriebe 

und die Vere infachung der pflanzlichen Produk
t ion werfen sowoh l Fragen der Wirtschaft l ich
keit , des Absatzes als auch der Bodenstruktur 
auf. Der D L G - A u s s c h u ß der Ackerbauabte i lung 
stellte Fruchtfolge und Humusversorgung auf 
v ieh losen Betr ieben zur Diskuss ion . 

D ie g ü n s t i g s t e n Vorausse tzungen für den 
Ackerbau ohne V i e h h a l t u n g bieten die mit te l
schweren B ö d e n . D ie Erha l tung einer gesunden 
Fruchtfolge und die V e r s o r g u n g des Bodens mit 
organischer Masse darf gerade bei dieser Be
tr iebsform weder auf mit t leren noch auf leich
ten oder schweren B ö d e n nicht v e r n a c h l ä s s i g t 
werden. 

Der Zwischenfruchtbau e r h ä l t e r h ö h t e Bedeu
tung. Das Stroh darf nicht verbrannt, sondern 
m u ß so rg fä l t i g i n den Boden eingearbeitet wer
den. D i e i n d i r e k t e V e r s o r g u n g mit Spurenelemen
ten ü b e r den V i e h s t a l l durch Futtermittelzukaiuf 
fällt fort u n d ist geziel t zu ersetzen. 

Trotz erfolgreicher Bewirtschaftung v iehloser 
Betriebe ist die Zeitspanne zu kurz , um v o n 
wissenschaftlicher Seite diese Wirtschaftsweise 
ohne Bedenken empfehlen und behaupten zu 
k ö n n e n , d a ß die Bodenfruchtbarkeit hier auf die 
Dauer genau so erhalten bleibt oder sich mehrt 
w ie i n den Betr ieben mit V iehha l tung . 

Im Trakehner Privatgestüt Rothensanden (Schleswig-Holstein) fand eine Versteigerung von 
Zuchtpferden statt, da der Bestand dieser Zuchtstätte verkleinert wurde. 

Die Staubbelastung in der Ortsmit te b e t r ä g t nach 
d r e i j ä h r i g e n Untersuchungen v o n Dr . N e u -
wir th , dem Lei ter des Dezernats Biometeorol ie 
beim Wet teramt F re ibu rg 6,03 Einhei ten, w ä h 
rend im W a l d e trotz F u ß g ä n g e r v e r k e h r s nur 
0,42 Einhei ten festgestellt wurden. 

i 
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DER LANDTECHNIKER H A T DAS WORT: 

Der Frontlader, ein vielseitiges Ladegerät 
(i) 

Zur Mechanis ierung der v i e l e r l e i Ladearbei
ten in der Landwirtschaft bietet uns die Land
technik, die verschiedensten M ö g l i c h k e i t e n , w ie 
Hecklader , Fuderlader, L ä d e w a g e n , F e l d h ä c k s 
ler, Sammelpressen und Front lader an. Ke ine 
v o n diesen technischen Hi l f en ist aber so v i e l 
sei t ig verwendbar und dabei so preiswert w ie 
der Frontlader. M i t seiner Technik und seinen 
M ö g l i c h k e i t e n w o l l e n w i r uns deshalb in die
ser und den n ä c h s t e n Folgen unserer Zeitschrift 
etwas n ä h e r befassen. O b w o h l man ihn schon 
seit e twa 15 Jahren auf den D L G - A u s s l e l l u n g e n 
sehen konnte, hat er sich doch nur langsam 
durchgesetzt, und auch heute noch m u ß man 
feststellen, d a ß der Prozentsatz der mit Front
ladern a u s g e r ü s t e t e n Schlepper noch v i e l zu ge
r ing ist. 

Das mag einmal damit z u s a m m e n h ä n g e n , d a ß 
dieses G e r ä t eine ganze Reihe von Anforde
rungen an den Schlepper stellt, die erst in den 
letzten Jahren in steigendem M a ß e von den 
Hers te l lern erfül l t werden. Z u m anderen m ö g e n 
es auch w o h l die dem Landwir t eigene Skepsis 
g e g e n ü b e r Neuerungen und die mangelnde 
Kenntnis von den g r o ß a r t i g e n M ö g l i c h k e i t e n 
dieser G e r ä t e gewesen sein, die sie so langsam 
vorankommen l i eßen . Die Industrie h ä t t e zwei 
fellos schon v i e l f rüher „ f r o n t l a d e r g e r e c h t e " 
Schlepper angeboten, wenn der Kunde sie ver
langt h ä t t e . H i n z u kommt, d a ß man besonders 
in G r ü n l a n d g e b i e t e n jahrelang die Mehrkos ten 
für die Schlepperhydraul ik sparte. Die Masch i 
nen für die H e u - und G r ü n f u t t e r e r n t e wurden 
hinten a n g e h ä n g t , und — a u ß e r zum M ä h e n — 
benutzte man den Schlepper ledigl ich als „Zug
maschine". Eine starke H y d r a u l i k ist aber die 
erste Vorausse tzung für den Frontlader. 

N u n , diese Zeit l iegt hinter uns, und immer 
mehr sieht man jetzt Schlepper mit Front ladern 
und kann häu f ig beobachten, d a ß der Bauer, 
wenn er ihn erst e inmal hat, zu den bekannten 
A n w e n d u n g s m ö g l i c h k e i t e n immer wieder neue 
„en tdeck t" . So versicherte erst v o r kurzem ein 
Bauer, d a ß sich sein Front lader schon a l le in 
damit bezahlt gemacht habe, d a ß er ihn bei Bau
arbeiten zum Heben des Baumaterials und der 
B a l k e n für den Dachstuhl einzusetzen verstan
den hatte. Vie l fach ersetzt er z. B. auch die L e i 
ter, sei es be im Pflücken v o n Obst von schlecht 
z u g ä n g l i c h e n B ä u m e n oder zum A u f h ä n g e n des 
geschlachteten Schweines oder — wie es b ö s e 
Zungen v o n Oberbayern berichten — zum be
quemen „Aufs t i eg" zum „ F e n s t e r i n " . 

Doch nun zur T e c h n i k des Frontladers. Er 
besteht aus der Ladeschwinge, an der die A r 
bei tswerkzeuge befestigt werden, und den bei 
den Hubzy l inde rn . Die Huble i s tung folgt dem 
Hebelgesetz, das he iß t , je l ä n g e r der Hebe la rm 
ist, um so geringer ist die Last, die man ihm 
aufladen kann . Nach der H u b k r a f t tei l t 
man die verschiedenen G r ö ß e n der Front lader 
z. Z . i n v ie r Gruppen ein. Die erste G r ö ß e mit 
einer Hubkraf t von 200 k g ist gedacht für Schlep
per bis zu 20 PS. Sie hat heute angesichts des 
Trends zum s t ä r k e r e n Schlepper k a u m noch Be
deutung. Der Front lader mit 400 k g Hubkraf t 
ist den S c h l e p p e r s t ä r k e n v o n 20 bis 30 PS zu
geordnet, und für die Schlepper v o n 30 bis 40 
PS p a ß t die G r ö ß e „d re i " mit 600 k g Hubkraf t . 
Der En twick lung zum starken Schlepper folgend, 
hat man sodann noch die G r ö ß e „v ie r " geschaf
fen für Schlepper ü b e r 40 PS mit einer Leis tung 
v o n 800 k g . Die Hydrau l ik l e i s tungen werden 
v o n v i e l en Schleppertypen noch übe r t ro f f en , sei 
es, um die Hubze i ten zu ver r ingern oder um 
noch eine Kraftreserve für das Los r e ißen des 
Ladegutes zu gewinnen. 

D ie H u b h ö h e ist bei den v i e r G r ö ß e n v o n 
Front ladern verschieden; sie l iegt be i e twa 3 m, 
gemessen v o n den Koppe lpunk ten , an denen 
die Arbe i t swerkzeuge e i n g e h ä n g t werden. Die 
sogenannte „freie L a d e h ö h e " ist geringer, da 
man den Platz für das A b k i p p e n des Arbe i t s 
werkzeuges be rücks i ch t i gen m u ß . Sie l äß t sich 
e r h ö h e n , wenn die Werkzeuge mit einer A b 
schiebegabel a u s g e r ü s t e t werden. U m be im L a 
den v o n H e u eine g r ö ß e r e H u b h ö h e zu errei
chen, werden an die Front laderschwinge V e r 
l ä n g e r u n g s s t ü c k e angesetzt, die L a d e h ö h e n v o n 
ü b e r 4 M e t e r n gestatten. Nach unten ist die 
Reichweite begrenzt; sie geht nur w e n i g — höch
stens 25 cm — unter die S t a n d h ö h e des Schlep

pers. E i n s t ö r u n g s l r e i e r Frontladereinsatz setzt 
mancherlei an A u s r ü s t u n g und Bauweise des 
Schleppers voraus. D a r ü b e r wo l l en w i r in der 
n ä c h s t e n Folge berichten. 

Dr. M e y e r , Rotthalmünster 

Impuls kommt aus der Zucht 
von Scharffetter 

In April-Georgine haben Sie den markanten Kopf 
des Trakehner Zuchthengstes Impuls des Trakehner 
G e s t ü t e s Webeisgrund v e r ö f f e n t l i c h t in der Ab
sicht, den o s t p r e u ß i s c h e n Landsleuten zu zeigen 
welch erstklassige B e s c h ä l e r aus Trakehner Blut 
heute, auch fern der Heimat, die Tradition welter
f ü h r e n . 

Fachkundige Leser werden bei Betrachtung des 
Bildes nach dem Z ü c h t e r fragen. Dieser Hengst ent
stammt der Zucht von Franz Scharffetter, ehemals 
Kallwischken (Hengstenberg), Kreis Insterburg, der 
mit einem Teil seiner wertvollen Zuchtstuten im 
Jahre 1945 nach dem Westen g e f l ü c h t e t ist. Unter die
sen Stuten befand sich auch die braune Stammstute 
Italia v. Eichendorf, die beste Tochter der Sieger 
stute Ita v. Pirol. 

Franz Scharffetter hat in Bremen-Lesum auf dem 
Restgut G r o ß e Dunge aus seinem alten Stutenstamm 
wieder eine hochstehende Trakehner Zucht ent
wickelt und in der Auswahl seiner Zuchthengste 
besonderes z ü c h t e r i s c h e s K ö n n e n bewiesen. So hat 
der dunkelbraune B e s c h ä l e r Humboldt ( g e z ü c h t e t 
von Georg Heyser-Degimmen) sehr gute Nachzucht 
hinterlassen und aus der oben e r w ä h n t e n Stute Ita
lia auch den B e s c h ä l e r Impuls gebracht. Auch Impuls 
ist in der Nachzucht gut eingeschlagen und hat eine 
Reihe von hochklassigen Turnierpferden und gutes 
Zuchtmaterial geliefert. 

Seit drei Jahren steht bei Scharffetter in Bremen 
als Zuchthengst der Trakehner Anteil, der in sei
ner z ü c h t e r i s c h e n Leistung sich w ü r d i g an seinen 
V o r g ä n g e r Humboldt a n s c h l i e ß t 

Dr. Fritz Gramatzki, Hamburg Auch bei der Hausschlachtung wird der Frontlader als Helfer mit Erfolg eingesetzt. 

Lenard ist doch Trakehner Abstammung 
Eine unverständliche Berichtigung, die doch falsch war! 

V o r einiger Zeit wurde v o n H e r r n Jasper 
Nis sen auf einem Briefbogen der Reit- und Fahr
schule Elmshorn eine Bericht igung zu der Nach
richt im O s t p r e u ß e n b l a t t ü b e r die Trakehner A b 
stammung des aus Schweden import ier ten neuen 
Dressurpferdes der Deutsd ien Exmeis te r in der 
Dressurrei ter innenen Rosemarie Springer an die 
Presse geschickt. 

Da r in wurde behauptet, d a ß Lenard in drei 
Genera t ionen k e i n Trakehner Blut führe . N u n 
nimmt der schwedische Züch te r und Experte Dr. 
A r v i d A a b y - E r i c s s o n zu dieser Bericht igung v o n 
J . N i s sen Ste l lung: 

Der V a t e r v o n Lenard, der schwedische Land
b e s c h ä l e r und das Olympia-Dressurpferd G a -
spari führ t vä t e r l i che r - und m ü t t e r l i c h e r s e i t s 
Trakehner Blut ; sein G r o ß v a t e r ist der noch in 

Trakehnen geborene Humanis t . Die Mut t e r v o n 
Gaspar i , Russi , stammt v o n dem schwedisch-
o s t p r e u ß i s c h gezogenen Hengst Haffner, dessen 
M u t t e r den O s t p r e u ß e n Gaumen zum V a t e r 
hatte. Die Mut t e r v o n Lenard hat den Hengst 
V i s i b e l zum Va te r , der seinerseits die v o n Dr. 
Aaby -Er i c s s on o s t p r e u ß i s c h g e z ü c h t e t e Stute 
H a v a n n a v o n dem Trakehner Hengst Humor i s t 
zur Mut t e r hat. — Diese Fests tel lungen wider
legen einwandfrei die u n v e r s t ä n d l i c h e Berich
t igung v o n J . Nissen . Dr. A a b y - E r i c s s o n ist auch 
der M e i n u n g : Es gibt heute in der schwedischen 
Warmblutzucht kaum Pferde, die nicht v o m Tra
kehner Blut b e e i n f l u ß t s ind. Dieser Zustand w i r d 
auch in der n ä c h s t e n Zei t wei ter bestehen, denn 
die Schweden haben nach dem Zwei t en W e l t 
k r i e g zahlreiche, darunter besonders gute Tra 
kehner Hengste in Westdeutschland gekauft. 

Der Persische Klee - eine Wunderpüanze? 
Sechs Ernten werden dem Persischen Klee vorausgesagt 

Nach dem Alexandrinerklee gelangte in den letz
ten Jahren eine weitere neue Kleeart — der Per
sische Klee — auf den Markt. Hierbei sollte es sich 
nach den Berichten um eine wahre Wunderpflanze 
handeln der nicht nur besondere V o r z ü g e als neue 
Futterpflanze hinsichtlich ihrer Q u a l i t ä t vorausge
sagt wurden, sondern von der man auch hinsicht
lich des Ertrages nur R ü h m l i c h e s h ö r t e ; sollte man 
doch bis zu sechs Schnitten ernten k ö n n e n . 

Auf Grund der in der ersten Zeit nach E i n f ü h r u n g 
des Alexanderdrinerklees gemachten t r ü b e n Erfah
rungen geht man jedoch z. Z . beim Persischen Klee 
etwas vorsichtiger zu Werke. Die F e h l s c h l ä g e — 
bedingt durch Importe minderwertigen, nur ein
schnittigen Saatgutes — bei Alexandrinerklee sind 
noch zu frisch in Erinnerung. 

Man p r ü f t daher z. Z . s o r g f ä l t i g an einer Vielzahl 
von im ganzen Bundesgebiet gestreuten Versuchen, 
inwieweit sich die neue Kleeart einmal ü b e r h a u p t 
für unsere Anbaugebiete eignet, zum anderen, ob 
der portugiesischen oder der kleinasiatischen (ira
nischen) Herkunft der Vorzug zu geben ist oder 
ob diese gleichwertig sind. 

Auch die S a m e n p r ü f s t e l l e der Landwirtschafts
kammern b e s c h ä f t i g t e sich entsprechend den Erfor
dernissen der S a a t g u t p r ü f u n g mit dem Persischen 
Klee. Bei den Untersuchungen ging es darum, Me
thoden zur kurzfristigen Feststellung der beiden 
Herkunftsgebiete zu erarbeiten. Diese B e m ü h u n g e n 
sind erfolgreich verlaufen. Z u n ä c h s t ist es m ö g l i c h , 
die portugiesischen und iranischen H e r k ü n f t e an 

Hand der unterschiedlichen B e g l e i t u n k r ä u t e r zu er
kennen. F ü r den Fal l jedoch, d a ß diese fehlen oder 
durch die moderne Reinigungstechnik entfernt wor
den sind, kann in einem Kurzversuch im Kl ima
raum erkannt werden, welche der beiden in Frage 
kommenden H e r k ü n f t e vorliegen. Es wurde n ä m 
lich festgestellt, d a ß eine Unterscheidung auf Grund 
der verschiedenartigen L ä n g e der Keimpflanzen 
m ö g l i c h ist. Da diese Beobachtungen nur ebenso 
lange dauern wie die K e i m p r ü f u n g , ist in jedem 
Fall eine schnelle U b e r p r ü f u n g des angegebenen 
Herkunftsgebietes m ö g l i c h . 

Ganz gleich, wie auch die Bewertung der beiden 
z. Z . für den Anbau des Persischen Klees in Frage 
kommenden H e r k ü n f t e einmal sein wird, wird es 
doch von vornherein m ö g l i c h sein, den K ä u f e r bei 
der Wahl des bestgeeignetsten Saatgutes zu unter
s t ü t z e n und vor Nachteilen zu s c h ü t z e n . 

Die S a m e n p r ü f s t e l l e untersucht die Importe von 
Saatgut, bevor sie als Handelssaatgut zugelassen 
werden. A u ß e r d e m hat die landwirtschaftliche Pra
xis die M ö g l i c h k e i t , von sich aus Saatzuchtproben 
zur P r ü f u n g an die S a m e n p r ü f s t e l l e zu senden. 

Der Frontlader als ein „Mädchen für alles" auf dem landwirtschaltliclwn Betrieb. 

Abendliche Biotesser 
haben Zuwachs! 

1954 wurde noch in fast jedem zweiten Haushalt 
abends vorwiegend warm gegessen, 1964 kaum mehr 
als in einem Viertel der Haushalte. Das konnte 
durch r e p r ä s e n t a t i v e Marktbefragungen festgestellt 
werden, die die Vereinigung Getreidewirtschaft
liche Marktforschung e. V . (GMF) in Zusammen
arbeit mit der Gesellschaft f ü r Marktforschung in 
Hamburg d u r c h g e f ü h r t hat. Der Anteil der abend
lichen kalten Mahlzeiten mit Brot ist im umge
kehrten V e r h ä l t n i s entsprechend gestiegen. 

Die Zunahme des kalten Abendessens zeigt eine 
A b h ä n g i g k e i t vom sozialen Stand. Mit zunehmen
dem gesellschaftlichem Ansehen nimmt das kalte 
Abendessen mit Brot oder B r ö t c h e n an H ä u f i g k e i t 
zu. A u f f ä l l i g ist, d a ß In Schleswig-Holstein und 
Niedersachsen abends v e r h ä l t n i s m ä ß i g selten warm 
gegessen wird, w ä h r e n d das in Bayern noch ü b e r 
durchschnittlich h ä u f i g der Fall ist. 

Von den 27 Prozent der Hausfrauen, die 1964 meist 
noch ein warmes Abendessen reichten, bringt fast 
die H ä l f t e zweimal w ö c h e n t l i c h oder h ä u f i g e r ein 
kaltes Abendessen mit Brot oder B r ö t c h e n auf den 
Tisch. 

F ü r diese Entwicklung d ü r f t e n mehrere U m s t ä n d e 
verantwortlich sein. F ü r die Hausfrau ist mit die
ser Umstellung eine Zeit- und Arbeitsersparnis ver
bunden, die ihr u. a. f ü r den G e n u ß des Fernseh
programms zugute kommt. Die b e r u f s t ä t i g e n Haus
haltsmitglieder bekommen vielfach in Werkskanti
nen ein vollwertiges warmes Mittagessen, so d a ß 
sie abends keine warme Mahlzeit mehr b e n ö t i g e n 

Brette Kreise profitieren gern von der h ö h e r e n 
sozialen Geltung eines kalten Abendessens. Man 
hat es allgemein nicht mehr n ö t i g , aus G r ü n d e n der 
Sparsamkeit ein billiges warmes Essen herzurich
ten, und so bereitet man — unter Ausnutzung der 
vielen M ö g l i c h k e i t e n , unter den Brotsorten und den 
B e l a g s m ö g l i c h k e i t e n zu w ä h l e n — eine Mahlzeit, 
die einen individuelleren und kultivierteren E ß -
g e n u ß e r m ö g l i c h t . 

Körnte auch interessieren 
L A N D E S G U T E Z E I C H E N FÜR S C H I N K E N 

In diesem Jahr wird in Schleswig-Holstein ein 
eigenes G ü t e z e i c h e n f ü r Erzeugnisse der E r n ä h 
rungsindustrie und der Landwirtschaft geschaffen 
werden. Z u n ä c h s t sollen folgende Produkte nach 
Q u a l i t ä t s p r ü f u n g e n aufgenommen werden: Katen
schinken, Mettwurst, S c h w e i n e h ä l f t e n , Markenbut
ter, Obst- und G e m ü s e k o n s e r v e n und Fischkonser
ven. 

Q U A R K — M A L SÜSS, M A L S C H A R F 

Der Speisequarkverbrauch ist in der Bundesrepu
blik in den letzten z w ö l f Jahren s t ä n d i g gestiegen: 
1952/53 a ß jeder B u n d e s b ü r g e r 1,3 kg, 1962/63 war 
mit 2,9 kg je Kopf der B e v ö l k e r u n g mehr als eine 
Verdoppelung erreicht. Quark ist vor allem deshalb 
so beliebt, weil er b e k ö m m l i c h und gesund ist und 
einfallsreichen Hausfrauen viele M ö g l i c h k e i t e n zum 
Experimentieren gibt. Man kann Quark „scharf" 
mit K r ä u t e r n und G e w ü r z e n zubereiten, aber auch 
„süß" mit Bienenhonig oder F r ü c h t e n . Ein weiterer 
Pluspunkt: Speisequark ist sehr preiswert und die 
billigste E i w e i ß q u e l l e . 

M E H R Z U C K E R 
D U R C H B L A T T L A U S B E K Ä M P F U N G 

Wie die „ B a y e r " - Z e i t s c h r i f t „ P f l a n z e n s c h u t z - K u 
rier" mitteilt, ergab sich nach englischen Feststel
lungen durch die B e k ä m p f u n g der B l a t t l ä u s e als 
U b e r t r ä g e r des R ü b e n v e r g i l b u n g s v i r u s eine Ertrags
steigerung von 1 Mi l l . Tonnen R ü b e n in einer 
Saison. Das sind rund 3,2 kg Zucker pro Kopf der 
B e v ö l k e r u n g . 

E I N H E I T L I C H E J A G D Z E I T E N 

Die Jagdreferenten der L ä n d e r streben neuerdings 
eine einheitliche Festsetzung der Jagd- und Schon
zeiten für das gesamte Bundesgebiet an, wie auch 
der Vordruck für Jagdscheine einheitlich gestaltet 
werden soll. Die Jagdhoheit liegt bei den Bundes
l ä n d e r n . 

B U T T E R I N T U B E N 

Butter in Tuben wird — nach Zeitungsmeldungen 
— als neue Form der Butterverpackung im australi
schen Bundesstaat Queensland e i n g e f ü h r t werden. 
Butter in der Tube, hergestellt auf der Grundlage 
eines Butterkonzentrats, soll mindestens zwei Jahre 
lang frisch bleiben. Erster Kunde wird in Austra
lien die Armee sein. Die Hersteller rechnen auf 
A b s a t z m ö g l i c h k e i t e n in Hotels und K r a n k e n h ä u s e r n 
sowie im Export. 

181 000 J A G D S C H E I N B E R E C H T I G T E 

Die J a g d f l ä c h e in der Bundesrepublik von 24,65 
Mi l l . ha e n t h ä l t 4,19 M i l l . ha Privatjagden, 18,49 Mil l . 
ha Gemeinsch.-Jagdbezirke. Die Einnahme aus den 
Jagdpachten b e l ä u f t sich j ä h r l i c h auf 100 Mi l l . D M . 
V o n den 181 000 Jagdscheininhabern sind je ein 
Viertel Landwirte und Beamte, 16 Prozent Kaufleute 
und Fabrikanten, 14 Prozent Handwerker, 13 Prozent 
freie Berufe, 5 Prozent Arbeiter und je 1,3 Prozent 
Rentner und Hausfrauen. 

20 000 H E K T A R W A L D J Ä H R L I C H G E R O D E T 

Von den 24,4 Mill ionen ha G e s a m t f l ä c h e der Bun
desrepublik sind rund 7 Mil l ionen ha (28,6 Prozent) 
mit Wald bedeckt. J ä h r l i c h werden bei uns im 
Schnitt etwa 20 000 ha W a l d f l ä c h e gerodet. Gegen
w ä r t i g werden j ä h r l i c h etwa 17 Mill ionen Festmeter 
Holz in Form von Rohholz und Holzerzeugnissen 
importiert. 

L A N D W I R T S C H A F T A L S T R A N S P O R T E U R 

Die Landwirtschaft wird vielfach als „ T r a n s p o r t 
gewerbe wider Willen" bezeichnet, da sie a l l j ä h r 
lich umfangreiche innerbetriebliche Transporte vom 
Feld zum Hof und umgekehrt sowie von oder nach 
Abnehmern oder Lieferanten d u r c h f ü h r e n m u ß . 
Landwirtschaftsexperten der F irma Continental ha
ben g e s c h ä t z t , d a ß pro Hektar landwirtschaftlicher 
N u t z f l ä c h e Im Jahre etwa 25 t transportiert werden. 
Das ergibt bei einer landwirtschaftlichen Nutz
fläche in der Bundesrepublik von 14 Millionen ha 
eine Transportmenge von rund 350 Millionen t pro 
Jahr. Damit ü b e r t r i f f t die Landwirtschaft andere 
V e r k e h r s t r ä g e r , wie Bundesbahn (326,2 Millionen t), 
Binnenschiffahrt (163,3 Mill ionen t), L k w - G ü t e r f e r n -
verkehr (115,2 Millionen t) und Privatbahnen (26,4 
Millionen t). 

P A P R I K A F Ä R B T E I D O T T E R 
Die Beeinflussung der DotterqualitSt Ist auch von 

der F ü t t e r u n g a b h ä n g i g . Maismehle, Malskleber
mehl. LuzernegrUnmehl. rote M o h r r ü b e n , viel G r ü n 
futter, Insbesondere Markstammkohl wirken stark 
d o t t e r f ä r b e n d . Die vom Verbraucher stark begehr
ten Dotter r ö t l i c h e r F ä r b u n g lassen sich durch eine 
Zugabe von 2 •/. Paprikapulver erreichen. Nach neue
ren F ü t t e r u n g s v e r s u c h e n der landw. Untersuchungs
und Forschungsanstalt Oldenburg erbrachte bereits 
ein '/. •/, Zusatz von Paprikapulver zum Legemehl 
eine merkbare Verbesserung der Dotterfarbe. 

E N D E DER B E I L A G E „ G E O R G I N E * 
Verantwortlich für den Inhalt der „ G e o r g i n e " : 

Mirko Altgayer. 314 L ü n e b u r g . W e d e k l n d s t r a ß e M 
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H J i r g r a t u l i e r e n . . . 
Büchersdiau 

zum 93. Geburtstag 
Daumgart, Margarete, aus Tilsit, jetzt 2 Hamburg 80 

Reinbeker Weg 50, Stift St. Clara, am 7. Juni Die 
Bezirksgruppe gratuliert herzlich 

Nüewskl, Adam, aus Klein-Schiemanen Kreis Or-
telsburg, jetzt 542 Nioderlahnstein, Schillerstraße 
Nr. 11. am 14. Juni. 

zum 92. Geburtstag 
Llehr. Maria, geb. Soltner, aus Preußendorf, Kreis 

Gumbinnen, jetzt 625 Linker-Limburg, am 12. Juni 

/um 90. Geburtstag 
Borbe, Julia, geb. Kwauka, aus Ragnit, Hagelsber-

ger Straße 44, jetzt 565 Solingen, Augustastraße 
Nr. 43, am 13. Juni. 

Jorzlck, Auguste, geb. Broszio, aus Wolfsee und M i l -
ken, Kreis Lotzen; Neu-Gehland und Sorquitten 
Kreis Sensburg ; Insterburg, Luisenstraße 4 und 
Strauchmiihlenstraße 5, jetzt 351 Hann. Münden, 
Altersheim .Vor der Burg", am 26. Mai . 

/um 89. Geburtstag 
Bieber, Franz, Sparkassendirektor i. R. aus Gumbin

nen, Goldaper Straße 29, jetzt 4151 Wil l ich, Bezirk 
Düsseldorf, Breite Straße 20, am 16. Juni. 

Pudelski, Fritz, Altbauer aus Fedorwalde, Kreis ^Mis
burg, jetzt 2 Schenefeld, Bezirk Hamburg, Stadter 
Straße (bei Bauer Groth), am 14. Juni. 

/um 88. Geburtstag 
Domscheit, Henriette, aus Tapiau, jetzt bei ihrer 

Tochter Rosa, 2418 Ratzeburg, Klopstockweg 10, 
am 18. Juni. 

Friedriszik, Auguste, geb. Plewa, aus Sorquitten, Kr. 
Sensburg, jetzt bei ihrer jüngsten Tochter Frau 
Frieda Trauner, 8.19 Passau, Spitalhofstraße 26. am 
10. Juni. 

Hiss, Hedwig, aus Königsberg, jetzt 1 Berlin 33 
Bettinastraße 14, am 14. Juni. 

Huhn, Otto, aus Niedersee, Kreis Sensburg, jetzt 238 
Schleswig, Haithaburing 6, am 11. Juni. 

Juschkus, Paula aus Lvck, jetzt 65 Mainz, Nackstraße 
Nr. 49, am 18. Juni. 

Rudzinski, Marie, aus Lyck, jetzt 875 Aschaffenburg, 
Brentanoplatz 18, bei Hungerecker, am 3. Juni. 

Skubich, Charlotte, aus Prostken, jetzt 3091 Etelsen 
Nr. 184, Bezirk Bremen, am 18. Juni. 

zum 87. Geburtstag 
Glinka, Karoline, aus Groß-Albrechtsort, Kreis Or-

telsburg, jetzt 545 Neuwied, Beringstraße 34, am 
19. Juni. 

Ristau, Wilhelm, aus Malkiehen, Kreis Lyck, jetzt 
3413 Moringen, Grabestraße 1, am 16. Juni. 

Sembritzki, Johann, aus Sawadden, Kreis Lyck, jetzt 
2401 Eckhorst 34, Kreis Eutin, am 12. Juni. 

zum 86. Geburtstag 
Bolls, Ferdinand, aus Grimmen, Kreis Angerapp, jetzt 

zu erreichen über Wilhelm Hansen, 2354 Hohen-
westedt, Schaarredder 6, am 5. Juni. 

Höckrich, Ida, geb. Stanschus, aus Friedeberg, Kreis 
Elchniederung, jetzt in Mitteldeutschland, zu er
reichen über ihren Sohn Hugo Höckrich, 8034 Ger
mering, Steinbergstraße 17, am 11. Juni. 

zum 85. Geburtstag 
Kargoll, Johann, aus Lissau, Kreis Lyck, jetzt 2807 

Achim, Bergstraße 111, am 12. Juni. 

seil 1776 DIE klare Spezialität 

Heinr. Stobbe K G . , 29 Oldenburg 

Samorski, Friedrich Bauer aus Klein-Stürlack, Kreis 
Lotzen, jetzt bei seiner Tochter Frau Marie Klein, 
28 Bremen-Blumenlhal, Slriekenkamp 52. 

Sarunski, Julius, Landwirt aus Petricken (Welm-
deich), Kreis Labiau, jetzt 6407 Schlitz, Salzschlir
fer Straße 1, am 6. Juni. 

Ziller, Walther, aus Königsberg, Kopernikusstraße 
Nr. 6, jetzt 23 Kiel, Elisabethstraße 56, am 18. Juni. 

102. Geburtstag 
Seinen 102. Geburtstag feiert Herr Julius Wies

baum am 12. Juni. Der Jubilar, der sich geistiger 
und körperlicher Gesundheit erfreut, lebt heute bei 
seiner Tochter Frau Hedwig Scharmach, Flensburg, 
Adelbyer Kirchenweg 38. Julius Wiesbaum, der aus 
Althof bei Guttstadt stammt, erwarb 1891 ein Grund
stück in Regerteln, Kreis Heilsberg. 1913 übersiedelte 
er nach Nikolaiken, wo er das Restgut Heidebrudi 
bis 1921 bewirtsdiaftete. Danadi ließ er sich in Kö
nigshöhe im Kreis Sensburg nieder. Seine Frau ver
lor er im Jahre 1943. 

Erste Flugreise mit 84 Jahren 
Auch im Kreise der Ostpreußen, die bekanntlich 

eine zähe Rasse sind und auch im Alter noch er
staunliche Leistungen vollbringen, dürfte es nicht 
allgemein üblich sein, daß man im Alter von 84 
Jahren den ersten Flug im Leben unternimmt. Das 
war ein Erlebnis aus dem langen, reichen Leben der 
Königsbergerin Hedwig Hiss, der wir auf dieser 
Seite au ihrem 88. Geburtstag gratulieren. Dieser 
Flug führte von Berlin, wo die Jubilarin jetzt wohnt, 
r-ach Frankfurt und wieder zurück. In diesem Alter 
die Welt einmal von oben zu besehen — das dürfte 
ein Erlebnis eigener Art gewesen sein. 

Mit fast siebzig Jahren ist die rüstige Großmutter 
durch Schnee und Eis mit ihrer Tochter und mit ihren 
Enkeln aus Sdilesien, wohin die Familie evakuiert 
worden war, zu Fuß nach Berlin gewandert wo sie 
endlich wie-Jer ein Dach über dem Kopf fand. Im ver
gangenen Winter, als Hedwig Hiss 87 Jahre alt war, 
baute sie im Garten des Altersheimes lustige Schnee
männer zur Freude aller Mitbewohner. Und da sie 
von der Heimat her an Ordnung gewohnt war. 
schippte Großmutter Hiss auch länlich eigenhändig 
den Schnee von der Terrasse des Hauses. Hinterher 
wunderte sie sich allerdings, daß sie einen kleinen 
Muskelkater hatte . . . 

In der warmen Jahreszeit in der es solche Aufga
ben nicht mehr gibt, häkelt sie mit Begeisterung 
schneeweiße Babyjärk. <-n für d.e Urenkel die ar-
wartet werden. Meisen, Amseln und ein Eichhorn
chen haben freien Zutritt bei Großmutter Hiss und 
hnden immer ihren Futternapf gelullt, der auf dem 
Tisch in ihrem Zimmer steht. 

Noch eine Kleinigkeit möchte ich vermerken, die 
vielen anderen Königsbergern ein Ansporn sein 
müßte: Am 2. Jenuar .. _. 
Hiss pünktlich ihren (im, Verna Ums flj.ihrem Ein
kommen nicht geringen. Burgerpfenmg für ihre He -
matstadt. Es ist wohl unnötig zu vermerken, daß M 
hre Heimatzeitung von der ersten bis zur letzten 

Seite in jede. Woche gründll* Lest. Fnda Busch 

zum 84. Geburtstag 
Walter, Marie, aus Königsberg, Hippelstraße 17, 

jetzt 24 Lübeck, Rudolf-Groth-Straße 36, am 18. 
Juni. 

Wlotzka, Emil, aus Giesenau, Kreis Sensburg, jetzt 
4 Düsseldorf-Eller, Speyer Weg 46, am 12. Juni 

/um 83. Geburtstag 
Brandt, Wilhelm, Meister der Gendarmerie a. D AUS 

Christiankehmen, Kreis Darkehmen, und Groß-Ro-
minten, Kreis Goldap, jetzt 2301 Dänischenhagen, 
Strander Straße 9, bei seiner Tochter Frau Elisa
beth Plaumann, am 18. Juni. 

Pianka, Amalie, aus Fließdorf, Kreis Lyck, jetzt 4921 
Lüdenhausen 121, am 13. Juni. 

Schulz, Maria, geb. Gerigk, Klempnermeisterwitwe 
aus Allenstein. Robertstraße 1, jetzt 791 Neu-Ulm' 
Offenhausen, Kirchweg 18 (bei Lawatsch), am 12. 
Juni. 

zum 82. Geburtstag 
Grabowski, Emil, aus Johannisburg, jetzt 24 Lübeck-

Kücknitz, Ostpreußenring 20, am 18. Juni. 
Kastka, Berta, aus Kruglanken, Kreis Angerburg, 

jetzt 244 Oldenburg (Holstein), Heiligenhafener 
Chaussee, am 17. Juni. 

Marks, Leo, aus Geidauen, Bartensteiner Straße 15, 
jetzt-24 Lübeck-Moisling, Mühlenweg 5, am 18. 
Juni. 

Loleit, Robert, aus Schiffus, Kreis Gerdauen, jetzt 
62 Wiesbaden, Luisenplatz 1, am 18. Juni. 

Stein, E., Superintendent i. R. aus Orteisburg, Kir
chenstraße, jetzt 5202 Hennef (Sieg), Bonner Straße 
Nr. 32 c, am 16. Juni. 

zum 81. Geburtstag 
KroKs, Anna, geb. Radtke, aus Zinten, jetzt 541 Höhr-

Grenzhausen, Beethovenstraße 9, am 19. Juni 
Srharffetter, Oskar, aus Memel, Wiesenstraße 20, 

jetzt 205 Hamburg 80, Lohbrügger Weg 3, am 6. 
Juni. Die Bezirksgruppe gratuliert herzlich. 

zum 80. Geburtstag 
Becker, Johann, aus Höhenwerder, Kreis Orteisburg, 

jetzt 3001 Eckerde über Hannover-Land, Dorfstraße 
Nr. 28, am 16. Juni. 

Bernecker, Karoline, aus Baitenberg, Kreis Lyck, 
jetzt 8872 Burgau, Stadtstraße 24 (bei Simon), am 
16. Juni. 

Dezelski, Else, geb. Reichow, aus Königsberg, Bur
genlandstraße 4 c, jetzt bei ihrer ältesten Tochter 
Frau Johanna Lindemann, 407 Rheydt, Platanen
straße 14, am 14. Juni. 

Didlaukies, Gustav, Bauer aus Buschfelde, Kreis Stal-
lupönen, jetzt 3 Hannover, Ungerstraßc 16 am 
12. Juni. 

Eidiner, Johann, aus Mastolten, Kreis Lyck, jetzt 
2071 Hoisbüttel über Ahrensburg, Am Schüberg 3, 
am 19. Mai. 

Florian, Albert, Oberpostinspektor a. D. aus Labiau 
und Osterode, jetzt 3261 Silixen 8 über Rinteln, 
z. Z. bei seiner Tochter Frau Krebs, 2 Hamburg 20, 
Im Winkel 17, am 17. Juni. 

Kinzner, Adolf, tätig bei den Amtsgeriditen Lotzen 
und Tilsit, jetzt bei seinem Sohn Bruno Kinzner, 
2 Hamburg 26, Burgstraße 28, am 7. Juni. 

Milkoweit, Maria, geb. Birkhan, aus Eydtkuhnen, 
jetzt 313 Lüchow, An den Gärten 11, am 29. Mai. 

Niedzwetzki, Marie, aus Borschimmen, Kreis Lyck, 
jetzt 46 Dortmund, Weisbachstraße 31, am 11. Juni. 

Pasenau, Anna, aus Tilsit, jetzt 2091 Ohlendorf über 
Winsen (Luhe), am 13. Juni. 

Reiß, Gustav, aus Rastenburg, Bankmanstraße 12, 
jetzt 62 Wiesbaden, Schiersteiner Straße 38, am 
11. Juni. 

Rogowski, Otto, Kaufmann aus Treuburg, Goldap 
und Königsberg, Kaiserstraße 46, jetzt 4980 Bünde 
(Westfalen), Haßkampstraße 33 a, am 17. Juni. Die 
Gruppe Bünde gratuliert ihrem wohlwollenden 
Förderer recht herzlich. 

Schenk, Berta, geb. Ziegann, aus Gundau, Kreis Weh
lau, jetzt bei ihrer Tochter Frau Gertrud Weber, 
2062 Uetersen, Dessaus Kamp am 11. Juni. 

Schwärmer, Anna, aus Landsberg, jetzt 239 Flens
burg, DRK-Heim Schleswiger Straße, am 18. Juni. 

Twardowski, Regine, geb. Buzilowski, aus Vier
brücken, Kreis Lyck, jetzt 49 Herford, Birkenstraße 
Nr. 12, am 15. Juni. 

Weigel, Wilhelm, aus Hamerudau, Kreis Orteisburg, 
jetzt 466 Gelsenk ndien-Buer-Erle, Kronprinzensir! 
Nr. 14, am 14. Juni. 

zum 75. Geburtstag 
Ehlert, Albert, aus Königsberg, General-Litzmann-

Straße 41 und Appelbaumstraße 5, jetzt 5860 Iser
lohn, Nußbergstraße 28, am 11. Juni. 

Kattoll, Bruno, aus Vorwerk, Kreis Mohrungen jetzt 
407 Rheydt, Gracht 46. 

Leimanzik, Johann, aus Woiten, Kreis Johannisburg, 
jetzt bei seinem Sohn,©einz Leimanzik, 466 Gel
senkirchen, Neu-Hüller Straße 20, am 14. Juni. 

Neumann, Minna, aus Königsberg, Kaiserstraße 
jetzt 75 Karlsruhe, Hirschstraße 65, am 11. Juni. 

Oberüber, Adam, aus Riditenberg, Kreis Treuburg, 
jetzt bei seiner Tochter Frau Grete Watzlaw, 1 
Berlin 42, Bosporusstraße 23, am 30. Mai. 

Rogowski, Hermann, aus Wiedengrund, Kreis Lyck, 
jetzt 2822 Schwanewede, Eggestedter Straße 268, 
am 4. Juni. 

Seebold, Heinrich, Regierungsdirektor a. D. aus In
sterburg, Wiechertstr., jetzt 48 Bielefeld, Ludwig-
Leppert-Slraße 28 a, am 13. Juni. 

Steckel, Marie, geb Witt, aus Königsdorf, Kreis Moh
rungen, jetzt 532 Bad Godesberg-Mehlem, DRK-
Heim Haus Steinbach, am 6. Juni. 

Wippich, Amalie, aus Lvck, jetzt 311 Uelzen, Fischer
dorf, am 24. Mai. 

Goldene Hochzeit 
Quadt, Willy, Malermeister und Farhenhändler, und 

Frau Gertrud, geb. Warther, aus Insterburg,' Cal-
* vinstraße 26, jetzt 44 Münster, Hammerstraße 97, 

am 11. Juni. 

Jubiläum 
Donder, Horst, Obersteuersekretär aus Johannisburg 

und Königstal jetzt 7057 Winnenden (Württemberg), 
Am Buchenbach 1, wurde vom Finanzminister der 
Landesregierung Baden-Württemberg für die wäh
rend 25 Jahren geleistete Arbeit im Ofentlichen 
Dienst eine Ehrenurkunde überreicht. 

Bestandene Prüfungen 
Ilaensch, Doris (Lehrer Walter Haensch und Frau 

Rose-Marie, geb. George, aus Deimetal, Kreis La
biau, jetzt 2151 Nindorf über Buxtehude), hat das 
Examen als Organistin an der Staatlichen Hoch
schule für Musik in Hamburg mit Prädikat bestan
den. 

Neumann, Friedrich-Karl (Landwirt Fritz Neumann 
und Frau Hedwig, geb. Frohnert, aus Köllmisch-
Damerau, Kreis Wehlau, jetzt 2409 Niendorf/Ost
see, Friedrich-Bebensee-Straße 6), hat sein Examen 
zum Landwirtschafls-Assessor bestanden 

Walter C. Alvarez: „Arzt mit Leib und Seile." 
Eugen Diederichs Verlag, Düsseldorf, 220 Sei
ten. 

Einer der bekanntesten amerikanischen Ärzte, der 
U. a. fast ein Vierteljahrhundert an der weltberühm
ten Mayoklinik als Forscher und Betreuer wirkte, 
schildert hier sein Leben und Wirken. Er hat un
endlich viel erlebt und gesehen, und er hat als gro
ßer Menschenfreund Tausenden und Abertausenden 
geholfen. Als junger Assistenzarzt erlebte er das 
furchtbore Erdbeben von San Franzisko mit, seine 
Kindheit verbachte der heute über Aditzigjährige auf 
Hawaii. Eine seiner ersten Publikationen war den 
großen Entdeckungen des ostpreußischen Forschers 
Schaudinn gewidmet. 

Alvarez hat mit vielen altertümlichen Vorstellun
gen in der Heilpraxis aufgeräumt und neuen Ideen 
und Forschungsergebnissen zum Durchbruch verhol
ten. In der Mayoklinik, der größten der Welt, die 
jährlich von 300 000 Patienten aufgesucht wird, war 
er unter 400 hodiqualifizierten Fachärzten einer der 
leitenden Männer. Aus seiner reidien Erfahrung 
kann er den Lesern manch wichtige Erkenntnisse 
vermitteln. Manch ehrenvolle Berufungen großer 
amerikanischer Universitäten hat er ausgeschlagen, 
um sich ganz der intensiven Forschung zu widmen. 
So ist er auch zu einem großen Kenner und Denker 
geworden. Auch dort, wo man seinen Ansichten — 
etwa über das Verhältnis von Religion und Wissen 
— nicht zustimmen kann, entdeckt man hinter dem 
schonungslosen Kritiker doch auch den heimlichen 
Gottsucher. k. 

Christliche Kernfragen in unserer Zeit 
Magnus M. Beck: „Die Ewigkeit hat schon be
gonnen." Perspektiven johanneischer Welt
schau. Verlag Josef Knecht, Frankfurt am Main, 
230 Seiten, 13,80 DM. 

Trifft das schauerliche Wort zu, daß wir heute in 
einer weithin „entgotteten Welt" leben, daß wir mit 
unseren Sorgen, Ängsten und Sehnsüchten ganz al
lein stehen? Eines ist sicher richtig: es ist eine Zeit 
angebrochen, in der der Christ aller Bekenntnsse, in 
der alle Kirchen täglich mit heikelsten und ernstesten 
Problemen und Fragen konfrontiert werden, in der 
ein bequemes „Gewohnheitschristentum" den Stür
men nidit standhalten kann. Das Vatikanische Konzil 
und alle anderen großen Begegnungen haben es klar
gemacht, wieviel neu geregelt sein will, wie groß im 
Grunde die Sehnsucht des Menschen nach Rat, Hilfe 
und Stärkung aus dem Glauben in einem Augenblick 
ist, wo die Welt in ihren Angeln bebt. 

Der katholische Dominikanerpater Magnus Beck 
weicht harten und heiklen Fragen nicht aus. Er möchte 
zum Urgrund der Heilsbotschaft Christi auf der 
Grundlage des Johannes-Evangeliums zurückführen, 
zum Eigentlichen und Unverweslichen. Von der Gna
de, vom Charakter wahrer Heiligkeit, von den Gar 
ben und Tugenden, vom tiefen Sinn der Prüfungen 
und Läuterungen spricht er ebenso wie von der noch 
keineswegs voll gelösten Aufgabe des „Laien", des 
Christenmensdien. Das unvergeßliche Nikodemusge-
sprach hat uns viel zu sagen, wie jene letzten Worte, 
die der Gottessohn hier zu seinen ersten Jüngern 
und Aposteln sprach. —r. 

Klassische Romane und Erzählungen 
Großartige Meisterwerke deutscher Erzähler brin

gen die beiden Bände 10 und 11 der Reihe „Klassische 
Deutsche Dichtung" des Verlages Herder (Freiburg 
im Breisgau), auf die wir im Ostpreußenblatt rüh
mend hingewiesen haben. Den beiden großen „Theo
doren" — nämlich Storm und Fontane — ist Band 10 
(boi fast 800 Seiten und würdiger Ausstattung!) ge
widmet. Da finden wir neben dem unvergeßlichen 
„Schimmelreiter" des großen Friesen „Der Staatshof", 
„Aquis submersus" und die „Regentrude", Fontanes 
„Schach von Wuthenow", „Irrungen — Wirrungen" 
und „Jenny Treibel" werden dem Märker auch unter 
den Jungen viele neue Freunde gewinnen. 

Kant-Veriag GmbH. 
Abteilung Buchversand 

2 Hamburg 13, Parkallee 86 

Schöne Schallplatten 
sind ein Geschenk von bleibendem Wert, 
um so mehr, wenn sie uns die Heimat 
ins Haus bringen. Die Stimme unserer 
verstorbenen Dichterin Agnes Miegel 
klingt von diesen Schallplatten so unmit
telbar, als wäre sie heute noch unter uns. 

Wählen Sie aus unserem heutigen An
gebot das Passende für Ihre eigene Fa, 
milie oder für Ihre Freunde: 

Heimatland Ostpreußen 

Eine der schönsten Langspielplatten aus 
der Heimat. Agnes Miegel liest aus eige
nen Dichtungen. Dazu ostpreußische 
Volkslieder, gesungen vom Bergedorfer 
Kammerchor. 33 U/min., 15 DM. 

Letzte öffentliche Lesung 

Diese Langspielplatte wurde aufgenom
men bei dem Abschied der Dichterin von 
der Öffentlichkeit an einem festlichen Tag 
in Bad Oeynhausen. 33 U/min., 15 DM. 

Agnes Miegel zum Gedenken 

Nach dem Tode der Dichterin wurde 
diese letzte Langspielplatte herausgege
ben, auf der die Stimme von Agnes Mie
gel in ihrem vertrauten heimatlichen 
Klang zu uns spricht. Zu Beginn erklingt 
die Silberglocke des Königsberger Doms, 
Lieder der Heimat klingen auf, den Ab
schluß bildet das meisterhaft gespielte 
Klarinettenquintett A-dur von Mozart. 
33 Ulmin., 18 DM. 

Ostpreußen im Lied 

Land der dunklen Wälder, Ännchen von 
Tharau, Es dunkelt schon in der Heide, 
Zogen einst fünf wilde Schwäne. Diese 
kleine Langspielplatte mit Liedern der 
Heimat (45 Ulmin.) kostet 18 DM. 

Bitte ü b e r w e i s e n Sie den Betrag auf das 
Postscheckkonto 310 99 H a m b u r g (Titel 
auf der Zah lka r t e ve rmerken und auf 
genaue Absenderangabe achten). Die 
Por tokosten t r ä g t der K a n t - V e r l a g . Sol l te 
Ihnen eine Nachnahme-Sendung l ieber 
se in (wir bi t ten das auf Ihrer Bes te l lung 
zu vermerken) , dann senden w i r Ihnen 
diese Schallplat te — oder jedes andere 
von Ihnen g e w ü n s c h t e Buch, das im Buch
handel e rhä l t l i ch ist — auch gern per 
Nachnahme zu. 

Daß Wilhelm Raabe durchaus nicht überlebt und 
vergessen ist, das zeigen die im Band 11 vereinten 
Spätwerke wie „Horacker", „Stopfkuchen" und „Die 
Akten des Vogelgesangs". Professor Fritz Martini 
führt in gedankenreichen Nachworten gerade die 
junge Generation zu diesen stillen und tiefen Mei
stern. —r. 

Jede Woche wieder 
finden Sie i n unserem O s t p r e u ß e n b l a t t diese 
Werbeecke mit e inem reichhalt igen A n g e b o t v o n 
s c h ö n e n D ingen für Ihre B e m ü h u n g e n , unserer 
Zei tung neue Leser z u z u f ü h r e n . S ind Sie nicht 
auch der M e i n u n g , d a ß sie in ke inem ostpreu
ß i schen Haushal t fehlen darf? 

Für die W e r b u n g e i n e s neuen Dauerbeziehers: 
O s t p r e u ß e n k a r t e mit tarbigen S t ä d t e w a p p e n , 

fünf Elchschaufelabzeichen M e t a l l versilbert , 
Kugelschreiber mit P r ä g u n g „Das O s t p r e u ß e n 
blatt"; A u t o s c h l ü s s e l a n h ä n g e r od braune W a n d 
kachel oder Wandte l l e r , 12,5 cm Durchmesser, 
oder Brieföffner, alles mit der Elchschaufel; Bern
steinabzeichen mit der Elchschaufel, lange oder 
Broschennadel; Heimatfoto 24 x 30 cm (Aus
wahl l i s te w i r d auf Wunsch versandt); B i n k : 
„ O s t p r e u ß i s c h e s Lachen"; Bi ldband „ O s t p r e u 
ß e n " (Langewie sche -Büche re i ) ; „Der fliegende 
Edels te in" (von Sanden-Guja); „Bun te Blumen 
ü b e r a l l " (von Sanden-Guja). 

Für z w e i neue Dauerbezieher : 
Buch „ S o m m e i ohne Wieclei kehr" von Rudolf 

Naujok ; Graf Lehndort l „ O s t p r e u ß i s c h e s Tage
buch"; . O s t p r e u ß e n im L i e d " , k le ine Langspie l 
platte (45 U/min) ; schwarze Wandkache l 15 x 15 
cm mit Elchschaufel, Ad le r , Tannenbergdenkmal 
K ö n i g s b e r g e r Schloß oder W a p p e n o s t p r e u ß i 
scher S t ä d t e , Feuerzeug mit der Elchschaufel, 
Au top iake t t e 12 x 9,5 cm mit der Elchschaufel; 
M a r i o n L i n d f s neues Kochbuch „ O s t p r e u ß i s c h e 
S p e z i a l i t ä t e n " . 

Für d r e i neue Dauerbezieher : 
.Fernes , weites Land" o s t p i e u ß i s c h e Frauen 

e r z ä h l e n j Elchschaufelplakette. Bronze aut 
Eichenplatte; Wappente l l e r . 20 cm Durchmesser, 
mit Elchschaufel oder A d l e r ; „Die Pferde mit der 
Elchschaufel" (D. M Gooda l l ) ; .He i r a t en und 
nicht ve rzwe i fe ln" (K O. Sk ibowsk i ) . 

Wer mehr neue Abonnenten vermitteln kann, 
erhält aut Wunsch ein weitergehendes Angebot. 
Ersatzlieferung bleibt vorbehalten. 

Es werden die an die nebenstehende Anschrift 
gesandten Bestellungen prämiiert, diese sollen 
also nicht bei der Post verbucht werden Aut 
jeder neuen Bestellung gibt der Werber seinen 
Wunsch an-, die Gutschriften können auch zum 
Aufsammeln stehen bleiben. Die neuen Abon
nenten müssen selbst unterschreiben. 

Eigenbestellungen und Abonnementserneue
rungen nach Wohnsitzwechsel oder Reise sowie 
Austausch und Ersatzbestellungen werden 

nicht prämiiert, ebenso nicht Bestellungen aus 
S a m m e l u n t e r k ü n f t e n oder mii wechselndem 
Wohnort, da der Dauerbezug von vornherein 
unsicher ist. 

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

Hiermit bestelle ich bis auf Widerruf die Zeitung 

DAS OSTPREUSSENBLATT 
Organ der Landsmannschaft Ostpreußen e. V. 

Die Zeitung erscheint w ö c h e n t l i c h 
Den Bezugspreis in H ö h e von 2,— DM bitte ich 
monatlich im voraus durch die Post zu erheben. 

Vor- und Zunahme 
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Gedanken 
um einen verlorenen Weg 

M o r g e n , mein l ieber U l l i , werden w i r beide 
sehr aufgeregt sein. D u wirst mit unbeholfenen 
F ingern deinen neuen Tornis ter auf den Rük-
k e n schnallen. D a möch te ich dich noch e inmal 
fest an die H a n d nehmen und einen besonderen 
W e g mit d i r gehen. 

* 
W i r wandern zuerst ü b e r den g e r ä u m i g e n Hof, 

vorbe i an der Schar des gackernden und schnat
ternden Federviehs, das uns b e d ä c h t i g und ohne 
jede Auf regung Platz macht. N u r der G ä n s e r i c h 
zischt hinter uns drein, denn er ist v o n Na tu r 
aus miß t r au i sch . D e n alten H ä n g e b i r k e n , die den 
H o f im H a l b r u n d umgeben, ist e in g r o ß e r Obst
garten vorgelagert . Noch einen M o n a t weiter , 
dann kann man ihn v o n wei ther leuchten sehen, 
e in breites, schneeschimmerndes Band aus 
Ki r schb lü ten . 

A b e r du schaust zu dem Bahndamm h i n ü b e r , 
der dort hinten so steil aus den Feldern wächs t 
Dort oben habe ich e inmal eine gute Tracht Prü
gel bekommen, als ich in deinem A l t e r war. Ich 
wol l te einen S t r a u ß der dunk len Lup inen pflük-
ken, mit denen im Sommer das ganze Ufer be
deckt ist. A b e r dann konnte ich dem bl i tzenden 
Band der Geleise nicht widers tehen und balan
cierte auf einer der Schienen umher. Das er
forderte Geschicklichkeit , und wenn man es 
konnte, e r h ö h t e es das S e l b s t b e w u ß t s e i n . 

N u n hatte ich ein neues rotes K l e i d an, das 
leuchtete in der Sonne. Es leuchtete auch in das 
Bl ickfeld meiner Mut t e r h inein , gerade, als sie 
v o m Bahnhof her das Abfahr tss ignal des Zuges 
h ö r t e . Sie k a m in ihrer gestreiften Küchen
schürze ü b e r die Felder gelaufen und machte 
mich recht handgreifl ich auf meinen Leichtsinn 
aufmerksam. 

A b e r w i r w o l l e n j a auf dem W e g ble iben — 
hal ten w i r uns also rechter H a n d . D a ist diese 
k le ine Ver t i e fung zwischen zwe i alten A h o r n 
b ä u m e n , die schon e in mit t lerer R e g e n g u ß in 
eine g r o ß e Pfütze verwandel t . H i e r habe ich 
damals oft G ä n s e g e h ü t e t , denn auf einem 
Bauernhof haben auch die K l e i n e n schon Pflich
ten. Ich fand es wunderbar, die k l e inen Feder
bä l l chen zu b e h ü t e n , und wenn sie m ü d e und 
satt waren, und es fanden nicht alle e in warmes 
P lä t zchen unter den F l ü g e l n der Mut te r , so k a 
men sie zutraulich n ä h e r und kuschelten sich an 
mein K l e i d . 

S p ä t e r m u ß t e ich auch Schafe bewachen. Ich 
w e i ß noch, d a ß der g r o ß e w e i ß e Bock mir das 
Rechenheft mit den eben b e w ä l t i g t e n Aufgaben 
zerpf lückte , w ä h r e n d ich den seltsamen Formen 
der Sommerwolken nachsah. 

N u n — w i r w o l l e n nicht zu lange rasten. E i n 
S tückchen wei ter l iegt schon „Tonn sein G r a 
ben", benannt nach dem Gas twir t i m Dorf, dem 
das G e l ä n d e g e h ö r t . T o n n sein Graben besteht 
aus einem spä r l i chen Rinnsa l , das e in Streifen 
verwi lder ten G e b ü s c h e s umgibt. H i e r findet man 
zwischen Dornen und kn iehohen Brennesseln 
Oasen kös t l i che r Walderdbeeren . 

Der Graben ist ü b r i g e n s eine Grenze. E r 
trennt die Gemarkung unserer Sekt ion, die B i r 
kenta l he iß t und aus v ie r B a u e r n h ö f e n besteht, 
v o n den Feldern der Dorfleute. 

Ich hiel t die Bezeichnung B i rken t a l für e in
mal ig schön. Ich kannte damals noch k e i n Orts-

Sonnabendseife und Klatterkämme 
In den Schulferien durfte ich meine Mut te r 

zum A l t s t ä d t i s c h e n M a r k t begleiten. Be i der 
Hinfahrt k a m am Kan tbe rg die Bahn i n die 
„Schräge" . D ie stehenden F a h r g ä s t e kamen ins 
Rutschen, so d a ß eine junge Hausfrau ungewol l t 
Ha l t suchte. D a plötz l ich die energische Stimme 
einer unserer l ieben Fischfrauen: „ A u ! Wat t 
k n ö p t Se mi nu?" Ganz v e r s c h ü c h t e r t die junge 
Hausfrau: „ A b e r Frauchen, ich hab Sie doch 
nicht gekniffen." Jene bestand darauf, zur 
Freude der F a h r g ä s t e : „ G e w i ß h ä t t Se m i ge-
k n ö p e ! " 

W i r stiegen aus und gingen zuerst zu dem 
g r o ß e n K o l o n i a l w a r e n g e s c h ä f t Rosenfeld. W i e 
kam mir damals der Verkaufs raum g r o ß vor, 
zu dem eine breite Treppe füh r t e ! V o n den A u s 
lagen imponier ten mir am meisten die g r o ß e n 
Z u c k e r h ü t e mit hel lblauer , s c h r ä g e r Bauchbinde 
Nach dem Einkauf erhiel t ich e in T ü t c h e n mit 
v iereckigen Marz ipank i s sen , die Hausfrau be
k a m e in Stück „ S o n n a b e n d s e i f e " . N u n gings 
hinaus, ü b e r den reich beschickten Mark tp l a t z . 
Die s c h ö n s t e n Bauernblumen lachten — der 
ganze S t r a u ß kostet e in Dittchen. A n den Stän
den mit Butter und K ä s e erhiel t man Kost
proben. D ie Mark t f rauen kannten gewisse 
Schnorrer schon, die sich an den Proben satt
kosteten und dann wieder abzogen, ohne zu 
kaufen. Nachdem auch hier der E inkauf erledigt 
war, gings den schmalen G a n g v o n der Wasser
gasse zur F i schbrücke entlang. Rechts die 
Her ingsbuden, l i nks nochmals K ä s e s t ä n d e . Beim 
Wei te rgehen roch man den Fisch schon von 
wei tem. 

Z u r ü c k zur Wassergasse. A n der Ecke das 
Kaufhaus Fürs t . Junge Frauen standen mit ihren 
B a u c h l ä d e n dort — sie hatten sich flache Henke l 
k ö r b e an Riemen um den Hals g e h ä n g t . Ihren 
Singsang habe ich heute noch im Ohr , mit dem 
sie die F r i s i e r k ä m m e , die S t a u b k ä m m e und die 
w e i ß e n K n o c h e n k ä m m e anpriesen: „Ei Klat ter-
kamm, e i deichte K a m m , ei elfenbeene K a m m ! 
M a d a m k e , n ä h m e Se möt !" Eine andere da
zwischen: „Dree Appe l s ine för e Di t tke , M a 
damke 1" 

Ich denke mit W e h m u t an die schöne , gelbe 
Weidebut ter zurück, die richtige Bauernbutter 
Gib t es so etwas heute ü b e r h a u p t noch? 

H e l e n e V e n t 

L ö ' z e n : 

Die Lycker Straße 

im Regen 

Aufn. : Rimmi 

Verzeichnis und w u ß t e nicht, d a ß es dar in von 
B i r k e n t ä l e r n , -feldern und -höfen nur so w i m 
melt. 

U m die Walderdbeeren gab es ü b r i g e n s oft 
Ä r g e r . Die gleichaltr igen S ö h n e des Nachbarn, 
mit denen w i r immer auf Kr iegs fuß standen, 
machten uns das Rev ie r strei t ig. Zuletz t be
haupteten sie gar, ihr V a t e r habe den Graben 
gepachtet, und w i r soll ten machen, d a ß w i r weg
k ä m e n . W i r konnten es nicht fassen, d a ß T o n n 
sein Graben auf e inmal nicht mehr Tonn sein 

' Graben und damit uns a l len zugäng l i ch sein 
sollte, denn der beleibte Gas twi r t kroch g e w i ß 
nicht hinter den Walde rdbee ren her. W i r l i eßen 
uns aber e in schüch t e rn . 

S p ä t e r bot sich Gelegenhei t zur Revanche. A l s 
die beiden Buben e inmal e i n t r ä c h t i g und selbst
vergessen bei e inem drit ten Nachbarn durch 
den Z a u n nach Gartenerdbeeren angelten, r iß 
meine Schwester e i l i g das Fenster auf. „ H a b t ihr 
den Gar ten auch gepachtet?" rief sie h i n ü b e r . 
Es w a r eine s ü ß e Rache. 

W e n n man al lerdings so durch die M o r g e n 
f rühe wanderte, waren die Gedanken meist 
friedfertiger Natur . M a n freute sich an den flin
ken Hasen, die ü b e r die Felder huschten, und 
an dem Zwitschern und T r i l l e r n aus hundert 
V o g e l k e h l e n . W e n n man Glück hatte, sah man 
oben am W a l d r a n d gar e inmal e inen Fuchs 
schleichen. A b e r solches Glück w u ß t e ich nicht 
recht zu schä tzen , denn vo r dem H ü h n e r d i e b 
hatte ich genauso Respekt w ie vo r den w i l d e n 
Schweinen, die i m W i n t e r ü b e r die verschneiten 
Ä c k e r trabten. 

Z u w e i l e n nahm einen auch ein Bauer e in 
Stück des W e g e s auf seinem Pferdewagen mit, 
und dann k a m man unverhofft rasch ins Dorf, 
das sich i n einer M u l d e verbarg . 

Das Dorf hatte eine lächer l ich geringe E i n 
wohnerzahl , aber es wies doch gewichtige Per
s ö n l i c h k e i t e n auf w ie einen Lehrer und einen 
B ü r g e r m e i s t e r und den vorher e r w ä h n t e n Gast
wir t . 

Es hatte auch S e h e n s w ü r d i g k e i t e n : einen M ü h 
lenteich und einen r ies igen Kastanienbaum, 

e inen Bach mit einer mass iven Brücke u n d e in 
neues, s c h ö n e s S c h u l g e b ä u d e . Es war e in p räch
tiges Dorf! 

Immerhin war ich froh, wenn ich, bis zum 
n ä c h s t e n Tag mit neuem W i s s e n versorgt, ihm 
zur Mi t tagsze i t den Rücken kehren konnte . . . 

Ich machte noch einige M a l e Rast unter den 
B ä u m e n am W e g . Ich flocht die zerzausten Z ö p f e 
neu, ich t r ä u m t e e in wen ig in die flirrende blaue 
Luft h ine in oder pf lückte einen B l u m e n s t r a u ß 
für die ungeduld ig wartende Mut t e r . Oft ver
g a ß ich i rgend etwas, eine Haarschleife, die aus
gezogenen Sandalen oder — i n schl immen Fä l 
len — den Schultornister. M a n c h m a l brachten 
Nachbars b ö s e Buben die ver lo renen Dinge mit, 
und das war schlimm, denn sie h ä u f t e n damit 
feurige K o h l e n auf mein Haupt . 

J a — und zuletzt war dann wieder B i r k e n t a l 
da, ich g ing darauf zu w ie auf e in strahlendes 
G e m ä l d e , besonders wenn der H i m m e l ü b e r dem 
W a l d so b lau und die W o l k e n ganz h e l l waren . 
Im F r ü h j a h r lugten noch die roten D ä c h e r durch 
das F i l i g r a n der B i rkenzwek ie , i m Sommer h i n 
gegen sah man sie kaum, so dicht w a r al les be
laubt. A c h , mein He rz hat dieses B i l d auf je
dem H e i m w e g festgehalten. K ö n n t e ich nur mit 
dem Pinse l umgehen — ich w ü r d e es heute noch 
malen. So aber sehe ich es nur manchmal, wenn 
ich i m Traum nach Hause gehe. 

Ja , mein G r o ß e r , morgen werde ich dich noch 
e inmal ganz fest an die H a n d nehmen. D u m u ß t 
noch ein wen ig mehr die A u g e n offenhalten, 
wenn du ü b e r die S t r a ß e n gehst, e in w e n i g 
mehr achtgeben an den Zebrastreifen, beson
ders auf dieser tück i schen Kreuzung , ü b e r die 
der Fe rnve rkehr braust. 

S p ä t e r e inmal — v i e l s p ä t e r — werde ich d i r 
v o n der Sehnsucht e r z ä h l e n , die dich e inmal eine 
andere S t r a ß e füh ren wol l t e , e inen einsamen, 
nicht sehr bedeutenden Pfad: 

Den g lückl ichen Schulweg deiner Mut te r . 

C h a r l o t t e S c h r ö t e r 

Spiel am Strand 

Aufn . : Mauritius 

Ach, wie ös de Ragen scheen . . . 
Et rägent, et rägent. 
Nu ward de Voader Kiewer seeje 
un alle Blomkes wäre bleeje, 
un Föld un Wäse waren jreen, 
ach, wie ös doch de Ragen scheen. 

Et rägent, et rägent. 
De Kluck ös enne Schien getoage, 
denn sie kann Rage schlecht verdroage, 
sie schricht de Kieckelkinder to: 
„Man rasch, ju kreege natte Schohl' 

Et rägent, et rägent. 
De Arpel sacht to siener Fru: 
„Das Prachervolk red' noch von Schuh. 
Ich vor mein Teil bleib grad hier stehn — 
ach, was ös de Ragen scheen!" 

Et rägent, et rägent. 
De Hoahn huckt undere Leiterwoage, 
uck he kann Rage schlecht verdroage. 
He schricht dem Arpel boßig an: 
„Du Lomperkörl, na wacht du man!" 

Et rägent, et rägent. 
De Arpel sacht: „Watt watt, watt watt', 
— he kann met enne Moal uck Platt — 
„treii eck die Schobbjack moal alleen!" 
De Hoahn krakehlt: „Na scheen, na scheen.' 

De Sonnke schient, die Sonnke schient. 
De Schwoalkes ileege dorche Loit 
de Welt ös voller Blomedott 
un Föld un Wäse wäre green — 
ach, wat moakt de Ragen scheen!' 

Meta Bend ig 

Der versteckte Hecht 
Es ist für uns eine Freude, w e n n w i r v o n un

serer He imat lesen. A b e r auch a l le unsere Er
innerungen werden w iede r wachgerufen. W e r 
die S c h ö n h e i t e n und Reize unseres L y c k e r K r e i 
ses kennt, w i r d mich vers tehen. W i r wohnten 
in Lepa rken A b b a u , dicht am See, g e g e n ü b e r 
W o s z e l l e n . Dort w a r es besonders schön , wenn 
i m F r ü h j a h r a l les g r ü n t e u n d b l ü h t e und die 
V ö g e l sangen. Damals w u ß t e n w i r nicht, wie 
g lückl ich w i r waren . Erst jetzt sehen wi r , was 
w i r ve r lo ren haben. W a s spendete uns dort die 
N a t u r nicht a l les! M i t den W a l d e r d b e e r e n fing 
es an, dann kamen Blaubeeren , Himbeeren , 
schl ießl ich die Pre ise lbeeren. A l l e s konnten wir 
uns aus dem W a l d holen . 

U n d erst d ie P i l z e ! A l l e Sor ten gab es im 
Grabn icker P fa r rwa ld , und w i r konnten uns 
K ö r b e v o l l ho len . A m meisten wuchsen dort 
Pfifferl inge, G e l b ö h r c h e n genannt, aber auch 
Ste in- und But terp i lze gab es zur G e n ü g e Im 
Herbst gab es i n den K o p p e l n so v ie le Cham
pignons, d a ß es eine Freude war, sie zu sam
meln . 

W i e abwechslungsreich waren die Fisch 
gerichte! Es gab in meiner Heimat al'e mög
lichen Sorten v o n Süßf i schen . W e n n die Hechte 
laichten, zogen sie i n die k le ins ten G r ä b e n im 
Fe ld , so d a ß man sie leicht fangen konnte Ein
ma l f ing unser Sohn e inen Hecht und ver
steckte ihn unter seiner Jacke. Leider war der 
Bursche ba ld so g r o ß w ie der Junge. Damals 
war der Fleischermeis ter Jakubz ick aus Lyck 
gerade be i uns. A c h , m u ß t e der lachen, d a ß der 
Junge den g r o ß e n Fisch so schön versteckt hatte, 
d a ß al les zu sehen war. Fr . Rembi tzk i 

Der W i t w e r 

A l s ein Landmann vor Nachbarn den Wunsch 
ä u ß e r t e , als W i t w e r mit s iebzig Jahren noch 
e inmal zu heiraten und dabei lauter verwun
d e r e n Gesichtern begegnete, rief er mit heraus
forderndem Gesicht: 

m i . ^ T r
 k ° t l u u S u p p ' ' w e r s t ö P P t d e S t r ü m p ' , mit w e m schabberst!?" O F R . 
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Ostpieußische Sportmeldungen 

Die bis vor kurzem stolze Streitmacht deutscher 

Motorrad-Rennfahrer und Firmen, die in den 

Weltmeisterschaitsrennen eine Rolle spielten, ist 

aul zwei Namen dezimiert. Der aus Königsberg 

stammende OstpreuBe Hans-Georg Anscheidt ist 

neben Ernst Degner der einzige, der in den Solo

klassen „mitmischt", wenn Punkte verleilt und 

Weltrekorde gefahren werden. Mit seiner Kreid-

ler-Renn-Florett wurde er Europameister 1961, 

Deutscher Meister 1962 und 1963, Vizeweltmei

ster 1962 und 1963 und dritter der Weltmeister

schaften 1964, hat es jetzt aber in der 500-ccm-

Klasse mit einer übermächtigen Konkurrenz aus 

Japan zu tun. W. Ge. 

„Mr. Gei niany" wurde 50! Siegfried P e r r e y 
V f L K ö n i g s b e r g ' H a ß l o c h , eine motorische P e r s ö n 
lichkeit im deutschen Sport und besonders in Tokio 
bei den Olympischen Spielen unter dieser Bezeich
nung bekannt Reworden, heute G e s c h ä f t s f ü h r e r des 
Ausschusses für den Leistungssport in Kö ln , voll
endete am 28. Mai das 50. Lebensjahr. 

Klaus l lonska wieder aktiv. O s t p r e u ß e n s schnell
ster L ä u f e r ü b e r 100 m (10.4) und 200 m (20,9) Ulonska 
(22) vom A S V K ö l n , der nach einer schwieligen Ope
ration 1964 fast vollkommen aussetzen m u ß t e , star
tete jetzt wieder. Mit 23,0 Sek. für die 200 m ist er 
e r k l ä r l i c h e r w e i s e noch weit von seiner Bestform ent
fernt. 

Den Siegerpokal der K ö n i g i n gewann ein Ostdeut
scher. Der Hamburger Jollensegler Ulrich L i b o r 
(25), der bei der Hamburger Segelregatta auf der 
Alster den Preis der englischen K ö n i g i n gewann, 
stammt aus Kusel in Oberschlesien. Ulrich Libor 
hatte die Ehre, den Preis aus der Hand der K ö n i g i n 
entgegennehmen zu k ö n n e n . 

Nur mit einein Ring Vorsprung erreichten die 
deutschen K l e i n k a l i b e r - S c h ü t z e n im Dreistellungs
kampf im L ä n d e r k a m p f gegen die CSSK in Wies
baden den Sieg. In der Einzelwertung waren die 
beiden O s t p r e u ß e n Klaus Z ä h r i n g e r , Osterode 
Stuttgart, und Peter K o h n k e , K ö n i g s b e r g ' B r e -
m e r v ö r d e , beide Olympiamedaillengewinner (Bronze 
und Gold) 1960 in Rom. mit 1147 bzw. 1144 Ringen die 
besten S c h ü t z e n . 

Der deutsche Achter erstmals ohne v. Groddeck 
Der neu gebildete deutsche Achter (Ratzeburg' 
L ü b e c k ) ging in L ü b e c k bei der ersten internationa
len Ruderregatta an den Start ohne die l a n g j ä h r i g e n 
Meisterruderer v. G r o d d e c k - O s t p r e u ß e n und 
B i t t n e r - Schlesien, die den Leistungssport aus 
beruflichen G r ü n d e n aufgaben. Mit dem Schlesier 
S c h r ö d e r gewann auch der neue Achter beide 
Rennen recht sicher. 

Schafft B a y e r n - M ü n c h e n mit Olk die Rundesliga? 
Das erste Aufstiegsspiel zur F u ß b a l l b u n d e s l i g a 

mit dem Nationalspieler Werner O l k - Osterode, 
gewann „ B a y e r n " mit 2:0 gegen Tennis Borussia Ber
lin bei schlechtesten P l a t z v e r h ä l t n i s s e n . Die Bayern 
stehen gegen Berlin. S a a r b r ü c k e n und Aachen vor 
einer schweren, doch l ö s b a r e n Aufgabe. 

Beachtliche Siege beim internationalen Sportfest 
in Hagen. Herausragend war der 1000-m-Sieg von 
Boda T ü m m l e r , Bromberg/Charlottenburg, in 
2:20,6 Minuten. Weitere ostdeutsche Siege gab es 
durch Josef S c h w a r z -.Sudetenland in 21,2 Sek. 
ü b e r 200 m, Manfred K i n d e r . Asco K ö n i g s b e r g , in 
47,1 Sek. ü b e r 400 m. und Gunter S p i e l v o g e l -
Schlesien im Hochsprung mit 2.08 Meter. Dieter B o -
g a t z k i , Konitz/Sjiegen, hatte kurz zuvor einen 
800-m-Lauf in Barcelona gewonnen, und der junge 
W e s t p r e u ß e Wolfgang R e i ß - O s n a b r ü c k steigerte 
sich im K u g e l s t o ß e n von 17.17 auf 17,29 Meter. 

„ P h i l i p p s g r o ß e r Paukenschlag!" So lautete die 
Uberschrift des Fachblatts „Le ichta th le t ik" , in dem 
die Weltklasseleistung des K ö n i g s b e r g e r / L ü b e c k e r 
L ä u f e r s Lutz P h i l i p p . Mathematik- und Sport
student, g e w ü r d i g t wird. Die deutsche Leichtatiethik 
hat wieder einen Langstreckler der Weltklasse. Mit 
diesen 28:44,8 Min. ü b e r 10 000 m am 23. Mai in Bo
chum unterbot er als erster 1965 die 29-Min.-Grenze 
und n ä h e r t sich dem Deutschen Rekord des zwei

fachen Olympiazweiten, des O s t p r e u ß e n Hans G r o -
d o t z k i , bei den Olympischen Spielen i960 in Rom 
(28:37,0 Min.). In der ewigen Weltbestenliste s t i e ß 
Philipp schlagartig auf den 16. Platz vor. Lang an
haltender Beifall der s a c h v e r s t ä n d i g e n Zuschauer
menge belohnte Philipp für seine ü b e r r a g e n d e Le i 
stung. Nach dem Lauf zeigte er eine erstaunliche 
Frische. Minutenlang jagte er im Innenraum mit 
einem ganzen S c h w ä r m autogrammhungriger Jun
gen umher. F ü r die kommenden L ä n d e r k ä m p f e und 
den Europacup sollte Deutschland mit Norpoth und 
Philipp sehr stark sein. 

Drei ostdeutsche Speerwerfer d r ä n g e n zur Spitze. 
Hermann S a 1 a m o n - Danzig warf den Speer in 
Heidelberg 78,93 m und n ä h e r t sich seiner Bestlei
stung von 82,19 m, w ä h r e n d Hans S c h e n k - Bar
tenstein 1964 78,12 m warf und jetzt auf 73.37 m kam 
Der junge w e s t p r e u ß i s c h e Z e h n k ä m p f e r Kurt 
B e n d 1 i n steigerte sich von 71,21 m im Vorjahr 
auf 73,35 m. W. Ge. 

Sonderlehrgang für jugendliche S p ä t a u s s i e d l e r 

Das G ö t t i n g e r Institut für Erz iehung und U n 
terricht beabsichtigt im Herbst einen 9. Sonder
lehrgang für jugendliche S p ä t a u s s i e d l e r e inzu
richten. A n diesem Lehrgang k ö n n e n wie bisher 
in erster L in ie solche Auss ied le r tei lnehmen, 
die in den ös t l ichen Staaten an einer a l lgemein
bi ldenden h ö h e r e n Schule die Re i feprü fung be
reits abgelegt haben. 

Es werden auch S p ä t a u s s i e d l e r zugelassen, die 
die Re i feprü fung an einer der zahlreichen h ö h e 
ren Fachschulen der ös t l i chen Staaten (allgemein 
Technikum genannt) abgelegt haben. Ferner 
kommen auch solche S p ä t a u s s i e d l e r in Betracht, 
die eine h ö h e r e Schule wegen der Auss ied lung 
kurz vor der Re i fep rü fung verlassen m u ß t e n , 
aber mindestens 6 Mona te in der letzten Klasse 
der betreifenden h ö h e r e n Schule am Unterricht 
tei lgenommen haben. A l s Fremdsprachen sind 
Polnisch und Russisch, eventuel l auch andere 
lebende Sprachen vorgesehen. 

Der Lehrgang dauert ein Jahr und endet mit 
einer E r g ä n z u n g s - bzw. Rei feprüfung , die nach 
Bestehen zum Studium an al len deutschen Hoch
schulen berechtigt. 

Bewerbungen sind umgehend unmittelbar an 
das G ö t t i n g e r Institut für Erz iehung und U n 
terricht, G ö t t i n g e n , W a g n e r s t r a ß e 1, zu richten. 

Patenschaft für den Schlesischen Rundfunk 

A l s erste Rundtunkanstalt der Bundesrepu
bl ik hat der S ü d d e u t s c h e Rundfunk die Paten
schaft für einen Rundfunksender ü b e r n o m m e n , 
der bis zur Ver t r e ibung sein Aufgabengebiet in 

Jugendseminar im Ostheim 
„Die Bedeutung der Menschenrechte in der 

g e g e n w ä r t i g e n P o l i t i k " he iß t e in Jugendseminar 
der Landsmannschaft O s t p r e u ß e n im Ostheim in 
Bad Pyrmont vom 4. bis 10. J u l i . 

Zur Te i lnahme eingeladen werden Schüler , 
Studenten und Be ru f s t ä t i ge (Mindestalter fünf
zehn Jahre). A n r e i s e Sonntag, 4. J u l i , bis 18 Uhr . 
Abre i s e Sonnabend, 10. J u l i , nach dem M i t t a g 
essen (12 Uhr) . Die Fahrtkosten, II. Klasse , wer
den w ä h r e n d der Tagung gegen V o r l a g e der 
Fahrkar te z u r ü c k e r s t a t t e t . Der Eigenbeitrag 
b e t r ä g t 40,— D M . A n m e l d u n g bis zum 15. Jun i 
an die Landsmannschaft O s t p r e u ß e n , Ab te i l ung 
Jugend, 2 Hamburg 13, Parkal lee 86, Telefon 
45 25 41/42. 

den deutschen Ostgebieten hatte. Der S ü d d e u t 
sche Rundfunk ist Pate für den Schlesischen 
Rundfunk geworden. 

Intendant Dr. Bausch hat inzwischen a n g e k ü n 
digt, d a ß der SDR die Kosten für die Erforschung 
der Geschichte des Schlesischen Rundfunks 
ü b e r n e h m e n w i r d . Im ü b r i g e n hat Dr . Bausch 
in einer Si tzung der Histor ischen Kommiss ion 
der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Rundfunk
anstalten die Hoffnung ausgesprochen, d a ß auch 
andere westdeutsche Rundfunkanstal ten ä h n 
liche Patenschaften ü b e r n e h m e n werden. A u s 
Ver t r iebenenkre isen wurde dazu inzwischen 
bekannt, d a ß sie es lebhalt b e g r ü ß e n w ü r d e n , 
wenn auch der Westdeutsche Rundfunk als g r ö ß 
ter deutscher Sender sich an der Patenschafts
akt ion betei l igen w ü r d e , in die noch der f r ü h e r e 
O s t m a r k e n - R u n d f u n k (Königsberg) 
einbezogen werden sollte. (HuF) 

S k a n d a l ö s e „E inhe i t " 

Soldau — Die Invalidengenossenschaft „Ein
heit" in S o 1 d a u" ist Gegenstand v o n Angr i f 
fen des polnischen Gewerkschaftsblattes „Glos 
Pracy" . Die v o n dieser Genossenschaft v e r w a l 
teten W e r k s t ä t t e n seien schmutzig, das V e r 
h ä l t n i s zur Jugend, die in die Lehre genommen 
werde, s k a n d a l ö s . Nach wenigen Mona ten habe 
man a u f g e h ö r t , sich für die Jungen und M ä d 
chen zu interessieren, sie sogar entlassen, was 
erst auf Intervention der B e h ö r d e n r ü c k g ä n g i g 
gemacht worden sei, lasse sie aber nichts lernen. 

C S t e l l e n a n g e b o t e 

Eine j ü n g e r e Mitarbeiterin 

für unsere 

auch A n f ä n g e r i n — suchen wir 

Buchhaltung 
Unser B ü r o in Hamburg wird Ihnen gefallen. Wir erbitten 

Ihre Bewerbung mit Lebenslauf u. Nr. 51 739 Das O s t p r e u ß e n 

blatt. Anz.-Abt. , Hamburg 13. 

Suche f le iß ige , saubere 

Verkäuferin 
für Soft-Eisstand im Raum Stuttgart. Fachkenntnisse nicht 
erforderlich, da Einarbeitung erfolgt. Gehalt 500 ^DM monat
lich. Bewerbungen erbeten an Soft-Eis-Vertrieb Siegfried 
Cabjolsky. 7300 E ß l i n g e n N. . P a r k s t r a ß e 43 45, Telefon 35 38 63. 

F ü r die Leitung unseres B u c h v e r s a n d e s in Hamburg 

suchen wir einen j ü n g e r e n , fachlich vorgebildeten 

Mitarbeiter 
der auch a u ß e r h a l b Hamburgs Verkaufsausstellungen durch

führt . F ü h r e r s c h e i n erforderlich; Dienstwagen ist vorhanden. 

O s t p r e u ß e n werden bevorzugt. Bewerbungen mit Lebenslauf, 

Zeugnissen und Lichtbild u. Nr. 53 233 Das O s t p r e u ß e n b l a t t , 

Anz.-Abt. , 2 Hamburg 13. 

> OSTDEUTSCHE AQUARELLE 
f 12 aquarellierte Federzeichnungen von F. M . Jansen in fünf-
f färb . Offsetdruck. Format je Bi ld 36 x 27 cm. M A P P E 7,50 D M . 
f Die Mappe e n t h ä l t ü b e r w i e g e n d S t ä d t e a n s i c h t e n aus Ost- und 
J W e s t p r e u ß e n und Danzig, dazu charakterische o s t p r e u ß i s c h e 
\ Landschaftsdarstellungen. Die Zeichnungen sind nach Studien 
" und Skizzen bei einer Reise im Jahre 1943 entstanden. 
\ R A U T E N B E R G S C H E B U C H H A N D L U N G . 295 Leer, Postfach 909 
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Tausende Nachb. llflMBI RIIlllJbH z. Probe 

100 StÜCk SS mm S . KS < e l n s l e f K A U T A B A K nach amerik. Art 
Kein Risiko, Rückgabereeht. 30 Tage Ziel Hersteller: Lotjbeck & Cie., Ingolstadt 
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Ich suche ab sofort einen verheirateten 

Krankenpfleger 
zur Mitarbeit am Viktoria-Hospital in Bad Godesberg. 

Dr. med. Grat Lehndorff, Chefarzt 

Z u m Oktober und Apr i l werden aufge
nommen: 
1. in der Krankenpflegeschule Wetzlar 

zur Ausbildung als Krankenschwester 
gesunde ev. M ä d c h e n (17—25 J.) 

2. in der Vorschule f. sozialen u. pflege
rischen Dienst. M ä d c h e n (14—15 J.) mit 
gutem Volksschulzeugnis 

3. M i t t e l s c h ü l e r i n n e n zur Ableistung des 
hauswirtschaftlichen Jahres 

4. M ä d c h e n und Frauen (17—37 J.). Aus
bildung als Krankenhaus-Helferin. 

K ö n i g s b e r g e r Diakonissen-Mutterhaus auf Altenberg 
633 Wetzlar. Postfach 443 

H O N I G 
H O N I G b i l l i g e r ! 
l a goldgelber , gar . na turre iner 

BIENEN-, BLUTEN-, SCHLEUDER-

M a r k e » S o n n e n s c h e i n * , Ext ra -Aus lese , wunderbares A r o m a 

472 k g ne t to ( l O - P f d . - E i m e r ) D M 17 ,80 

27« k g ne t to ( 5 - P f d . - E i m e r j D M 9 , 8 0 

Keine Eimerberechnung. Seit 45 Jahren! Nachnahme ab Honighaus 

SEIBOLD & CO., 2353 Nortorf/Holstein, Abt.: 11 

Wegen Ausscheidens der l a n g j ä h r i g e n Wirtschafterin wird für 
m i t t e l g r o ß e n Gutshaushalt in S t a d t n ä h e eine 

Köchin - Wirtschafterin 
gesucht. Perfekt in l ä n d l i c h e r und feiner K ü c h e . Zwei Koch
lehrlinge und Hauspersonal vorhanden. K ü c h e modernst ein
gerichtet. A u s f ü h r l i c h e Bewerbungen und G e h a l t s a n s p r ü c h e 
erbeten u. Nr. 53 580 Das O s t p r e u ß e n b l a t t , Anz.-Abt. , Ham
burg 13. 

Gvmnastiklehrennnen • Ausbildung 

(staatl. P r ü f u n g ) 
Gymnastik • Pflegerische Gym
nastik Sport Tanz Wahl 

gebiet Handarbeit. 
3 Schulheime, 3 G y m n a s t i k s ä l e 

1 Turnhalle 
Jahn-Schule, f rüher Zoppot 
letzt Ostseebad G l ü c k s b u r g 

Flensburg 
Bilderprospekt anfordern! 

Mein Wunsch: ein liebes, einf. Ost
p r e u ß e n m ä d e l als L e b e n s g e f ä h r 
tin. Bin O s t p r e u ß e , Angestellter. 
35/1,70, ev., schlk., N i c h t t ä n z e r . 
Nichtraucher, habe ein ruh. We
sen u. bin sehr naturverb. Zuschr. 
m. Bi ld (zurück) erb. u. Nr. 53 384 
Das O s t p r e u ß e n b l a t t , Anz.-Abt. , 
Hamburg 13. 

O s t p r e u ß e , m. eig., gutgehend. 
Fahrschule i. G r o ß s t a d t , West
deutsch!., dklbld.. 1,62 gr. ev., so-

F ü r s e l b s t ä n d i g e Vertrauensstellung in meinem modern ein
gerichteten kleinen (2 Erwachsene) o s t p r e u ß i s c h e n Haushall, 
N ä h e L ü b e c k , suche ich zu sofort oder s p ä t e r 

ältere Wirtschafterin 
Angebote erbeten an Frau Dr. med. Lieselotte Ackermann, 
2061 S i e b e n b ä u m e n ü b e r Bad Oldesloe. 

Beiköchin 
gesucht. 

Ev. M ü t t e r k u r h e i m 

Bad Bertrich 

Ä l t e r e s 

Landarbeiter-Ehepaar 
in Dauerstellung gesucht. Ver-
trauensstellg., 12 Morgen stadt
nahe Obstplantage, 5 Kuhe. 
Jungvieh, 700 D M brutto. Frau 
kann stundenweise mitarbeit. 
4-Zim.-Wohnung, K ü c h e , Bad, 
Garten. 

Dipl . -Landwirt Hasenkamp 
3101 Altencelle, Martahof 
Fernruf 0 51 41 - 38 22 

Bis zu 50 *h Rabatt erhalten Wieder
v e r k ä u f e r a. Uhren, Goldschmuck 
usw. - Riesenauswahl. Angeb. v. 
W M . Liebmann K G . . Holzminden. 

Wirtschafterin i. d. alt. Jahr., 
ehrenh. u. sauber, wird v. einem 
alt. Vertriebenen, gesund., rüs t ig . , 
alleinst., ruh., pens. Beamten, 
Witwer o. Anh. , für einen kl. , 
einfach. Haushalt geg. Bezahlung, 
zur Vertretung od. auf l äng . Zeit 
gesucht. B e n ö t i g e keinen Arzt, 
was eine Seltenheit ist. W ä s c h e 
a u ß e r Haus. Fahrgeld wird ver
g ü t e t . Zuschr. m. Altersangabe, 
u n g e f ä h r e G r ö ß e . Gewicht u. Bildj 
( R ü c k g a b e erfolgt baldigst) erbe
ten, ebenso des gedachten Ent
gelts für die Arbeit i. d. kl . Haus
halt. Aufricht., ernstgem. Zuschr. 
a. das Postamt 3511 Wiershausen 
üb. Hann. M ü n d e n erbeten. 

80jähr. Ostpreufle m. 37j. Tochter 
sucht ostpr. Rentnerin z. Betreu
ung. Gebot, wird fr. Station, eig. 
Z i . i. meiner gut einyericht. 3-Zi.-
Wohng. Zuschr. erb. Johann B ö s e 
Hamburg-Rahlstedt, Lil iencron-
s t r a ß e 78. 

kanntsch. einer nett., aufricht 
h ä u s l . Dame bis 33 J . zw. bald! 
Heirat. V e r m ö g e n nicht n ö t i g 
Wer schreibt mir ( m ö g l . m. Bildj 
u Nr. 53 289 Das O s t p r e u ß e n b l a t t 
Anz.-Abt. . Hamburg 13? 

f * B e k a n n t s c h a f t e n 
v ) 

kanntsch. einer nett., aufricht 
h ä u s l . Dame bis 33 J . zw. bald! 
Heirat. V e r m ö g e n nicht n ö t i g 
Wer schreibt mir ( m ö g l . m. Bildj 
u Nr. 53 289 Das O s t p r e u ß e n b l a t t 
Anz.-Abt. . Hamburg 13? Welcher gebild., charakterf. Herr, 

nicht unter 40 J . , m ö c h t e dklbld., 
viels. interess., anmutige Ehe
partnerin (schuldl. gesch.) ken-
nenl. Gesch. u. Witwer nicht aus-
geschl. Freundl. Bildzuschr. (zu
rück) erb. u. Nr. 53 364 Das Ost
p r e u ß e n b l a t t , Anz.-Abt. . Ham
burg 13. 

kanntsch. einer nett., aufricht 
h ä u s l . Dame bis 33 J . zw. bald! 
Heirat. V e r m ö g e n nicht n ö t i g 
Wer schreibt mir ( m ö g l . m. Bildj 
u Nr. 53 289 Das O s t p r e u ß e n b l a t t 
Anz.-Abt. . Hamburg 13? Welcher gebild., charakterf. Herr, 

nicht unter 40 J . , m ö c h t e dklbld., 
viels. interess., anmutige Ehe
partnerin (schuldl. gesch.) ken-
nenl. Gesch. u. Witwer nicht aus-
geschl. Freundl. Bildzuschr. (zu
rück) erb. u. Nr. 53 364 Das Ost
p r e u ß e n b l a t t , Anz.-Abt. . Ham
burg 13. 

Meine z u k ü n f t i g e Lebenspartnerin 
soll einfach u. solide sein. Bin 
Arbeiter, 28,1,75, ev., N i c h t t ä n z e r 
(Raum Gelsenkirchen). Ehrlich 
gem. Bildzuschr. erb. u. Nr. 53 510 
Das O s t p r e u ß e n b l a t t , Anz.-Abt. , 
Hamburg 13. 

Suche für meine Freundin, Wwe.. 
52 J . , ev., dkl. , m. viel Sinn für 
s c h ö n e H ä u s l i c h k . , einen charak
terfest. Herrn passend. Alters. 
Frdl . Bildzuschr. (zurück) erb. u. 
Nr. 53 501 Das O s t p r e u ß e n b l a t t , 
Anz.-Abt. . Hamburg 13. 

Ostpreufle, Witwer, 65,1,68. ev., r ü 
stig, eig. 3-Zim.-Wohng. i. Heidel
berg, ehem. Landwirt, sucht pas
send. Partnerin o. Anh. z. ge-
meinschaftl. Haushalt. Zuschr. 
erb. u. Nr. 53 504 Das Ostpreu
ß e n b l a t t , Anz.-Abt. , Hamburg 13. 

Handwerker, 35 1.86, ev., sucht Le
benspartnerin. Bildzuschr. erb. u. 
Nr. 53 509 Das O s t p r e u ß e n b l a t t , 
Anz.-Abt. , Hamburg 13. 

Ostpreufle, Witwer, 65,1,68. ev., r ü 
stig, eig. 3-Zim.-Wohng. i. Heidel
berg, ehem. Landwirt, sucht pas
send. Partnerin o. Anh. z. ge-
meinschaftl. Haushalt. Zuschr. 
erb. u. Nr. 53 504 Das Ostpreu
ß e n b l a t t , Anz.-Abt. , Hamburg 13. 

Handwerker, 35 1.86, ev., sucht Le
benspartnerin. Bildzuschr. erb. u. 
Nr. 53 509 Das O s t p r e u ß e n b l a t t , 
Anz.-Abt. , Hamburg 13. 

S c h w e r k r i e g s b e s c h ä d i g t e r (70 •/•). 
65 J . , ev., led., o. Anh. , 20 000 D M 
B a r v e r m ö g . , sucht eine anstand. 
Frau kennenzul. Kriegerwwe. od. 
Beamtenwwe. bevorzugt. Zuschr. 
erb. u. Nr. 53 454 Das O s t p r e u ß e n 
blatt, Anz.-Abt. , Hamburg 13. 

Raum Nordrh.-Westfalen. Rüst . Ost
p r e u ß e , Landwirt, LAG-Rentner . 
ev., 69 1,75, sucht L a n d s m ä n n i n , 
die auch LAG-Rentner in ist und 
gleichen Alters ( m ö g l . a. d. nördl . 
Ostpr.. jedoch nicht Bedingung) z. 
gemeins. H a u s h a l t s f ü h r u n g . Woh
nung mit 4 R ä u m e n vorhanden. 
Nur ernstgem. Bildzuschr. erb. u. 
Nr. 53 540 Das O s t p r e u ß e n b l a t t , 
Anz.-Abt. , Hamburg 13. 

S c h w e r k r i e g s b e s c h ä d i g t e r (70 •/•). 
65 J . , ev., led., o. Anh. , 20 000 D M 
B a r v e r m ö g . , sucht eine anstand. 
Frau kennenzul. Kriegerwwe. od. 
Beamtenwwe. bevorzugt. Zuschr. 
erb. u. Nr. 53 454 Das O s t p r e u ß e n 
blatt, Anz.-Abt. , Hamburg 13. 

Raum Nordrh.-Westfalen. Rüst . Ost
p r e u ß e , Landwirt, LAG-Rentner . 
ev., 69 1,75, sucht L a n d s m ä n n i n , 
die auch LAG-Rentner in ist und 
gleichen Alters ( m ö g l . a. d. nördl . 
Ostpr.. jedoch nicht Bedingung) z. 
gemeins. H a u s h a l t s f ü h r u n g . Woh
nung mit 4 R ä u m e n vorhanden. 
Nur ernstgem. Bildzuschr. erb. u. 
Nr. 53 540 Das O s t p r e u ß e n b l a t t , 
Anz.-Abt. , Hamburg 13. 

B e s t ä t i g u n g 

Raum Nordrh.-Westfalen. Rüst . Ost
p r e u ß e , Landwirt, LAG-Rentner . 
ev., 69 1,75, sucht L a n d s m ä n n i n , 
die auch LAG-Rentner in ist und 
gleichen Alters ( m ö g l . a. d. nördl . 
Ostpr.. jedoch nicht Bedingung) z. 
gemeins. H a u s h a l t s f ü h r u n g . Woh
nung mit 4 R ä u m e n vorhanden. 
Nur ernstgem. Bildzuschr. erb. u. 
Nr. 53 540 Das O s t p r e u ß e n b l a t t , 
Anz.-Abt. , Hamburg 13. 

Suche Zeugen, die b e s t ä t i g e n k ö n 
nen, d a ß wir i. K ö n i g s b e r g Pr. , 
S t r a u ß s t r a Q e 21 u. M o z a r t s t r a ß e , 
von 1923—1935 ein selbst. Klemp
nerei- u. I n s t a l l a t i o n s g e s c h ä f t be
trieben haben. Die Firma h i e ß : 
Kurt Manneck. Klempnerei u. In
stallation. Nachr. erb. Waltei 
Manneck. 495 Minden (Westf). 
Sandtrift 73. 

Rentner, Mitte 70, o. Anh. , sucht 
ä l t e r e Beninerin ohne Anhang 
zwecks gemeins. H a u s h a l t s f ü h 
rung. Kompl . Wohnung vorhan
den Bilr!".usclir. (zurück) erb. u. 
Nr. 53 531 Das O s l p r e u ß e n b l a t t , 
Anz.-Abt. , Hamburg 13. 

Suche Zeugen, die b e s t ä t i g e n k ö n 
nen, d a ß wir i. K ö n i g s b e r g Pr. , 
S t r a u ß s t r a Q e 21 u. M o z a r t s t r a ß e , 
von 1923—1935 ein selbst. Klemp
nerei- u. I n s t a l l a t i o n s g e s c h ä f t be
trieben haben. Die Firma h i e ß : 
Kurt Manneck. Klempnerei u. In
stallation. Nachr. erb. Waltei 
Manneck. 495 Minden (Westf). 
Sandtrift 73. 

Allen 

L Ä N D S L E U T E N 
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G r a u e nicht färben 
HAAR-ECHT - wasserhell gibt ergrautem 
Haor schnell u. unauffällig die jugendlich 
echte Naturfarbe dauerhaft zurück Keine 
Farbe! Unschädlich. „Endlich das Richtige", 
schreiben tausende zufriedene Kunden! 
S icherer E r fo lg . Haarverjüngungs-Kur 
mit Garantie DM 7,50 • Prospekt gratis. 
^ottert-cottttetic Abt 8 G 
56 Wuppertal-Vohwinkel Postfach 509 

V e r s c h i e d e n e s 

Kiosk mit G e t r ä n k e v e r k a u f , T a 
bakwaren, S ü ß w a r e n , Zeitungen 
u. a. m., W o h n m ö g l i c h k e i t vorh., 
evtl. H a u s ü b e r n a h m e . Umsatz 
ü b e r 150 000 D M 1964. wegen 
Krankheit abzugeben. Anfrag, 
erb. u. Nr. 53 386 Das O s t p r e u ß e n -
blatt, Anz.-Abt. , Hamburg 13. 

Ferien in D ä n e m a r k . L a n d s m ä n n i n 
bietet das ganze Jahr s c h ö n e , 
m ö b l . 2-Zim.-Wohng. m. K ü c h e , 
B e t t w ä s c h e u. allem Komfort an 
der Vogelfluglinie m. Wald u. 
Wasser, wochenweise für 100 D M . 
Edith Murhart. Stubberup-Ny-
k ö b i n g , Falster-.Oanmark. 

Wer tauscht Wohnung von Pfalz 
nach Westerwald (Rentnerin)? 
Angeb. erb. u. Nr. 53 447 Das Ost
p r e u ß e n b l a t t . Anz.-Abt. . Ham
burg 13. 

Ca. 2500 qm G r u n d s t ü c k mit 'Ii Dop-i 
pelhaus und N e b e n g e b ä u d e n . 
Zentralheizung, sofort beziehbar,! 
und 3800 qm G r u n d s t ü c k , unbe-; 
baut, einzeln oder zusammen zu 1 

verkaufen, beide in der N ä h e 
Hamburs-Ochsenzoll gelegen. Z u 
schrift, erb. u. Nr. 53 597 Das Ost-' 
p r e u ß e n b l a t t . Anz.-Abt. , Ham-
burg 13.  

A11ere Rentnerin sucht Wohnung, 
ptr. u. ländl . , evtl. Zentralhei
zung. K l . Hilfe e r w ü n s c h t . A n 
geb. erb. u. Nr. 53 356 Das Ost
p r e u ß e n b l a t t , Anz.-Abt.. Ham-
burg 13. 

E R H O L U N G "und wirkliche Ruhe| 
finden Sie bei uns. Ruhig schla-' 
fen — gut essen — bequeme Wan
derwege bietet Familie Adolf 
Limper, 5921 Beddelhausen ü b e r 
Berleburg. — Vollpension 10 D M . 

2 erstkl. B a u e r n g e h ö f t e als Neben
erwerbssiedlung sofort gegen bari 
zu verk. 1 Hof, 1000 qm. Mandels
loh, K r . Neustadt a. Rbge., 1 Hof,' 
4100 qm, i. G ö x e - H a n . - L a n d . — 
Gem. Mandelsloh, Wohnhaus, 200 
qm Wohnfl., gr. Stallungen und 
N e b e n r ä u m e 60 000 D M . Gem. 
G ö x e ( N ä h e Deister), Wohnhaus-
Stallung, mass. Scheune, 315 qm, 
N e b e n r ä u m e 90 000 D M . — Beide 
G e h ö f t e sind frei und k ö n n e n so
fort ü b e r n o m m e n werden. N ä h e 
res durch Walter Fiedler. Immo
bilien, 3 Hannover, Callinstr. 14. 

Altere Frau, ev., findet freien, iu -
higen Ferienaufenthalt geg. etwas 
N ä h a r b e i t . Johann Jonischt-it, 
5485 Sinzig a. Rhein, Assessoren
weg 25. 

Gebildete, alt. Dame, Ostpr.. sehr 
wirtschaftl., sucht geg. Mithilfe 
i. Haushalt kleine Wohng. Angeb. 
erb. u. Nr. 53 446 Das O s t p r e u ß e n 
blatt, Anz.-Abt. , Hamburg 13. 

Einfamilienhaus i. Bayrischen 
Wald, 1957 erbaut, ab sofort zu 
verpachten. Angeb. erb. u. Nr. 
53 442 Das O s t p r e u ß e n b l a t t , Anz.-
Abt.. Hamburg 13. 

Gesucht wird Willy Machheim, 
geb. 30. 3. 1916, aus K ö n i g s b e r g 
Pr., Oberhaberberg 28. Nachr. 
erb. u. Nr. 53 372 Das Ostpreu
ß e n b l a t t . Anz.-Abt. , Ham
burg 13. 

Wer kann Auskunft geben üb. 
d. Schicksal v. Martin Eich, 
geb. 20. 12. 1926 i. K ö n i g s b e r g 
Pr., Erkennungsmarke R . F l . E . B . 
VII -8235-. Eingesetzt bei der 
W ü r t t e m b e r g . 344 ID 5./Gren.-
Rgt. 855, Feldp.-Nr. 13 273 B ; ist 
in der Erkennungsmarkenliste 
des Regiments unter Zugang: 
7. 1. 1945 v. Fallsch.-Jg.-Rgt. 
Gardelegen, unter Abgang: 19. 
1. 1945 i. Osten südl . Krakau 
v e r m i ß t , eingetragen. Letzte 
Nachr. v. 6. 1. 1945 v. Bahnhof 
Gleiwitz O/S „auf Transport v. 
Gardelegen zum Einsatz". Nach
richt a. d. Vater Otto Eich, 
705 Waiblingen, Friedrich-Scho-
f e r - S t r a ß e 1/VII, erbeten. 

Wer w e i ß N ä h e r e s ü b . meinen 
Mann, Otto Wende, geb. 1. 6. 1901 
i Thierberg K r . Osterode, Ost
p r e u ß e n ? Soldat: Obergefreiter 

O. Wende, 2./Lu.-Flugm.-Regt. 91 
i Allenstein. Horst-Wessel-
Schule. Letzte Anschr. Feldpost-
Nr. L 52 734. Lg.-Postamt Posen. 
Wer hat ihn 1945 gesehen od. ge
sprochen? Nachr. erb. Frau 
E. Wende, 3101 G r o ß m o o r ü b e r 
Celle. 

Berufskollegen v. Schlachthof Ro
s e n a u - K ö n i g s b e r g Pr! Wer hat 
meinen Mann, den 1921 verstorb. 
Fleischergcsellen Georg Pfitzner 
kriegsbesch.. v. Zenti alverband 
d. Fleischergesellen, K b g Pr., 
B ü r o b. Stornier, Lindenmarkt, 
gekannt? Zwecks Rentensache. 
Gertrud Pfitzner, 875 Aschaffen
burg, A l e x a n d r a s t r a ß e 1 b.  

Elisabeth Siedler, geb. Schulz, geb. 
i 30. 7. 1891 zul. wohnh. i. Konigs-
I berg Pr., J a h n s t r a ß e 7, bzw. K b g . 
! Pr -Ponarth , S c h r e b e r s t r a ß e , ist 

angebl. zul. i . M ä r z 1948 i. K b g . 
b. d. Zusammenstllg. eines Trans
portes gesehen worden. Wem ist 
etwas ü b . d. Schicksal meiner 

i Mutter bekannt? Nachr. erb. Ger
trud Siedler. 3353 Bad Ganders
heim, H a g e n m ü h l e n w e g 4. 

Suche Erich Petzel (Kaufmann) od. 
I Ehefrau u. Reinhard Petzel ( f rüh . 
i Fleischermeister). Beide aus K ö 

nigsberg Pr.-Ponarth: Frieda Zy-
linski aus Labiau, O s t p r e u ß e n . 
Nachr. erb. Herbert K a r l G ö t z , 
5804 Herdecke/Ruhr. Hauptstr. 66. 

\chtung Ortelsburger! In meiner 
Rentensache suche ich Berta 
Wnendt. Frieda Gottschalk, Alma 
Halwas, Martha Pogorselskl, 
Berta Brzezinski, Martha 
Skwierz, Grete K i y , Bruno K l i m -
mek. Ernst Neumann. Alle, die 
ü b e r vorgen. Pers. Ausk. geben 
k ö n n e n , bitte ich um Nachricht. 
Unkosten werden erstattet. Frau 
Emma Nowotsch. geb. Sczepan, 
6836 Oftersheim. Mannheimer 
S t r a ß e 37. ^ 

Wer kann Auskunft geb. ü b . d. jet
zigen Wohnort d. Frau Berta Gtt-
bel, geb. Wormuth, zul. wohnh. 
Tapiau, Neustr., i . Hause v. Tisch
lermeister Eckert? Sie hatte einen 
Sohn Horst u. war m. d. Tischler 
Kurt G ö b e l verheiratet. Meine 
damalige Anschr.: Erna-Charlotte 
M ü l l e r , geb. Rolack, aus Tapiau-
G r o ß h o f , Lindemannstr. 15, seit 
1937 wohnh. i . Kle in-Nuhr, Kreis 
Wehlau, Poststelle I. Jetzige A n 
schrift: 61 Darmstadt. Escholl-
b r ü c k e r S t r a ß e 34. 

Wir suchen immer noch nach 20-
j ä h r . U n g e w i ß h e i t unseren Sohn, 
Ö b e r g e f r . Ewald Faeth, geb. 5. 6. 
1922, Feldpost-Nr. 28 680 B, Viborg, 
D ä n e m a r k . Wer w e i ß seine Feld
post-Nr., nachdem er Januar 1945 
zum Einsatz m u ß t e ? U m Nach
richt bitten die Eltern: Auguste 
und E m i l Faeth, 3509 Melgershau
sen ( f rüh . Moritzfelde, K r . Inster
burg). 

• Anzeigen knüpfen neue Bande 

Katalog kostenlos 

feine 
BERNSTEIN
ARBEITEN 
ostpr. 
Meister 8011 Münctien-VÄTERSTETTEN 

Anzeigentexte recht deutlich schreiben 

Die V e r m ä h l u n g meiner Toch
ter 

H i l d e g a r d 

mit Herrn 

H a n s - P e t e r G o l a 

gebe ich bekannt. 

Lucie Bach 
2225 Schafstedt (Dithm) 
am 4. Juni 1965 
fr. Biegiethen, K r . Samland 

Zum 70. Geburtstag am 17. Juni 1965 meines 
lieben Mannes, unseres guten Papas, Schwieger
papas und Opas 

Max Müller 
f r ü h e r Hochfeld, Kreis S c h l o ß b e r g 

die herzlichsten G l ü c k w ü n s c h e , Gesundheit und noch viele 
gemeinsame Jahre. 
In Dankbarkeit 

seine Frau E m m i , Tochter K ä t i , Sohn 
D i e t r i c h . Schwiegertochter, Schwiegersohn 
und 6 Enkel 

Radolfzell a. Bodensee, O s t l a n d s t r a ß e 5 

Ihre Verlobung geben bekannt 

Ursula Dreser Hans-Joachim Becker 
Graphik - Malerei Bauing. - Architekt 

Stadthagen, Seilerstr. 60 Hannover-Kirchrode, Molanusweg 48 
f r ü h e r Bischofsburg, O s t p r e u ß e n 

Pfingsten 1965 - z. Z. Haus Strohmeyer, Hahnenklee-Bockswiese 

Ihre V e r m ä h l u n g geben bekannt 

Ulrich Molkenthin 
Chemie-Ingenieur 

Erika Molkenthin 
geb. Depta 

Pfingsten 1965 
Wiesbaden, M ö r i k e s t r a ß e 2 
fr. K ö n i g s b e r g Pr. 
H a g e n s t r a ß e 46 

Hildesheim 
T r i l l k e s t r a ß e 5 

f 70 

A m 5. Juni 1965 feierte mein 
lieber Mann, unser lieber V a 
ter und G r o ß v a t e r 

Johann Schmidt 
fr. Neuhoff, K r . Lotzen, Ostpr. 

jetzt 6501 Nieder-Olm 
Uhlandstr. 11, K r . Mainz 

seinen 70. Geburtstag. 
Es gratulieren herzlich und 
w ü n s c h e n weiterhin Gesund
heit und Gottes Segen 

seine Frau 
seine Kinder und Enkel 

V 
78 

Unserem lieben Onkel und 
G r o ß o n k e l 

Ernst Stechel 
aus Lethenen, Kreis Labiau 

jetzt Röhl . K r . Bitburg (Eifel) 

gratulieren herzlichst zum Ge
burtstag und w ü n s c h e n Kraft 
in seinem schweren Leiden. 

C h r i s t e l T r i p p i e r 
u n d K i n d e r 

633 Wetzlar 
H a n s - S a c h s - S t r a ß e 24 

Ihre V e r m ä h l u n g geben bekannt 

Pastor Eberhard Bornhak 

J 

Doris Bornhak 
geb. Haensch 

4. Juni 1965 

3174 Meine 
Kreis Gifhorn 

2151 Nindorf 
fr. Deimetal, K r . Labiau 

A m 11. Juni 1965 feiert mein 
lieber Mann und guter Vater 

Albert Ehlert 
fr. K ö n i g s b e r g Pr. 

G e n e r a l - L i t z m a n n - S t r a ß e 41 
und A p p e l b a u m s t r a ß e 5 

jetzt 5860 Iserlohn (Westf) 
N u ß b e r g s t r a ß e 28 

seinen 75. Geburtstag. 
Es gratulieren herzlichst 

s e i n e F r a u 
u n d T o c h t e r E r n a 

Zum 40. Hochzeitstag unserer 
lieben Eltern 

Adolf Brosell 
und Frau Anna 

geb. Sahm 

am 11. Juni 1965 gratulieren wir 
recht herzlich und w ü n s c h e n 
gute Gesundheit und Gottes 
reichen Segen für das weitere 
Leben. 

Die dankbaren K i n d e r 
n e b s t F a m i l i e n 

464 Wattenscheid 
A s c h e n b r u c h s t r a ß e 18 
fr. Gr. -Lauth, K r . Pr. -Eylau 

A m 16. Juni 1965 feiert mein 
lieber Mann, Vater, Schwieger
vater und Opa 

Johann Teubert 
aus Bergfriede, O s t p r e u ß e n 

seinen 70. Geburtstag. 
Es gratulieren herzlich und 
w ü n s c h e n alles Gute 

seine Frau Martha 
Tochter Edith 
Schwiegersohn Gerhard 
und Enkelin Helga 

41 Duisburg-Bissingheim 
H e r r n . - G r o t h e - S t r a ß e 57 

A m 19. Mai 1965 feierte 

Johann Eichner 
aus Mostolten, K r . Lyck, Ostpr. 
jetzt H o i s b ü t t e l ü b . Ahrensburg 

A m S c h ü b e r g 3 

seinen 80. Geburtstag. 

Es gratulieren herzlich und 
w ü n s c h e n weiterhin gute Ge
sundheit 

a l l e V e r w a n d t e n 

V 

A m 12. Juni 1965 feiert unsere 
liebe Mutti, Schwiegermutter 
und Oma, Frau 

Maria Schulz 
geb. Gerigk 

Klempnermeisterswitwe 
fr. Allenstein, O s t p r e u ß e n 

R o b e r t s t r a ß e 1 
ihren 83. Geburtstag. 
Es gratulieren herzlichst und 
w ü n s c h e n Gottes Segen und 
weiterhin Gesundheit 

ihre dankbaren K i n d e r 
Gertrud Lawatsch 

geb. Schulz 
mit Familie, Neu-Ulm 
Herta Zitzelsberger 

geb. Schulz, Augsburg 
Herbert Schulz mit Familie 

Hamburg 
Willy Schulz mit Familie 

Hannover 
Artur Schulz mit Familie 

Bochum 
und 12 Enkelkinder 

Neu-Ulm/Offenhausen 
Kirchweg 18 b. Lawatsch 

Durch Gottes G ü t e feiern am 
12. Juni 1965 unsere lieben 
Eltern und G r o ß e l t e r n 

Eduard Scheltulat 
Elisabeth Scheltulat 

geb. Hochwald 
f r ü h e r Willuhnen 

Kreis S c h l o ß b e r g , O s t p r e u ß e n 
das Fest . der Diamantenen 
Hochzeit. 
Es gratulieren herzlichst 

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

3345 Winnigstedt, A n der Burg 7 
V J 

A m 14. Juni 1965 feiert unsere 
liebe Mutter 

Marta Sokolowski 
geb. Cziesltk 

f r ü h e r Lyck, Ostpr. 
Danziger S t r a ß e 12 

jetzt 33 Braunschweig 
Franke & Heidecke-Str. 14 

ihren 70. Geburtstag. 
Es gratulieren herzlich 

i h r e K i n d e r 
u n d A n g e h ö r i g e 

r \ 
A m 13. Juni 1965 feiert unsere 
liebe Mutter. Schwiegermutter 
und Oma 

Frida Muhlack 
geb. Rieck 

ihren 70. Geburtstag. 
Es gratulieren herzlich und 
w ü n s c h e n Gottes Segen und 
Gesundheit 

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

466 Gelsenkirchen-Buer II 
A d l e r s t r a ü e 6 
f rüher S c h ö n t r i t t e n 
K r . Bartenstein, O s t p r e u ß e n 

A m 9. Juni 1965 feierte unsere 
liebe Mutter, Schwieger- und 
G r o ß m u t t e r . Frau 

Gertrud Zimmermann 
f r ü h e r Neuhoff, K r . Lotzen 
jetzt Engar, K r . Warburg 

ihren 70. Geburtstag. 

Ihr gratulieren herzlich und 
w ü n s c h e n Gesundheit und Got
tes Segen 

ihre dankbaren K i n d e r 

A m 11. Juni 1965 feiert meine 
liebe Mutter, unsere gute G r o ß 
mutter und U r g r o ß m u t t e r 

Marie Niedzwetzki 
ihren 80. Geburtstag. 
Es gratulieren herzlichst und 
w ü n s c h e n weiterhin beste Ge
sundheit 

i h r e T o c h t e r 
E n k e l u n d U r e n k e l 

46 Dortmund, W e i s b a c h s t r a ß e 31 
fr. Borschimmen. K r . Lyck 

A m 13. Juni 1965 feiert Frau 

Julia Borbe 
geb. Kwauka 

fr. Ragnit, K r . Tilsit-Ragnit 
Hagelsberger S t r a ß e 44 

jetzt 565 Solingen 
A u g u s t a s t r a ß e 43 

ihren 90. Geburtstag. 

Es gratulieren herzlichst und 
w ü n s c h e n alles Gute, beste Ge
sundheit und 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 15. Juni 1965 feiert unsere 
liebe Mutter. Schwiegermut
ter, G r o ß m u t t e r und U r g r o ß 
mutter 

Regine Twardowski 
geb. Buzilowski 

fr. V i e r b r ü c k e n , K r . Lyck 
jetzt 49 Herford, Birkenstr. 12 
ihren 80. Geburtstag. 
Gesundheit und Gottes Segen 
w ü n s c h e n ihr auch weiterhin 

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 

Unsere liebe Mutter, Schwie
germutter, G r o ß m u t t e r und 
Tante. Frau 

Rosa Lossau 
geb. Siebert 

geb. 22. 11. 1876 gest. 19. 5. 1965 

Ist sanft entschlafen. 

In stiller Trauer 

Luzia Rautenberg 
geb. Lossau 

und Sohn 
Kranz Lossau und Krau 
Rosa Hirsch, geb. Lossau 
Josef Hirsch und Kinder J 

I.eegebruch. Berlin 
75 Karlsruhe, M o i g e n s t i a ß e 40 
fr. S ü ß e n b e r g , O s t p r e u ß e n 

A m 19. Mai 1965 entschlief 
sanft unsere liebe Mutter, 
Schwiegermutter, G r o ß m u t t e r , 
U r g r o ß m u t t e r , S c h w ä g e r i n und 
Tante 

Agnes Einsler 
geb. Seeck 

im 83. Lebensjahre. 

In stiller Trauer 
im Namen aller A n g e h ö r i g e n 

Dr. Kurt Treptow und Frau 
Eva, geb. Einsler 

Gisela Jansen, geb. Einsler 

2 Hamburg-Wandsbek 
B r a u h a u s s t r a ß e 28 
f r ü h e r K ö n i g s b e r g Pr. 

Fern der geliebten Heimat ver
starb p l ö t z l i c h und unerwartet 
meine liebe Frau, unsere gute 
Mutter und G r o ß m u t t e r 

Anna Elisabeth Böse 
geb. Bosch 

im Alter von 70 Jahren. 

In stiller Trauer 
Johann B ö s e 
t Kinder 
und 7 Enkelkinder 

Hamburg-Rahlstedt 
L i l i e n c r o n s t r a ß e 78 
f r ü h e r Rastenburg 
Tannenwalder Weg 75 

t 
Herr, dein Wille geschehe! 

Gott, der Herr ü b e r Leben und 
Tod, nahm heute p l ö t z l i c h und 
unerwartet meine liebe, her
zensgute Frau, unsere Schwe
ster, S c h w ä g e r i n und Tante 

Emilie Beister 
geb. Fischer 

im Alter von 69 Jahren zu sich 
in sein Reich. 

In tiefer Trauer 
Johann Beister 
und Anverwandte 

Bochum, den 28. Mai 1965 
K ü p p e r s s t r a ß e 48 

Die Trauerfeier fand statt am 
Dienstag, dem 1. Juni 1965, um 
13.30 Uhr in der kleinen Trauer
halle des Friedhofes am Fre i 
grafendamm. A n s c h l i e ß e n d er
folgte die Beisetzung. 

A m 27. Mai 1965 entschlief nach 
kurzer, schwerer Krankheit 
mein lieber Mann, unser guter 
Vater, Schwiegervater und 
G r o ß v a t e r 

August Thalau 
im 73. Lebensjahre. 

In stiller Trauer 
Elisabeth Thalau 

geb. G r o ß j o h a n n 
Erich Thalau und Frau 

Er ika , geb. Haynatz 
und Klaus-Michael 
Lothar Thalau und Frau 

Er ika , geb. H ä r d e r 
Ettlingen (Baden) 
S c h e f f e l s t r a ß e 21 
f r ü h e r K ö n i g s b e r g Pr. 
Landsberger S t r a ß e 15 

Ihre Familien-Anzeige 

in das 

Ostpreußenblatt 

Nach langem, schwerem Leiden 
verschied an den Folgen seiner 
schweren Kriegsverletzungen 
unser Bruder und Schwager 

Hermann Borries 
geb. am 29 . 8. 1905 in Pillau 

gest. am 28. 5. 1965 in W ü r z b u r g 
f r ü h e r K ö n i g s b e r g Pr. 

K ö t t e l s t r a ß e 11 

In stiller Trauer 

Heinz Borries und Frau 
Offenbach/M., Bettlnastr. 42 

Lotte Hille, geb. Borries 
K a r l Hille, sowj. bes. Zone 

W ä h r e n d eines Kuraufenthaltes entschlief am 3. Mai 1965 in 
Abano Terme (Venedig) Frau 

Betty Richter 
geb. Reimer 

im Alter von 70 Jahren durch ein akutes Herzleiden. 

Gerade noch halten wir ihre letzten lebhaften und liebevollen 
G r ü ß e in den H ä n d e n , um so weniger erfassen wir den uner
warteten Verlust. Wir liebten in ihr die treusorgende Frau 
und aufopfernde Mutter, der die Sorge um ihre Familie Auf
gabe und E r f ü l l u n g war. 

Fritz Richter 
Siegfried Richter und Frau Ruth 
Erhard Richter und Frau Eisbeth 
mit Sohn Andreas 

5 K ö l n - S ü l z , Rheinbacher S t r a ß e 9 
f r ü h e r Tilsit und K ö n i g s b e r g Pr. 
Die Beisetzung erfolgte auf dem Neuen Friedhof in Junkers
dorf bei K ö l n . 

A m 17. Mai 1965 entschlief nach einem arbeitsreichen, schick
salshaften und in Geduld getragenem Leiden meine liebe 
Mutter, unsere gute Oma und Uroma 

A n n a W e i f j e n b e r g 
im Alter von 82 Jahren. 

In stiller Trauer 

Erna stobbe, geb. W e i ß e n b e r g 
Enkel und Urenkel 

«36 Friedberg (Hess). Bahnhofspassage 8 

früher M ü h l e G r o ß - O t t e n h a g e n . Kreis K ö n i g s b e r g 
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den 25. Mai 1965 

Welche Gott hat gerecht gemacht, 
die hat er auch herrlich gemacht. 

R ö m e r 8, 30 
Heute vollendete Gott der Herr den gesegneten L e 
bensweg unserer Mutter 

Clara Therese Füg 
geb. Preick 

geb. in Imten bei Tapiau am 14. Jul i 1880 
Sie glaubte, was die Gemeinde bekennt: 

A u f Christi Himmelfahrt allein 
ich meine Nachfahrt g r ü n d e . 

Ernst F ü g 
Erna Ogilvie, geb. F ü g 
Herta Schutt, geb. F ü g 
Grete F ü g , geb. Bansemir 
Alexander Ogilvie 

Berl in 37, Lupsteiner Weg 49 
zehn Enkel 
elf Urenkel 

Fern der geliebten Heimat entschlief am 21. Mai 1965 nach 
langem, schwerem Leiden unsere liebe Mutter, Schwieger
mutter, Oma, Schwester, S c h w ä g e r i n und Tante 

Auguste Glembotzki 
geb. Pasternak 

im Alter von 63 Jahren. 

In stiller Trauer 

Ernst Glembotzki und Frau Hildegard 
geb. Meyer 

Walter Hinzmann und Frau Gertraud 
geb Glembotzki 

Burkhard und Claudia 
als Enkelkinder 

4951 Todtenhausen, Kreis Minden, Kreiensal 7 

f r ü h e r Erlenau, Kreis Sensburg 

Nach einem Leben voller Liebe und G ü t e wurde am 
22. Mai 1965 unsere herzensgute, stets um uns be
sorgte Mutter, G r o ß m u t t e r und U r g r o ß m u t t e r , Frau 

Johanna Perbandt 
geb. Micks 

im gesegneten Alter von 85 Jahren von ihrem ge
duldig ertragenem Leiden e r l ö s t . 

In stiller Trauer 
im Namen aller A n g e h ö r i g e n 

Margarete Perbandt 

58 Hagen, W e i n b e r g s t r a ß e 4 
f r ü h e r K ö n i g s b e r g Pr.-Ponarth, Brandenburger S t r a ß e 35a 

t 
Meine geliebte Frau, unsere herzensgute Mutter, 
Schwiegermutter und Oma 

Klara Saalmann 
geb. Burchert 

ist heute im 87. Lebensjahre in Frieden heimgegangen. 

In stiller Trauer 
Franz Saalmann 
A n n y Saalmann 
Georg Saalmami und Frau Heia 

geb. Ehlers 
Gertrud Gerwien, geb. Saalmann 
Heinrich Erdmann u. Frau Margarete 

geb. Saalmann 
Peter Erdmann und Frau Johanna 
Michael Saalmann 
Hannes Saalmann und Frau Anni 

495 Minden (Westf), Wittekindallee 13, den 19. Mai 1965 

f r ü h e r K ö n i g s b e r g Pr. , Alter Garten 2 

Nach schwerer, mit Geduld getragener Krankheit entschlief 
heute unsere liebe Kusine 

Charlotte Kuck 
im 71. Lebensjahre. 

geb. Voss 

In stiller Trauer 
Georg D r e ß l e r und Frau 

43 Essen, Eickenscheider S t r a ß e 176 
Heide (Holst), E s m a r c h s t r a ß e 44 
f r ü h e r K ö n i g s b e r g Pr . 
Trauerfeier war am Mittwoch, den 19. Mai 1965, in der Kapelle 
des Friedhofes Essen-Frillendorf, a n s c h l i e ß e n d erfolgte die 
Beisetzung. 

Fern ihrer geliebten Heimat, zuletzt wohnhaft in Elsoff (Ober
westerwald) verstarb nach kurzer Krankheit , dem Herrn er
geben, am 'S. Mai 1965 meine liebe Tante, die 

G ä r t n e r i n 

Frau Henriette Neumann 
geb. Nessitte 

f r ü h e r Sensburg, O s t p r e u ß e n 

tan 84. Lebensjahre. 
Im Namen aller A n g e h ö r i g e n 
Frieda Schiewek, geb. Neumann 

03 Walsum, F r i e d i - i c h - E b e r t - S t r a ß e 214 

Fern unserer geliebten Heimat entschlief nach langem, mit 
g r o ß e r Geduld getragenem Leiden unsere liebe Mutter, Schwe
ster, G r o ß - und U r g r o ß m u t t e r 

Antonie Kattoll 
im 81. Lebensjahre. 

In tiefer Trauer 

Hedwig Siedler, geb. Kattoll 
Walter Siedler 
Wilhelm Kattoll 
Hildegard Kattoll, geb. Jaesch>;e 
und alle Anverwandten 

282 Bremen-Farge, R i c h a r d - T a y l o r - S t r a ß e 81 

Im Grab ist Ruh — 
im Leben bittrer Schmerz. 
Drum schlummre sanft, 
du liebes Mutterherz. 

Immer auf Gesundung hoffend, e r l ö s t e Gott, der Vater aller, 
nach schwerem Leiden meine liebe Frau, unsere herzensgute 
Mutter, G r o ß m u t t e r , Schwiegermutter, Schwester, S c h w ä g e r i n 
und Tante 

Erna Naujokat 
geb. Gloede 

f r ü h e r Drengfurt 

im Alter von 65 Jahren. 

Um ein stilles Gebet für die liebe Verstorbene bitten die A n 
g e h ö r i g e n . 

In tiefer Trauer 

Franz Naujokat, Malermeister 
Erika Witulski, geb. Naujokat 
Gerd Witulski 
Hildegard Siebing, geb. Naujokat 
Leo Siebing 
Klaus, Karin , Heike und Peter 

446 Nordhorn. Frensdorfer S t r a ß e 12 und Leipziger S t r a ß e 45 
Kleve, Mausgarten 46, den 29. Mai 1965 

Ich habe nun den Berg bestiegen, 
der euch noch M ü h e macht. 
Lebt wohl, ihr meine Lieben, 
Gott hat es wohl gemacht. 

P l ö t z l i c h und unerwartet e n t r i ß der Tod mir meine liebe, 
herzensgute, unvergessene Mutter 

Maria Voutta 
geb. Aschmoneit 

. f rüher Plimballen, K r . Gumbinnen, O s t p r e u ß e n 

im 65. Lebensjahre. 

Gleichzeitig gedenke ich meines lieben Vaters 

Franz Voutta 
v e r m i ß t seit 1945 in O s t p r e u ß e n . 

In tiefer Trauer 

Sohn Helmut 
alle A n g e h ö r i g e n und Bekannten 

244 Oldenburg (Holst), W a l l s t r a ß e 18 

Sie wurde am 3. März 1965 in Oldenburg (Holst) zur letzten 
Ruhe gebettet. 

Nach langer Krankheit entschlief am 25. Mai 1965 unsere liebe 
Mutter, Schwiegermutter, G r o ß m u t t e r und U r g r o ß m u t t e r , un
sere gute Schwester, S c h w ä g e r i n und Tante 

Gertrud Ditfmer 
geb. Karalus 

f r ü h e r Konradshof, Kreis Angerapp 

im Alter von 77 Jahren. 

In stiller Trauer 
Georg Weise und Frau Erna, geb. Dittmer 

Bremen, Kasseler S t r a ß e 50 
Hermann Fahr und Frau Elfriede, geb. Dittmer 

Bremen-Hemelingen, R o b e r t s t r a ß e 30 
Friedrich Maltzen u. Frau Margarete, geb. Dittmer 

Sparrieshoop ü b e r Elmshorn 
Alfred Dittmer und Frau Anneliese, geb. S c h r ö d e r 

Nienburg (Weser), W a l d s t r a ß e 2 
Herbert Dittmer und Frau Charlotte, geb. Schaar 

Riepe ü b e r Emden 
Enkel , Urenkel und A n g e h ö r i g e 

2800 Bremen, Kasseler S t r a ß e 50, im Mai 1965 

Die Beisetzung hat am 28. Mai 1965 auf dem Osterholzer Fried
hof stattgefunden. 

Zum 25 jähr igen Todestag 

Gustav Manke 
aus Kattenau, Kreis Ebenrode 

geh. 15. 10. 1913 gefallen 13. 6. 1940 in Frankreich 

ein stilles Gedenken 

Frieda H e n s t ä d t e r , verw. Manke. geb. Labeth 
Männchen Wisinewski, geb. Manke. und Mann 

Westfalen 
Eugen Manke und Familie, Mitteldeutschland 

4628 L ü n e n - S ü d . D a m a s c h k e s t r a ß ' - 35 

Nach langem, immer tapfer und geduldig ertrage

nem Leiden entschlief doch unerwartet am 23. Mai 

1965 meine liebe, treusorgende Frau, unsere herzens

gute Tante, Schwester und S c h w ä g e r i n 

Lydia Sudan 
geb. Skaliks 

im Alter von 58 Jahren 

In tiefer Trauer 

im Namen aller A n g e h ö r i g e n 

Otto Sudan 

Wolfgang Birkholz 

Sigrid Birkholz, geb. Eckert 

Kaltenkirchen, B e t o n s t r a ß e 53 a 

f r ü h e r Ruddecken, Kreis Tilsit, O s t p r e u ß e n 

Die Beisetzung fand am 26. Mai 1965 auf dem Friedhof Kalten

kirchen statt. 

P l ö t z l i c h und unerwartet verstarb am 11. Mai 1965 im Alter 
von 68 Jahren unser lieber Vater, Schwiegervater, G r o ß v a t e r , 
Bruder, Schwager und Onkel 

Gottlieb Piotrowski 
f r ü h e r K ö n i g s h ö h e , Kreis Lotzen 

Sein Leben war Liebe und Sorge für die Seinen. 

In stiller Trauer 
im Namen aller Hinterbliebenen 

Anna Adamy, geb. Piotrowski 

33O0 Braunschweig, A s c h e r s l e b e n s t r a ß e 3 

Die Beerdigung fand statt am 15. Mai 1965 in Frankenberg 
(Sachs). 

Wir trauern um meinen lieben Mann, unseren guten Vater, 
Schwiegervater, G r o ß v a t e r und Onkel 

Johann Czapnik 
Y 23. 9. 1877 ^ 14. 5. 1965 

f r ü h e r Regeln, Kreis Lyck, O s t p r e u ß e n 

Im Namen aller A n g e h ö r i g e n 

Auguste Czapnik, geb. Christochowitz 

2401 Ratekau, W u h r o w s t r a ß e 5 

Emil Dannowski 
Y 29 . 7. 1896 A 1. 6. 1965 

früher Deutsch-Thierau/Heiligenbeil 

Erich Dannowski 
Y 12. 6. 1925 gefallen 20. 10. 1944 in Italien 

In stiller Trauer 
im Namen aller Hinterbliebenen 
Gertrud Dannowski, geb. S c h r ö d e r 
Frieda Stolzke, geb. Dannowski 
Eckhard Stolzke 

2000 Hamburg 74, Hasenbanckweg 22 

P lö tz l i ch und unerwartet, für uns alle u n f a ß b a r , verstarb 
am 25. Mai 1965 an den Folgen eines Verkehrsunfalles mein 
lieber Mann, unser guter Vater, G r o ß v a t e r , Bruder, Schwager 
und Onkel, der 

Gastwirt 

Franz Wolff 
f r ü h e r Eydtkau, O s t p r e u ß e n 

im Alter von 75 Jahren. 

In tiefer Trauer 
Ida Wolff, geb. Kaminski 
G ü n t e r Wolff 
Erika Wolff, geb. Kobs 
Enkelkinder und Verwandte 

402 Mettmann, S ü d h o f f s t r a ß e 16 

Die Beisetzung fand am Freitag, dem 28. Mai 1965. in Mett
mann statt. 

Heute ist mein lieber, herzensguter Vater 

Emil Padefke 
im 72. Lebenswahre sanft entschlafen. 

In stiller Tiauer 

Klaus Padefke 

Hannover, V o l t a s t r a ß e 38. den 2. Juni 1965 
f r ü h e r Goldap, O s t p r e u ß e n , Y o r c k s t r a ß e 16 

Die Beerdigung fand am Dienstag, dem 8. Juni 1906. um 13 Uhr 
von der Kapelle des neuen Bothfelder Friedhofes aus statt 
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A m 9. Mai 1965 nahm Gott der Herr unerwartet, für uns alle 
u n f a ß b a r , unseren herzensguten Sohn, meinen geliebten Vati , 
meinen lieben Bruder, Schwager, Onkel. Neffen und Vetter, 
den 

Architekten 

Karl-Heinz Baltromejus 
im 42. Lebensjahre zu sich. 

In tieler Trauer 

Hermann und Mucke Baltromejus 
Bernd 
Reinhold und Luise Baltromejus 

23 Kiel , K a r l s t r a ß e 8—10 

früher Heydekrug, O s t p r e u ß e n 

Heute in den Abendstunden verschied nach kurzer, schwerer 
Krankheit mein lieber Mann, unser lieber Vater und Schwie
gervater, unser guter Opa. Bruder. Schwager Onkel und Vetter 

Gustav Twardy 
im Alter von 70 Jahren. 

In stiller Trauer 
Emma Twardy, geb. Beitmann 
Siegfried Twardy und Frau 
Albert Richtig und Frau Ursel 

geb. Twardy 
Richard Cochius und Frau Hannelore 

geb. Twardy 
Renate Twardy 
Bernd Becker 
zehn Enkelkinder und Anverwandte 

Remscheid, P a l m s t r a ß e 15, den 23. Mai 1965 

Die Beerdigung hat am Mittwoch, dem 26. Mai 1965, statt
gefunden. 

Unser lieber Vater, Schwiegervater, Bruder, Schwager und 

Onkel 

August Weinert 
geb. am 21. 8. 1890 in G r o ß - K ö l l e n , O s t p r e u ß e n 

ist am 27. Mai 1965 nach einem e r f ü l l t e n Leben sanft ent

schlafen. 

In stiller Trauer 

im Namen aller A n g e h ö r i g e n 

Helmut Weiner! 

Irmgard Menke, geb. Weinert 

2901 H u n d s m ü h l e n . Am Westkamp 9 

Heute entschlief nach Gottes heiligem Willen mein lieber 
Mann, unser guter Vater, Schwiegervater und G r o ß v a t e r , B r u 
der, Schwager und Onkel 

Bauer 

Adolf Kamutzki 
nach langer, schwerer Krankheit im Alter von fast 67 Jahren. 

In stiller Trauer 

Frieda Kamutzki, geb. Worrgull 
Kinder 
Enkelkinder und Anverwandte 

N e u ß - U e d e s h e i m , C h r i s t o p h o r u s s t r a ß e 12, den 15. Mai 1965 

f r ü h e r Katthagen, Kreis Lyck, O s t p r e u ß e n 

Nach langem, schwerem Leiden verschied mein lieber, treu
sorgender Mann, unser lieber Vater, Schwiegervater und 
G r o ß v a t e r 

Schmiedemeister i. K. 

Willy Symke 
geb. 1. 3. 1892 gest. 17. 5. 1965 

f r ü h e r Neucken, Kreis Pr. -Eylau 
In stiller Trauer 
Auguste Symke, geb. Wittrien 
Hildegard Voss, geb. Symke 
Heidemarie Symke 
Erwin Symke 

4791 H ö v e l h o f bei Paderborn (Westf), Breslauer S t r a ß e 16 
Die Beisetzung fand auf dem Friedhof in Arnsdorf bei Dresden 
statt. 

Heute f r ü h e r l ö s t e Gott der Herr nach langem, schwerem 
Leiden meinen lieben, guten Mann, meinen guten Bruder. 
Schwager, Onkel und Vetter 

Max Wauschkuhn 
im Alter von 60 Jahren. 

In stiller Trauer 
im Namen aller A n g e h ö r i g e n 

Elfriede Wauschkuhn, geb. Roppel 

G ü t e r s l o h , S c h i l l s t r a ß e 8, den 24. Mai 1965 
f r ü h e r Brassen. K r . Angerapp, und Bittkau, K r . Treuburg 

Die Beerdigung fand am Freitag, dem 28. Mai 1965, in G ü t e r s 
loh auf dem Johannesfriedhof statt. 

S t a t t K a r t e n 

Unser lieber, guter Vater, Opi, Bruder, Schwager und Onkel 

S c h i f f s f ü h r e r 

Franz Braun 
ist heute kurz vor Vollendung seines 73. Lebensjahres sanft 
entschlafen. 

Im Namen aller A n g e h ö r i g e n 

Gerhard und Marianne Braun 
Herbert und Alida Braun 
Horst Braun 
Marlis, Olaf. Ralf, Jochen und Marion 

2 Hamburg-Rahlstedt, R i n g s t r a ß e 83, den 1. Juni 1965 

früher Tilsit, Weidegarten 16 

S t a t t K a r t e n ! 

Nach kurzer Krankheit entschlief unerwartet für uns alle 
mein lieber Mann, unser guter Vati und Bruder 

Drogeriebesitzer 

Gerhard Krüger 
im Alter von 54 Jahren. 

In tiefer Trauer 

Marianne K r ü g e r , geb. Schmundt 
mit Kindern 
Waltraut Bethcke, geb. K r ü g e r 

495 Minden, A m S c h ä f e r f e l d 28 
f r ü h e r Arys, O s t p r e u ß e n 

Die Beerdigung fand am 3. Juni 1965 statt. 

Es ist so schwer, wenn sich der Mutter Augen s c h l i e ß e n 
die H ä n d e ruhn, die einst so treu geschafft. 
Wenn unsere T r ä n e n auch so heimlich f l i e ß e n , 
uns bleibt der Trost: „Gott hat es wohlgemacht." 

Heute nachmittag, am Muttertag, entschlief sanft nach langer 

Krankheit unsere liebe Mutter, Schwiegermutter. G r o ß m u t t e r . 

U r g r o ß m u t t e r und Tante 

Marie Gehrmann 
geb. S t r a u ß 

im 87. Lebensjahre. 

In stiller Trauer 

Otto Zimmermann und Frau Maria 
geb. Gehrmann 

Familie Ernst Gehrmann 

Familie Emi l Gehrmann 

nebst allen A n g e h ö r i g e n 

4501 L ü s t r i n g e n bei O s n a b r ü c k , Schledehauser Weg S 

Voxtrup, Freiburg i. Breisgau, den 9. Mai 1965 
f r ü h e r Hermannswalde. Kreis Pr.-Holland. O s t p r e u ß e n 

Wir haben die liebe Entschlafene am 14. M a i 1965 auf dem 

Friedhof in L ü s t r i n g e n zur letzten Ruhe gebAtet. 

Unser lieber Bruder und Onkel 

Max Brzezinski 
ist nach kurzer, schwerer Krankheit im 62. Lebensjahre von 

uns geschieden. 

In stiller Trauer 

Ida Heyduck, geb. Brzezinski 

nebst A n g e h ö r i g e n 

748 Sigmaringen, F ü r s t - W i l h e l m - S t r a ß e 34. den 19. Mai 1965 

f r ü h e r Willenberg, O s t p r e u ß e n 

Unser lieber Vater 

Otto Braun 
ist im 89. Lebensjahre von uns gegangen. 

In stiller Trauer 

Gerta Woischwillat, geb. Braun 

Fritz Kaiser und Frau Paula 

geb. Braun 

Dr. Margarete Braun, geb. Bertram 

Dr. Egon Engel und Frau Christine 

geb. Braun 

Wil ly Rulofs und Frau Anita 

geb. Braun 

Dr. Hugo Bruns und Frau Helga 

geb. Braun 

Enkel und Urenkel 

Bolsternang, den 2. Juni 1965 
f r ü h e r T i l s i t - G l o b u h n e n - S c h ä c k e n 

Famil ienanzeigen 

in Da-3 O s t p r e u ß e n b l a u 

Ruhe nun aus. L e i d hat ein Ende. 
Fr iede für Dich, es ruhen Deine f leißigen H ä n d e . 
Schmerzen nicht mehr, nicht Kummer und Sorgen. 
Gott h ä l t Dich treu im Schlummer geborgen. 
Ruhe nun aus. 

Nach einem i n Liebe und Treue e r fü l l t en Leben, das v o n aufopfernder 
Arbe i t , vielfachem Le id und doch mit Zufriedenheit gezeichnet war, 
entschlief nach langem, schwerem, mit g r o ß e r G e d u l d ertragenem 
Leiden, im zuversichtl ichen Ver t rauen an ihren Er löse r , unsere geliebte 
Mutter , herzensgute Oma, Schwiegermutter, Schwester, S c h w ä g e r i n 
und Tante, Frau 

Amalie Matheuszik 
geb. Christochowitz 

im A l t e r v o n 80 Jahren. 

In tiefer Trauer 
Familie Hans Heinrich-Matheuszik 

Hannover , R ü h m k o r f f s t r a ß e 4 
Familie Paul Buczilowski-Matheuszik 

Neuenburg, Einfangweg 1 

7844 Neuenburg, den 13. M a i 1965 
f rühe r Loien , Kre i s Lyck ( O s t p r e u ß e n ) 

Die Beerdigung fand am 15. M a i von der ev. Kirche in N e u e n b ü r g aus statt 

K u r z vo r V o l l e n d u n g des 82. Lebensjahres nahm der Her rgo t t i n se in Reich meinen 

l ieben M a n n , meinen g ü t i g e n Vater , Schwiegervater , unseren herzensguten Opa , 

Bruder, Schwager und O n k e l , 

den f r ü h e r e n Bauunternehmer und S t r a ß e n b a u m e i s t e r 

Friedrich Hakelberg 
Er konnte den Ver lu s t seiner o s t p r e u ß i s c h e n He imat und sein s c h ö n e s Zuhause nicht 
vergessen. 

Gertrud Hakelberg, geb. Manneck 

Dr.-Ing. Fritz Hakelberg, Landesbaudirektor 

Marta Hakelberg, geb. P e k o l 

Fritz Hakelberg 

Martin Hakelberg 

Jever , Fr iesenweg 16, den 25. M a i 1965 

f rüher S t a l l u p ö n e n 

Die Trauerandacht und die Beerd igung haben am Fre i tag , dem 28. M a i 1965, 

13.30 U h r i n der S t . -Annen-Kape l le zu J eve r stattgefunden 


