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W e l t r e v o l u l i o n ä r e Einheitsfront 
EK W a s w ü r d e w o h l F r a n k l i n D e l a n o R o o -

s e v e 11 gesagt haben, w e n n i h m j e m a n d pro
phezei t h ä t t e , z w e i Jahrzehn te nach se inem T o d 
w ü r d e nicht e twa i n M o s k a u , W a r s c h a u , P rag 
oder P e k i n g , sondern in H a v a n n a — unmi t t e lba r 
v o r der N a s e n s p i t z e d e r V e r e i n i g 
t e n S t a a t e n auf der Insel K u b a — e in K o n 
g r e ß d e s W e l t k o m m u n i s m u s mi t dem 
Z i e l e stattfinden, die rote E r o b e r u n g nicht 
nur A s i e n s u n d A f r i k a s , sondern auch des 
amer ikan i schen Kon t inen t s zu k o o r d i n i e r e n u n d 
i m Geis te Len ins u n d Sta l ins zu vo l l enden? Er 
h ä t t e das g e w i ß als k rankhaf te Phantas tere i , 
als eine A u s g e b u r t i r rer G e d a n k e n z u r ü c k g e 
wie sen u n d w ä r e dabei lauts tark v o n a l l en je
nen Pub l i z i s t en und P o l i t i k e r n u n t e r s t ü t z t wor 
den, die mi t dem K r i e g s p r ä s i d e n t e n nur a l l z u 
berei t wa ren , dem guten „ O n k e l J o e " i n M o s 
k a u M i t t e l - und Os teu ropa auszul ie fern u n d 
an dessen W a n d l u n g z u m b r a v e n D e m o k r a t e n 
zu g lauben . H a b e n w i r nicht noch i n den letz
ten J a h r e n immer w i e d e r aus W a s h i n g t o n w i e 
aus L o n d o n die V e r s i c h e r u n g g e h ö r t , die So
wjets h ä t t e n im G r u n d a l le Hof fnungen auf die 
v o n den roten E r z v ä t e r n geforderte W e l t 
e r o b e r u n g l ä n g s t aufgegeben? M a n k ö n n e 
mit ihnen reden und man m ü s s e versuchen, sich 
mit i hnen zu a r rang ie ren . Es ist nun inzwischen 
genug geschehen, was auch die g l ü h e n d s t e n I l 
lus ion i s t en im W e s t e n vo r jeder F e h l e i n s c h ä t 
z u n g der R e a l i t ä t e n M o s k a u e r und P e k i n g e r Po
l i t i k h ä t t e w a r n e n m ü s s e n , aber selbst nach 
dem E i n b a u russischer Ve rn i ch tungs rake t en auf 
der Insel K u b a u n d nach den S tunden des K e n 
n e d y - U l t i m a t u m s — als die Gefahr eines 
w e l t w e i t e n K r i e g e s ganz nahe g e r ü c k t w a r — 
fanden die Unen tweg ten recht ba ld die Sprache 
wieder , um a l l e r W e l t zu vers ichern , man werde 
die Regisseure der ro ten U m s t u r z a k t i o n e n zum 
E i n l e n k e n berei t f inden und k ö n n e r u h i g die 
Ver t e id igungs f ron t in E u r o p a abbauen. S p ä t e r e 
Gene ra t ionen w e r d e n v ie l l e ich t e i nma l feststel
len, d a ß k a u m jemals in der Geschichte ver 
antwort l iche P o l i t i k e r so le ich ts inn ig so unge
heure s t ä n d i g e Gefahren vern ied l ich t und un
t e r s c h ä t z t haben. 

Die Ostpreußen an Konrad Adenauer 
Der Sprecher der Landsmannschaft , D r . A l 

f r e d G i 11 e , richtete z u m 90. Gebur t s t ag D r. 
K o n r a d A d e n a u e r s fo lgenden telegrafi
schen G r u ß an den A l t b u n d e s k a n z l e r : 

„Sehr verehrter Herr Bundeskanzler! 

Im Jahre 1960 haben Sie beim Bundestreffen 
der O s t p r e u ß e n in Düsse ldorf als Chef der Deut
schen Regierung in klaren und eindeutigen Wor
ten das Recht aller Deutschen auf Selbstbestim
mung und damit auf Wiedervereinigung aller 
alten deutschen Provinzen in einem freien und 
friedlichen Deutschland betont. Sie haben da
bei den u r d e u t s c h e n C h a r a k t e r O s t 
p r e u ß e n s und seine g r o ß e n L e i s t u n g e n 
f ü r d a s d e u t s c h e V a t e r l a n d kraft
voll unterstrichen. A m heutigen Tage denken 
wir O s t p r e u ß e n bewegt an diese Stunden der 
gemeinsamen W i l l e n s ä u ß e r u n g . Wir danken 
Ihnen aus vollem Herzen für das durch viele 
Jahre gezeigte V e r s t ä n d n i s und für Ihren Ein
satz für Volk und Vaterland, Recht, Freiheit 
und Fmheit. Unsere Gedanken sind heute mit 
unseren besten W ü n s c h e n bei Ihnen. 

Der Bundesvorstand 
der Landsmannschaft O s t p r e u ß e n 

D r . G i 11 e 
Sprecher" 

O S T P R E U S S E N 

D e u t s c h e L e i s t u n g — 

d e u t s c h e r A u f t r a g 

heifjt das Leilwort 
des Bundestreffens der 
O s t p r e u ß e n in Düsseldorf 
am 2. und 3. Juli 1966 

K E I N E R D A R F F E H L E N ! 

» S o l i d a r i t ä t s k o n f e r e n z d e r V ö l 
k e r A f r i k a s , A s i e n s u n d L a t e i n 
a m e r i k a s " nennt sich sehr k l a r u n d u n m i ß 
v e r s t ä n d l i c h jenes Unte rnehmen , das nun in die
sen ersten J anua rwochen 1966 i n der Haupt 
stadt des roten K u b a stattfindet. Gas tgeber und 
Schutzpat ron ist s e l b s t v e r s t ä n d l i c h der b ä r t i g e 
D i k t a t o r F i d e l C a s t r o , der s innre ich den 
„ J a h r e s t a g des Sieges der kuban i schen R e v o l u 
t i on" für die E r ö f f n u n g des w e l t k o m m u n i s t i 
schen Treffens w ä h l t e . F ü r die B ü r g e r der U S A 
hat dieses D a t u m seine besondere Bedeutung. 
Es e r inner t sie daran, d a ß Cas t ro schwerlich 
ohne die sehr a k t i v e U n t e r s t ü t z u n g der nord
amer ikan i schen L i n k e n ans Ruder gekommen 
w ä r e . E i n m a l am Ruder , w a r f er sich rasch ge
nug den Sowjets an d ie Brust , w o b e i er auch 
ba ld den W e g nach P e k i n g fand. D i e k o m m u 
nist ischen Zen t r a l en haben z w a r den katastro
pha len wir tschaf t l ichen A b s t i e g der Inselrepu
b l i k i n k e i n e r W e i s e aufgehal ten, d a f ü r aber 
u n v e r z ü g l i c h i n K u b a das H a u p t a r s e n a l 
f ü r d i e B ü r g e r k r i e g e i n g a n z L a 
t e i n a m e r i k a geschaffen. W o immer z w i 
schen F e u e r l a n d und Texas A u f s t ä n d e , schauer
liche Blu t ta ten und pol i t i sche S t re iks gesche
hen, s ind die K a d e r d a f ü r i n H a v a n n a ausgebi l 
det worden . M a n speku l i e r t — bisher mit Recht 
— darauf, d a ß sich W a s h i n g t o n unter dem Druck 
der e igenen „ R o s a r o t e n " und „ B l u t r o t e n " nicht 
zu e inem A u s b r e n n e n dieser K r e b s z e l l e v o r der 
F l o r i d a k ü s t e e n t s c h l i e ß e n w i r d . K e n n e d y s W e i 
gerung, kubanische F r e i h e i t s k ä m p f e r an der 
S c h w e i n e b u c h t zu u n t e r s t ü t z e n , war e in 
sprechendes B e i s p i e l da für , w o h i n Z ö g e r n und 
Z a u d e r n führ t . N u n hat z w a r Chruschtschew 
nach dem U l t i m a t u m des j ungen amer ikanischen 
P r ä s i d e n t e n eine Re ihe seiner schweren atoma
ren Rake t en w iede r ab t ranspor t ie ren lassen, 
aber daraus — w i e das P o l i t i k e r und P u b l i z i 
sten taten — eine schwere Schlappe des K o m 
munismus zu kons t ru ie ren und v o n e iner „En t 
spannung" auf K u b a zu sprechen, ist vages 
Wunschdenken , das den w i r k l i c h e n Tatsachen 
wieder e i n m a l ke ine Rechnung t r ä g t . D ie aber 
sehen so aus: die A u s b i l d u n g r o t e r B ü r -
g e r k r i e g s k a d e r für den g a n z e n a m e 
r i k a n i s c h e n K o n t i n e n t auf der Zucker
inse l geht unentwegt we i t e r u n d ist wahrschein
l ich noch erhebl ich v e r s t ä r k t worden . M o s k a u 
hat g e n ü g e n d schwere W a f f e n bei Cas t ro depo
nier t u n d seine Rote A r m e e — die g r ö ß t e im 
la t e inamer ikan i schen R a u m ! — w i r d wei te r v o n 
M i l i t ä r e x p e r t e n aus der U d S S R u n d ih ren T r a 
b a n t e n l ä n d e r n ausgebi ldet . M a n darf sogar be
zwei fe ln , ob w i r k l i c h a l le A u s r ü s t u n g e n für R a 
ke ten u n d Vern ich tungswaf fen jemals v ö l l i g 
abgebaut w o r d e n s ind oder ob man sie nicht nur 
geschickter tarnte. 

D i e g r ö ß t e H e r a u s f o r d e r u n g 

M a n m u ß sich ernst l ich fragen, was e igent l ich 
noch an P r o v o k a t i o n e n des mi l i t an ten K o m m u 
nismus geschehen m u ß , um W a s h i n g t o n in die 
h ö c h s t e A l a r m s t u f e zu versetzen, wenn 
man nicht die rote, w e l t r e v o l u t i o n ä r e , K o n -

Das Heilsberger Tor in Bartenstein 

f e r e n z d e r d r e i K o n t i n e n t e " als eine 
Heraus forderung g r ö ß t e n A u s m a ß e s , als eine 
l ü c k e n l o s e D e m a s k i e r u n g der w a h r e n Abs ich ten 
M o s k a u s und Pek ings erkennt . M i t den beiden 
roten G i g a n t e n und ihren Sa te l l i t en s ind nach 
H a v a n n a nicht wen ige r als hundert k o m m u n i 
stische und kommunis t i sch gelenkte r evo lu t i o 
n ä r e Organ i sa t i onen aus La t e inamer ika , A f r i k a 
und A s i e n aufgeboten worden . N u n konn ten 
nur ganz na ive G e m ü t e r — an denen es le ider 

Hinter den Moskauer Kulissen 
Ein italienischer Genosse plaudert aus der Schule 

In den „Bas l e r Nachr ich ten" berichtet der 
Schweizer Pub l i z i s t W a l t e r S taehe l in : 

„ W e r heute die ob j ek t ive sowjetische W a h r 
heit kennen le rnen w i l l , und das betrifft auch 
K o m m u n i s t e n , der wendet sich v o r a l l em zu den 
Studien , die i m W e s t e n entstanden s ind. D i e 
sowjetische Propaganda schreit, das se ien F ä l 
schungen, aber es g e n ü g t nicht zu schreien, 
man m u ß das an H a n d der Dokumen te bewe i 
sen. D i e sowjet ischen H i s t o r i k e r s ind zu e iner 
u n g e w ö h n l i c h absurden M e t h o d e der Schi lde
rung der Geschichte der Par te i und des Staates 
gelangt. Diese Geschichte w a r immer gerecht, 
heldenhaft u n d glorre ich , o b w o h l an der Spi tze 
des Staates u n d der Par te i v o r w i e g e n d u n w ü r 
dige V e r b r e c h e r standen, die die schl imm
sten Feh le r begingen." 

D i e ob igen S ä t z e ents tammen nicht e twa i r 
gende inem u n z e i t g e m ä ß e n an t ikommunis t i schen 
H i r n . G e n o s s e G i u s e p p e B o f f a hat sie 
i n se inem Buch „Nach Chruschtschew" nieder
geschrieben. Er m u ß es wissen , w a r er doch sie
ben Jah re l ang der M o s k a u e r Kor responden t 
des Par te ibla t tes „ U n i t ä " . M a n c h e r Leser e r in 
nert sich v ie l l e ich t noch daran, d a ß Boffa seiner 
Z e i t u n g z u w e i l e n Berichte ü b e r Machtversch ie 
bungen u n d Pa las t r evo lu t ionen i m K r e m l zu 
ü b e r m i t t e l n w u ß t e , bevo r i n der ü b r i g e n k o m 
munis t ischen W e l t d a r ü b e r auch nur e in W o r t 
zu erfahren war . 

Boffa schreibt d e n C h i n e s e n das V e r 
dienst zu , g r u n d s ä t z l i c h e F ragen der heut igen 
W e l t aufgeworfen zu haben, denen d ie Russen 
gefl issent l ich aus dem W e g e g ingen. V i e l e 
K o m m u n i s t e n in der Sowje tun ion seien der-
weise z u m s e l b s t ä n d i g e n Denken gezwungen 
worden und h ä t t e n entdeckt, was ü b e r h a u p t . 

e ine D i s k u s s i o n sei . U n d dann e r z ä h l t uns der 
A u t o r , w i e heute i n der Sowje tun ion nach chi
nesischem M u s t e r a l le m ö g l i c h e n T r a k t a t e 
i n s g e h e i m h e r g e s t e l l t und v e r t r i e 
b e n werden , die sich k r i t i sch mit der W i r k l i c h 
ke i t auseinandersetzen. So entsteht nun, w i e er 
meint, neben dem „offiziel len Leben" auf e inem 
zwe i t en Ge l e i s e e in „ d e m o k r a t i s c h e s Leben" . 
Dies aber bedeute „d ie g r ö ß t e Gefahr für d ie 
Exis tenz des Sys tems" . 

V o r nichts fü rch te t sich, laut Boffa, das Re
g ime mehr als v o r den „ u n a b h ä n g i g e n Z e l l e n des 
Denkens" . U n d das ist i m m e r h i n die Fes t s te l lung 
eines i ta l ienischen K o m m u n i s t e n , die auch be i 
uns die u n a b h ä n g i g e n Z e l l e n des Denkens an
regen d ü r f t e . 

Ein polnisches Geständnis 
M . Warschau. Der Warschaue r l i n k s k a t h o l i 

sche „ T y g o d n i k Powszechny" hat i n e inem Jah 
r e s r ü c k b l i c k e r k l ä r t , d a ß ohne eine Rege lung 
der Deutschlandfrage v o n einer „ g r u n d s ä t z l i c h e n 
und b e s t ä n d i g e n Os t -Wes t -En t spannung ke ine 
Rede se in" k ö n n t e . E ine derar t ige Rege lung 
m ü s s e jedoch den „ e l e m e n t a r e n Sicherheitser
fordernissen der Nachbarn (!) Deutschlands" 
Rechnung tragen. Der Stand der Deutschland
frage drohe zwar „ v o r e r s t nicht mit einer un
mi t te lbaren E x p l o s i o n " , jedoch d ü r f e der U m 
stand, d a ß es i m vergangenen Jah r nicht erneut 
zu einer B e r l i n - K r i s e gekommen sei, nicht ü b e r 
die Bedeutung h i n w e g t ä u s c h e n , die diese Frage 
für die Os t -Wes t -En t spannung habe. 

auch i n den U S A nicht fehlt — annehmen, i n 
F i d e l Cas t ros Res idenz w ü r d e n g e w i s s e r m a ß e n 
die de ta i l l i e r t en U m s t u r z p l ä n e auf den Tisch ge
legt u n d e ingehend durchdiskut ier t . D ie auf 
K u b a ve rsammel ten 400 „ D e l e g i e r t e n " , deren 
Reise v o n M o s k a u und P e k i n g finanziert wurde , 
hat ten nach a u ß e n k r ä f t i g die P r o p a g a n d a 
t r o m m e l gegen „ I m p e r i a l i s t e n und N e u k o l o 
n ia l i s t en" z u r ü h r e n u n d den „Kampf um die 
e n d g ü l t i g e na t iona le Bef re iung" zu p r o k l a m i e 
ren, w o b e i sie n a t ü r l i c h d a v o n schwiegen, d a ß 
die Sowje tun ion u n d Rotchina die g r ö ß t e n N e u 
k o l o n i a l i s t e n und Imper ia l i s ten s ind. D ie s t r a -
t e g i s c h e P l a n u n g e i n e s r o t e n W e l t -
b ü r g e r k r i e g e s behal ten sich M o s k a u und 
P e k i n g v o r ; w o b e i beide Zent ren zu beweisen 
versuchen, d a ß sie die Sache der W e l t r e v o l u 
t ion am besten verstehen. Z u den Geheimbespre
chungen s ind ü b r i g e n s nicht nur La te inamer i 
kaner sondern auch die k l e inen , aber sehr ak
t i v e n u n d h o c h g e s c h ä t z t e n kommunis t i schen K a 
der aus den V e r e i n i g t e n Staaten und K a n a d a 
herangezogen worden . D ie v o n roten Spez ia l i 
sten ge lenkten „ K u n d g e b u n g e n " gegen P r ä s i 
dent Johnsons V i e t n a m p o l i t i k der Studenten 
u n d L i n k s i n t e l l e k t u e l l e n in den U S A sol l ten dem 
W e i ß e n Haus gezeigt haben, d a ß nicht nur die 
U n i v e r s i t ä t e n M i t t e l - u n d S ü d a m e r i k a s , sondern 
auch in N o r d a m e r i k a schon recht k r ä f t i g v o n 
F reunden M o s k a u s und ihren M i t l ä u f e r n unter
wander t s ind. D ie Nachfolger Lenins und Sta
l ins verze ichnen das mit Behagen. Sie w o l l e n 
nicht nur La te inamer ika , sondern d e n g a n 
z e n K o n t i n e n t unter ihren Einfluß br ingen. 
Es stell t sich die Frage, w i e lange v e r a n t w o r t l i 
che amerikanische P o l i t i k e r noch an ihren al ten 
S e l b s t t ä u s c h u n g e n festhalten wol l en . 

Fünf polnische Pfarrer flüchteten 
Die Londoner exilpolnische Zeitung „Dzien-

nik Polski' berichtet: Fünf polnische Pfarrer, 
die an Ausflügen des Reisebüros ORBIS teil
nahmen, wählten seit Anfang Oktober in Wien 
die Freiheit. Sie sind alle Mitglieder der „Kreise 
der Pfarrer der Caritas", d. h. sie waren .Re
gimepriester", für die ORBIS Ausflüge nach 
Italien veranstaltete. Der letzte Flüchtling war 
Zbigniew Patejko, Vorsitzender des „Kreises 
der Pfarrer der Catitas" in der Wojewodschaft 
Warschau. 
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„Polen kein Bollwerk 
des Christentums" 

Pressekampagne gegen polnische Bischöfe 
dauert an 

M . W a r s c h a u . Die Zeitung . G l o s Pracy* 
hat den polnischen Bischöfen vorgeworfen, 
durch ihre an die deutschen Bischöfe gerichtete 
Botschaft eine Kompromißbere i t schaf t ».gegen
übe r jenen Kräften im V a t i k a n " an den Tag 
gelegt zu haben, die „eine antikommunistische 
und polenfeindliche Pol i t ik betreiben". Ein Aus 
druck dieser Pol i t ik sei die „ h a r t n ä c k i g e 
N i c h t a n e r k e n n u n g " d e r O d e r -
N e i ß e durch den V a t i k a n . „Papst Paul V I . 
ist in dieser Hinsicht ein konsequenter V e r 
treter der Pol i t ik Pius X I I . " — heiß t es in dem 
A r t i k e l . Sowohl für „die g l äub igen wie auch 
die n ich t -g läubigen Bürger" Polens sei es eine 
„uner t räg l iche Situation, daß die polnischen B i 
schöfe in den O d e r - N e i ß e - G e b i e t e n " den for
malen Charakter von Miss ionsbischöfen haben, 
die seelsorgerisch für eine polnische Bevö lke 
rung tä t ig sind, die auf dem Terr i tor ium des 
deutschen Staates lebt". V o r diesem Hinter
grund betrachtet sei die Versöhnungsbo t scha f t 
der polnischen Bischöfe eine „ b e s o n d e i s em
p ö r e n d e Tatsache". 

In einer von der Zeitung „Slowo Powszechne" 
veröffent l ichten Erk lä rung hat der Vorstand 
der l inkskatholischen PAX-Bewegung auch den 
Umstand kritisiert , daß die polnischen Bischöfe 
in einer an den französischen Episkopat ge
richteten Botschaft von Polen als einer „Vor
mauer des Christentums" gesprochen hä t t en . 

„Wir sind keine .Vormauer des Christen
tums' für ein westliches Europa, dessen Macht 
von der mit amerikanischer Hilfe vorgenom
menen westdeutschen Auf rüs tung r ep rä sen t i e r t 
wird. Einem derartigen .christlichen Europa 
werden wir nicht nur mit Rücksicht auf unsere 
sozialistische Ordnung, sondern auch deswegen 
nicht zugehören , wei l es in einem solchen Eu
ropa keinen Platz für ein Polen mit einer 
Grenze an Oder und Ne iße gibt" — heiß t es 
in der Erk lä rung . 

Finnlands Linke 
wirbt schon um Wähler 

N P He l s ink i 
Vorze i t ig ausgebrochen ist der Kampf um 

die Gunst der W ä h l e r in Finnland. Ursprüngl ich 
sollte der neue Reichstag erst im J u l i 1966 ge
wähl t werden. Da jedoch die Mehrhei tsver
hä l tn i sse im Parlament sehr f ragwürd ig sind, 
einigten sich die Parteien darauf, mögl ichst 
bald reinen Tisch zu schaffen. Deshalb w i r d 
der W ä h l e r schon i m M ä r z an die Urne ge
rufen. Dieser Beschluß war noch keine 
24 Stunden alt, als die Kommunisten auch schon 
ihre F u n k t i o n ä r e aufforderten, den Wahlkampf 
anlauten zu lassen. Diese M a ß n a h m e ließ die 
Bauernpartei nicht ruhen: Auch sie machte 
mobil, zunächst natür l ich auch ihr F u n k t i o n ä r s 
korps. 

Die Kommunisten schieben, wie sich bereits 
zeigt, Liberalisierungstendenzen in den V o r 
dergrund. Vermutlich glauben sie, auf diese 
Weise nach langen Jahren auf der Oppo
sitionsbank wieder einmal reg ie rungsfäh ig .zu 
werden. 

Bis zu 80 Prozent Umsatzsteigerung 
auf Kolchosmärkten 

M . M o s k a u . Die Umsä tze der sowjetischen 
Kolchosmärk te , auf denen die Kolchosbauern 
und Bewohner ländl icher Gegenden die Pro
dukte ihrer privaten Äcker verkaufen dürfen, 
haben sich im vergangenen Jahr 1965 zum Te i l 
noch beträcht l icher gesteigert, als bisher in den 
sowjetischen Zeitungen berichtet wurde. In den 
mittelasiatischen Republiken steigerte sich der 
Verkauf von Kartoffeln, nach Berichten der re
gierungsamtlichen „Iswest i ja" , bis zu 80°/o ge
g e n ü b e r den Vor j ah r sumsä t zen , w ä h r e n d die 
Preise angeblich um 50°/o sanken. Der Verkauf 
von Nutzvieh vervierfachte sich. 

Evangelisch katholisches Gespräch 
über Religionspädagogik 

oki . Zu einem Erfahrungsaustausch hatte die 
Bundesarbeitsgemeinschaft für Ostkunde im 
Unterricht Vertreter aus der evangelischen und 
aus der katholischen Kirche nach Königs te in im 
Taunus eingeladen. Uber die Behandlung ost
kundlicher Themen und Themenkreise sprachen 
von katholischer Seite Prof. Dr. Rabas, W ü r z 
burg, von evangelischer Seite Oberlandeskir
chenrat i . R. B r u m m a c k , Preetz, der ein Re
ferat übe r Menschenbild und Menschenrecht in 
der Evangelischen Unterweisung hielt. Profes
sor Dr. Hardrossek, Königs te in , sprach ü b e r 
den Menschen und sein Recht auf Heimat in 
rech'sphilosophischer Sicht. Einen sehr lebhaf
ten Gedankenaustausch auf beiden Seiten 
brachten die Referate des Prä l a t en K e -
w i t s c h , Paderborn, übe r den sogenannten 
Detmolder Plan für die Ostkunde und des wis
senschaftlichen Assistenten Dr. W i l d , Mainz , 
über die Verluste des Protestantismus im Osten 
durch die Vertreibung. Die Tagung brachte A b 
sprachen übe r weitere gemeinsame Entschlüsse , 
Aufgaben und Arbeitswege im Religionsunter
richt beider Konfessionen. Daß Ostkunde mehr 
umschließt als nur geschichtliche und kirchen
geschichtliche Aufgaben, sondern g e g e n w ä r t i g e 
und kommende Fragen umfassen muß , und die 
Jugend zu klaren Einsichten und Entscheidun
gen zu führen hat, war eine der Erkenntnisse 
dieser Tagung. 

Im Anschluß an diesen Erfahrungsaustausch 
trat der Arbei tskreis für re l ig ionspädagog i sche 
Fragen beim Os tk i r chenausschuß zusammen. 
Nach einem Referat von Professor W i 1 -
h e 1 m i , Wuppertal , übe r die Behandlung des 
geistlichen Liedes aus dem Osten im Unter
richt, wurden unter Vorsi tz von Oberlandes
kirchenrat i . R. Brummack eine Fül le anstehender 
Fragen e rö r t e r t ; unter anderem Vorsch läge für 
Ostkunde im Religionsunterricht, Anregungen 
auf dem Gebiet der Lehrpl.ine und Lehrbücher 
und schließlich for t führende und vertielende 
Vorhaben im Arbeitskreis selbst 
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Verurteilung der Massenaustreibungen 
nach 1945! 

Reinhold Rehs verweist auf die ergänzte Europäische Menschenrechtskonvention 

In der Fragestunde der 11. Sitzung des Deut
schen Bundestages vom 8. Dezember 1965 hat 
unser Landsmann Bundestagsabgeordneter 
R e i n h o l d R e h s folgende Frage gestellt: 

„ W e s h a l b hat die Bundesregierung dem Bun
destag das von dem Vertreter der Bundesrepu
bl ik Deutschland beim Europarat am 16. Septem
ber 1963 unterzeichnete 4. Zusatzprotokoll zur 
E u r o p ä i s c h e n M e n s c h e n r e c h t s k o n -
v e n t i o n zur Ratifizierung bisher nicht vorge
legt?" 

Bundesminister der Justiz D r . R. J a e g e r hat 
die Frage wie folgt beantwortet: 

„Die Bundesregierung häl t es für wesentlich, 
den gesetzgebenden Körperschaf ten mit dem Ent
wurf eines Vertragsgesetzes zum 4. Protokol l 
zur K o n v e n t i o n z u m S c h u t z e d e r 
M e n s c h e n r e c h t e u n d G r u n d f r e i 
h e i t e n auch den Bericht zur Kenntnis zu brin
gen, mit dem der S a c h v e r s t ä n d i g e n a u s s c h u ß des 
Europarates den Entwurf des Protokolls dem 
Minis terkomitee vorgelegt hat. Dieser Bericht 
macht insbesondere deutlich, daß das in den 
A r t i k e l n 3 und 4 des Protokolls kodifizierte 
V e r b o t v o n K o l l e k t i v a u s w e i s u n 
g e n oder f r e m d e r S t a a t s a n g h ö r i g e r 
auch als V e r u r t e i l u n g d e r M a s s e n 
v e r t r e i b u n g e n aufzufassen ist, die in Zu
sammenhang mit dem Zweiten Wel tk r i eg vor
genommen wurden. Nachdem das Minis te rko
mitee des Europarates diesen zunächst vertrau
lichen Bericht zur Veröffent l ichung freigegeben 
hat, w i rd die Bundesregierung den Entwurf des 
Vertragsgesetzes nunmehr beschleunigt ein
bringen." 

Die zitierten A r t i k e l und die angezogene 
Stelle des Sachve r s t änd igenbe r i ch t s lauten: 

A r t i k e l 3, Abs . 1 
Niemand darf aus dem Hoheitsgebiet des 
Staates, dessen S t a a t s a n g e h ö r i g e r er ist, durch 
eine Einzel - oder eine K o l l e k t i v m a ß n a h m e 
ausgewiesen werden. 

A r t i k e l 4 
K o l l e k t i v a u s w e i s u n g e n von Aus
l ä n d e r n sind nicht zu läss ig . 
Ziffer 33 des S a c h v e r s t ä n d i g e n b e n c h t s zu A r 
t ikel 4: , 
Es bestand E i n v e r s t ä n d n i s d a r ü b e r , d a ö die 

Annahme dieses Ar t ike l s und des Absatzes I 
von A r t i k e l 3 in keiner Weise im Sinne einer 
Legit imierung von M a ß n a h m e n k o l l e k t i 
v e r A u s w e i s u n g e n in der V e r g a n 
g e n h e i t ausgelegt werden kann. 

A r t i k e l 3, Abs 1, und A r t i k e l 4 stellen erst
malig in einem vö lke r rech t l i chen Ver t rag fest, 
d a ß weder S t a a t s a n g e h ö r i g e eines Staates noch 
A u s l ä n d e r ko l lek t iv ausgewiesen werden dür
fen. Für eigene S t a a t s a n g e h ö r i g e ist auch die 
Einzelausweisung unzu läss ig . Dieser Zusatzver
trag zur Menschenrechtskonvention wurde im 
Rahmen des Europarats, dem achtzehn e u r o p ä i 
sche Staaten a n g e h ö r e n , ausgehandelt. 

Ziffer 33 des S a c h v e r s t ä n d i g e n b e r i c h t s zu A r 
tikel 4 des Vertrages stellt eindeutig klar, d a ß 
aus der Tatsache, d a ß der Ver t rag erst l ä n g e r e 
Zeit nach dem Zweiten Wel tk r i eg geschlossen 
worden ist, keinesfalls gefolgert werden darf, 
daß die V e r t r e i b u n g s m a ß n a h m e n im 
Zusammenhang mit dem Z w e i t e n W e l t 
k r i e g etwa mangels einer solchen Bestimmung 
rech tmäßig gewesen seien. Daraus folgt eine 
eindeutige Verur te i lung dieser Vert re ibungen, 
wie Bundesminister Dr. Jaeger in seiner A n t 
wort vor dem Bundestag klargestell t hat. 

Es ist sehr bezeichnend, d a ß die meisten 
deutschen Tageszeitungen weder von dem so 
bedeutsamen Zusatzprotokol l zur Europä i schen 
Menschenrechtskonvention noch von dem für 
uns Deutsche so wichtigen S a c h v e r s t ä n d i g e n b e 
richt, von der Anfrage des Abgeordneten Rehs 
und der E r k l ä r u n g des Bundesjustizministers 
Kenntnis genommen haben. Eine baldige Rati
fizierung durch die Bundesregierung bleibt dr in
gend zu wünschen . 

Moskaus „Brüderliche Hilfe" kostet 60 Milliarden 
Kreml bremst den Westhandel der Zone — N u r Verarbeitungsbetr ieb für die UdSSR 

(dtd) — Als 1949 der erste langfristige Han
delsvertrag zwischen der Sowjetunion und 
ihrem mitteldeutschen Besatzungsgebiet abge
schlossen wurde, spiachen die Sowjets sehr be
tont von der .brüderlichen sozia
listischen Hilfe", die die Sowjetzone 
verpflichte, außer Waren und Gütern auch 
Patente und Herstellungsverfah
ren an Moskau auszuliefern. Inzwischen hat 
man in Ost-Berlin erlahren, was die langfri
stigen Handelsverträge mit der UdSSR, die im
mer noch im I"ünfjahrcs-Rhxlhmus von Stalins 
Wiitschaflsplänen verlaufen, einbringen und 
was sie kosten. Sie verschaffen der Zone Roh-
stofie und Energieträger, aber nur zu dem 
Zweck, daraus Werksausrüstungen, chemische 
Anlagen, Fahrzeuge und Konsumgüter für die 
Sowjetunion herzustellen. Mitteldeutschland ist 
der größte Verarbeitungsbetrieb, 
der im Dienste Moskaus tätig ist. Der 
neue langfristige Handelsvertrag zwischen Mos
kau und Ostberlin, der von 1966 bis 1970 laufen 
soll, sieht einen Gesamtumsatz in beiden Rich
tungen in Höhe von 60 Milliarden DM-Ost vor 
Dieser Umsatz wird die Zone in den nächsten 
fünf Jahren daran hindern, ihre wirtschattli-
chen Beziehungen zu westlichen Ländern in der 
gewünschten Weise auszubauen und dan:> ein 
bescheidenes Maß an wirtschaftlicher Bewe
gungsfreiheit zu gewinnen. 

1 nterzonenhande1 betroffen 
Die sowjetischen Rohstolflieferungen — Erd

öl, Kohle, Holz — für die Zone sind bedeutend. 
Die Preise bestimmt in jedem Fall Moskau. 
Auch die Rücklieferungen der Zone nach der 
UdSSR sind umfangt eich. Moskau erhält von 
seinem mitteldeutschen Satelliten nicht nur 
brauchbare industrielle Fertigerzeugnisse und 
Fabrikanlagen, sondern die Sowjetunion spart 
auch Devisen, die sie andernfalls zum Einkauf 
dieser Güter in westlichen Ländern einsetzen 
müßte. Für den Handel der Zone mit westli
chen Ländern bleibt in den nächsten fünf Jahren 
nur ein bescheidenes Volumen von 20 Milli
arden Ost-Mark. Ursprünglich hatten die Planer 
der Zone für diesen Zweck ein Volumen von 
45 Milliarden vorgesehen. Auch die Zuwachs

raten der mitteldeutschen Industrieproduktion 
werden zum größten Teil von der UdSSR ab
geschöpft und kommen dem Warenaustausch 
Moskau — Ost-Berlin zugute. So wird selbst 
der Interzonenhandel unter dem neuen Han
delsvertrag leiden, da der Zone kaum genü
gend Waren bleiben, den Handel mit der Bun
desrepublik in dar gewohnten Weise fortzu
setzen. 

Ulbrichts Widerruf 
Schon seit 1962 nimmt die Zone im sowjeti

schen Wirischaftsimperium eine bedeutende 
Stellung ein. Seit diesem Jahre war der Güter
und Warenaustausch Moskaus mit der Zone 
immer größer als sein gesamter Handel mit den 
westeuropäischen Ländern. Seitdem glaubten 
die Spitzenfunktionäre der Zone auch, auf dem 
Wege zur sozialistischen Gleichberechtigung zu 
sein. Sie wollten Teile ihrer Industrieproduk
tion einsetzen, um damit westliche Handels
partner zu locken und mit diesem probaten 
Mittel auch die politische Aulwertung der Zone 
vorantreiben. Der Handel Ost-Berlins mit 
Fianhreich, Italien, England stieg an West
europäische und sogar amerikanische Geschäfts
leute gaben sich die Ost-Berliner Behörden-
Türen in die Hand, seit auf der Leipziger Messe 
1964 angekündigt worden war, Mitteldeutsch
land werde große chemische Ausrüstungen im 
Westen kaufen. 

Diese Entwicklung wurde auch von Ulbricht, 
dem Staatsratvorsitzenden, gebilligt Ihr Initia
tor, Planungschei Dr. Apel, war nur der Expo
nent einer Gruppe von Zonenfunktionären, die 
auf diesem Wege kommunistische Politik 
machen wollten. Erst nach dem Besuche des 
russisdien Parteichefs Breschnjew im November 
dieses Jahres in Ost-Berlin blies Ulbricht „Halt" 
und ordnete sich auch wirtschaftlich wieder den 
Wünschen Moskaus unter. Es besteht viel 
Gtund zu der Annahme, daß Planungschef Erich 
Apel, der die neue Wendung in Ulbrichts Kurs 
nicht mitmachte, geopfert wurde, indem man 
ihn nach bekanntem Vorbild der Diktatoren 
vor die Alternative stellte, sich entweder un
terzuordnen oder die letzte Konseguenz zu 
ziehen. 

600000 ländliche Gebäude verfielen 
Warschau (hvp) — In den Jahren 1960 bis 

1965 sind in Polen und den besetzten ostdeut
schen Provinzen insgesamt rd. 600 000 ländliche 
Gebäude zusammengestürzt oder dermaßen ver
fallen, daß sie nicht mehr als Wohnhäuser, 
Ställe oder Scheunen benutzt werden können, 
meldete das Zentralorgan der polnischen Bau
ernpartei (Volkspartei), „Z/e/ony Sztandar" 
(Grünes Banner). Demgegenüber wurden im 
gleichen Zeitraum rd. 450 000 ländliche Gebäude 
neu errichtet, so daß sich ein Schwund 
von 1 50 000 Gebäuden ergab. Nach Be
rechnungen der zuständigen polnischen Stellen 
müßten an sich von 1966 an jährlich rd. 220 000 
Gebäude auf dem Lande errichtet werden, um 
die Plan-Erfüllung auf dem Gebiete der land
wirtschaftlichen Produktion sicherzustellen, 
doch kann ein solches .Mindestprogramm' nicht 
durchgeführt werden, weil es an Baumaterial 
und an Facharbeitern mangelt. Was die Fach
arbeiter anlangt, so winden lüi da* ländliche 
Bauprogramm — besonders werden Wirtschafts-
acluiudo benötigt -- rd. 100 000 liauhandwerker 
erlordeilich sein, jedoch stehen nur rd. 20 000 

registrierte Kräfte des Bauwesens zur Ver
fügung. Das Bauhandwerk leide unter Mangel 
an Nachwuchs und werde durch Steuern und 
Abgaben dermaßen belastet, daß sich „das 
Handwerk immer noch nicht bezahlt macht'. 

Devisenbettelei bei Auslandspolen 
M . Warschau. Die Warschauer „ P o l y t i k a " mo

nierte, d a ß die polnische Wohlfahrtskasse (PKO) 
an Auslandspolen Drucksachen mit der Auffor
derung versandt habe, ihren in Polen lebenden 
Verwandten bei der Beschaffung von Heizmate
rial für den Win te r durch Uberweisung zweck
gebundener D e v i s e n b e t r ä g e an die Kasse be
hilflich zu sein. 

Die kri t is ier ten Bettelbriefe haben folgenden 
Inhalt: Der Win te r ,n Polen .st schwer. Häufig 
haben Derne Verwandten , vor a l lem ä l t e r e Leu 
e, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von 

Brennmaterial Du kannst ihnen diese S d w i e 
ngke , e n ersparen, indem Du ü b e r P K O Kohle 
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Von Woche zu Woche 
14 100 ostdeutsche Landsleute aus den polnisch 

besetzten He ima tp rov inzen trafen 1965 i m 

Laqer F r i ed land ein. V o n 1945 bis zum Herbst 
1965 wurden in Fr ied land 2,1 Mi l l i onen Ver
triebene, F lüch t l i nge und Evakuier te regi
striert . . . . 

500 000 neue W o h n u n g e n werden auch im Jahr 
1966 in der Bundesrepubl ik fertiggestellt wer
den Anfang des Jahres lagen Baugenehmi. 
qungen für 800 000 W o h n u n g e n vor. 

B u n d e s p r ä s i d e n t Dr. Heinr ich L ü b k e tritt Ende 
Februar eine Af r ika re i s e an, bei der er u.a. 
Madagaskar , K e n y a , Kamerun , Togo und Mali 
besuchen wi rd . 

Al tbundeskanz le r Dr. K o n r a d Adenauer wird 
am 24. Januar in Paris eintreffen, wo er auch 
mit P r ä s i d e n t de G a u l l e zusammentreffen 
w i r d 

Die deutsche Hande lsb i lanz war im November 
1965 passiv Im A u ß e n h a n d e l ergab sich ein 
E i n f u h r ü b e r s c h u ß g e g e n ü b e r den Exporten 
von 109 M i l l i o n e n D M . 

N u r 136 M i l l i o n e n Tonnen Ste inkohle wurden 
im letzten Jahr in der Bundesrepubl ik geför
dert g e g e n ü b e r 142,2 M i l l i o n e n Tonnen im 
Jahre 1964. 

Einen 75 -Mil l ionen-Kredi t für Israel hat die Bun
desregierung noch vor der Jahreswende zur 
V e r f ü g u n g gestellt. Die Verhand lungen über 
eine deutsche Wirtschaftshilfe dauern an 

Der polnische K a r d i n a l W y s z y n s k i w i l l in Rom 
die Tausendjahrfeier der Christianisierung 
Polens eröffnen 

Uber 54 M i l l i o n e n E inwohner hat jetzt das bri
tische Mut te r l and 

Eine neue Streikhetze in Frankre ich entfachen 
die Kommunis ten , die damit den geplanten 
sozialen Reformen de Gaul ies entgegenwirken 
wol len . 

U m 159 000 M a n n v e r s t ä r k t wurden die ameri
kanischen S t r e i t k r ä f t e seit dem Sommer. 

Erstes offizielles Gespräch zwischen 
EKD und BdV 

M . Bonn — Die Evangelische A k a d e m i e Bad 
Bo l l hat für die Zeit v o m 21. bis 23. Januar zu 
einem P o d i u m s g e s p r ä c h ü b e r die Denkschrift der 
E K D zur Lage der Ver t r i ebenen und zum Ver
h ä l t n i s Deutschlands zu seinen ös t l i chen Nach
barn eingeladen, das eine A n t w o r t auf die 
Frage „ W a s sind R e a l i t ä t e n ? " br ingen so l l . 

A n diesem P o d i u m s g e s p r ä c h werden maßgeb
liche Verfasser dieser Denksdir i f t , der Landes
bischof D. Dr. Hanns Li l je und für den Bund der 
Ver t r iebenen u. a. dessen P r ä s i d e n t Dr. Wenze l 
Jaksch und Reinhold Rehs als Vors i t zender des 
gesamtdeutschen Ausschusses dieses Verban
des teilnehmen. 

Priester und Studenten 
als KP-Agenten 

N p . Nicht z a h l e n m ä ß i g e S t ä r k e , sondern 
Durchdringung al ler Lebensgebiete machte die 
i n d o n e s i s c h e n K o m m u n i s t e n ge
fährlich. Das ergibt jeden Tag die „ S ä u b e r u n g " , 
von der sich s ämt l i che Schichten der Gese l l 
schaft e r faß t sehen. In West -Sumatra m u ß t e n 
sogar zwölf I s l a m - P r i e s t e r ihrer W ü r d e 
entkleidet werden, w e i l sie eingeschriebene 
Mi tg l i ede r der K P waren. A l s besonders groß 
entpuppte sich der Einfluß der Kommunis ten 
auf die S t u d e n t e n s c h a f t A l l e i n an der 
angesehenen U n i v e r s i t ä t v o n Jogjakar ta (Mit
tel-Java) stehen ü b e r 1000 Studierende im Ver
dacht, am Staatsstreich vom 30. September teil
genommen zu haben. 

Hüben und drüben 
np. W i e weit der B u n d e s b ü r g e r seinem mit

teldeutschen Landsmann voraus ist, lassen ein 
paar au f sch lußre i che Zahlen erkennen. Gewiß 
sind „ d r ü b e n " einige Grundnahrungsmi t te l bil
l iger als bei uns. So kosteten im vergangenen 
Jahr Kartoffeln in der Sowjetzone 41 Prozent 
und Roggenbrot 47 Prozent weniger als in der 
Bundesrepubl ik . Dagegen waren Butter um 32 
Prozent, M i l c h um 36, Schuhe um 51, Eier um 71, 
ein Oberhemd um 95, ein Fernsehapparat um 
, o6oP £ u h l s c h r a r > k um 243 und Bohnenkaffee 
um 321 Prozent teurer als diesseits des Eiser
nen Vorhangs . Der durchschnittliche Monats
verdienst je Arbe i tnehmer betrug 1964 in der 

I S f / 0 8 D M ' 1 , 1 d e r Sowjetzone da
gegen 468 D M . In der Bundesrepubl ik haben be-
11 i? P r ° z e n t a I l e r Haushal te einen Kühl
schrank, | Q der Sowjetzone nur 22 Prozent. Bei 
Fernsehapparaten ist das V e r h ä l t n i s 63 zu 45 
Irozent, bei Waschmaschinen 60 zu 24 Pro-
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Fehlthesen der EKD-Denkschrift 
Polnische, italienische, päps t l i che und amerikanische Gegenfeststellungen 

A u f Se i te 40 der mi t volLstem Recht v o n ganz 
ve r sch iedenen Sei ten entschieden k r i t i s i e r t en 
os tpo l i t i schen Denkschr i f t der „ K a m m e r für 'öf
fentl iche V e r a n t w o r t u n g " des „ R a t e s der E v a n 
ge l i schen K i r c h e i n Deutsch land" f inden sich un
ter ande rem die folgenden, durch andere S ä t z e 
der Denkschr i f t ke ineswegs a u ß e r Kraf t gesetz
ten Behaup tungen : 

„ I m N a m e n d e s d e u t s c h e n V o l k e s 
w u r d e der Z w e i t e W e l t k r i e g a u s g e 
l ö s t und in v i e l e fremde L ä n d e r getragen. 
Seine ganze Z e r s t ö r u n g s g e w a l t hat sich sch l i eß 
l ich gegen den U r h e b e r selbst gekehr t . D i e V e r 
t re ibung der deutschen O s t b e v ö l k e r u n g und das 
Schicksal der deutschen Os tgeb ie te ist e in T e i l 
des schweren U n g l ü c k s , das das ganze deutsche 
V o l k schuldhaft ü b e r sich selbst u n d andere V ö l 
ker gebracht hat." 

W e r sich nicht dem V o r w u r f aussetzen w i l l , 
en tweder nicht logisch denken zu k ö n n e n oder 
nicht logisch d e n k e n zu w o l l e n , m u ß folgendes 
zugeben: Hins ich t l i ch der Urheberschaft des 
Z w e i t e n W e l t k r i e g e s ist das e indeu t ig e in A 1 -
l e i n s c h u l d v o r w u r f i n bezug auf das 
deutsche V o l k , e in K o l l e k t i v s c h u l d v o r w u r f . 

ü b e r l e g e n sachlich kommt d e m g e g e n ü b e r der 
dabei d ie W a h r h e i t und Gerech t igke i t suchende 
p o l n i s c h e Ver fasse r D r . S r o c z y n s k i 
zu e inem vö l l ig anderen Ergebnis . Es findet sich 
in se inem polemischen Aufsa t z „ W i r k ö n n e n 
den A s t nicht abschneiden" gegen den unsach
l ichen, ant ideutschen, po ln i schen J o u r n a l i s t e n 
J e r z y K o l a t a j . D iese r Bericht S r o c z y n s k i s er
schien in der f ü h r e n d e n ka tho l i schen W o c h e n 
schrift Polens , dem K r a k a u e r „ T y g o d n i k P o w -
szechny", und z w a r am 6. N o v e m b e r 1960. S ro
c z y n s k i s tel l te dabe i fest: 

„Die Behauptung , d a ß e in V o l k schuld ig oder 
unschu ld ig sei , d a ß a l le Deutschen schlecht oder 
d a ß sie gut seien, br ingt nichts e in . Sie k a n n 
nur als eine g e f ü h l s m ä ß i g e R e a k t i o n gewer te t 
werden . N u r d ie I n d i v i d u a l i s i e r u n g der Schuld 
und der mora l i schen V e r d i e n s t e anderer M e n 
schen dient e inem gegense i t igen K e n n e n l e r n e n 
u n d V e r s t e h e n . D i e I n d i v i d u a l i s i e r u n g der Schuld 
u n d der V e r a n t w o r t u n g ist der G r u n d z u g jeg
l ichen Rechtsgedankens . D i e K o n z e p t i o n 
d e r K o l l e k t i v s c h u l d u n d K o l l e k t i v -
v e r a n t w o r t u n g w e r d e n sogar v o m K r i e g s 
recht schon lange als b a r b a r i s c h behandel t , 
was b e i m N ü r n b e r g e r P r o z e ß deut l ich i n Er 
scheinung trat. W e n n m a n v o n der I n d i v i d u a l i 
s ie rung der Schuld be i Rechtsur te i len ausgeht, 
so scheint es, d a ß sie erst recht be i ethischen 
U r t e i l e n Beachtung finden m u ß . 

D i e theoretische Schuldbe las tung eines V o l 
kes, das v i e l e M i l l i o n e n z ä h l t , w ü r d e in der 
P rax i s d ie En t l a s tung der e inze lnen I n d i v i d u e n 
v o n Schuld und V e r a n t w o r t u n g bedeuten. E ine 
S i tua t ion , i n der e in Mensch , der w i r k l i c h schul
d i g ist, genauso behandel t w i r d w i e der U n 
schuldige, w i r k t demora l i s i e r end auf den e inen 
u n d den anderen. B e i m U n s c h u l d i g e n w i r d der 
A n s p o r n g e s c h w ä c h t , der i h n b i sher z u e inem 
ethischen V e r h a l t e n b e w o g , u n d b e i m M e n 
schen mi t schmutziger V e r g a n g e n h e i t weckt man 
d ie Hoffnung , d a ß er i m F a l l e eines neuen Er
eignisses nicht a l l e i n die V e r a n t w o r t u n g tra
gen w i r d . 

D e r H i t l e r i s m u s bedeutet nicht nur verbreche
rische Bez i ehungen v o n Deutschen zu anderen 
V ö l k e r n , sondern auch der Deutschen untere in
ander. G e n a u s o k a n n man folgendes hervorhe
ben : 

D e r K o m m u n i s m u s bedeutet nicht nur 
verbrecherische Bez i ehungen v o n Russen und 
P o l e n zu anderen V ö l k e r n , sondern v o n Russen 
u n d P o l e n un te re inander sowie Russen unter 
sich u n d P o l e n unter sich. 

Z u den e r w ä h n t e n treffenden Fes t s t e l lungen 
Dr . S r o c z y n s k i s p a ß t bestens z u m B e i s p i e l auch 
die E r k l ä r u n g des i t a l i en i schen S t a a t s p r ä s i d e n 
ten Saragat be i se inem v o r j ä h r i g e n Besuch in 
Po len . E r betonte in A u s c h w i t z , d a ß man i n Ita
l i e n nicht so v e r r ü c k t sei , a l l e Deutschen für 

Lemberger Ukrainer 
lassen sich nicht russiiizieren 

ü b e r na t ional i s t i sche S t r ö m u n g e n in der 
W e s t u k r a i n e ( f rühe r G a 1 i z i e n) hat 
sich, w i e der M o s k a u e r K o r r e s p o n d e n t der F A Z 
berichtet, jetzt der Lemberge r P a r t e i s e k r e t ä r 
M a l a n t s c h u k beklagt . „Bei uns trifft man manch
m a l unreife M e n s c h e n an" , schreibt er i n der 
„ P r a w d a " , „ w e l c h e die l o k a l e n Interessen zu 
denen des Gesamtstaates in Gegensa tz b r ingen . 
Sie w o l l e n die K a d e r v o r w i e g e n d nach nat io
nalen Ges ich t spunkten a u s w ä h l e n . Selbs tver
s t änd l i ch gibt es solche Leute nur ve r schwin 
dend wen ig , aber ihre Ver suche nicht i m A u g e 
zu behal ten und nicht zu ve re i t e ln , w ä r e ge
f äh r l i ch Das ger ingste Nach lassen im K a m p f 
gegen derar t ige Erscheinungen k ö n n t e ernsten 
Schaden hervor rufen . " 

Malantschuk wendet sich gegen ukra in ische 
Emigranten, die die A b k o m m a n d i e r u n g u k r a i n i 
scher Intel l igenz in andere R e p u b l i k e n der 
Sowje tun ion k r i t i s i e r e n . „S ie m ö c h t e n das 
ukrainische V o l k am l iebs ten in seine enge 
nat ionale Eierschale e insper ren und die W u r 
ze ln seiner Freundschaft mit den B r u d e r v ö l 
k e r n zerschneiden." Z u den Besonderhe i t en der 
wes tukra in i schen B e v ö l k e r u n g rechnet der V e r 
fasser, d a ß jahrzehnte lang ihr B e w u ß t s e i n durch 
„ d a s Gif t der na t iona l i s t i schen Propaganda 
verseucht" worden sei . 

E in ige H i s t o r i k e r in L e m b e r g ve r t e id igen 
jetzt noch die sogenannte W e s t u k r a i n i s c h e 
V o l k s r e p u b l i k v o n 1918. Dabe i ver tuschten sie, 
d a ß es sich bei dieser R e p u b l i k um „ein W e r k 
zeug der ukra in i schen K o n t e r r e v o l u t i o n und 
der a u s l ä n d i s c h e n imper ia l i s t i schen K r e i s e " ge
handelt habe. 

V e r b r e c h e n der i n A u s c h w i t z erfolgten A r t ver
an twor t l i ch zu machen. Schuld se ien be i V e r 
brechen stets nur d ie e inze lnen w i r k l i c h 
S c h u l d i g e n . 

D i e genannten Erkenn tn i s se v o n D r . S r o c z y n 
s k i und Saragats passen ausgezeichnet zu den 
fo lgenden w e i s e n R i c h t l i n i e n des g r o ß e n Pap 
stes Pius X I I : 

„ M a n k a n n z w a r ohne V o r b e h a l t die U n g e 
recht igkei ten, die G e w a l t t a t e n u n d G r a u s a m k e i 
ten ve rdammen , auch w e n n sie v o n V o l k s g e 
nossen begangen w o r d e n s ind. A b e r v o r a l l em 
anderen m u ß sich jeder Rechenschaft d a r ü b e r ge
ben, handel t es sich u m das eigene oder e in 
anderes V o l k . M a n darf n i e m a l s der gegen
w ä r t i g e n G e n e r a t i o n die Schuld der V e r g a n g e n 
heit vo rha l t en . U n d was den A b l a u f der G e 
schichte betrifft u n d auch die zu f ü r c h t e n d e K o n 
j u n k t u r der Gegenwar t , so haben w i r j eden Tag 
gesehen, d a ß die V ö l k e r n i c h t v e r a n t 
w o r t l i c h gemacht w e r d e n k ö n n e n . W a s ihre 
V e r a n t w o r t u n g betrifft, er laubt es d ie S t ruk tur 
der modernen Staatsmaschinen u n d die fast un-
t enwi r rba re V e r k e t t u n g der wir tschaf t l ichen und 
po l i t i schen B e z i e h u n g e n dem schlichten P r iva t 
mann nicht, i n die pol i t i sche Entscheidung w i r 
k u n g s v o l l e inzugre i fen . Im besten F a l l ve rmag 
er mi t seiner S t imme die a l lgemeine Richtung 
zu beeinflussen, doch nur i n b e s c h r ä n k t e m U m 
fang. D i e Ka tho l i s che K i r c h e hat immer w i e d e r 
darauf bestanden, d a ß die Schuld z w a r nicht 
v o n den V e r a n t w o r t l i c h e n , aber v o n dem V o l k 
in seiner Gesamthe i t mi t K l a r h e i t u n d Gerech
t igke i t getrennt werde . D e m Grundsa t z der G e 
recht igkei t entspricht es auch, d a ß es nicht z w e i 
M a ß e geben darf, sondern was e ine N a t i o n , e in 
Staat für sich aus dem e lementaren G e f ü h l des 
Rechts ve r lang t , auf was sie nie verz ich ten w ü r 
den, m u ß es bed ingungs los auch der anderen 
N a t i o n , dem anderen Staat zugestehen." 

W e i t e r s ind zur K r i t i k der ver feh l ten Se i ten 
der Schu ldvo r s t e l l ungen in der os tpol i t i schen 
Denkschr i f t der „ K a m m e r für Ö f f e n t l i c h e V e r 
an twor tung" des Rates der E K D die folgenden, 
mit zah l re ichen in t e rna t iona len Be legen g e s t ü t z 
ten Fes t s t e l lungen des amer ikan i schen Po l i t o 
logen u n d H i s t o r i k e r s U n i v e r s i t ä t s - P r o f e s s o r D r. 
K . G l a s e r aus C h i k a g o v o n besonderem Be
lang . S ie s tehen in se iner he rvor ragenden , w i s 
senschaftl ichen Unte r suchung „Die Schuldfrage 
des Z w e i t e n W e l t k r i e g e s " ( W ü r z b u r g 1965, M a 
r i e n b u r g - V e r l a g ) . G l a s e r betont dort unter an
derem: 

„Def in i e r t man . S c h u l d a m K r i e g e ' als 
d ie V e r a n t w o r t u n g für pol i t i sche oder m i l i t ä r i 
sche M a ß n a h m e n , d ie der F re ihe i t nicht d ien
lich oder ihr sogar a b t r ä g l i c h s ind, so k a n n die 
A n t w o r t nur e ine k o m p l i z i e r t e sein . B e i d e 
S e i t e n haben gegen d ie F re ihe i t und die 
M e n s c h e n w ü r d e g e s ü n d i g t ; beide haben ver
h ä n g n i s v o l l e Entsche idungen g e f ä l l t ; be ide ha
ben die Strategie der V e r n u n f t vergessen u n d 
sich v o n den W o g e n kr ieger i scher Leidenschaft 
t re iben lassen. D i e V ö l k e r der ehemal igen A l l i 
i e r ten u n d der ehemal igen A c h s e n m ä c h t e s ind 
i n k a u m untersche idbarem M a ß e schuldig bzw. 
unschu ld ig ; der Z w e i t e W e l t k r i e g hat für sie 
e in gemeinsames Schicksal bereitet , das es nun
mehr zu meis te rn gi l t . I n d i v i d u e l l e V e r 
b r e c h e n m ü s s e n nach rechtsstaatl ichen G e 
pf logenhei ten bestraft werden , g le ich v o n w e m 
sie begangen w u r d e n . Das deutsche V o l k als 
ganzes aber hat ke ine G r ü n d e für besondere 
S c h u l d g e f ü h l e , w a r es doch selbst das erste 
Opfe r des N a t i o n a l s o z i a l i s m u s u n d steht heute 
in der F r o n t l i n i e gegen den t o t a l i t ä r e n K o m m u 
nismus. Es ist U n s i n n zu behaupten, d a ß das 
deutsche V o l k mehr als die anderen V ö l k e r 

Königsberg, die Luisenallee im Winter Foto: Brache 

Europas einer Verpf l i ch tung unter l iegt , für die 
L i q u i d i e r u n g des Z w e i t e n W e l t k r i e g e s e inen 
besonderen Preis zu zahlen . Der Z w e i t e W e l t 
k r i e g w a r eine gemeinsame Katas t rophe mit 
k o m p l i z i e r t e n Ursachen: Sucht man e inen .Schul
d igen ' , so k a n n dieser nur der N a t i o n a l c h a u v i 
nismus sein, der die e u r o p ä i s c h e Gemeinschaft 
des 19. Jahrhunder t s z e r s t ü c k e l t e , aber jetzt 
v o m al ten Kon t inen t abzieht, um in den Ent
w i c k l u n g s l ä n d e r n neue b lu t ige T r i u m p h e zu 
feiern. 

Der H i s t o r i k e r , der durch V e r d r e h u n g oder 
s d i r ä g e Beleuchtung der R o l l e seines V o l k e s im 
Wel tgeschehen unberechtigte S c h u l d g e f ü h l e her
a u f b e s c h w ö r t oder b e s t ä t i g t , s ü n d i g t damit ge
gen se in V a t e r l a n d u n d besonders gegen dessen 
Jugend ." 

W e i t e r e Belege, welche die N o t w e n d i g k e i t 
e iner solchen Betrachtungsweise zeitgeschicht
licher, v ö l k e r - und menschenrechtl icher sowie 
zur pol i t i schen Eth ik g e h ö r e n d e n Grundf ragen 
unserer Ze i t beweisen , gibt es im e i n s c h l ä g i g e n 
in te rna t iona len Schrif t tum in g r o ß e r Z a h l . 

W e r a l l en solchen Tatsachen und Unte r l agen 
g e g e n ü b e r , w i e d ie „ K a m m e r für ö f f e n t l i c h e 
V e r a n t w o r t u n g " des Rates der E K D stur auf der 
Fehl these behar ren w i l l , der Z w e i t e W e l t k r i e g 
sei a l l e i n durch eine deutsche Schuld entstan
den, m u ß sich den V o r w u r f gefal len lassen, d a ß 
er aus i rgendwelchen G r ü n d e n der W a h r h e i t 
nicht gerecht w e r d e n w i l l , e in V o r w u r f , dem sich 
z u m B e i s p i e l T h e o l o g e n und H i s t o r i k e r nie u n 
wide r l egba r b e g r ü n d e t aussetzen so l l t en! D ie 
christ l iche E th ik und die sachliche Geschichts
da r s t e l lung erfordern die Kenn tn i s der v o l l e n 
W a h r h e i t sowie das stete Streben nach Ge
rechtigkeit , die ü b e r a l l immer mit den gleichen 
M a ß s t ä b e n messen m u ß . 

D r . B o l k o F r e i h e r r v o n R i c h t h o f e n 
Professor 
M i t g l i e d des K o n v e n t s der Zers t reu ten E v a n 
gel ischen Os tk i r chen 
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In eigener Sache 
Ein Ruf der Gemeinschaft evangelischer O s t p r e u ß e n e. V . 

L iebe evangel i sche Lands leu te 
aus O s t p r e u ß e n ! 

W i r haben uns v o n der Gemeinschaft evange
l ischer O s t p r e u ß e n e. V . in letzter Ze i t oft im 
O s t p r e u ß e n b l a t t zu W o r t gemeldet , nachdem 
durch die V e r ö f f e n t l i c h u n g der D e n k s c h r i f t 
der E K D zur Ver t r i ebenenf rage und zu den deut
schen Os tg renzen so v i e l Beunruh igung , V e r 
w i r r u n g u n d auch E m p ö r u n g bei den G l i e d e r n 
unserer a l ten G e m e i n d e n entstanden ist. W i r 
haben auch den H e i m a t k r e i s z e i t u n g e n und H e i 
matbr iefen, die v o n den e inze lnen Kre i sge 
meinschaften herausgegeben werden , A r t i k e l Z U T 
V e r f ü g u n g gestel l t — und v i e l e haben sie dann 
auch ü b e r n o m m e n . W i r danken a l l denen, die 
uns dabei geholfen haben, d ie S t i m m e d e r 
G e m e i n s c h a f t e v a n g e l i s c h e r O s t 
p r e u ß e n (und des B e r l i n e r K o n v e n t s ehema
l iger o s t p r e u ß i s c h e r Pfarrer) in diesen A u s e i n 
anderse tzungen zu G e h ö r zu br ingen , a l l en vor
an aber dem O s t p r e u ß e n b l a t t , das so b e r e i t w i l 
l i g und umfassend unsere A r t i k e l gebracht hat 

Ich denke manchmal daran, wie das w o h l i m 
R a u m u n s e r e r a l t e n e v a n g e l i s c h e n 
K i r c h e O s t p r e u ß e n s heute, nach der 
V e r ö f f e n t l i c h u n g der Denkschr i f t der E K D , zu
gegangen w ä r e , w e n n es die Gemeinschaft e v a n 
gelischer O s t p r e u ß e n nicht gegeben hatte — 
und damit auch ke ine Stel le , die nun im N a m e n 
v o n G l i e d e r n unserer a l ten Ki rche h ä t t e reden 
k ö n n e n , sondern v ie l le ich t nur hie und da einen, 
der nur in p e r s ö n l i c h e r V e r a n t w o r t u n g , ohne 
A u f t r a g durch andere, h ä t t e reden, protes t ieren 
k ö n n e n . H ä t t e man den nicht beisei tegeschoben 
— mit dem H i n w e i s darauf, d a ß schon seit Jahr 
und T a g mehrere Pfarrer dieser unserer Ki rche 
in der B e i e n r o d e r V e r z i c h t s e r k l ä 
r u n g z ieml ich genau das gleiche bekundet ha
ben, was jetzt der Rat der E K D durch den Öf
f e n t l i c h k e i t s - A u s s c h u ß der E K D sagt. 

Heu te aber wende ich mich als Schr i f t führe r 
der Gemeinschaft evangel ischer O s t p r e u ß e n an 
j eden e inze lnen Evange l i schen aus O s t p r e u ß e n , 
an jedes G l i e d unserer „ a l t e n " K i r che ganz per
sön l i ch ! W i r haben i n letzter Ze i t v i e l Z u s t i m 
mung erfahren, v o n v i e l e n ! A b e r lassen Sie es 
mich ganz deutl ich sagen: D ie B e k u n d u n g v o n 
V e r s t ä n d n i s und Z u s t i m m u n g a l l e i n g e n ü g t 
heute, nachdem der K a m p f i n der Ki rche so ent
brannt ist, nicht mehr — ebensowen ig w i e e in 
freundliches Zus t immen zu der Sache der Be
kennenden Ki rche in dem K a m p f um die K i r 
che in unserer He imat . M a n m u ß t e der Beken 
nenden K i r che be i t re ten und die „ R o t e K a r t e " 
unterschreiben. Erst dann g e h ö r t e man dazu und 
s t ä r k t e die B r ü d e r „an der Front" , die nun im 
N a m e n der v i e l e n reden und hande ln konn ten! 
So m u ß es auch heute se in — und da rum meine 
Bit te an j eden e inze lnen p e r s ö n l i c h : S t ä r k t 
u n s i n diesen Ause inande r se t zungen in unserer 
ganzen Evange l i schen Ki rche und e r k l ä r t Euern 
Bei t r i t t zu der Gemeinschaft evangel ischer Ost
p r e u ß e n . Der Be i t r ag spiel t doch ke ine R o l l e 
mehr, nachdem der Fami l i enbe i t r ag (Haushalts
vors tand 6,— D M , Ehefrau 2,— D M , K i n d e r ohne 
eigenes E i n k o m m e n 1,— D M ) , j a Bei tragsnach
laß bzw. sogar g ä n z l i c h e r E r l a ß (auf Ant rag) 
e i n g e f ü h r t ist. W e r jetzt, aus welchen G r ü n d e n 
auch immer, es ablehnt, uns durch seinen B e i 
trit t zu helfen, hat zumindes t ke ine Berechti
gung mehr, laut und bewegl ich d a r ü b e r K l a g e 
zu f ü h r e n , d a ß v o n seiten der He ima tk i r che so 
w e n i g gegen die Denkschrif t gesagt und getan 
w i r d . W i r w a r e n doch in O s t p r e u ß e n ü b e r 2 
M i l l i o n e n E v a n g e l i s c h e ! W a s würde , 
es für Eure Ve r t r e t e r bedeuten, wenn sie im 
N a m e n v o n auch nur 10 000 M i t g l i e d e r n der 
Gemeinschaft evangel ischer O s t p r e u ß e n reden 
und auftreten k ö n n t e n ! 

Ihr braucht nur an den (unterzeichneten) 

-DAS POLITISCHE BÜCH 1 
Ein neues Lebensbild des ersten roten Zaren 

Robert Payne: Lenin — sein Leben und sein 
Tod. Rütten und Loening Verlag, München 23, 
480 Seiten mit vielen Bildern, 32,— D M . 

übe r das Leben und unheimliche Wirken Wladi 
mir Iljitsch Uljanows, der sich Lenin nannte, gibt 
es heute schon eine Unzahl von biographischen 
Werken. Die im Auftrag und mit Wissen des Kremls 
und Weltkommunismus geschriebenen Bücher und 
Erinnerungen an den ersten roten Diktator und Za
ren haben zumeist einen so eindeutig propagandi-
stisdi gefärbten Charakter und sind so reich mit 
Zwecklegenden und Geschichtsklitterungen befrach
tet, daß ihr historischer Aussagewert meist sehr ge
ring, oft genug gleich null ist. Aber auch eine ganze 
Reihe der im Laufe von vier Jahrzehnten im We
sten erschienenen Publikationen wi l l mit großer 
Vorsicht gelesen werden, zumal wenn es sich um 
linksintellektuelle Autoren handelt, deren Sympa
thie für den „Vater" der bolschewistischen Oktober
revolution sehr deutlich wird oder wenn die Ver
fasser über die ganze Materie zu wenig unterrichtet 
waren. Da ersetzt dann oft genug schriftstellerische 
Phantasie das reelle Wissen. 

Das Werk des Amerikaners Robert Payne; das 
nach jahrelangem Studium aller nur verfügbaren 
Quellen geschrieben wurde, kann sicher auch noch 
nicht alle von den Sowjets sorgsam gehüteten Ge
heimnisse um Lenins Leben, Schaffen und Sterben 
enthüllen, es bietet immerhin eine Reihe sehr be
achtlicher neuer Einblicke vor allem auch in die Ju
gendjahre und die Zeiten seines Wirkens als fana
tischer Berufsrevolutionär im Ausland. Payne weist 
nach, daß Lenin, der väterlicherseits von tschuwa
schischen Asiaten, mütterlicherseits von deutschen 
Einwanderern abstammte, kaum einen Tropfen rus
sischen Blutes in sich trug. Er war ein hochbegabter 
Schüler und bestand, obwohl er kaum jemals eine 
Universität besuchen durfte, sein juristisches Staats
examen als Bester. Herzenskäl te und Menschenver
achtung, Grausamkeit und Zynismus kennzeichneten 
ihn schon als Schüler. Zum Arbeiterproletariat und 
zum verarmten Bauern hat der Sohn einer kaiser
lichen Exzellenz nur rein theoretische Beziehungen 
gehabt. Er war das Urbild eines dämonischen und 
rücksichtslosen Verschwörers, der nicht einen A u 
genblick daran dachte, eine echte Volksherrschaft 
aufzurichten. Als er die Macht in Händen hatte, ging 
er über Leichen und mit fast jedem seiner Mitar
beiter und Vertrauten lag er im Streit. Nur sieben 
Jahre überlebte er die Oktoberrevolution, immer 
die Schwäche des anderen nützend. Sein Versuch, 
Stalin als seinen Nachfolger auszuschalten, scheiterte 
an der Gerissenheit des Kaukasiers, der alle Kon
kurenten überspielte. k. 

Ostblockstreitkräfte: 
fast 6 Millionen Mann 

pw. A u f 5,83 M i l l i o n e n M a n n ak t ive r Trup
pen beziffert das Insti tut für strategische Stu
d i e n i n L o n d o n die augenbl ickl iche S t ä r k e der 
O s t b l o c k - A r m e e n . D i e Exper t en aus 13 N a t i o 
nen, die das Gutachten ü b e r die strategische 
Lage ausgearbeitet haben, k o m m e n ferner zu 
dem Sch luß , d a ß M o s k a u heute 7 5 0 A b 
s c h u ß r a m p e n f ü r M i t t e l s t r e c k e n -
R a k e t e n besitzt, für die in der Regel meh
rere Geschosse zur V e r f ü g u n g stehen. Dem 
K o m m a n d i e r e n d e n G e n e r a l der roten Raketen-
T r u p p e n so l l en jetzt 270 Langst recken-Raketen 
und 180 000 M a n n unterstehen. Im st ra tegisdien 
Luf tkommando s ind 1450 Fernbomber zusam
m e n g e f a ß t . D i e rote Flot te so l l schon ü b e r 40 
nuklearbe t r iebene U-Boote , die zum T e i l auch 
mit Lenkwaf fen armier t s ind, v e r f ü g e n . 

Schr i f t führe r eine K a r t e mit Eurer Beitr i t tser
k l ä r u n g zu schicken. Dann w i r d al les andere 
v o n hier aus er ledigt — und Ihr werdet d u r d i 
Rundbriefe s t ä n d i g auf dem laufenden gehal 
ten (im Jahre 1965 s ind a l l e in fünf Rundbriefe 
erschienen!) und habt so A n t e i l an den A u s 
einandersetzungen, die nicht w i r , sondern die 
anderen begonnen und uns auferlegt haben! 

M i t freundlichen G r ü ß e n zum neuen Jah r 

W M a r i e n f e l d , Pfarrer 

Schr i f t führe r der Gemeinschaft evg l . Ostpr . e . V . 
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Ausgleichsschuldverschreibungen und VEBÄ-Aktien 
V O D u n s e r e m B o n n e r O . B . - M i t a r b e i t e r 

Auch Kapital is t zu sein w i l l gelernt sein. Zum 
Jahresbeginn fragten sich zahlreiche Wertpa
pierbesitzer, ob sie im neuen Jahr ihre Ak t i en , 
Schuldverschreibungen, Pfandbriefe und der
gleichen verkaufen sollten. Im Verlaufe des 
Jahres 1965 waren die Kurse der A k t i e n im 
Schnitt um 16 Prozent und die Kurse der Schuld
verschreibungen und Pfandbriefe um 10 Pro
zent gesunken. Die Vertr iebenen waren in g r ö 
ß e r e m Umfang davon insbesondere hinsichtlich 
der V E B A - A k t i e n (die in erster Linie Minderbe
mittelte erhielten) und der Schuldverschreibun
gen des Ausgleichsfonds (die statt barer Haupt
e n t s c h ä d i g u n g s a u s z a h l u n g zur Ver fügung ge
stellt wurden) betroffen. 

Kurse inbrüche von 10 oder selbst von 20 Pro
zent sind in einer kapitalistischen Wirtschafts
ordnung keineswegs ein ungewöhn l i che r V o r 
gang; man k ö n n t e fast sagen, sie sind eine nor
male Erscheinung. In der Regel gehen nach ein 
bis zwei Jahren die Kurse zur alten H ö h e zu
rück, bisweilen nicht ganz so hoch, bisweilen 
aber auch noch d a r ü b e r hinaus. Es gibt eine 
V i e l z a h l von Gründen , die das H i n - und Her
pendeln der Kurse bewirken. 1965 waren in er
ster Lin ie die Einführung der Coupon-Steuer 
durch die Regierung Erhard und die v e r s t ä r k t e 
Teuerung schuld. Für langfristig ausgeliehenes 
Geld erhielt man Anfang 1965 in Westdeutsch
land 6 Prozent Zinsen. Da die jähr l iche Entwer
tung ca. 2,5 Prozent betrug, hatte der Geldver
leiher einen echten Nutzen von ca. 3,5 Pro
zent. Nachdem sich abzeichnete, daß die Regie
rung der Lohn-Preis-Spirale nicht Herr wurde, 
d. h. nachdem die Teuerung auf 3,5 Prozent ge
stiegen war, waren auch die Geldver le iher nur 
noch bereit, ihr Geld teurer, d .h . zu h ö h e r e m 
Zins auszuleihen, denn sie woll ten natür l ich 
nur möglichst wenig auf ihren bisherigen ech-
wurden aus länd ische Geldgeber mit ihren in 
ten Nutzen verzichten. Durch die Coupon-Steuer 
wurden aus länd i sche Geldgeber mit ihren in 
Westdeutschland gewonnenen Kapi ta le inkünf
ten einer 25prozentigen Steuer unterworfen. 
Statt 6 Prozent flössen einem A u s l ä n d e r nun
mehr nur noch 4,5 Prozent Ertrag in die Tasche. 
Da Amerikaner in A m e r i k a einen besseren Pro
fit als 4,5 Prozent erz c'en können , standen sie 
vor der Wahl , entwedei sich mit ihrem Kapi ta l 
aus Deutschland zurückzuz iehen oder bei uns 
den Zins auf 8 Prozent heraufzutreiben zu ver
suchen, damit nach Abzug der 25 Prozent wie
der 6 Prozent Profit eintreten (was mehr ist, als 
man normalerweise in den Vereinigten Staaten 
erzielen kann). Das Aus land entschloß sich zu 
dem zweiten Weg . Der landesübl iche Zins steht 
heute bei ü b e r 7 Prozent. 

Sobald eine Volkswirtschaft zu einem h ö h e r e n 
Zinsniveau übe rgeh t , sinken an der Börse die 
Kurse der Wertpapiere, die noch mit dem nied
rigeren Zins ausgestattet sind. W e n n man für 
ein 6prozentiges Wertpapier bisher 100 D M zahl
te, so zahlt man bei einem landesübl ichen Zins-

Steuern der Großbetriebe 
W e r durch Erwerb einer Ak t i e , z. B. einer V E -

B A - A k t i e , Mit inhaber eines Industrieunterneh
mens geworden ist, sollte wissen, wie stark in 
Westdeutschland G r o ß b e t r i e b e versteuert wer
den. Wenn das Unternehmen aus 1000 D M , mit 
denen ein A k t i o n ä r (etwa bei einem Kurs von 
200) beteiligt ist, z. B. 200 D M Gewinn erzielt, 
ergeben sich etwa die folgenden Steuerbela
stungen: V o r w e g 10 D M V e r m ö g e n s s t e u e r , 4 
D - M a r k Gewerbekapitalsteuer und ca. 86 D M 
Umsatzsteuer. Nimmt man an, daß von den ver
bleibenden 100 D M 50 D M (also 50 Prozent) als 
Dividende ausgeschü t t e t werden, so müssen an 
Körperschaf t ss teuer 15 Prozent auf die ausge
schüt te ten 50 D M und 51 Prozent auf die rest
lichen 50 D M , insgesamt mithin 33 D M gezahlt 
werden. Hinzu kommen 7 D M Gewerbeertrags
steuer (in manchen Gemeinden auch mehr). V o n 
den 100 D M erhä l t also das Finanzamt 40 D M . 
Das Unternehmen muß aber auch noch die K a 
pitalertragsteuer auf die als Dividende an die 
A k t i o n ä r e ausgeschü t t e t en 50 D M abführen,- sie 
be t r äg t 13 D M (kann sich jedoch im Verrech
nungswege mit der Einkommensteuer nach t räg
lich mindern oder bis auf das Doppelte e rböhen ) . 
Aus den 1000 D M , mit denen sich der A k t i o n ä r 
beteiligte, hat der Staat somit 153 D M als Steu
ern eingenommen. H . N . 

Neues Rentengesetz 
für Ehegatten im Familienbetrieb 
Im Bundesministerium für Arbei t und Sozial-

ordnung wird zur Zeit ein Gesetzentwurf vor
bereitet, durch den mithelfende Ehegatten in 
die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen 
werden sollen. An laß zu diesem Gesetzentwurf, 
der voraussichtlich in diesem Jahr den gesetz
gebenden Körperschaf ten zugeleitet wird , war 
ein Beschluß des Bundesverfassungsgerichts vom 
26. November 1964, durch den festgestellt wur
de, es sei mit dem Grundgesetz unvereinbar, 
daß Ehegatten, die im Betrieb ihres Ehegatten 
besch&ftlgt sind, sowohl von der Pflichtversi-
(herung als auch von der freiwil l igen V e r s i 
cherung ausgeschlossen sind. Der Gesetzentwurf 
wird nun die Frage regeln, wie und für welche 
Zeit — auch für die Vergangenheit — solche 
Ehegatten Bei t räge zur Rentenversicherung ent
richten. 

Zentrales Institut 
für Arheitsmarkt- und Berufsforschung 

Ein zentrales Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berulsforschung beabsichtigt die Bundesanstalt 
für Arbeitevermit t lung und Arbei t losenvers i -
cherung zu errichten. Das Institut sol l Mate r ia l 
sammeln, das für die Beurteilung von Struktur
wandlungen auf dem Arbeitsmarkt und in den 
Berufen von Bedeutung ist. G . P. 

satz von 7 Prozent für einen Sechsprozenter nur 
noch 6 Siebentel von 100 D M , also 86 D M , wenn 
man andere, etwas nach oben tendierende Ein
flüsse a u ß e r acht läßt. So kann es niemand wun
dern, daß heute ß p r o z e n t i g e Wertpapiere, wie 
z. B. die Schuldverschreibungen des Ausgleichs
fonds, heute bei 89 D M stehen. Die A k t i e n ma
chen bei einem Anst ieg des Zinsniveaus in der 
Volkswirtschaft den Kursverfa l l der Schuldver
schreibungen ebenfalls — wenn auch nicht im 
gleichen A u s m a ß — mit. W e n n für eine A k t i e , 
die bisher üb l i che rwe i se 10 Prozent Dividende 
einbrachte, bisher ein Kurs von 200 notiert 
wurde, d. h. jemand, der eine A k t i e vom Nenn
wert 100 erwarb, hierfür 200 D M zahlte, so be
deutet das eine Verz insung von 5 Prozent. Steigt 
der l andesüb l i che Zins, zahlt jeder Geldgeber 
für ein 5prozentiges Antei lspapier natür l ich we
niger als 200 D M . Es kann mithin nicht verwun
dern, wenn die A k t i e n der V E B A , die bislang 
jähr l ich 10 Prozent Dividende auf Grund ihrer 
Ertragslage zu zahlen in der Lage war, bei Be
ginn des Jahres 1966 bei 187 stehen. 

Gelingt es der Bundesregierung, der Teuerung 
wieder Herr zu werden oder hebt die Bundes
regierung die Coupon-Steuer wieder auf (wo
mit gerechnet wird), so gibt es keinen Grund 
zu der Annahme, daß das Z i n s g e l ü g e in West
deutschland nicht wieder sinkt. 

Es gibt d a r ü b e r hinaus noch eine Reihe wei 
terer G r ü n d e , die für ein Sinken des Zinssatzes 
im Jahre 1966 sprechen (die Kürzung des Bun
deshaushaltes hat mit der Z e r r ü t t u n g des west
deutschen Kapitalmarkt tatsächlich nur recht we
nig zu tun; die U S A haben ihren Staatshaus
halt z. B. um 16 Prozent e rhöh t ! ) . M a n kann da
her mit einiger Sicherheit annehmen, daß sich 
im Laufe des neuen Jahres die Wertpapierkurse 
wieder erholen werden. Sie werden zwar mut
maßlich nicht wieder den Kurs des Januar 1965 
erreichen, aber auf 94 bis 96 werden Sechspro

zenter aller Wahrscheinl ichkei t nach herauf
klettern. Und die V E B A - A k t i e wi rd sicher bis 
Ende 1966 210 wieder erreichen. 

Es ist ein alter B ö r s e n g r u n d s a t z , d a ß man 
w ä h r e n d einer A b w ä r t s e n t w i c k l u n g der Kurse 
(Baisse) ein Wertpapier nicht verkauft, es sei 
denn, ganz besondere U m s t ä n d e gebieten ein 
A b s t o ß e n des Papieres. M a n wartet mit dem 
Verkauf besseres Bör senk l ima ab. M a n ver
kauft, wenn man davon ü b e r z e u g t ist, d a ß >m 
Zuge einer A u f w ä r t s e n t w i c k l u n g (Hausse) der 
Gipfelpunkt der Kurse erreicht ist, W e r nicht 
Zeit hat, g ü n s t i g e s Bör senk l ima abzuwarten, 
wer also nicht langfristig G e l d anzulegen ver
mag, sollte besser in das W e r t p a p i e r g e s c h ä f t 
gar nicht einsteigen. Er sollte sein Ge ld auf ein 
Sparbuch tragen. 

A l l denen, die nun einmal Wertpapiere be
sitzen, sei jedoch, wenn sie das Bargeld dr in
gend benö t igen , also keine Zeit zum Abwar t en 
haben, folgendes geraten: Sie soll ten ihre Wer t 
papiere nicht verkaufen, sondern sie beleihen, 
d. h. sie soll ten unter V e r p f ä n d u n g des Wer t -
papieres an der Bank einen kurz- oder mit tel
fristigen Kredi t aufnehmen, den sie dann von 
dem Ertrag des Wertpapieres, den dieses bei 
einem Verkauf in ein bis zwei Jahren erbringt, 
zu rückzah len . 

Unter dem Aspek t dieser Betrachtungen kann 
man den Vertr iebenen, die vor der Frage ste
hen, ob sie sich ihre H a u p t e n t s c h ä d i g u n g durch 
Schuldverschreibungen erfül len lassen, den 
ü b e r z e u g t e n Rat geben, Schuldverschreibungen 
zu nehmen, wenn sie für eine Bare r fü l lung nicht 
die Voraussetzungen e r tü l l en . Unter welchen 
Voraussetzungen Barer fü l lung möglich ist, ist 
wiederholt im O s t p r e u ß e n b l a t t dargelegt wor
den. Sofern statt der Erfül lung durch Schuldver
schreibungen eine solche durch Sparbuch in 
Betracht kommt, sollte der letzteren Form im 
Augenbl ick der V o r z u g gegeben werden. 

Ohne Dokumente keine Rente 
Was Rentenantragsteller wissen müssen — Vol l s tändige Unterlagen erforderlich 

Eine b ö s e Übe r r a schung erlebt der kaufmän
nische Angestell te Otto Müller , als er nach Er
reichung des 65. Lebensjahres seine Angeste l l 
tenrente beantragt. Einige wichtige Dokumente 
fehlen. Die Versicherungsanstalt weigert sich 
zu zahlen. Ohne v o l l s t ä n d i g e Unterlagen keine 
Rente, sagt man ihm. W a s ist zu tun? Für alle 
R e n t e n e m p f ä n g e r in ähnl icher Lage nachfolgend 
ein paar wichtige Hinweise : 

Unterlagen m ü s s e n auf alle Fäl le beigebracht 
werden: 1. die letzte laufende Versicherungs
karte. Sie liegt normalerweise beim Arbei tge
ber, im allgemeinen also in der Lohnbuchhal
tung der betreffenden Firma. 2. Aufrechnungs
bescheinigungen und Sammelbüche r ; diese U n 
terlagen m ü ß t e n normalerweise im Besitz des 
Rentenantragstellers sein. 3. Beitragsbescheini
gungen ü b e r in bar eingezahlte oder ü b e r w i e 
sene Bei t räge . 4. Beitragsaufstellungen des V e r 
s i che rungs t r äge r s für Beitragszeiten bis zum 31. 
Dezember 1922. 

Fehlen Aufrechnungsbesdieinigungen, Sammel
bücher usw., so m ü s s e n andere geeignete U n 
terlagen als Beweismittel beigebracht werden. 
Geeignete Unterlagen sind: Arbe i t sbüche r , A n 
s t e l l u n g s v e r t r ä g e , Dienstzeugnisse, Gehaltsab
rechnungen und ähnl iches . Erst an letzter Stelle 
sind E r k l ä r u n g e n ehemaliger Arbeitgeber, 
Dienstvorgesetzter, Mitarbei ter oder sonstiger 
Personen zugelassen, die aus eigener Kenntnis 
ü b e r Beitragsentrichtung und Beschäf t igung aus
sagen k ö n n e n . 

Daneben ist noch folgendes zu beachten: Nach 
den gesetzlichen Bestimmungen sind Ersatzzei
ten rentenwirksam, müssen aber ordnungsge
m ä ß nachgewiesen werden. A l s Ersatzzeiten gel
ten unter anderem die Zeiten des Mil i tä r - oder 

mi l i t ä rähn l i chen Dienstes, die auf Grund gesetz
licher Dienst- oder Wehrpflicht oder w ä h r e n d 
eines Krieges geleistet worden sind, sowie Z e i 
ten der Kriegsgefangenschaft und einer anschlie
ß e n d e n Krankhei t oder unverschuldeten Arbei t s 
losigkeit . 

In den Nachkriegsjahren wurden diese Er
satzzeiten von den A u f s i c h t s b e h ö r d e n (Vers i 
c h e r u n g s ä m t e r n usw.) unter Vor l age eines mi 
l i tär ischen Ausweises eingetragen und b e h ö r d 
lich abgesiegelt. Es besteht nun v e r s t ä n d l i c h e r 
weise die Meinung , daß damit bei Rentenantrag
stellung alle Unterlagen, soweit sie diese Er-
satzzeiten betreffen, beigebracht sind. Das ist 
ein Irrtum. Auch dann, wenn die Wehrmacht
zeiten behörd l ich in eine Beitragsbescheinigung 
eingetragen wurden, sind bei Rentenantragstel
lung die Beweismittel , die au diesem Eintrag 
führten, nochmals vorzulegen. Sol l ten diese Be
weismit tel abhanden gekommen oder nicht mehr 
v o l l s t ä n d i g sein, so kann beim Bundesarchiv 
— Zentralnachweisstelle (5106 K o r n e l i m ü n s t e r , 
Kre i s Aachen, A l t e Abtei) — nachgefragt wer
den. Eine von dort ausgestellte Bescheinigung 
ü b e r Wehrmachtszeiten usw. w i r d v o n dem 
R e n t e n v e r s i c h e r u n g s t r ä g e r als Beweismit te l an
erkannt. 

Soweit beim Bundesarchiv Nachweise nicht 
vorl iegen, kann mög l i che rwe i se die „Deutsche 
Diens t s te l l e für die Benachrichtigung der näch
sten A n g e h ö r i g e n von Gefallenen der ehema
ligen Deutschen Wehrmacht*, Ber l in-Wit tenau , 
Eichhorndamm 167 bis 209, die g e w ü n s c h t e n U n 
terlagen beschaffen. Die erforderlichen Eintra
gungen in die Versicherungskarten werden von 
den Kartenumtauschstellen (Krankenkassen, 
V e r s i c h e r u n g s ä m t e r ) vorgenommen. 

Erste Preise an Studnitz und Jacobs 
Der Pressepreis des Bundes der Vertriebenen vergeben 

Die Pressestelle des Bundes der Vertriebenen 
gibt bekannt: 

Der .Heinrich-von-Kleist-Preia' 
des Bundes der Vertriebenen für 
Presse, Rundtunk und Fernsehen wurde aui 
Grund einstimmiger Beschlüsse der vom Prä
sidium des Verbandes berulenen Jury wie tolgt 
zugeteilt: Je ein erster Preis in Höhe von 
3000,— D M an Hans-Georg von Studnitz 
iür seine Beiträge zum Thema Vertreibung 
und Vertriebenen in .Christ und Welt" und 
.Welt am Sonntag" und an Rudolf Ja
cobs für seine Dokumentation „Vertrie
ben — die Völkerwanderung innerhalb 
Deutschland", ausgestrahlt vom Westdeutschen 
Rundtunk, und für die Sendung „Verjagt, ver
schleppt, zurückgehalten', gesendet vom 
Deutschlandfunk. 

Weitere Preise zu je 1000,— DM wurden 
zuerkannt den Gestaltern der ZDF-Sendung 
„Europäische Tragödie", Franz B a a k e und Jost 
von M o o r , - den Gestaltern der Reportage „Jen
seits von Oder und Neiße' in der „Bunten 
Illustrierte', Oskar Saite und Hans Werner 
Beck, Chefredakteur Dr. Franz Lorenz für 
seine im „Echo der Zeit' veröffentlichten Bei
träge zum Thema Vertreibung und Vertriebene 
und Dr. Karl Hein Mat fern für seinen in 
der Vertriebenen-Zeitschrilt .Unser Danzig' 
veröffentlichten Beitrag „Wahrer Friede wur7elt 
in Gerechtigkeit — Gerionken zum Jahr der 
Menschenrechte'. 

Der Preis von inngesamt 10 000- DM wurde 
aus Anlaß des 20. Jahresgedenkenn der Ver
lreibung der Deutschen, dem „Jahr der Men
schenrechte', vom Bund der Vertriebenen ge
stiftet und gelegentlich des „Tages der Deut

schen' am 5. September 1965 in Berlin verkün
det. Er ist als Anerkennung für hervorragende 
publizistische Beiträge zum Thema Vertreibung 
und deutsche Ostgebiete im Jahr der Menschen
rechte gedacht. 

Mit der Namensgebung will der Bund der 
Vertriebenen das Andenken des Dichters und 
Publizisten Heiniich von Kleist ehren und die 
in seinem publizistischen Wirken repräsentierte 
vorbildliche Tradition beleben, so wie sie ins
besondere in den von ihm gegründeten und 
herausgegebenen „Berliner Abendblättern" zum 
Ausdruck gekommen ist. 

Der Jury gehörten die Mitglieder des Prä
sidiums des BdV Dr. Hans Edgar Jahn MdB 
llT, Herbert Hupka, der Generalsekretär des 
BdV Herbert Schwarzer und der Leiter 
der Pressestelle des BdV Clemens J Neu-
mann an. Die Preise sollen beurkundet und 
die Leistungen in geeignetem Rahmen gewür
digt werden. 

Auf gefahrvollem Wege 
\me . ikaner *u bedenklichen Entwicklungen 

im Protestantismus 

ER. Das amerikanische Nachrichtenmagazin 

hef /üöfi voriie/im/ich mit der bedenklichen 
Entwicklung im Wellprotestantismus beiaßt 
die dadurch charakterisiert ist. daß viele und 
rech, maßgebliche Kirchenmänner ein Programm 

M n h e ,n der Welt" verfolgen. Gemeint ist 
damit, daß die evangelischen Kirchen den Ver-
snch machen, in w e 11 1 i c h e Angelegenheiten 
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Freifahrt für Behinderte 

ü b e r , „ d l £ ^PnstbeschäcliBten sowie von anderen Je-und Wehrdienst b<-st i. <"K lichtet die Unter-
h i n , d e r t e n Hp; m persone Beförderung, nur die Schwe . 

s ^ Ä l l i ' Ä n i h r e r s c h ä d i s u n s 

einen Kreifahrtsanspruch haoen. 
,,r» w..cpn Amtlichen Ausweis bis Jetzt noch nicht 

haY tut deshalb gut daran, ihn alsbald bei der ort-
r LI Vürsor esielle ZU beantragen. Dem Antrag 
"V in rlSfwid beizufügen. Bin Antrag ist nur bei 
^ V ^ ^ r k r i e g s ^ 8 * ä c t l g t e n nicht notwendig, die 

,»n Phpr Minderung der Erwerbsfahigkeit von 
w S s t l n s 70 v. H bisher bereits die Vergünstigung 
H-r" nnpnteeltlichen Beförderung im Nahverkehr 
S e»»-n sei aber darauf hingewiesen, daß die 
Bisten Ichwerkriegsbeschädigtenausweise I (Farbe 
oi anLe) nur bis Ende des Jahres 1965 gültig sind. 
Es muß ""so eine Verlängerung beantragt werden. 

A,...h besteht immer noch Unklarheit darüber, wer 
nach*eSf neuen™ esetz ab 1. Januar 1986 einen Frei-
fahrttanTpruch auf Straßenbahnen, im Orts- und 
Nachbaro?ts-Linienverkehr mit Obussen und Kraft-
f?hrzeugen im S-Bahn-Verkehr der Deutschen 
Bundesbahn und schließlich im Linien- und Über-
setzvericehr der Küsten- und Binnenschiffahrt hat. 
Gegen Vorzeigen des amtlichen Ausweises werden 
unentgeltlich befördert: 

1 Schwerbeschädigte im Sinne des Bundesversor
gungsgesetzes mit einer Minderung der Erwerbs
fähigkeit (MdE) um wenigstens 70 v. H. 

2 Beschädigte im Sinne des Bundesversorgungsge-
sp."t7es mit einer MdE von weniger als 70 v. H., aber 
W ö s t e n s *V. H.. die erheblich gehbehindert und 
nicht imstande sind, ohne Schwierigkeiten über 
Wegstrecken zu gehen, die im Ortsverkehr üblicher
weise noch zu Fuß zurückgelegt werden. 

3 NS-Verfolgte. die Entschädigung nach dem Bun
desentschädigungsgesetz erhalten und infolge der 
Schädigung a) wenigstens 70 v. H. erwerbsgemindert 
sind oder b) weniger als 70 v. H.. aber wenigstens 
50 v. H. erwerbsgemindert und erheblich gehbehin
dert sind. 

4 Blinde mit Vollendung des 6. Lebensjahres, so
fern ihr Einkommen die im Bundessozialhilfegesetz 
(§ 81 Absatz 2 und 3) festgelegte Einkommensgrenze 
nicht übersteigt. 

5 Körperbehinderte im Sinne des Bundessozial
hilfegesetzes mit Vollendung des 6. Lebensjahres, 
deren Erwerbsfähigkeit wenigstens um 50 v. H. ge
mindert ist und die erheblich gehbehindert sind, 
sofern ihr Einkommen die Einkommensgrenze nach 
§ 81 Absatz 1 und 3 des Bundessozialhilfegesetzes 
nicht übersteigt. 

Die erwähnte Einkommensgrenze des Bundes
sozialhilfegesetzes setzt sich zusammen aus einem 
Grundbetrag zuzüglich der Kosten der Unterkunft 
und einem Betrag von 100 DM für jeden weiteren 
zu berücksichtigenden Familienangehörigen. Sie ist 
also kein starrer Betrag, sondern wird individuell 
ermittelt. Deshalb empfiehlt es sich, bei der ört
lichen Fürsorgestelle (Sozialamt) anzufragen, ob 
nach dem neuen Recht ein Anspruch auf unentgelt
liche Beförderung im Nahverkehr besteht. 

Nach dem geltenden Recht gilt auch der als 
„blind", der eine so geringe Sehschärfe besitzt, daß 
er sich in einer ihm nicht vertrauten Umgebung 
ohne fremde Hilfe nicht zurechtfinden kann. In 
diesem Fall kann ebenfalls ein Freifahrtsanspruch 
geltend gemacht werden. GP 

einzugreifen. In der Bundesrepublik Deutsch
land hat sich diese Richtung besonders in der 
fragwürdigen Ost-Denkschrift der .Kam
mer für öffentliche Verantwortung" ausgeprägt, 
deren Zielsetzung direkt als .politische Seel
sorge' deklariert worden ist, obwohl «e sich, 
weit weniger um Seelsorge als vielmehr um 
Politik handelt. Damit ist einerseits die EKD 
in eine rein — oder zumindest vorwiegend — 
politische Diskussion hineingezogen worden, 
und andererseits wurde auf solche Weise der 
Ansatzpunkt für die Fragestellung geschaffen, 
ob die Kirche tatsächlich auf dem rechten Wege 
ist, wenn sie ihre eigentliche Autgabe, die Sorge 
um und für die Seelen, zurückstellt oder allzu-
stark mit weltlicher, politischer Problematik 
vermischt. 

Genau auf diese Fragen ist man auch m den 
Vereinigten Staaten gestoßen worden, wo sich 
bekanntlich zahlreiche protestantische Geistliche 
unter dem Motto .Kirche in der Welt' auch 
in solchen politischen Bereichen wie dem 
Kriege in Vietnam engagiert haben. Der 
Weg der Kirche in die Welt werde denn auch — 
so betont .Newsweek" — von vielen Geistli
chen als eine Gefahr für die bisherige Rolle 
der protestantischen Religionsgemeinschaften 
betrachtet, in der Glaubensbekenntnis, Gebet, 
Andacht und Predigt bzw. Schriftauslegung im 
Mittelpunkt standen. Das Abweichen von die
sem Wege werde, so habe der Direktor der 
Missionsgesellschafl für Chicago, Pastor Don 
Benedict, vorausgesagt, zu einer Aufspal
tung der Gemeinden in zwei Hälften 
führen: In die Gruppe derjenigen, welche den 
.Weg in die Welt" mitmachen wollen, und in 
die andere Gruppe der Kirchenglieder, die am 
Gottesdienst im ureigentlichen Sinne festhalten. 

Im gleichen Sinne hat sich auch der ameri
kanische Theologe Dr. Franklin H. Littel ein 
Methodist, geäußert, indem er erklärte, die, 
protestantischen Kirchen böten zwar in „stati
stischer" Hinsicht und von außen her betrach
tet ein imposantes Bild, im Inneren aber wiesen 
Sic „weder Integrität noch Disziplin" auf Und 
eben in diesem Zusammenhange stellte „News
week* lest, daß kein Protestant erwarte) hohe, 
der Cieist der Reformation werde jemals vom 
I rotestantismus aui die katholische Kirche über
gehen, aber eben das sei erfolgt, wie das zweite 
vatikanische Konzil gezeigt habe. 

Dem ist nur hinzuzufügen, daß hierzulande 
ullein der Geist der Reformation oftensichtlih 
anderswo weht als in manchen Kreisen der 
MD, sondern daß auch die weltlich beflissenen 
deutschen Prolestanten aui dem Gebiete de, 

P°i lS,^fn K , u a h e " und Bedachtsamkeit in ein 
erhebliches Gefälle geraten sind. Ein Vergleich 
wischen dem Ost-Memoiandum der „Kammer 
i'ir öffentliche Verantwortung" und der Ant-
wortbotschatt des deutschen katholischen Epis
kopats an die polnischen Bischöle bietet hier
für ernen sprechenden Beweis: Einen Beweis 
nidem auch dafür, daß innere Festigkeit und 
religiöse Integrität einer Kirche die unabdinq-
'>ure Vorou.sse/zung für ihr Hineinwirken in 
den polnischen Raum sind: denn allein aus der 
transzendentalen Weisheit kann die Behutsam-
>>ert erwachsen, die für alle kirchlichen AuPe-
"ingen zu aktuellen politischen Problemen qe-
ooten ist. 
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„ . . . dient der Wiedervereinigung" 
Berliner Verkehr, gestern, heute und morgen 

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 

W e n n man vom V e r k e h r von und nach B e r l i n 
und innerha lb der Stadt e r z ä h l e n w i l l , m u ß man 
mit e iner t raur igen Fes t s te l lung beginnen, n ä m 
lich, d a ß der e u r o p ä i s c h e V e r k e h r s 
k n o t e n p u n k t v o n e i n s t zur Ends ta t ion 
e iniger wen ige r V e r k e h r s a d e r n g e w o r d e n ist, 
und d a ß sich der i n n e r s t ä d t i s d i e V e r k e h r nur 
noch als zerschlagener T o r s o eines einst funkt io
nierenden G a n z e n darbietet . W i r werden d ie 
K a p a z i t ä t e n von einst denen v o n heute gegen-
ubers te l len — e r s c h ü t t e r n d e V e r g l e i c h e . Z u 
gleich aber k ö n n e n w i r beweisen , w i e W e s t -
B e r l i n verkehrs technisch a l l e zur Ze i t m ö g l i c h e n 
A n s t r e n g u n g e n macht, um eines Tages re ibungs
los wieder d ie Haup t s t ad t funk t ion ü b e r n e h m e n 
zu k ö n n e n . . 

Z u n ä c h s t der E i s e n b a h n v e r k e h r . 1939 
fuhren von Be r l i ne r B a h n h ö f e n t äg l i ch 260 Z ü g e 
ab; heute s ind es 60, d ie v o n O s t - B e r l i n in d ie 
Sowje tzone fahren und ganze elf, d ie W e s t -
B e r l i n mit der Bundes repub l ik ve rb inden . D i e 
F a h r z e i t e n haben sich durch die K o n t r o l l e n , 
• Iiis e ing le i s ige Schienennetz in der Sowje tzone 
und durch Langsainfahrs t recken g e g e n ü b e r 
1939 te i lwe ise mehr als ve rdoppe l t V o n 5 auf 
10' i S tunden nach Frankfur t M . , v o n 2 auf 5V4 
Stunden nach H a n n o v e r , v o n 6 auf 12 Stunden 
nach M ü n c h e n . 

V o n den 40 G ü t e r z ü g e n , d ie einst t ä g 
l ich a l l e i n aus dem W e s t e n in B e r l i n eintrafen, 
s ind — w i e be im P e r s o n e n v e r k e h r auf G r u n d 
v o n V i e r m ä c h t e - V e r e i n b a r u n g e n — nur noch 
13 geb l ieben . Im W a s s e r s t r a ß e n v e r 
k e h r sank die umgeschlagene Tonnage v o n 
8 M i l l i o n e n T o n n e n auf d ie H ä l f t e . A u ß e r Be
tracht ge lassen ist be i d iesen Z a h l e n der e inst 
gewa l t ige T r a n s i t v e r k e h r i n Personen und G ü 
tern. Ihn gibt es je tzt p rak t i sch ü b e r h a u p t nicht 
mehr, er b e l ä u f t sich auf e in ige hunder t Passa
giere und e in ige Dutzend Tonnen tägl ich. 

V o r b e r e i t u n g e n für die W i e d e r v e r e i n i g u n g 
s i n d auf dem Gebiet des E i s e n b a h n v e r k e h r s 
nicht mög l i ch , da alle A n l a g e n der sowjet-
zonaJen Reichsbahn unters tehen, d ie nur d ie 
aUerdr ingl ichs ten • Repa ra tu r en a u s f ü h r t u n d i m 
übrigen Gebäude und Gleisanlagen dem Verfall 
pre isg ib t . Für d e n W a s s e r s t r a ß e n v e r k e h r v o n 
morgen h i n g e g e n k a n n West-Berlin V o r s o r g e 
treffen. Die i n n e r s t ä d t i s c h e n H ä f e n und W a s 
s e r s t r a ß e n werden laufend ausgebaut, Ö l t a n k s 
u n d S i lo s entstehen. 

Im ü b r i g e n hat sich der Verkehr auf d ie 
S t r a ß e und i n die L u f t ve r lager t . Das ist 
e ine En twick lung , die durch die Ers ta t tung der 
v o n Ulbr ich t r ä u b e r i s c h e r p r e ß t e n A u t o 
b a h n g « b ü h r e n und die S u b v e n t i o n i e r u n g 
der "Flugpreise g e f ö r d e r t wird. Interessant dazu 
die neuesten Zahlen. V o n knapp 5 M i l l i o 
n e n v o n B e r l i n nach Wes tdeu t sch land und ins 
A u s l a n d re i senden Personen im Jahre 1965 be
nutzten 9 % die E i senbahn , 15°/§ die (West-
Ber l iner ) L in i enomnibusse , 30°/o das Flugzeug, 
und 4 6 % den Pe r sonenkra f twagen . Mit knapp 
3 M i l l i o n e n an- und abf l iegenden Passag ie ren 
als J ah re s l e i s t ung rangier t unter den deutschen 
F l u g h ä f e n Berlin (mit se inen zwei F l u g h ä f e n 
T e m p e l h o f und T e g e l ) an zwe i t e r S te l le 
h in ter F r a n k f u r t / M . mi t ü b e r 4 M i l l i o n e n . A b e r 
F rankfu r t ist e u r o p ä i s c h e r Luf tkno tenpunk t — 
B e r l i n Ends ta t ion , Sackgasse! (Die w e n i g e n 
Trans i tpassag ie re zum O s t - B e r l i n e r F lugp la t z 
S c h ö n e f e l d fa l len k a u m ins Gewich t ) . 

V o n d e n ' T O M i l l i o n e n T o n n e n G ü 
t e r n , d ie 1964 nach B e r l i n he re inkamen , ent
fielen 30°/o aui die E i senbahn , u n d je e twa 35°/» 
auf Schiffe bzw Las tk ra f twagen . Be i dem aus 
B e r l i n h inausgehenden z w e i M i l l i o n e n T o n n e n 
G ü t e r n wurden bei z w e i Dr i t t e ln a l le r Frachten 
Las tkra f twagen benutzt, den Rest te i l ten sich 
Schiff und Eisenbahn . Der Luftfrachtantei l be
trug nur 0,1 % bzw. be i herausgehenden G ü 
tern 0,4«/i . 

D e r i n n e r s t ä d t i s c h e V e r k e h r 

Genau wie der F e r n v e r k e h r ist der i n n e r -
s t ä d t i s c h e V e r k e h r e in S p i e g e l b i l d der 

tragischen Spal tung, zugleich aber ist al les, was 
hier neugeschaffen, gebaut und geplant w i rd , 
e in Zeugn i s für den u n e r s c h ü t t e r l i c h e n G lauben 
an Deutschlands Zukunf t . 

Bis zum 13. A u g u s t 1961 funkt ionier ten noch 
z w e i ö f fen t l i che V e r k e h r s m i t t e l in e inem Ge-
samtber l iner Netz , die Stadtbahn und die Unter 
grundbahn , d ie erstere v o l l , als auch sowei t auf 
W e s t - B e r l i n e r Boden ver laufend unter sowjet
zona le r Regie , d ie U n t e r g r u n d zwar ve rwa l 
t u n g s m ä ß i g berei ts gespal ten, doch w u r d e n die 
be iden g r o ß e n L i n i e n , die durch beide T e i l e der 
Stadt f ü h r e n , noch gemeinsam betr ieben. Dami t 
war es nach Err ich tung der M a u e r zu Ende ; da
mals k a m es zu e iner in ih ren A u s w i r k u n g e n 
noch heute s p ü r b a r e n Pro tes tkundgebung gegen 
d ie SED-Stad tbahn , d ie ü b e r Nacht 300 000" ih re r 
s t ä n d i g e n F a h r g ä s t e ve r lo r . Z u r Bet reuung die
ser neuen K u n d e n richtete die B V G schnellstens 
neue O m n i b u s l i n i e n e in . 

S ie betreibt heute 7 3 B u s - L i n i e n mit 
e iner G e s a m t l ä n g e v o n rd. 900 k m , 11 U -
B a h n l i n i e n mit 102 k m L ä n g e und eine 
Schiffs l in ie ü b e r e ine Strecke v o n 4 km, sowie 
die letzten 8 der einst beherrschenden, dem mo
dernen V e r k e h r aber nicht mehr entsprechenden 
S t r a ß e n b a h n l i n i e n mit i m m e r h i n noch 
rd. 100 k m L i n i e n l ä n g e . 

In Be t r i eb s ind 279 S t r a ß e n b a h n w a g e n , 1390 
Omnibusse , 882 U - B a h n w a g e n . D i e Omnibus se 
legen pro J a h r e ine Strecke zu rück , d ie 200mal 
so g r o ß ist w i e d ie Ent fe rnung der Erde v o m 
M o n d . Im Jah r 1964 wurden insgesamt 806 M i l 
l i onen F a h r g ä s t e b e f ö r d e r t , an e inze lnen Re
kord tagen z ä h l t man bis 3 M i l l i o n e n Passagiere . 

A u ß e r der e inz igen s t ä n d i g e n Schiffahrts
l in ie , d ie B e r u f s t ä t i g e n und Schu lk inde rn aus 
dem V o r o r t K l a d o w dient, ist e ine F lo t te v o n 
ü b e r 7 0 S c h i f f e n f ü r d e n A u s f l u g s 
v e r k e h r zwischen W a n n s e e u n d Tege le r See * 
eingesetzt , d ie i n der le tz ten Sa i son rund 2,5 
M i l l i o n e n G ä s t e z ä h l t e . 

V e r g e s s e n w i r auch nicht die T a x i s , deren 
man zu r Ze i t 3800 zählt (im V e r g l e i c h dazu : im 
G r o ß - B e r l i n des Jahres 1939 gab es 3000 Tax i s ) . 

Im H i n b l i c k auf d ie zu e rwar tende totale 
U b e r f ü l l u n g der S t r a ß e n durch K r a f t w a g e n in 
ves t ie r t B e r l i n H u n d e r t e v o n M i l l i o n e n zur E r 
w e i t e r u n g des U-Bahn-Netzes. Man will seine Doppelstöckige Omnibusse gehören seit Jahrzehnten zu den Wahrzeichen des Berliner Ver 
L ä n g e i n e twa 15 J a h r e n auf das Doppe l te b r i n - kehrs. 
gen, n ä m l i c h 200 k m . 16 k m neue Strecken be
f inden sich derzei t i m B a u . t e r e r G r o ß v o r h a b e n , die i n diesem Jahr in A n -

E m d r u c k s v o l l ist das S t r a ß e n b a u p r o - j f J g e n o m m e n w o r d e n s ind, 
g r a m m . E m Stadtautobahnnetz von 2J5 k m D j e p ] a n e r r e c h n e n m i t e i n e r D i c h t e v o n 2 2 0 
Lange ist geplant mi t e inem irmerstddtischen K r a f t f a h r z e u g e n auf je 1000 E i n w o h n e r i m Jahre 
A u t o b a h n n n g , der k reuzungs- u n d anbaufre. ge- , n 8 0 _ p j n e Z j f f p r d i e s i c h b e s d l e i d e n a u s n i m m t 
ha l t en se in w i r d mit v i e r Tangen ten innerha lb n d i e B e r e c h n u n g e n i n westdeutschen oder 
des R inges , mi t a u ß e r h a l b des Ringes v e r l a u - q a r a m e r i k a n i s t h e n G r o ß s t ä d t e n , die aber der 
fenden Tangen ten und e iner V i e l z a h l v o n Z u - a i t e r s r n a ß i g e n Zusammense tzung der Be r l i ne r 
b r i n g e r s t r a ß e n . D i e sogenannte Sudtangente , B e v ö l k e r u n g entspricht. Verg le i chsz i f f e rn : im 
die den Kur fu r s t endamm entlastet, ist seit J ah - J a h r e , 9 5 0 e n t f i e l a u f j e d e n f ü n f z i g s t e n B e r -
ren berei ts i n B e t n e b v o m S tad tau tobahnnng U n e r e i n Kraf t fahrzeug, 1961 auf jeden zehnten, 
s i n d v o n den vorgesehenen 45 km bisher 10 k m A n f a n g 1 9 6 5 a u f j e d e n s i e b e n t e n , 
fer t iggestel l t und in Benutzung . A 1 I e Ans t r engungen , die dem V e r k e h r gelten, 

Dieses P ro jek t erfordert A b r i ß ganzer H ä u s e r - s tehen unter dem M o t t o , das der Be r l i ne r Senat 
fluchten und T u n n e l - und B r ü c k e n b a u t e n , d ie so fo rmul ie r te : 
zum T e i l den H i r n e n der A r c h i t e k t e n w i e den „Die Spa l tung Be r l i n s und seine insulare Lage 
a u s f ü h r e n d e n F i r m e n und ih ren M i t a r b e i t e r n inmi t ten der sowjet ischen Besatzungszone hat 
h ö c h s t e Le i s tungen abfordern. — E i n Be i sp i e l die Stadt v o r v i e l e V e r k e h r s p r o b l e m e gestell t , 
d a f ü r ist die fer t iggestel l te S t a d t a u t o b a h n b r ü c k e für die es k e i n e V e r g l e i c h e gibt und die den-
v o n rd . e inem K i l o m e t e r L ä n g e zwischen Wes t - noch g e l ö s t we rden m ü s s e n . B e r l i n faßt seine 
end und C h a r l o t t e n b u r g N o r d . Aufgabe jedoch wei ter . Es w i l l ü b e r a l le zei tbe-

W a s in westdeutschen G r o ß s t ä d t e n , e twa d ingten Schwie r igke i t en hinaus wieder in seine 
H a m b u r g , Frankfur t M . , M ü n c h e n , schon seit F u n k t i o n , die Haupts tadt Deutschlands zu sein, 
sechs, s ieben oder acht J ah ren der F a l l ist, trit t h ine inwachsen und setzt a l le Energ ie daran, 
nun und zwar e twa seit z w e i Jahren , auch in seine f r ü h e r e n Aufgaben wieder zu ü b e r n e h -
B e r l i n in Ersche inung: die Ver s top fung e in iger men. A m . T a g e der W i e d e r v e r e i n i g u n g w i l l Ber-
S t r a ß e n z i i g e in den Haup tve rkeh r sze i t en . Das l i n auch den Anfo rde rungen , die an den V e r 
g i l t vo r a l l em für d ie C i t y , rund um die Ka i se r - kehr gestel l t werden , i n jeder Hins ich t gewach-
W i l h e l m - G e d ä c h t n i s k i r c h e bis zur W i l m e r s - sen se in . Es ü b e r n i m m t h ie rmi t Las ten und A u f -
dorfer S t r a ß e , für die H a u p t v e r k e h r s a d e r n der gaben, die sichtbar den gesamtdeutschen Inter
B e z i r k e K r e u z b e r g u n d N e u k ö l l n und e in igen essen d ienen. D i e H i l f e , die B e r l i n seitens der 
. F l a s c h e n h ä l s e n ' zwischen Stegl i tz und S c h ö n e - Bundes reg ie rung gegeben w i r d , dient nicht nur 
berg, darunter besonders der Innsbrucker Platz, der A b w e h r eines Nots tandes innerha lb v o n 
dessen U m b a u auf fünf Jahre Dauer berechnet B e r l i n , sondern i m gle ichen M a ß e der W i e 
ist. Das ist nur eines v o n e inem Dutzend w e i - d e r v e r e i n i g u n g . " 

W o Theodor Fontane iuht 
A u c h an Fr iedhofsmauern läßt Ulbr icht s c h i e ß e n 

np. A n der wes t l ichen Seite der M a u e r des 
Be r l i ne r S t . - H e d w i g s - F r i e d h o f e s steht 
e in h ö l z e r n e r Podest. Er er laubt es den "West-
Ber l ine rn , wenigs tens einen Blick auf die G r ä 
ber ihrer A n g e h ö r i g e n zu werfen. V i e l e G r a b 
steine s ind u m g e s t ü r z t , v i e l e B ä u m e abgeholzt . 
Durch diese W ü s t e n e i , die freies Schußfe ld er
gibt, pa t rou i l l i e r en Ulbr ich t s G r e n z w ä c h t e r . S ie 
haben v i e l e H ü g e l eingeebnet , so manche G r a b 
stelle ver legt . Os t -Ber l ine r , d ie den Fr iedhof 
besuchen w o l l e n , brauchen dazu eine besondere 
Er laubnis . S ie w i r d nur an bes t immten Tagen 
g e w ä h r t . Eine Flucht ü b e r die M a u e r ist un
mögl i ch . Die Doppe lpa t rou i l l en füh ren scharfe 
H u n d e mit sich. Jede r Ver such , v o n hier aus die 
Fre ihe i t zu gewinnen , m ü ß t e mit einer T r a g ö 
die enden. 

Nicht anders ist die S i tua t ion auf den ande
ren be iden F r i e d h ö f e n , d ie dicht an der M a u e r 
l iegen. A u c h die B e g r ä b n i s s t ä t t e der Sophien
gemeinde neben der vermauer ten V e r s ö h n u n g s -
kirche an der Bernauer S t r a ß e und der F r i e d 
hof der f r a n z ö s i s c h - r e f o r m i e r t e n Gemeinde — 
hier l iegt Theodor Fontane begraben — wurden 
v e r w ü s t e t . Diesse i t s der M a u e r n aber stehen 
die G e d e n k k r e u z e für die Opfer des uns inn igen 
Tuns, zu dem Ulbr ich t seine Grenzso lda ten 
zwing t . E in M a h n m a l er inner t an jenen B e r l i 
ner, den der t öd l i che Schuß eines M a u e r w ä c h 
ters traf, als er v o n der Fr iedhofsmauer in die 
F re ihe i t spr ingen wol l t e . 

ernsehkumeras erleichtern den Fahrdienstleitern der Berliner U-Bahn ihre Aulgabi Heges Leben herrschten zu jeder Tageszeit an den Stationen der Berliner U-Bahn. 
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Wildpjlege in strengen Wintern 
Strenger als hier im Westen waren die W i n 

ter in O s t p r e u ß e n j a immer, abgesehen von den 
höhe ren Teilen der Gebirge. Das Gebirgswi ld 
hat jedoch meist die Möglichkei t , in tiefer ge
legene Gebiete zu wechseln, sobald der Winter 
einsetzt. Diese war im ebenen Osten aber nicht 
geboten; dort m u ß t e es sich damit abfinden, in 
seinen Eins tänden zu bleiben. 

Besonders strenge Winter , d. h. mit Tempera
turen von 2,r. bis 30 Grad unter N u l l waren abe> 
auch in O s t p r e u ß e n nicht die Regel, sondern 
traten nur in gewissen A b s t ä n d e n auf. Sie tra
fen dann aber gerade das W i l d am hä r t e s t en 
Der Mensch empfand die starke Käl te nicht ein
mal als gar so ungewöhnl ich , da er sich durch 
Pelzbekleidung zu schützen wuß te und in seiner 
Wohnung mit guten, alten Kachelöfen, stär
kerem Mauerwerk und Doppeltenstern V o r 
sorge ge roffen hatte Aber das W i l d kam bei 
extremen Käl tegraden und vor allem bei hoher 
Sthneelage doch oft in arge Bedrängnis . Obwohl 
es im allgemeinen wesentlich widerstands
fähiger ist als in milderen Gegenden. 

So entsinne ich mich noch recht gut an einen 
sehr strengen Winter in den dre iß iger Jahren, 
den ich in der R a m u c k e r H e i d e miterlebt 
habe. Tage und Wochen zeigte das Thermo
meter 20 bis 25, mehrere Tage sogar 30 Grad 
minus an Dazu eine Schneehöhe von 50 bis 
70 Zentime ern Das waren natürl ich auch Not
wochen für alles W i l d , dem es dann plötzürti an 
jeglicher Ästinci fehlte, und es nun galt, mit „ge
gebenen Mögl ichkei ten" zu helfen 

Für flie Errichtung von Fü t t e rungen und zur 
Besch Ifung von Futtermitteln standen nur ge
ringe Geldmittel zur Verfügung. Wenigstens, 
soweit es die S'aatsforsten betraf Ein Mehr an 
Vorsorge blieb im allgemeinen ganz der Initia
tive der zus tänd igen Forstbeamlen über lassen , 
die dann mitunter ihrem W i l d zuliebe nicht im
mer gerade Wege gehen mußten . Aber es galt 
auch in diesem Falle die alte Weishei t : wo ein 
W i l l e ist, ist auch ein Weg. In wirklichen Not
fällen reichte eine normale Vorsorge nicht aus. 
So muß te ein verantwortungsvoller Heger nach 
anderen Mögl ichkei ten suchen. 

Die na tür l iche W i n t e r ä s u n g , vorwiegend 
Heide- und Blaubeerkraut, war von den Schnee
massen vollkommen überdeckt . Aber gerade 
hier konn'e wirksam geholfen werden. Der 
Schneepflug wurde eingesetzt; Nicht so ein 
kompliziertes Ding, wie man heute z. B. auf un
seren Straften sehen kann, sondern ein einfaches 
Dreieck, aus starken Kiefern- oder Eichenboh
len. A n der Spitze ein starker Schmiedehaken, 
die Laufteile evtl . noch mit einer Eisenschiene 
versehen und beschwert mit einigen g roßen 
Feldsteinen Darüber ein einfaches Gestell für 
den Kutscher. Zwei gute Pferde davor, und dann 
ging es damit kreuz und guer durch die Al tho lz 
b e s t ä n d e und entlang der heidebewachsenen 
Waldwege und Gestelle. Nicht gerade ein Ver 

g n ü g e n für den Fahrer, der beim A n s t o ß e n an 
Unebenheiten, Stubben usw. oft von seinem 
Thron herunterfiel und die Steine wieder auf
sammeln muß te . Es dauerte dann oft nur Stun
den, bis sich das erste W i l d einfand. Tage spä
ter standen F ä h r t e an F ä h r t e in diesem La
byrinth von Pflugfurchen. Nach neuem Schnee-

Rehbock mit ungelegtem Gehörn. 
Nach einer Zeichnung von RichardFriese, 
geboren 1854 in Gumbinnen, gestorben 1917 

in Zwischenahn 

fall wurden sie wieder freigemacht. So war für 
Rot- und Rehwild und auch für die Hasen die 
schlimmste Not gebannt. 

Daß auch hierbei im Hinblick auf die Ge ld 
mittelknappheit für Wildptlege so einiges getan 
werden mußte , hat mein Gewissen nicht son
derlich belastet. Was tut ein passionierter Forst
mann und J ä g e r nicht alles seinem W i l d e 2a-

liebe. U n d wie g r o ß war dann die Genugtuung, 
wenn man n a * solch b ö s e n W i n t e r n a m Früh
jahr feststellen konnte, d a ß kein einziges Stuck 
eingegangen war und die Füchse sich mit M a u 
sen hatten zufriedengeben müssen . 

Anders sah es leider beim S c h w a i z w . 10 
aus; hier konnte man so gut wie nicht helfen. 
sei denn, man h ä t t e die Mögl ichke i t gehabt, das 
ganze Jahr ü b e r zu füt tern, damit es sich an be
stimmte P lä tze h ä t t e g e w ö h n e n k ö n n e n . Dann 
w ä r e n in Notwin te rn diese Futterstellen natür
lich sofort aufgesucht worden. Aber , wo war es 
gerade, wenn plötzlich ein solcher Win t e r e in
setzte? In irgendeiner g r o ß e n Dickung, in der 
— oder deren N ä h e — sich Sauen zufäll ig aut
hielten, als ihnen durch Frost und Schnee die 
Nahrungssuche unmögl ich gemacht wurde. Hier 
war es zwar v e r h ä l t n i s m ä ß i g warm und sie 
ü b e r s t a n d e n auch meist die Tage und Wochen. 
A b e r bestimmt unter gr immigem Hunger. Im 
Früh j ah r oder Sommer fand man dann gelegent
lich inmitten solch g r o ß e r Fichten-Kiefern
dickungen mehr oder weniger g r o ß e Plätze , wo 
eine Rotte sozusagen ü b e r w i n t e r t hatte. Jedes 
S tämmchen bis zur erreichbaren H ö h e völ l ig 
entrindet und kein einziges Äs tchen mehr 
daran. Das war in der Zeit ihre einzige Nahrung 
gewesen. Sicher andererseits ein Beweis, wie 
w i d e r s t a n d s f ä h i g gerade Schwarzwi ld sein kann 
Auch hier wurde trotz allem dem Raubwi ld der 
Tisch nicht gedeckt. 

W a r die Zeit ü b e r s t a n d e n , der Boden wieder 
aufgetaut, dann begegnete man ihm öfter und 
um vieles vertrauter als sonst, meist u n e r m ü d 
lich brechend, um recht bald wieder zur vol len 
Kraft zu kommen. U n d auch bald sah man Ba
chen mit ihren gestreiften Frischlingen, als h ä t t e 
es keine Notzei t gegeben. 

So war es in dem genannten Zei t raum in Ost
p r e u ß e n . Das W i l d war trotz — oder vielleicht 
gerade deshalb — solcher „Zwischenfä l le" stark 
und gesund. Hier und heute ist das alles ganz 
anders. Für Hege und Pflege des W i l d e s w i r d 
offiziell wesentlich mehr getan. Sogar die Be
v ö l k e r u n g w i r d aufgerufen, Hubschrauber wer
den eingesetzt usw. Nur , v e r w ö h n t man dadurch 
das W i l d nicht zu sehr? Ver l i e r t es nicht mehr 
und mehr seine na tü r l i che Widerstandskraft? 
A l l e s m u ß nach oben und unten h in seine Gren
zen haben! Hege und Pflege zur gegebenen Zei t 
ist sicher gut und erforderlich. Doch ein Z u v i e l 
verweichlicht und schlägt nur zu leicht ins Ge
genteil aus. 

G. S c h u b e r t , Rev ie r fö r s t e r i . R. 

TSuc^.a an 2as (D stjitauiLdnbltatt 
„Aus friedlichen Tagen in Wehlau" 

Schutzhütte iür die Wildtütteiung im Prinz
wald bei Tharden, Kreis Osterode. 

Aufn.: Vertasser 

Zu dem in Folge 50 des vorigen Jahrgangs 
veröffentl ichten Beitrag schreibt unser Lands
mann, Oberst im Generalstab a .D. O t t o v o n 
G u s o v i u s , wohnhaft in Osnabrück , Albert-
s t r aße 27: 

mit Ihrer Beschreibung meiner Heimat 
haben Sie mir aus dem Herzen gesprochen und 
meine f rüheste Jugend getreu wachgerufen. 

Anfang A p r i l 1886 wurde ich in A u g k e n , 
dicht bei Wehlau , geboren. M e i n Vater b e s a ß 
dieses Rittergut vor den Toren der Stadt, war 
ehemaliger Offizier bei den 3. Grenadieren in 
Königsberg . A b 1876 bewirtschaftete er A u g 
ken, war Kreisdeputierter und Stellvertretender 
Landrat, Generallandschaftsrat von O s t p r e u ß e n 
und versah eine Menge anderer E h r e n ä m t e r im 
Kreise. 

Ich b in in A u g k e n aufgewachsen und kenne 
Weh lau natür l ich ganz gut, besonders die 
M ä r k t e und die Karussel ls auf der Schanze. Die 
dort immer herumstreichenden Zigeuner hatte 
ich besonders in mein Herz geschlossen, wenn 

auch mit g r o ß e r Vorsicht, da uns Kindern im
mer vor ihnen Angst gemacht wurde, sie steck
ten kleine Kinder in den Sack und n ä h m e n sie 
mit. 

Da ich schon seit dem vierten Lebensjahr 
einen Esel und zwei Ponys besaß , war ich sehr 
beweglich und zumeist unterwegs. Das Stein
tor in der Stadt war mir zur G e n ü g e bekannt, 
dicht davor, rechter Hand, der Friseur Kehrsandt. 
Daneben, der Post g e g e n ü b e r , in dem etwas 
zu rück l i egenden Haus mit dem Gitter davor, 
war das Bezirkskommando; daneben das Hote l 
Rabe. 

Durch das Steintor hindurch, geradeaus, die 
erst sehr v i e l spä t e r eingerichtete Kondi tore i , 
denn es gab um die Jahrhundertwende nur die 
eine Konditorei am Marktpla tz , deren Namen 
mir entfallen ist. 

A u f dem Marktpla tz , g e g e n ü b e r dem Rathaus, 
der für damalige V e r h ä l t n i s s e g r o ß e Tex t i l l a 
den Mor i t z Lev i th . Ich mochte ihn gern, da er 

Als ein Zeugnis Iür den Wildieichlum in n^. 
preußen waren die zu Kronleuchtern \ i 'MV•• mu
ten Hirschgeweihe zu werten, die in manchen 
Kirchen und mehreren Schlössern hingen — 
Dieses Geweih beiand sich in der 1586 eibau-
len Kirche zu .1 u c h a (Fließdorl) Kreis 
Lvck. Der geschnitzte Kopi, der Schild und die 
unten sichtbare Engelsandeutung waren bäuer

lich-handwerkliche Arbeiten aus jener Zeit. 

immer freundlich zu mir war, viel leicht , weil 
meine Mut ter dort v i e l kaufte. 

Dann ü b e r die P r e g e l b r ü c k e h i n ü b e r die Watt-
lau, ein V o r w e r k der Grafschaft Sanditten, das 
uns genau g e g e n ü b e r , auf der anderen Pregel-
seite, lag. 

Den Glumsberg kenne ich auch, war aber nur 
selten dort, da er auf der entgegengesetzten 
Seite der Stadt l ag ; damals war al les nur zu 
Fuß oder zu Pferd zu erreichen. 

Uber Ihre E r w ä h n u n g der herrl ichen .Stein
pflaster' war ich besonders erfreut, die einem 
als K i n d doch besonderen Eindruck machten und 
genau so ho lpr ig waren wie das Pflaster in der 
Stadt. 

Der sommerliche Pferdemarkt interessierte 
uns na tü r l i ch ungemein, da auch w i r die vaa 
der .P reuß ischen Remontekommiss ion ' n«b.( 
abgenommenen Pferde dort loszuwerden ver
suchten, na tü r l i ch zu einem erheblich geringe* 
ren Preis, w e i l alle W e l t w u ß t e , d a ß diese Pfer
de irgendeinen Fehler hatten. Aber . . . w i r ver-

Bundestreffen 1966 
in Düsse ldor f am 2. und 3. J u l i 

wendeten na tü r l i ch soldie wenige ausges toße
nen Remonten meist als Ackerpferde, in den 
vie len Gespannen zu je vier Pferden. Das le
bende Inventar auf unserem Besitz war erheb
lich, da w i r jedes Jahr immer an oder über 50 
Remonten an die A r m e e lieferten, daher auch 
von jedem Jahrgang fast ebensoviele Pferde 
halten oder selber aufziehen m u ß t e n . " 

Zum achtzigsten Geburtstag von Max Dehnen 
M i t unendlicher Liebe, Gewissenhaftigkeit 

und Geduld hat sich Oberstudiendirektor M a x 
D e h n e n nach der Katastrophe von 1945 be
müht, das Schicksal der ehemaligen Lehrer an 
den H ö h e r e n Schulen O s t p r e u ß e n s zu ermitteln. 
Die Ergebnisse seiner intensiven Forschungen 
hat er mehrfach im O s t p r e u ß e n b l a t t veröffent
licht. W e r bedenkt, daß es in O s t p r e u ß e n 71 
Höhere Schulen mit ü b e r tausend Lehrern gab, 
kann die ungeheure Arbei t ermessen, die in 
seinen Forschungen mit ihren e r schü t t e rnden 
Ergebnissen steckt. Auch heute noch ist er be
strebt, bestehende Lücken auszufül len und audi 
die A r t des Fortlebens der einstigen Schulen 
O s t p r e u ß e n s zu e rg ründen . 

M a x Dehnen wurde am 12. Januar 1886 gebo
ren. Im März 1909 bestand er Königsberg die 
wissenschaftliche S taa t sp rüfung in den Fächern 
Mathematik, Physik, Erdkunde und Turnen, 
wurde Ostern 1914 Studienrat und spä t e r Ober
studienrat am Staatlichen Wilhelmsgymnasium 
in Königsberg . A m 1. Oktober 1928 wurde er 
zum Direktor der Bessel-Oberrealschule in Kö
nigsberg ernannt, die er bis gegen Kriegsende 
leitete. Ihre Tradit ion pflegt er noch heute im 
Kreise der „Ehemal igen" , bei denen er g roße 
Verehrung und Liebe genieß t . Er hat audi eine 
Festschrift für die Besselschule verfaßt , wäh
rend seine sonstigen wissenschaftlichen For
schungen besonders der Mathematik, Physik 
und Astronomie gelten. So hat er auch eine 
Abhandlung übe r Friedrich W i l h e l m B e s s e l , 
den Begründer der K ö n i g s b e r g e r Sternwarte, 
herausgegeben, und er ist noch heute ein eif
riger Besucher der Un ive r s i t ä t sb ib l io theken . Be
kannt ist auch sein W e r k .He ldenf r i edhöfe in 
O s t p r e u ß e n " (Verlag Gräfe und Unzer 1939). 

In seiner selbstlosen Hingabe an die Aufga
ben, die er sich selbst gestellt hat, in seiner 
r ü h r e n d e n Bescheidenheit und Schlichtheit zeigt 
er sich als echten Sohn seiner os tp reuß i schen 
Heimat, der er auch heute noch unermüdl ich 
mit seinen v ie l fä l t igen Arbei ten dient ohne Auf
hebens seiner Person. 

W i r wünschen dem hochverehrten Jubilar 
auch weiterhin Gesundheit und Schaffenskraft 
und danken ihm für seine wer tvol len Unter

suchungen im Dienste an seiner geliebten H e i 
mat. 

D r . E r i c h P e s c h t i e s 
Oberstudienrat a. D. 

* 
Die Redaktion des O s t p r e u ß e n b l a t t s schließt 

sich dem Kreis der Gratulanten an. Oberstudien
direktor M a x Dehnen hat mehrere fundierte 
Bei t räge für die Heimatzei tung geschrieben und 
die Arbei t der Redaktion durch vie le A u s k ü n f t e 
un te r s tü tz t . W i r danken ihm für seine stete 
Hilfsbereitschaft. Er wohnt in 5 Köln, Herzoa-
s t r aße 25. a 

Dr. Dr. h. c. Fritz Gajewski — ein grofjer Sohn Pillaus 
A l s eine der markantesten Persönl ichke i ten 

der deutschen chemisdien Industrie wurde der 
am 3. Dezember 1965 verstorbene Dr. ph i l . Dr. 
rer. nat. h. c. F r i t z G a j e w s k i aus A n l a ß 
seines 75. Geburtstages am 13. Oktober 1960 
bezeichnet. 

Dieses ve ran l aß t mich, der ich mit ihm in 
Briefwechsel stand, n ä h e r auf das Leben dieses 
bedeutenden und doch so bescheidenen M a n 
nes einzugehen. 

Es war ihm an seiner Wiege in Pi l lau , wo er 
am 13. Oktober 1885 zur Wel t kam, nicht ge
sungen, daß er einst als einer der „grand old 
men* der I. G. Farbenindustrie bezeichnet wer
den w ü r d e . 

A l s ä l t e s t e s von fünf Geschwistern wuchs er 
in der alten Seestadt auf, der er immer zugetan 
war und deren Namen er seinem Ruhesitz in 
Hahnwald bei Rodenkirchen gab: „Haus P i l l au" . 

Der Lebensweg des Dahingegangenen, der alle 
Vorzuge eines Wissenschaftlers, Technikers und 

Organisators in sich vereinigte, war gekenn
zeichnet durch harte Arbe i t und Selbstdiszipl in 
Er durfte einer der ersten Werkstudenten ge
wesen sein, der sein Chemiestudium in Leipz iq 
selbst finanzierte und 1910 zum Dr. phil nro 
movierte. y 

Im Oktober 1912 trat er in Ludwigshaien in 
die Badische A n i l i n - und Soda-Fabrik ein 1926 
wurde er nach s i e b e n j ä h r i g e r T ä t i g k e i t im Leu
na-Werk von Geheimrat B o s c h in den I G • 
Konzern berufen, der ihn mit der technischen 
^ e r s p a r t e III der L G . . umfassend fo 
ografische Erzeugnisse. Kunstseide, Ze l lwo l l e 

und Cel luloseprodukte, betraute; es erfolgte d e 
Ernennung zum M i t g l i e d des Vorstande der 
L G . Farbenindustrie Aktiengesellschaft (1931) 

Seiner Init iat ive und O r g a n i s a t i o n s f ä h i a k e i t 
•st der Ausbau der Ze l lwol lp rodukt ion zur 
G r o ß i n d u s t r i e zu verdanken, ebenso w i e Z 
Gewinnung eines Zellstoffes aus B u A e n h o 

? r . b 1 ' ^ W a f 6 r a n d e r Entwicklung d ^ r von synthetischen Faser beteiligt, die um 1935 ? „ 

Erzeugung der PeCe-Faser und der Per l ouseide 
führ te . Die ihm besonders am Herzen gelegene 
wissenschaftliche Forschung führ te auf dem Foto
gebiet zur Schaffung des A g f a - C o l o r - F i l m s . Auch 
die Nutzung der Sulfi tablaugen durch Umwand
lung der Pentosen mit Hi l fe von Hefebakterien 
in E i w e i ß n ä h r m i t t e l hat er m a ß g e b l i d i beein
flußt. 

N a d i dem Zusammenbrudi 1945 saß ei 'in 
Zuge des I. G . - Prozesses in N ü r n b e r g 34 Mo
nate lang in Haft. Nach seinem F r e i s p r u c h 
1948 ü b e r n a h m er die Geschäf t s führung der 
schwer um ihren Wiederaufbau ringenden Dy
nami t -Nobel A G , vormals A l f r e d Nobe l & Co. 
m Troisdorf . Dr . G a j e w s k i wurde 1954 zum al
leinigen Vor s t and und etwas s p ä t e r zum Vor
sitzenden des Vors tandes berufen; spä te ! midi 
Ausscheiden aus diesem Unternehmen, rhren-
vorsitzender des Aufsichtsrates derselben AG 
(1957). 

A u s A n l a ß seines v i e r z i g j ä h r i g e n Berufsjub;-
laums wurde Ihm 1953 das G r o ß e Verdienst
kreuz zum Verdiens torden der Bundesrepublik 
Deutschland ver l iehen, auch wurde ihm die Wür
de eines Dr. rer. nat. h. c. der Unive r s i t ä t Bonn 
zutei l . 

Knapp zwei Mona te nadi seinem 80. Geburts
tag wurde er in vo l l e r Frische - er kam aus 
seinem geliebten Jagdrev ie r im Westerwald -
senwer krank und verstarb nadi einigen Stun
den in einem Krankenhaus 

Seiner fast fünf Jahrzehnte umfassenden 
schöpfer ischen Lebensarbeit hat die gesamte 
aeutsche Chennewir tsdiaf t außerordent l ich viel 

u v e r o a n k e n ; so manche hübsche Erinnerung 
an seine Jugendzei t hat er uns hinterlassen, 
aas danken w i r sehr dem grollen Sohn setW» 
Vaterstadt P i l l au . 

F. G o l L. P R a f f k e 
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TDie titeUktaft der %täutet 
U n t e r a l l den v i e l e n Zuschr i t ten , die uns er

reichen, u n d die immer wieder die E r inne rung 
ddran wachhal ten , w ie es zu Hause war, lehl t 
e r s taun l icherweise e in K a p i t e l . Ich meine da
mit d ie K e n n t n i s und V e r w e n d u n g der H e i l -
und K ü c h e n k r a u t e r . L ieg t es v ie l l e i ch t daran, 
d a ß das mehr die D o m ä n e der a l ten und nicht 
der j u n g e n Frauen war? Entspricht die W e r t 
s c h ä t z u n g der Table t te mehr unserem hast igen 
Lebenss t i l als der gute, s c h w e i ß t r e i b e n d e L i n 
d e n b l ü t e n t e e , für den w i r die B l ü t e n an h e i ß e n , 
sonn igen Sommer tagen selbst gesammelt haben, 
d iese B lü t en , in denen die Sonnenkraf t gespei
chert wurde? 

Ist aber nicht in dem W i s s e n um die W i r k u n g 
der K r ä u t e r e in Erfahrungsschatz geborgen, den 
es zu hegen und we i t e rzugeben gi l t? 

W e r sich mit d iesen Fragen beschä f t i g t , er
fäh r t ers taunl iche Tatsachen mit dem Endergeb
nis : Es gibt nichts N e u e s unter der Sonne! 

Unser angebl ich so modernes W i s s e n hatten 
die Ä g y p t e r l ä n g s t in P a p y r i und an G r a b w ä n 
den niedergeschr ieben. Ihre Nachfo lger haben 
diese Rege ln immer und immer w iede r abge
schrieben und e r g ä n z t . So erfahren w i r , d a ß 
be im Bau der C h e o p s p y r a m i d e 7,5 M i l l i o n e n 
G o l d m a r k für die E r n ä h r u n g der A r b e i t e r mit 
Knob lauch , Z w i e b e l n und Rett ich aufgewendet 
wurden ! Heu te w ü r d e n w i r sagen: für V i t a m i n e . 
Herodot , von dem diese M e l d u n g kommt, be
richtet g le ichzei t ig , d a ß den Pr ies tern bezeich
nenderweise der G e n u ß v o n K n o b l a u c h unter
sagt war . 

Bei den so oft z i t i e r ten a l ten Gr iechen und 
R ö m e r n gab es bereits um die Ze i t enwende i l 
lus t r ier te B o t a n i k b ü c h e r . Der Fe ldhe r r P l i n i u s 
betr ieb offenbar die Pf lanzenkunde als Stecken
pferd, denn er berichtet, d a ß er 2000 botanische 
A r b e i t e n v o n 100 A u t o r e n zusammenget ragen 
habe. 

Der Nachwe i s ist erbracht worden , d a ß die 
Ü b e r n a h m e schriftl icher Uber l i e fe rungen der 
Pf lanzenkunde durch r ö m i s c h e A u t o r e n bis in 
das 4. und 5. Jah rhunder t v o r C h r i s t i z u r ü c k 
reicht. Es folgte e in N i e d e r g a n g der m e d i z i n i 
schen Wissenschaft . N u r in den K l ö s t e r n wurde 
das W i s s e n um h e i l k r ä f t i g e K r ä u t e r und Pflan
zen bewahr t und immer wiede r e r g ä n z t . K a r l 
der G r o ß e und L u d w i g der F r o m m e hol ten ü b r i 
gens Bened ik t ine r nach Deutschland und mach
ten ihnen die A n l a g e v o n K l o s t e r g ä r t e n zur 
Pflicht. 

Das erste deutsche Buch mediz in isch-natur 
wissenschaft l icher A r t hat um 1150 eine F r a u 
geschrieben, die Ä b t i s s i n H i l d e g a r d v o n B ingen . 
Es war der A n f a n g der deutschen T i e r - und 
Pf lanzenkunde und e n t h ä l t schon A n g a b e n ü b e r 
fast a l le uns bekann ten He i lp f l anzen und ihre 
H e i l w i r k u n g e n . A p f e l , B i r k e und H o l u n d e r s ind 
dor t ebenso geschildert w i e K a l m u s , K a m i l l e 
und Sauerampfer. 

Tro tz der b e w u n d e r u n g s w ü r d i g e n Ergebnisse 
der medizinisch-chemischen Hei l fn i t te l forschung 
hat sich das alte K r ä u t e r w i s s e n daneben mit 

Das Rezept der Woche 

Erfo lg behauptet . M a n denke nur an den Pfar
rer K n e i p p und seine auch heute wieder höchst 
er folgre ichen K u r e n . 

Die moderne Wissenschaft hat die B e g r ü n 
dung für die H e i l w i r k u n g best immter Pflanzen 
gesucht und auch te i lweise gefunden. V i t a m i n e 
und H o r m o n e wurden entdeckt, die gift ige W i r 
kung v ie le r A r t e n genau untersucht. D ie G e 
fahren der B l a u s ä u r e , die W i r k u n g v o n T o l l 
kirsche, Schlafmohn, B i l senkrau t und Fingerhut 

nerungen auf an kahnusbestreute D i e l e n (auch 
in der Stadt), an Bäde r , in die K a l m u s geschnit
ten war, die herr l ich dufteten und die zu Os te rn 
und F r ü h l i n g g e h ö r t e n Ich habe mir oft ge
w ü n s c h t , wieder e inmal K a l m u s riechen zu k ö n 
nen — ich finde ihn hier nicht mehr. Damals , in 
meiner K i n d e r z e i t in T i l s i t , brachten die B ä u e 
r innen ganze K a l m u s b ü n d e l auf den M a r k t ! 

W i e war es doch mit dem Rettichsaft gegen 
den Husten? E in schwarzer Rett ich wurde etwas 
a u s g e h ö h l t , durchstochen, mit H o n i g oder Z u k -
ker gefü l l t und auf e in G l a s gesetzt. Dann tropt-
te die S ü ß e durch die Schär fe des Rettichs und 
gab t e e l ö f f e l w e i s e dem H u s t e n k i n d L inde rung . 

s ind heute a l lgeme in bekannt . M a n c h t öd l i che r 
Gi f t t rank ist in den vergangenen Jahrhunder 
ten aus Ex t r ak t en dieser Pflanzen entstanden. 

W i r m ü s s e n lernen, die K r ä u t e r r icht ig anzu
wenden . W i r so l l ten auch mit bekannten Haus
tees nie A r z t und A p o t h e k e ins H a n d w e r k pfu
schen, um einen Pat ienten auf eigene Faust zu 
ku r i e r en . 

M a n c h eine v o n uns ä l t e r e n o s t p r e u ß i s c h e n 
Frauen w i r d Er inne rungen an solche K r ä u t e r 
und Pflanzen auskramen k ö n n e n . So ergeht es 
mi r immer im F r ü h j a h r . Es tauchen dann E r i n -

V o r ü b e r m ä ß i g e m Gebrauch dieses He i lmi t t e l s 
w i r d heute a l le rd ings gewarnt . 

W i s s e n Sie noch mehr v o n den K r ä u t e r n und 
solchen al ten H e i l - und Hi l f smi t t e ln , l iebe A l 
tersgenossinnen? Schreiben Sie uns oder lassen 
Sie uns durch J ü n g e r e schreiben! Dieses W i s s e n 
um die H e i l k r ä u t e r sol l te genauso erhal ten wer
den w i e e twa die heimat l ichen Rezepte für 
Sauerampfersuppe und Beetenbartsch! ü b r i g e n s 
— auch diese beiden s ind He i lp f l anzen! 

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

Hermann Brink: 

Urväterhausrat in der Heimat 

In diesem Monat kommt das leider nicht sehr 
große Angebot der bitteren Orangen auf den 
Markt, deren einziger Verwendungszweck die 
Herstellung der köstlichen Apfelsinenmarme
lade ist. 

Wem diese bittere Frucht zu streng ist, der 
kann statt ihrer Apfelsinen nehmen. Voraus
setzung ist stets, daß wir unbehandelte Früchte 
verwenden. Es gibt eine ganze Reihe von Re
zepten, jede Familie schwört auf das ihre. 

Ein bißchen mühsam ist die Herstellung, wenn 
man die Schalen mit der Hand ohne technische 
Hilfe schneidet. Dafür ist diese Marmelade 
aber außerordentlich preiswert. Rechnen Sie 
zum Schluß einmal aus, was das Pfund kostet! 
(Im gekauften Marmeladenglas ist übrigens 
nur selten mehr als 450 Gramm Inhalt.) 

Orangenmarmelade nach engli
scher Art: 2 Kilo Orangen 24 Stunden in 
Wasser legen, abtrocknen, auf kleiner Flamme 
mit wenig Wasser weich kochen, schälen, das 
Weiße entfernen und die Schale in feine Strei
fen schneiden. Das Fruchtfleisch durchrühren 
oder aus den Häuten schaben. 2 Kilo Zucker 
mit dem Kochsaft aufkochen, die Schalen 10 
Minuten darin kochen, das Fruchtfleisch dazu
geben, bis zur Gelierprobe kochen. 

Orangenmarmelade II: 12 Orangen, 
2 bis 3 Zitronen, auf 500 Gramm Früchte 1 1/4 Li
ter Wasser. 

Früchte ganz dünn schälen, die Schale fein 
schneiden. Früchte zerschneiden, entkernen, 
wiegen. Auf 500 Gramm Fruchtmasse 600 Gramm 
Zucker nehmen. 45 bis 50 Minuten kochen bis 
die Schalen weich sind. Gelierprobe machen. 
(Man kann übrigens halb Apfelsinen und halb 
bittere Orangen nehmen.) Zum guten Gelieren 
trägt es bei, wenn man die Kerne für sich 
auskocht und dieses Wasser zur Marmelade 
verwendet, sie enthalten die meiste Gelier-
kralt. 

Pomeranzenmarmelade III (das Re
zept stammt aus einer Memeler Familie schot
tischer Herkunft): 12 Orangen und 6 Zitronen 
solange kochen, bis sich die Schale leicht mit 
einem Streichholz durchstechen läßt. Durch
schneiden, Frucht ausschaben, das Weiße aus 
den Schalen kratzen (nicht mitverwenden), lein
streifig schneiden. Frucht durch ein Passiersieb 
reiben. Haut und Kerne nochmals 30 Minuten 
in etwas Kochwasser auskochen, durchseihen 
Fruchtmasse wiegen, Wasser ahmessen. Auf 
500 Gramm Frucht T50 Gramm Zucker nehmen 
auf 1 Liter Kochsaft 500 Gramm Zucker. Man 
koche in zwei bis drei kleineren Posten, der 
Zeltpunkt des Gelierens ist dann leichter ab
zupassen. 

Margarete Haslinger 

Ich b i n die alte Bauern t ruh , 
ich stehe hier u n d halte Ruh . 
D ie J ah reszah l in me inem Leib , 
die ist vo rbe i . — Ich stehe hier und b le ib ! 

M e i n H o l z ist stark, me in H o l z ist hart, 
ich b in v o n fester Eichenart . 
A l s mich der U r a h n hergebracht, 
z ä h l t ich der Jahre d re ima l acht. 

Se in W e i b — ach, a l le E n k e l s ind schon tot 
w a r damals noch so glatt und rot. 
D i e D ie l e w a r d mein Ehrenpla tz , 
und i d i empfing den Hochzeitsschatz. 

A l s man die A l t e n legt ' ins Grab , 
d ie To tenhemden ich dann gab. 
So g ing die Zei t — Gebur t und T o d . 
Ich sah v i e l G lück und sah auch No t . 

Es g ing die Zei t , ich aber b l ieb 
und w a r d den H a u s b e w o h n e r n l ieb . 
G a r manch Jahrhunder t b l ieb ich stehn, 
und jeder Gast hat mich besehn. 

Denn schaut, in meinem braunen H o l z , 
da hab ich Schni tzwerk, fein und stolz. 
Ich sag's in e inem e inz 'gen Satz: 
„Ich b in e in rechter Bauernschatz!" 

E i n S i n n b i l d alter, s tarker Ze i t — 
ich steh und b le ib — die Zei t ist wei t ! 
fm Haus steht T a n d und bunter K r a m , 
ich b le ibe so, w ie ich einst k a m ! 

Die Zei t geht auf und ab und zu. 
Ich b le ib die alte Bauern t ruh! 

M i t diesen V e r s e n eines le ider nicht bekann
ten O s t p r e u ß e n w i r d gesagt, was eine solche 
alte Truhe im Bauernhaus zu bedeuten hatte. 
Immer steht vo r meinen A u g e n eine sehr kost
bare Truhe im Hause meiner G r o ß e l t e r n , die 
im H a u s v o r r a u m stand und bereits e in ige Jahr
hunderte ü b e r d a u e r t hatte. Sie war insofern be
merkenswert , w e i l sie weder genagel t noch ge
le imt war, sondern mit kuns tvo l l en , handge
schmiedeten B ä n d e r n zusammengehal ten wurde . 
S ie war sehr g r o ß , aus schwerem Eichenholz 
gearbeitet und mit reichem Schni tzwerk ver
sehen: Ornamente , B lumenranken und Ä h r e n 
b ü n d e l z ier ten die Vorde r se i t e mit der Jahres
zahl 1640. Beide S e i t e n w ä n d e wiesen je e in 
g r o ß e s Hufe i sen auf, ebenfalls geschnitzt. Der 
g e w ö l b t e Decke l w a r mit e inem o v a l e n Bern
s t e i n - M o s a i k s t ü c k versehen. 

In v i e l e n A d e l s s c h l ö s s e r n fand man wer tvo l l e 
T r u h e n mit den W a p p e n der Geschlechter und 
mit kr ieger ischen Emblemen, Zeugen vergange
ner Zei ten , a u s g e f ü l l t mit R a r i t ä t e n und A n g e 
b inden seltener A r t . 

In f r ü h e r e n Jahrhunder ten g e h ö r t e n Truhen 
zur Mi tg i f t der Braut und wurden mit dem an
deren Brautschatz feier l ich eingeholt . 

A u c h unsere He imatmuseen konn ten mit be
achtenswerten Truhen aufwarten. So befand sich 
im P rus s i a -Museum zu K ö n i g s b e r g eine g r o ß e 
T ruhe v o n 1615, der Tochter der Jus t ine v o n 
K r e y t z e n zur Auss t a t tung mitgegeben, bemalt 
mit sechzehn W a p p e n . Ich besinne mich auch 
auf eine bemalte Truhe mit E i s e n b e s c h l ä g e n in 
diesem M u s e u m , die an der Vorde r se i t e zwe i 
W a p p e n mit den Buchstaben A . v. L . (von Lesge-

Die Wirtschaft kann nicht aui sie verzichten: 

Frauen um fünf/ici 
Man sagt ihnen Ausdauei und Fleiß Energie 

und Gründlichkeit nach den Frauen um lüni/.ii; 
die im Berufsieben stehen Man schätzt ihi An
passungsvermögen die Fähigkeit -uitgrunrl th'er 
Lebenserfahrung die Mitarbeitet richtig einzu
schätzen und mit Menschen aller Gesetlschaits-
schichten umzugehen. Ärztliche Untersuehunget n 
jüngster Zeit bestätigen diese Tatsachen Es Wuide 
festgestellt, daß die Frau jenseits der Wechsel ,ahie 
über ein erstaunliches Leistungsvermögen vertuet, 
im Gegensatz zur Auffassung früherei Generatio
nen, da die Frauen sich bereits mit vierzig leh
ren als Matronen fühlten. Ältere Mitarbeiterinnen 
werden heute tatsächlich von den meister, Chets 
geschätzt und stehen in hohem Ansehen - wenn 
sie bereits längere Zeit zum Betrieb gehören 

Ganz anders sieht es dagegen auch heute noch 
bei den Neueinstellungen aus Von Ausnahmen ab
gesehen, wird hier in der Regel die jüngere oft 
sehr junge Bewerberin der älteren vorgezogen. 
Frauen, die wieder in ihren Beruf zurückkehren 
wollen, wenn die Kinder aus dem Haus gegan
gen sind, haben oft erhebliche Schwierigkeiten, 
einen Arbeitsplatz zu finden, der ihren Leistun
gen entspricht, selbst wenn sie über gute Fach
kenntnisse verfügen. Ganz scheinen also die alten 
Vorurteile noch nicht überwunden, trotz der Per-
sonalknappherit unserer Tage Wenn wir der Sache 
auf den Grund gehen, dann stellt sich Jedoch 
heraus, daß die älteren Frauen oft selbst nicht 
ganz schuldlos sind, wenn jüngere ihnen den 
Rang ablaufen Jede Frau die einmal einer. Be
ruf erlernt hat. sollte auch in der Ehe versuchen, 
ihre Fachkenntnisse und ihr Allgemeinwissen zu 
behalten und zu erweitern. Selbst während der 
Jahre, da die Kinder klein sind und der Haus
halt die ganze Kraft zu beanspruchen scheint, 
gibt es dafür Möglichkeiten und sei es nur für 
Stunden. Das gründliche Lesen der Tageszeitung 
gehört ebenso dazu wie die Lektüre guter Bücher 
und entsprechender Fachliteratur. Es gibt Kurse 
und Vorträge in Volkshochschulen, die nur we
nige Stunden im Monat beanspruchen. Entschei
dend ist der gute Wille. 

Ein zweites Kapitel ist die Pflege des Äußeren. 
Nie gab es so viele Möglichkeiten wie heute, trotz 
Hausarbeit und Betreuung der Kinder hübsch und 
gepflegt zu sein. Die schwere Hausarbeit die 
noch unsere Mütter und Großmütter so rasch 
altern ließ, die ihren Rücken beugte und die 
Hände rauh und rissig werden ließ wird uns 
Frauen von heute weitgehend durch Maschinen 
und zweckmäßige Geräte abgenommen. Strom und 
Gas, neue Heizungsmethoden. Wäschereien. Reini
gungsanstalten, Konserven. neue Waschmittel, 
pflegeleichte Stoffe. Fortfall der früheren Flick-
und Stopfarbeit — alle diese Errungenschaften der 
heutigen Zeit erleichtern uns die Arbeit in einem 
Maße, wie es sich die Frauen früherer Genera
tionen nie hätten vorstellen können Schließlich 
waren es auch in der guten alten Zeit immer nur 
wenige, die über dienstbare Geister verfügen 
konnten. Wenn wir die Zeit und die Kraft, die 
wir durch diese Einrichtungen sparen können, 
zur Pflege unseres inneren und äußeren Menschen 
verwenden, dann sollte es uns möglich sein, trotz 
aller verbleibenden Aufgaben mit den vielbenei
deten berufstätigen Frauen zu konkurrieren. Ne
benbei: Es wird kaum einen Ehemann geben <ler 
eine gepflegte, an allem Zeitgeschehen interessierte 
und liebenswürdige Gefährtin nicht lieber sieht als 
eine unlustige, übermüdete, vernachlässigte Fr^u 
deren Gesprächsthemen von den Untaten der 
Kinder bis zum neuen Kleid der Nachbarin 
reichen. 

Eine Frau, die gewohnt ist. sich während dieser 
Jahre im Haushalt nicht gehen zu lassen und mit 
ihrer Zeit zu leben, wird es beim Wiedereintritt 
in den Beruf viel leichter haben Sicheres, selbst
bewußtes Auftreten, gepflegtes Äußere, geschmack
volle Kleidung — ohne modischen Firlefanz — 
werden ihre Wirkung beim Vorstellungsbesuch 
nicht verfehlen. 

Schließlich ist auch die Arbeitsdisziplin ein we
sentlicher Faktor. Hier liegt oft der Grund, warum 
altere Frauen, die wieder arbeiten möchten. 
Schwierigkeiten bei der Stellungssuche haben. Es 
gibt Frauen, die nicht fähig oder nicht willens 
sind, sich ihre Zeit im Haushalt planvoll einzu
teilen. Tausend Arbelten werden im Laufe der 
Jahre begonnen, die nicht zu Ende geführt wer
den. Sie sind dauernd dabei, etwas zu tun. und 
kommen nie zu Ende. Eine solche Planlosigkeit 
wirkt sich naturgemäß im Berufsleben stärker 
aus, denn Kollegen und Vorgesetzte werden schnell 
merken, daß mit der „Neuen" nicht viel los ist. 
Kommt dann noch häufiges Zuspätkommen oder 
regelmäßiges Krankfeiern hinzu, dann wird ihres 
Bleibens im Betrieb nicht lange sein. Häufiaer 
Wechsel des Arbeitsplatzes ist die Folge — und 
schließlieh wird die Betreffende resigniert fest
stellen, daß offenbar die Jüngeren doch mehr ce-
fragt sind . . . Es wird viel an den älteren Frauen 
selbst liegen, ob die Vorurteile in Zukunft aus
geräumt werden. FD 

Eine Truhe aus der Zeit 1600, die einst im Schloß des Grafen zu Eulenburg in Wicken, 
Kreis Bartenslein, stand. 

wang) und L. v. M . und der Jahreszahl 1686 
trug. 

In der L a n d b e v ö l k e r u n g nannte man die Truhe 
auch Lade. So berichtet El i sabeth Lemke in 
ih rem Buch „ V o l k s t ü m l i c h e s aus O s t p r e u ß e n " : 
. . . . Unentbehr l icher als die S c h r ä n k e ist der 
Kasten , ,die L a d ' genannt. D ie Lad bi ldet von 
jeher e in H a u p t s t ü c k der gesamten Einr ichtung 
und w i r d v o n Geschlecht zu Geschlecht vererbt. 
Sie ist zuwe i l en , n a t ü r l i c h im Geschmacke des 
armen L a n d v o l k s , ganz h ü b s c h bemalt ; mi tun
ter hat die V i e l f a r b i g k e i t etwas Komisches So 
kenne ich e ine Lad , deren oberste Hä l f t e g r ü n 
angestr ichen ist, w ä h r e n d die Vorde r se i t e eine 
b laue Grundfarbe hat und die Schmalsei ten rot 
s ind ; dazu kommt, d a ß die blaue Vorderse i t e 
z w e i g r o ß e schwarze Felder erhal ten hat, auf 
welchen die ü b l i c h e n Narz i s sen , Tu lpen usw. 
abgebi ldet s ind. In solchem g e r ä u m i g e m Kasten 
— der eine enge, mit besonderem Deckel ver
sehene A b t e i l u n g , ,die Be i l ad ' , hat — werden 
W ä s c h e , v o r r ä t i g e Le inwand , Büd i e r , Briefe 
usw. verwahr t . Inwendig s ind häu t ig Bi lder aut
geklebt ." 

In verschiedenen Gegenden O s t p r e u ß e n s wa
ren mit dem A b h o l e n der b r ä u t l i c h e n Truhe 
mancherlei B r ä u c h e verbunden. A u f dem Lande, 
wo f r ü h e r Hochze i ten mehrere Tage, ja bis zu 
einer W o c h e gefeiert wurden , fuhr der B r ä u t i 
gam am dri t ten Tage nach der Trauung mit 
e inem W a g e n , die Auss teue r zu holen. Die 
Schwestern der Braut s a ß e n aber vor der K a m 
mer und weiger ten sich energisch, i rgend etwds 
herauszugeben, vor a l l em nicht „der Braut K u h -
bel" , das war die Lade oder Truhe mit den Kost 
barkei ten . Doch mit e inigen G e l d s t ü c k e n , die 
der Schwiegermutter zugute kamen, konnte man 
die E i n w i l l i g u n g zur Herausgabe er langen Den 
Auss teuerwagen empfing zu Hause am Tor die 
Schwester des B r ä u t i g a m s . 

A n manchen Or ten s aß bei der E inho lung die 
Braut auf ihrer g e s c h m ü c k t e n Lade, und dann 
sangen die Te i lnehmer : 

„ N u fahre se met de Brut, 
nu fahre se met de Brut, 
ent E lend , ent E lend , 
da k ö m m t se nich mehr rut." 
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Viel könnte ick 
von JLi erzählen.,, 

V O N PAUL BROCK 

Die Geschicke von Menschen können in selt
samer und beunruhigender Weise miteinander 
verflochten sein, wie sehr, das erfuhr ich durch 
L i . Sie g e h ö r t e zu jener A r t von Frauen, die mehr 
zur Kameradschaft als zur Liebe neigen Sie 
war nüchtern, selbstkritisch und unsentimental 

V i e l k ö n n t e ich von Li e rzäh len , doch dürf te 
es auch genügen , unsere letzte Begegnung zu 
schildern 

Damals war ich mit einer g roßen Arbeit be
schäftigt und lebte zurückgezogen ; auch Li hatte 
ich lange nicht mehr gesehn. Ich saß an mei
nem Schreibtisch, in meine Arbei t vertieft. Um 
meine Unruhe zu meistern, rauchte ich viel . 
Wieder griff meine Hand nach den Zigaretten, 
doch die Schachtel war leer. Ärgerl ich stand 
ich auf, eilte die Treppe hinab, über die S t raße 
fort, um mir beim Händ le r neue zu kaufen 

Da sah ich L i , in einem Strom von Passanten 
Ich eilte ihr nach. „Hallo, L i ! " 

Sie wandte sich um „Du . . ; . ? " s t ieß sie 
hervor, und: „Natürl ich du!" 

„Aber L i ! " lachte ich. „Seit wann bist du 
schreckhaft? W i e geht es dir? Komm doch zu 
mir herauf, wenn du Zeit hast!" 

Sie machte eine Bewegung, als wollte sie 
fliehen. Dann lächel te sie. „Gut!" sagte sie. 
.Es ist ja doch nicht zu ände rn !" 

„ W a s ist nicht zu ä n d e r n ? " fragte ich be
troffen und schob meine Hand unter ihren 
A r m . 

„Oh, nichts!" sagte sie. 
In meinem Arbeitsraum, wo es ein wenig 

chaotisch aussah, saßen wir uns g e g e n ü b e r Sie 
hatte einen Sessel gewähl t , der seit langem 
ihr Stammplatz war, wenn sie rmich besuchte, 
saß da, die Bei<*e lässig ü b e r e i n a n d e r g e -
schlagen und hielt mit beiden H ä n d e n eine 
Tasse Tee umspannt. 

„Li . . . ", sagte ich, halb schmerzend, halb 
ernsthaft, „wenn ich mich entschl ießen wollte 
zu heiraten — mit dir möchte ich es wagen!" 

Aber L i ging nicht darauf ein; sie sah mich 
nachdenklich, forschend an, und plötzlich fragte 
sie: „Hast du eigentlich diese Krawatte schon 
immer gehabt?" Die Frage verwirr te mich, und 
ich lachte. „Nein" , sagte ich, „sie ist fast neu; 
sicher hast du sie noch nie an mir gesehen 
Aber . . . was ist mit dir, Li? Du bist reichlich 
seltsam!" 

Sie richtete sich gerade auf und stellte die 
Füße sittsam nebeneinander „Es hilft nichts", 
meinte sie, „ich muß es dir doch e rzäh len!" 

Sie sprach mit verhaltener Stimme, e rzäh l t e 
aber ganz nüchtern und ohne zu stocken: 

„Es war, auf den Tag heute, vor einem Jahr. 
Ich war gerade von einigen Besorgungen nach 
Hause gekommen und ziemlich abgekämpf t ; 
obwohl es im Zimmer schon d ä m m e r i g war, 
machte ich noch kein Licht; ich woll te eben 
mich ein wenig entspannen. Zuvor hatte ich 
das Radio angedreht; man spielte eine heitere 
Tanzmusik. Da klopfte jemand an meine Tür, 
und ehe ich etwas sagen konnte, tat sie sich 
auf; ein M a n n trat herein. 

Du magst nun denken was du wil ls t ; v ie l 
leicht war es wirkl ich ein Traum, vielleicht 
war ich eingeschlafen, ohne es zu spü ren ; ich 
meine aber, daß ich ganz wach war. Jedenfalls 
hö r t e ich deutlich die Mus ik . 

Der M a n n verneigte sich höflich. Er war sorg
fältig gekleidet, mit dunklem Anzug und we iße r 
Hemdbrust, dazu eine dunkle Krawatte. Er 
verneigte sich vor mir und blieb dann abwar
tend stehen. 

„ W a s wünschen Sie?" fragte ich, „wie sind 
Sie hereingekommen?" Ich meinte nämlich, die 
Kor r idor tü r verschlossen zu haben. 

„Verze ihen Sie!" bat er lächelnd. 
„ W e r sind Sie eigentlich?" fragte ich dring

licher, „und was führt Sie zu rrnir?" 
Dabei sah ich in sein langgeschnittenes, blei

ches Gesicht. Sein schwarzes Haar war streng 
nach hinten gekämmt . A l l e s in allem war er 
eine sympathische Erscheinung, und ich kann 
mich nicht erinnern, bei seiner N ä h e etwas 
Absonderliches empfunden zu haben, weder 
Unruhe noch Angst. 

„Ich b in Ihr Freund", sagte er, „der letzte 
in der Reihe Ihrer Freunde; ich b in gekommen, 
Sie abzuholen." 

„So sind Sie . . . der"; meine Stimme ver
sagte. 

Der Fremde nickte gelassen. „Die Menschen 
nennen mich so — ja. Ich bin es." 

„Nein!" rief ich. 
Er hob, wie in höflichem Bedauern, die Schul

tern. „Es ist Zeit für Sie", sagte er. 
Ich schüt te l te den Kopf. V o r meinem Fenster 

sah ich das Rot der untergehenden Sonne. A u f 
dem Tisch duftete ein bunter Herbstblumen
s t rauß . Die Mus ik spielte eine jener beschwing
ten Melodien , die ich so liebe. M i r fiel plötz
lich ein, w iev i e l ich noch zu tun gedachte, und 
was ich hatte v o r ü b e r g e h e n lassen. Lache mich 
ruhig aus, aber plötzlich dachte ich auch an 
die Liebe. 

„Muß es sein?" fragte ich, und wei l er 
schwieg: „Bitte, gehn Sie! Lassen Sie mir Zeit! 
Ich brauche . . ich w i l l noch —" 

„Und wie lange?" fragte er mit einem hinter
g ründ igen Lächeln, und: „Glauben Sie, daß es 
sich lohnt?" 

„Sehen Sie nicht, wie jung ich noch bin?" rief 
ich. 

„Aber Sie sind reif!" sagte er. „Die Uhr der 
Ewigkei t mißt nicht nach irdischer Zeit; Sie 
ahnen nicht, wie reif Sie schon sind!" 

„Ein Jahr noch!" sagte ich, hoffend, daß er 
dann gehen w ü r d e . 

Der M a n n blickte, wie übe r l egend , auf seine 
H ä n d e herab. „Gut", sagte er. „Auf ein Jahr 
denn!" Und er wandte sich ab und ging leise 
hinaus 

Eine Wei l e lag bed rückendes Schweigen 
zwischen uns. 

. N u n — und . . . ?" fragte ich endlich. 

J f f f 

dUenstemet 

Stui)Uvu(i) 

L i sah mich an. „Ges te rn hab ich ihn wie-
dergesehn. Er ging stumm an mir vorbei, sah 
mich nur lächelnd, wie in st i l lem Einverneh
men, an. Und — ich erinnerte mich erst wieder 
daran, als ich vorhin auf der S t r aße deine 
Krawatte sah . . . er trug nämlich gestern eine 
mit gleichem Muster." 

Da muß te ich lachen. Ich lachte so herzlich 
und hemmungslos, daß auch L i befreit darin ein
fiel. „O L i ! " sagte ich. Ich sprang auf und 
riß sie in meine Arme. 

Dann und wann sprachen wi r zär t l iche Worte , 
die wir bis jetzt niemals gekannt hatten, als 
hä t ten wi r sie eigens für diese Stunde erfun
den, wie alle Liebenden glauben. 

W i r tranken Kaffee miteinander, und L i ge
stand mir lachend ihren Hunger. W i r aßen , 
rauchten und hö r t en Mus ik . 

Es war ausgemacht, daß L i bei mir blieb. 
„Für immer?" fragte ich. 
„'Wenn du willst . . ' . ? " erwiderte sie 
„Siehst du, L i " , sagte ich, „das ist dein 

Traum: daß du von heute an dein Eigenleben 
aufgeben wirst — einen Te i l deines Eigenle
bens", verbesserte ich mich, „den Te i l , der von 
nun an mir gehör t ! " 

„Meins t du?" 
„Natürl ich, L i ! Und jetzt hole ich rasch den 

Wagen aus der Garage. Sieh doch, wie strah
lend der Tag zu Ende geht! Und irgendwo 
finden wir einen Ort, wo wi r einen bunten 
H e r b s t b l u m e n s t r a u ß pflücken werden, sonst ist 
meine Stube zu nüchte rn für . ." 

„Still!" sagte sie. „Geh schon! Und sage mir, 

E v a S i r o w a t k a : 

wo ich einen Spiegel finde; ich m u ß mich ein 
wenig zurechtmachen, oder nicht?" 

„Ein wenig schon!" gab ich zu. 
Eine Viertelstunde s p ä t e r waren wir unter

wegs. Ich nahm den k ü r z e s t e n W e g , der aus 
der Stadt h inaus füh r t e . L i hatte mich darum 
gebeten, das Verdeck zurückzusch ieben ; scharf 
und prickelnd u m s p ü l t e die s t ö m e n d e Luft un
sere Stirnen. L i saß neben mir, l äss ig in die 
Polster zurückge leg t und doch gestrafft, wie 
von innerer Spannung geladen. 

W i r fuhren durch einen W a l d , kamen an 
Feldern und Ortschaften vorbei . Zu unserer 
Linken bl inkte ein See. 

Hinter dem See bog ich von der S t r a ß e ab 
in einen K ie sweg hinein, an dessen Rand alte 
Birken standen. Ich kannte dort eine Gast
s t ä t t e , in der w i r zu A b e n d essen konnten, und 
L i verlangte es nach einem Glas W e i n . 

A l s ich gerade die Fahrtgeschwindigkeit auf 
Sechzig gemindert hatte, geschah es: ein schar
fer K n a l l zeigte an, daß ein Reifen geplatzt 
war. 

Es gelang mir, den Wagen am rechten Stra
ß e n r a n d zum Stehen zu bringen. Dabei gab 
es einen kurzen, heftigen Ruck. 

L i war erschrocken aufgesprungen. Es war 
mir ganz unbegreiflich, daß sie in eine solche 
Panik geriet. Ich griff nach ihr, sie zu halten, 
aber es war zu spät . 

Beinahe sanft schlug ihr Kopf gegen den 
Birkenstamm, tch hob sie auf, und es war kaum 
anders, als bettete sie sich in meine Umar
mung. 

Menschen zwischen Wäldern und Seen 
Jede Landschaft formt den Menschen, der in 

ihr lebt. In der Sti l le abgelegener Dörfer, 
zwischen den g roßen W ä l d e r n und den ver
t r äumten , einsamen Seen unserer Heimat lebte 
ein besonderer Menschenschlag. 

Das kleine Waldarbeiterdorf, in dem mein 
Vater jahrelang Lehrer war, lag am Rande der 
Ramucker Forst, vierundzwanzig Kilometer von 
Al lens te in entfernt. Ich hatte das Glück, meine 
Kinderzeit in dieser paradiesisch schönen Land
schaft verleben zu k ö n n e n . 

O b w o h l dieses Dörfchen schon zum Ermland 
gehör t e , hatten die Landschaft und ihre Be
wohner mehr masurischen Charakter. Es war 
karger, sandiger Boden, moorige Wiesen , weite, 
schier in das Endlose gehende W ä l d e r mit 
ihren st i l len Seen. Malerisch in diese Land
schaft eingebettet lag unser Dorf da. V o n einer 
Seite von W a l d begrengt, ging der Blick land
e i n w ä r t s übe r Äcker und Wiesen zum Horizont, 
an dem übera l l wieder W a l d blaute. 

Die niedrigen, meist strohgedeckten Holz 
h ä u s e r zogen sich die Dorfs t raße entlang, auf 
der sich alltags a u ß e r einigen vorwiegend 
flachsköpfigen Kindern, im Sand scharrenden 
H ü h n e r n , herumstreunenden Katzen und Hun
den, wenig anderes zeigte. In den kleinen, 
sauber gehaltenen V o r g ä r t e n b lüh ten , vom 
Früh jahr bis in den Herbst hinein, bunte 
Bauernblumen; hohe, alte Linden- und A h o r n 
b ä u m e spendeten an heißen Tagen küh len 
Schatten — auf dem Dorfteich schwamm eine 
Schar lustig schnatternder G ä n s e und Enten. 

Das Schulhaus, mein Elternhaus, lag dicht 
am Waldesrand, abseits vom Dorf. Ich sehe es 
in der Erinnerung so deutlich vor mir, das 
aus roten Backsteinen erbaute Haus, umgeben 
von F l iederbüschen , die schlanken Blautannen 
vor den Fenstern der Schulklasse und den 
g roßen Garten mit dem Blick zu den Moor
wiesen. L i n d e n b ä u m e säumten den Schulhof, 
und dahinter lag der g roße , dunkle W a l d ! 
Oft h ö r t e ich am Abend , vor dem Einschlafen, 
aus der Tiefe des Waldes heraus lockend 
und geheimnisvoll den Ruf eines Käuzchens , 
w ä h r e n d in den Wiesen in lauen Nächten un
zähl ige Frösche ihr e in tön iges Konzert an
stimmten. 

Es lag eine leise Schwermut ü b e r unserem 
Land — schwermüt ig klangen auch die Lieder 
der Frauen und M ä d c h e n : von der armen 
R ä u b e r b r a u t , der schönen Gär tne r s f r au , von 
den Birken und den jungen Mädchen . 

Die Bewohner unseres Dorfes waren nicht 
reich mit irdischen G ü t e r n gesegnet, ihr Leben 
war Arbe i t von früh bis spät . Sorgen und 
Krankhei t bl ieben auch ihnen nicht erspart, 
doch verl ief ihr Leben, eingeordnet in den 
Kreis lauf des Jahres, s innvol l , ohne Hetze 
und Langeweile. Heute scheint es mir, als 
w ä r e das Leben jener Menschen damals er
füllter und glücklicher gewesen, als das des 
gehetzten E r d e n b ü r g e r s unseres heutigen tech
nischen Zeitalters. Dabei gab es in unserem 
Dörfchen damals nicht e inmal elektrisches Licht, 
keine Abwechslung wie K i n o oder gar Theater. 
Die jährl ich stattfindende Weihnachtsfeier in 
der Schule, bei der die Kinder unter Lei tung 
ihres Lehrers ein Kr ippensp ie l und einige 
Märchensp i e l e aufführ ten, war vielleicht das 
größ te gesellschaftliche Ereignis des Jahres. 

Das Leben dieser Menschen war eng mit dem 
W a l d verwachsen, er gab ihnen Arbe i t und 
Brot. Die V ä t e r und erwachsenen S ö h n e ver
dienten sich jahraus, jahrein als Waldarbei te r 
ihr Brot, die jungen Mädchen arbeiteten in der 
„Kultur" , sobald sie aus der Schule kamen 
Die Frauen und Kinder gingen im Sommer zum 
Beerenlesen. Blaubeeren gab es in den W ä l 
dern in Hü l l e und Fül le . A b e r es war keine 
leichte Arbei t , von früh bis spät die Beeren 
zu lesen, um Kannen und Eimer damit zu 
füllen. A m Abend kam ein H ä n d l e r ins Dorf 
u ! » . d i e

n i

B e e r e n aufkaufte. Das bedeutete eine 
hochwillkommene Einnahme für die Dorf 
bewohner, denn Bargeld war knapp. 

Auße r ihrem Anwesen b e s a ß jede der W a l d -
arbeiterfamihen noch einige M o r g e n Acker A m 
besten gediehen auf diesem kargen AcTernocn 
die Karhoffeln, die Saat stand d ü n n . Oft b a u * 
man noch etwas Flachs an. In manchen HäuseYn 
stand noch ein Webstuhl , entweder oben auf 
der Lucht oder in einer k le inen Kamme? A n 
den langen Herbst- und Winterabenden wurde 

der Flachs dann versponnen und zu Linnen 

V * ^ V a m i l i e b e s a ß ein bis zwei Kühe, die 
• Cammer aemeinsam auf die Waidweide ge
trieben wurden Z u jener Zeit hatten die Wald-
Arbeiter noch das Recht auf Waldwe.de Man 
hielt sich auch Ziegen die am Wegesrand 
weideten Federvieh und ein bis zwei Schwein-
T e n für die Winterschlachtung 

Sie lebten einfach die Menschen unseres 
nnrf iU Fleisch kam damals nur an Sonn- und 
Feieriagen m den Kochtopf. Oft gab 
M i U a q nu. Pel lkartoffeln mit saurei d t * * 
Mi l ch Schn.and-Hering war schon ein Lecker-
hissen A m Morgen und am A b e n d aß man 
e „ K l ü n t e r m u s - S ü p p A e n . aus M e h l und Speck-
orieben hergestellt, oder eine Mi ld i suppe dazu 
Sab es ein Stück trockenes, selbstgebackenes 
Roggenbrot. Aber dieses selbstgebackene 
Roggenbrot schmeckte so kös t l ich wie heute 
kaSm eines der v ie len Backerbrote! 

Ein beliebtes Gericht waren Kartoffelflinsen 
und Blaubeersuppe, man k ö n n t e es fast als 
m a s u r i s c h - e r m l ä n d i s c h e s Nationalgericht be
zeichnen W i r K i n d e r l iebten dieses Gericht 
besonders. W e r es zu M i t t a g genossen hatte, 
das l ieß sich schon von weitem an den blauen 
Z ä h n e n erkennen. . . 

Unser Dörfchen war sehr abgelegen Die 
nächs te Bahnstation. Ganglau , war dreizehn 
Ki lometer entfernt. Der W e g dorthin führte 
immer durch den W a l d . Hatte man nicht das 
Glück, von einem Pferdefuhrwerk mitgenom
men zu werden, m u ß t e man sich zu Fuß auf den 
W e g machen Omnibusverb indung in die Stadt 
gab es erst Ende der zwanziger Jahre. Daher 
war damals ein Stadtbesuch ein beschwerliches 
Unternehmen. Meis tens brach man schon in 
aller H e r r g o t t s f r ü h e , im Morgengrauen auf. 
In stundenlanger W a n d e r u n g durch die stillen 
W ä l d e r ging es vorbe i am Ustrich-See. über 
dessen Wasse r f l äche noch der Morgennebe l lag. 
Oder man saß verfroren auf e inem der Bauern
fuhrwerke des Kirchdorfes, das zum Wochen
markt direkt nach A l l ens t e in fuhr. 

K a m man dann am A b e n d t o d m ü d e von dem 
Erlebnis Stadt wieder zurück in die Geborgen
heit und St i l le der vertrauten, dörf l ichen Um
gebung, leuchtete durch die D ä m m e r u n g von 
den H ä u s e r n her der sanfte, trauliche Schein 
der Petroleumlampen einen W i l l k o m m e n s g r u ß . 

Im Win te r , wenn tiefer Schnee W a l d , Feld 
und F lu r bedeckte, war unser k le ines Dörfchen 
noch abgeschiedener von der g r o ß e n Wel t . 

M a n rück te noch n ä h e r zusammen und war 
fast wie eine einzige, g r o ß e Fami l i e . Dann 
wurde beim Scheine des Petroleumlichtes ge
sponnen, gewebt, g e n ä h t und gestrickt, dazu 
gesungen und Geschichten e r z ä h l t — am lieb
sten Gruselgeschichten, v o n denen w i r Kinder 
nie genug zu h ö r e n bekamen. In den Häuse rn , 
in denen es nette, junge M ä d c h e n gab, fanden 
sich die Burschen gerne zu einem Plausch mit 
dem Hausvater ein. M a n s a ß auf der Ofen
bank, rauchte ein Pfeifchen Tobak und wagte 
zwischendurch einen kecken Blick zu den hüb
schen Marjel lchens h i n ü b e r . Unter den jungen 
Mädchen unseres Dorfes gab es manche Schön
heit seltener A r t , die man mit einer in der 
Stille blühenden Waldblume vergleichen kon^e. 
Leider v e r b l ü h t e die Schönhe i t v i e l zu rasda, 
wenn die M ä d c h e n erst verheiratet waren, eine 
Schar K inde r bekamen und v i e l A r b e i t hatten. 
Der F rüh l ing und Sommer ihres Lebens ve rg ing 
so schnell — die Zeit , i n der sie noch in die 
Ku l tu r arbeiten gingen, mit den Freundinnen 
Geheimnisse austauschten und sich so mancher
le i v o m Leben e r t r ä u m t e n ! 

V i e l Abwechs lung gab es für unser junges 
V o l k nicht. Selten genug e in Waldfest , eine 
Dorfhochzeit, auf der es immer hoch herging 
und zu der fast das ganze Dorf geladen war. 
Schon der s o n n t ä g l i c h e Ki rchgang ins Kirchdorf 
war e in besonderes Ereignis . Abgesehen davon, 
d a ß die Menschen meiner He imat v o n tiefer 
G l ä u b i g k e i t waren , bedeutete es für die jungen 
Leute eine w i l l kommene Abwechs lung , vor und 
nach der Messe vo r der Ki rche Freunde und 
Bekannte zu treffen. 

Im Sommer g ing es am Sonntagnachmittag 
meistens an einen der v i e l en W a l d s e e n zum 
Baden und Kahnchen-Fahren, oder man be
suchte Ve rwand te und Bekannte im Nachbar
dorf. Für uns K i n d e r war es immer e in Fest
tag, wenn w i r zum Baden an den Lansker See 
durften. Entweder g ingen w i r mit den Er
wachsenen oder es ge lang uns, unseren Lehrer 
durch besondere Leis tungen und Bit ten zu be
wegen, mit der ganzen Schulklasse an einem 
besonders s c h ö n e n Sommertag zum Baden zu 
gehen. W i r konnten es k a u m erwarten, bis 
nach fast e i n s t ü n d i g e r W a n d e r u n g durch den 
W a l d endlich b lau und v e r h e i ß u n g s v o l l der 
Lansker See durch die B ä u m e hindurchschim
merte. M i t einem Jubelgeschrei l iefen wi r dann 
um die W e t t e die letzten hundert Meter bis 
zu seinem Ufer h in . W o konnte es auf der 
weiten W e l t auch s chöne r sein als hier? Vor 
uns die weite W a s s e r f l ä c h e , die i n der Sonne 
g l e iß t e und glitzerte, d a r ü b e r der endlose, 
azurblaue Sommerhimmel und dahinter der 
g r o ß e , schweigende W a l d . 

Der v e r t r ä u m t e Gelguhner See hatte es mir 
besonders angetan. H i e r hatte e inmal , es mag 
um die Jahrhunder twende herum gewesen sein, 
mitten im W a l d am See e in Glasb läse rdor f ge
standen. N u n gab es dort nur noch ein Wald
gasthaus. A l l e anderen H ä u s e r des Dorfes 
waren abgebrochen worden, als die aus 
T h ü r i n g e n eingewanderten Glasbläserfamilien 
wieder fortzogen. W o h i n sie gezogen sind, was 
aus ihnen wurde — ich habe es niemals er
fahren. Ich s aß oft in Gedanken versunken 
bei dem st i l len Waldfr iedhof , auf dem ihre 
Toten ruhten. A u f den wenigen noch erhaltenen 
^rabs te inen las ich Namen , die man in unserer 
hegend nicht kannte. Zwischen den Gräbern 
wuchs eine nie gesehene, wi lde Nelkenart, 
daneben blaue Iris und andere Blumen, 
w o waren sie, die Nachkommen jener Toten, 
H , i e . r , a u f e i n e m H ü < J e l am See, mitten in 
? e " C a l d e r n , ihre letzte R u h e s t ä t t e gefunden 
hatten? streifte mich damals schon ein Hauch 
von A h n u n g , d a ß auch wi r einmal fern der 
Heimat, in alle Himmelsr ichtungen verstreut, 
hjben wurden? Der K r i e g hat uns aus unserer 
Heimat ver l r ieben, keine ä u ß e r e Gewalt aber 
ist imstande, die Liebe und Treue zur Heimat 
aus unseren Herzen zu vertreiben. 

http://Waldwe.de
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Im L o g i s s t ä n d e n a l le um den F remden her
u m ; d ie be iden S c h i ü s j u n g e n g lo tz ten ihn wie 
e in F a b e l w e s e n an. Der Koch hatte ihm eine 
Tasse h e i ß e B r ü h e und e in S t ü c k c h e n trockenes 
Brot e ingeho l t en und ihm a n s c h l i e ß e n d e in m i l 
des G l a s G r o g v o n R o t w e i n v e r p a ß t . 

„ S o " , sagte er, „ n u n reibst dich ordent l ich 
ab, und wenn das nicht kannst , dann hilft d i r 
l emand und dann r inn in d ie K o j e . " 

Der M a n n v o n der .Chr i s t ine nickte und l i eß 
a l les mit sich geschehen M a n sah, es wurde 
ihm merk l i ch besser. 

„ J u n g e n s , das war ne Sache", mein te er, „ d a s 
h ä t t e leicht schief gehen k ö n n e n , wenn ich euch 
nicht getroffen h ä t f . W e r schippert schon am 
Weihnach t sabend i n d iesem Te ich rum, w i r ha
ben j a auch nicht gedach t . . . L i e d , L i e d — eck 
h ä w ja dat K i n d v e r g ä t e ! " 

Der Bootsmann sah ihn m i l d e an, w i e man 
Leute ansieht, d ie nicht ganz r ich t ig i m K o p f 
s ind . 

„ W o ' n K i n d ? " fragte er. D a b e i p l i n k e r t e er 
den anderen zu. „Br ing t ihn in d ie K o j e ! " 

A l s sie A n s t a l t e n machten, i h n in e ine untere 
K o j e zu verfrachten, b l i eb der M a n n dabe i : 
„ N e e , nee, dat is nich, dat K i n d mott w i e hoale ." 

„ M a n n , ü b e r l e g t m a l " , sagte der Bootsmann , 
„ w o wo l l t Ihr jetzt das K i n d e n ho len?" 

„ N a , utem Boot , w o sonst, es l igg t i n dem 
L u k undere achtere Ducht." 

Der Boo t smann sah ihn zwe i f e lnd an, dann 
g ing er. N a c h e in igen M i n u t e n w a r er w i e d e r 
da mit e inem B ü n d e l im A r m . 

„ T a t s ä c h l i c h " , sagte er, „ d a l ieg t es." 
Er w icke l t e es vo r s i ch t ig auf dem Tisch aus 

und erschrak, als es, w e n n auch schwach, zu 
schreien begann. H ä t t e es nicht auf dem Tisch 
gelegen, er h ä t t e es bes t immt fa l lengelassen . 
N u n s tanden a l l e he rum und besahen sich das 
W u n d e r w e s e n . A m meis ten wunde r t en sich die 
be iden Jungens . 

„ U n d dat a l lens auf See", sagte der J ü n g s t e , 
der M o s e s . 

„ N u p a ß t ma l gut auf i h n auf", sagte der 
Bootsmann , „ich gehe z u m K ä p t ' n . " 

A l s er mit der M ü t z e i n der H a n d den v o l l 
gequa lmten S a l o n betrat und die g e r ö t e t e n G e 
sichter der G r o g t r i n k e r sah, sahen ihn a l l e 
fragend an : 

„Noch 'n Boot zu sehen, Bootsmann?" fragte 
Langkabe l . 

„ N e e , K ä p t ' n , 'nen Boot nich, aber der M a n n 
v o n der .Chr i s t ine ' hat 'n K i n d . " 

„Na , l a ß ihn doch, haben j a v i e l e 'n K i n d , 
da is doch nichts dabei . H a b e n Sie nich auch 
'n K i n d ? " 

„Das schon, K ä p t ' n , ich hab' dre i zu Hause . 
A b e r dieser is schon anders, er hat es h ie r im 
Boot , ' n ganz k le ines K i n d . " 

„ B o o t s m a n n , Ihr habt b i ß c h e n v i e l G r o g ge
t runken . . . " 

„ N e e , fiaptn, das nich. Es s t immt, jetzt l iegt 
es a u f m Tisch i m L o g i s ! " 

B ö t t c h e r k r au l t e sich seine s e e m ä n n i s c h e 
F l i ege : „Ich geh m a l nachsehen, K ä p t ' n ; ich 
glaube, es spukt d i e sma l auf der .Stefanie '", 
u n d damit g ing er mi t dem Bootsmann . A l s er 
nach e i n paar M i n u t e n w i e d e r k a m , w a r gerade 
der K o c h i m Sa lon , er hatte noch eine K a n n e 
h e i ß e s W a s s e r gebracht u n d h ö r t e u n g l ä u b i g 
se inem K a p i t ä n zu , nachdem er d ie B r i l l e auf 

d ie Nasensp i t ze hatte rutschen lassen, um ge
nauer beobachten zu k ö n n e n . 

„Es s t immt", sagte Böt tcher „es ist ein S ä u g 
l ing , den er im Boot mithatte, und er l iegt aui 
dem Tisch und b r ü l l t , " 

„ W a s nun?" sagte Langkabe l . „ W a s w i r d mit 
ihm? Er w i r d e ingehen, und wo lassen w i r ihn 
bis dahin? W i r haben bis K ö n i g s b e r g noch 
d r e i ß i g S tunden zu dampfen; so lange h ä l t er 
ohne N a h r u n g nicht aus und a u f g e p a ß t m u ß er 
auch werden ." 

K e i n e r antwortete . H o p p e sah v o n e inem zum 
andern : 

„ V o n Eingehen k a n n ja nun ke ine Rede nich 
sein, w e n n er noch in O r d n u n g ist. U n d K o n 
densmi lch haben w i r j a auch an B o r d und 'ne 
Flasche und Gummisch lauch auch", sagte er. 

Hoppe l ieß al les s lehn und l iegen und ging 
ins Logis , um seinen neuesten Schutz l inq zu 
holen . De i lag noch immei aui dem Tisch und 
q u ä k t e leise vor sich hin 

„ W a s wirst nun mit ihm anstel len '« '" fruqte 
der Bootsmann 

„Das l aß man meine Sache sein", meinte 
Hoppe , wickel te das B ü n d e l wiede i ein und ver
schwand. 

A l s S ö r e n s e n die Wache an den K a p i t ä n ü b e i 
geben hatte, g ing er in den Sa lon , um e in ige 
Reste zu erhaschen, die v o n dem Weihnachts 
mahl ü b r i g geb l ieben waren . A l s er eintrat, er
schrak er: das b lanke L i n o l e u m war in der 
M i t t e des Raumes mit einer Schlafdecke ausge
legt, auf der e in D r e i b e i n mit einer W a n n e 
stand. A n dieser hantier te H o p p e mit e imen 
schreienden, l ächer l i ch k l e inen S ä u g l i n g , wie 
immer, w e n n er nicht ganz in der N ä h e sehen 
wol l t e , mit der B r i l l e auf der Nasenspi tze . 

„ W a s ist denn hier los?" fragte S ö r e n s e n , 
„ w o habt Ihr das K i n d her?" 

„ W a s — und w e r w i r d sich mit ihm abgeben? 
W i r k ö n n e n ja ma l rumfragen, wer etwas davon 
versteht" , meinte der K ä p t ' n . 

„Da is gar nicht v i e l rumzufragen, K a p t e i n , 
das vers tehe ich. Ich k a n n i h m sauber machen 
und r e g e l m ä ß i g au f fü l l en u n d pass ieren w i r d 
ihm gar nichts, w e n n er nich schon halbtot is. 
W e n n m i r e ine r v o n den Jungens in der K o m 
b ü s e hi l f t , ist a l les e ine K l e i n i g k e i t ; die paar 
S tunden k r i e g e n w i r ihm schon durch." 

„ H o p p e , S ie s ind e in Phantast, w ü r d e n die 
G e l e h r t e n sagen. A b e r machen Sie es, an mi r 
s o l l es nicht l i egen . D ie v i e r S tunden s ind um, 
meine H e r r e n , ich mache jetzt meine W a c h e 
u n d dann w i r d ausgeschlafen." 

Dami t g i n g der K a p i t ä n i n seine K a m m e r , um 
sich umzuz iehen und den Z w e i t e n S teuermann 
a b z u l ö s e n . 

Zeichnung: Erich Behrendt 

„Das hat der Weihnach t smann gebracht, den 
Sie aufgefischt haben", b e k a m er zu h ö r e n . 
„Ich w i l l versuchen, i h m durchzukr iegen , bis 
w i r nach K ö n i g s b e r g kommen . Erst mach' ich 
ihm sauber, dann w i r d er vors ich t ig au fge fü l l t 
und dann m u ß er schlafen." 

S ö r e n s e n sah interessier t zu , w i e geschickt 
der Schiffskoch mit dem S ä u g l i n g umging . 

„ W o haben Sie das nun wieder gelernt, 
Hoppe?" fragte er, „ d a s sieht j a so aus, als 
wenn Sie das schon oft gemacht haben?" 

„ H a b ' ich auch, S t ü r m a n n . D ie Hauptsache ist, 
pa r ie ren m u ß er, w e n n ich i h m a n f a ß . " 

„Sie sagen immer ,er', das ist aber eine ,Sie ' ." 
„Das ist ganz e inga l , S t ü r m a n n , pa r ie ren m ü s 

sen die auch." 

„Und was wi rd nun aus mir? Ich habe H u n 
ger und einen v e r n ü n l t i g e n G r o g m ö c h t e ich 
au-h noch t r inken ; es war kalt d r a u ß e n . " 

„ Ja , da ist jetzt nichts zu machen, S t ü r m a n n , 
las K i n d geht vor. In der K o m b ü s e ist al les , 

es ist noch nichts weqqekramt . also bedienen 
^ie sich " 

S ö r e n s e n warf noch e inen Blick auf die für 
diesen Raum sonderbare S i tua t ion und q ing 
k o p f s c h ü t t e l n d raus. „ W a s es auch nicht al les 
gibt", dachte er Aber das mdt der Selbstbedie
nung l ieß er sich nicht z w e i m a l sagen. 

A m anderen M o r g e n fand K a p i t ä n Lanqkabe l 
se in Ledersofa weniqstens te i lweise besetzt. 
Fr ied l ich schlafend lag der S ä u g l i n g in einer 
Ecke, durch ein vorgeschraubtes Brett vor dem 
Herunte r fa l len gesichert H o p p e war nicht da; 
der T isch war nicht gedeckt. 

„Das w i r d ja lu s t ig" , sagte Langkabe l und 
g ing zur K o m b ü s e . Dort s a ß der Moses , sprang 
auf und sah ihn v e r s c h ü c h t e r t an. 

„ W o ist das F r ü h s t ü c k , Jung?" 
„Sol l ich machen, H e r r K a p i t ä n . " 
„Na , das w i r d j a was S c h ö n e s werden, das 

l a ß ' man sein. Ich werde warten, bis Hoppe 
kommt. Ich geh auf die Brücke ; sag mir, wenn 
es sowei t ist." 

Dami t g ing der K a p i t ä n nach vorn zum M a n n -
schaftslogis. 

„ W i e geht es dem Seefahrer? ' fragte ei den 
Bootsmann. 

„Der is a l l in O r d n u n g , Kap te in . " 
„Schick' i hn ins Kar tenhaus , ich w i l l ihn ver

nehmen." 
K a u m hatte K a p i t ä n Langkabe l den K u r s kon 

t ro l l ie r t und e in paar W o r t e mit seinem 
Steuermann gespiochen, als der Fremde kam. 
Der K ä p t ' n nahm u m s t ä n d l i c h das Logbuch vor, 
l ieß i h n sich setzen und fragte, ob er sie' 1 so 
wei t erhol t habe, d a ß er ihm den V o r t a l 1 ar-
machen k ö n n t e . Ja , das k ö n n e er. A l s o ging 's 
los. 

„ N a m e ? " 
„ K l a u s Petereit aus K ö n i g s b r e q , V o r d e r r o ß -

garten 21." 
„Schiff?" 
„ C h r i s t i n e Kaufmann von K ö n i g s b e r g ? " 
„ A n g e h e u e r t a ls?" 
„ B o o t s m a n n . " 
„So, das w ä r e es", meinte Langkabe l . „ N u n 

e r z ä h l e n Sie ma l , w ie die Sache vor sich gegan
gen ist, m ö g l i c h s t ku rz und genau!" 

„ J a , K a p t e i n , das w a r schl imm genug. W i r 
wa ren mit K o h l e n unterwegs v o n Danz iq nach 
K a r l s k r o n a und fuhren mit dem M o t o r . A m 23. 
mittags b l ieb der M o t o r stehen und der Steuer
mann, der mit i h m umging , sagte, da war ' nichts 
mehr zu machen, e in K u r b e l l a g e r war ' gebro
chen, und da hat er gle ich das Be in unten 
durchgesteckt, u n d die W a n n e w a r auch zer
brochen. D a haben w i r denn Sege l gesetzt. A b e r 
es w a r w e n i g W i n d . W i r k a m e n nicht v i e l w e i 
ter, u n d abget r ieben s ind w i r auch. 

D a n n k a m der S teuermann u n d m e l d e t e Wt<*s-
ser i m M a s c h i n e n r a u m . E r meinte , da m ü ß t e n 
v o n dem S t o ß e in paar N i e t e n geplatzt . sein. 
Das W a s s e r nahm zu . W e i l d ie Masch inenpum^e 
am M o t o r h ing , haben w i r mit der H a n d p u m p e 
gepumpt. D e r S teuermann und noch e in 
M a n n , d ie w o l l t e n die Plat te absteifen. A b e r 
das W a s s e r nahm zu , ganz schnel l . 

Fortsetzung folgt 

Sie brauchen 

JCiifkidenJ 
R u h i g e r l e b e n , d a s Ist d e r W u n s c h v o n 
M i l l i o n e n . E i n r u h i g e s L e b e n s e t z t j e d o c h 
S i c h e r h e i t v o r a u s . V o r a l l e m S e l b s t s i c h e r 
heit . D a z u g e h ö r t w i e d e r u m e i n g e p f l e g t e s 
A u s 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 a c h t e n , 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 i c h t e 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 P f l e g e 
e r k a n n t . 

Es ist so einfach, 
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 n u r i n 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 is t 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 ü h e f r i sch , s a u b e r , g e r u c h 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 . 

,. wenn Sie ruhiger 
leben wollen. 

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 r h a l t e n 
S i e in d e r 1 8 0 - g - P a c k u n g für 2 .50 D M , in 
d e r 1 0 0 - g - P a c k u n g für 1.50 D M . 

Wenn Sie Ihr künstliches 
Gebiß auch nachts tragen, 

k ö n n e n S i e d e n g l e i c h e n S a u b e r k e i t s e f f e k t 
s c h o n i n n e r h a l b v o n e t w a 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 mi t 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 , d e r a u c h in T a b l e t t e n f o r m z u r 
V e r f ü g u n g s teh t . 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 is t für 3 .30 
D M z u e r h a l t e n . E i n e P a c k u n g m i t 3 0 T a 
b l e t t e n k o s t e t 1.80 D M . 
F a 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 a l te r G e w o h n h e i t m e c h a n i s c h , 
a l s o m i t d e 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 
f e h l e n 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 k r e i d e f r e i e 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 . 

„Hicoton" ist altbewährt gegen 

B e t t n ä s s e n 
Preis 3.75 DM. In allen Apotheken 
Versand a. durch: Rosen-Apotheke 
8 München 2, Rosenstraße 6. 

E c h t « 
Preis-Vorteile 

HAISSKIt - S l C E 
0,5 PS • 1,1 PS 2.0 PS 
ab D M 169,50 
• 2 Jahre Garantie 
• 3 Tag* Rückgaberecht 
• Lieferung trachtlrei 

ab Fabriklager 
• Kein Zinsautschlag 
• Kein Zwischenhandel 
• Kein Vertrelerverkaul 

Bitte verlangen Sie Gratisprospekt 
MASCHINEN-DIEHL . Abteilung 56 
6000 Frankfurt/Main • Gartenstra'ße 24 

REMINGTON SELECTRIC 

DM 79.-
Barpreis DM 76,65 

Jetzt ge*ichls0er»chl« Rasurmög-
lieh. 5 verschieden« Scherkopl-
•instellungen. Eingebauter lang 
haarochneider, Luxuskassetie. 
21 Tage Gra t i sprobe 
erst danach 12 Monilsr. i DM 7.45 
Garantiezeit. Keine Anzahlung 
Sofortlieferung portofrei. Nur fa
brikneue Gerale. Rasierwasser
proben gratis. Postkarte mit Beruf 
und Geburtsdatum genügt. 
J a u c h & S p a l d i n g 
79S0 Biberach/Riss, Abt. Re 153 

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

Kaninchen- und 
Katalog freil Fuchsfangneße 

Schutsnetje gegen VogeTfrafj 
MECHANISCHE N ETZFABRIK 

W. KREMMIN KG 
29 Oldenburg 23 

K U K I R O L - F A B R I K K U R T K R I S P K . G . . 6 9 4 0 W E I N H E I M ( B E R G S T R . 

Neu! Neu! 

Elektro-Kochel-öfen 

BS Wm 
preisgünstig, fahrbar. Wärme für 
wenig Geld u. zuverlässig. Steck
dose genügt. Katalog anfordern. 

WIBO-Werk, Abt. jl 
Hamburg , K o l l a u s t r a ß e 11 

H e i l p f l a n z e n g e g e n 
G l i e d e r r e i ß e n 

InTogal-Liniment sind Konzentrate wert« 
voller Heilpflanzen mit anderen Arzne i 
stoffen sinnvoll vereinigt. Diese K o m 
bination hat sich hervorragend bewährt-
zur Einreibung bei Glieder- und Muske l 
rheuma. Die Wirkstoffe dringen tief ein 
und fördern aktiv die Heilung. Dadurch 
gehen schmerzhafte Schwellungen und 
Entzündungen zurück und die Beschwer
den schwinden. In Apotheken. 

T o g a l - L i n i m e n t 

•.III in um Ii Uli 11111111 iiiiimiiiimiiiiiiii imiiiimmiiiiii iniiiitiiii in Hill itiiiiimr 
Sonderangebot nur für Landsleute! 

! Elektrische Wärmedecke „Wohlbehagen" 
mit Dreistufensdialtung 

Jetzt mit feuchtigkeitsgeschützlen Heizleitern 
Die Wärme ist je nach Bedarf und Wohlbefinden leicht selbsi = 
zu regulieren. 2 Sicherheits-Thermostaten, 80X150 Ärztlic)1 = 

js empfohlen bei: Kreislauf- und Durchblutungsstörungen = 
| Rheuma- Ischias- Nieren- Blasen-. Nerven-, Frauenleiden | 
I Schlaflosigkeit und nervöser Unruhe Grippe. Frostgefühl unn | 
;= kalten Gliedern usw 
| Beste unübertroffene Schlafdeckenqualität, kein Molton! Zwei = 
z Jahre Garantie Karte genüst Lieferung sofort! Einmaliger = 
| Vorzugspreis 45 DM 
= Gustav Haak. Heidelberg, Haydnstraße . 
~i 11 < 1111 • 11111111111 < • i < t • • 111 > 11111111111 > 1111 > i • i • 11111 > 1111111 • 111111 • • 111 > 111«11111111111111111111111~ 

Tausende Nachb Ras ierk l ingen i Probe 
1f|fl Cfjirl °°8 mm 2,90, 3,70, 4.90 
lUU üllllrt 0,06 mm 4,10, 4,95, 5,40 
Kein Risiko, Rückgaberecht, 30 Tage Ziel 
Abt. 1S KONNEX-Veriandh 29 Oldenburg i.O. 

Seltene Gelegenheit 

aus reinem Imporl-WollstoH mit Olorfalle, elast. Mieder
bund, ausgezeichneter Sitz, von Gröfje 36 bis 60, Fgrben 
schwarz und grau - nur DM 10,— 
solange Vorrat reidtl. Ab 2 Röcke versandkoslenfrei 
direkt vom Hersteller ROMO, 4tS Krefeld, Abteilung ^ 5) 

Original 

H, :BURG 

Königsberger Rinderfleck 
1/2-kg-Dose, Inhalt 400 g D M 1,65 
1 1-kg-Dose, Inhalt 850 a D M 2,75 
Großabnehmer Sonderpreise Untre1 Nachnahme 

E. Wambach, ? H a m b u r g 68, Lechweg 1 
ieleton 6402204 Früher Königsberg Pr. 
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Joseph Schaitberger / 

Das Ostpreußenblatt 

Der Vater der Sa lzburger Emigranten 

V o n Dr. Herbert Kirrinnis 

Die Geschichte der Salzburger Emigration 
nach O s t p r e u ß e n bedarf in einem O s t p r e u ß e n 
blatte keiner Darstellung. Sie ist in den Grund
zügen bekannt. M a n weiß, daß die evangeli
schen Salzburger um ihres Glaubens wi l len 
ihre Bergheimat ve r l i eßen und durch König 
Friedrich W i l h e l m I. im Jahre 1732 vorzugs
weise im nordös t l ichen O s t p r e u ß e n eine neue 
Heimat fanden. M a n behauptet sogar, daß in 
einem Drit tel der os tp reußischen B e v ö l k e r u n g 
Salzburger Blut fließe, und ohne Zweifel sind 
diese Salzburger u . v . a . seit 1732 vorzugsweise 
in Gumbinnen und Umgebung zur charakte
ristischen B e v ö l k e r u n g s g r u p p e geworden. Selbst 
nach dem Zweiten Wel tkr iege ist ihre Tradi
tion besonders in dem Salzburgerverein leben
dig. 

Hie r sei nun ein Salzburger in Erinnerung 
gebracht, der sich unter den Emigranten, die 
nach O s t p r e u ß e n gelangten, n i c h t findet, 
aber doch allen s. Z. Begriff gewesen ist. Die 
Auswanderer führ ten bei ihrem Zuge durch die 
deutschen Lande auf ihren Wagen und Karren 
als g röß te Schätze ihre Bibeln mit. Bis in un
sere Zeit existierten noch zahlreiche Exem-

Joseph Schaitberger 
Nach einem zeitgenössischen Stich 

plare, meist in den H ä n d e n alter Salzburger 
Famil ien. Wae viele Bibeln mögen die Ver 
treibung seit 1945 noch ü b e r d a u e r t haben? Dazu 
b e s a ß e n die Emigranten zahlreiche Erbauurigs-
b4tcher, z. B. Sendschreiben, Ordnungen des 
Hei l s von M a r t i n Luther, Posti l len, K le ine 
Himmelswege u. ä. Solche erhielten sie auch 
bei ihrem Zuge in den deutschen evangelischen 
S täd ten und Dörfern geschenkt. Sie w u ß t e n um 
den Wer t dieser geistlichen Kost. M i t einer 
Schiffsladung wurden ihnen sogar noch rund 
zweihundert Bibeln nachgesandt. Zu den wich
tigsten Erbauungsbüche rn g e h ö r t e nun auch 
„der Schaitberger". M i r liegt ein s p ä t e r e r 
Druck aus W ü r z b u r g 1886 vor (aus der Univ . -
Bibliothek Müns te r ) mit dem s. Z . übl ichen um
ständl ichen T i te l : „Neu vermehrter S e n d -
B r i e f , in welchem vierundzwanzig nützl iche 
Büchlein enthalten sind. Geschrieben an die 
Landsleute in Salzburg und andere gute 
Freunde, um dieselben zur christlichen Bestän
digkeit in der evangelischen Glaubenslehre, 
Augsburgischer Confession aufzumuntern und 
ihr Gewissen zu beruhigen. — A u s Hei l iger 
göt t l icher Schrift zusammengetragen und auf 
Begehren guter Freunde sammt einem Anhang 
in Druck gegeben von einem Bekenner der 
Wahrheit , dem um des evangelischen Glaubens 
wi l len vertriebenen Bergmann J o s e p h 
S c h a i t b e r g e r aus Salzburg." 

W e r war nun Joseph Schaitberger? Er wurde 
am 19. März 1658 zu D ü r r n b e r g bei Hal le in 
unweit Salzburg, geboren. Sein Vater war Jo
hann Schaitberger aus Dür rnbe rg , seine Mutter 
Magdalena, geh Danneten (Dämner) , stammte 
aus Berchtesgaden. Die Eltern erzogen ihren 
Sohn im evangelischen Glauben. Bei seinem 
Bruder, der in D ü r r n b e r g als Lehrer tä t ig war, 
lernte Joseph das Schreiben und Lesen. Die
ser unterwies ihn gleichzeitig in der Hei l igen 
Schrift, der sich der j ü n g e r e Bruder dann im
mer mehr mit g röß tem Eifer zuwandte. Spä te r 
ging Joseph Schaitberger treu und fleißig sei
nem Beruf als Bergmann nach. Im 25. Lebens
jahre heiratete er Magdalena Kämmlin , die 
ihm drei Töchter gebar, aber bereits nach vier
jähr iger Ehe starb. Er v e r m ä h l t e sich noch ein
mal mit Catharina Brochenberger (Brakenber
ger), die ihm vier S ö h n e schenkte, auch in die 
Verbannung folgte und gleichfalls nach sechs
jähr iger Ehe verstarb. Im Jahre 1685 m u ß t e 
Johann Schaitberger seine Salzburger Heimat 
verlassen „Wir sind nicht um böser Taten 
willen in das bittere Elend gegangen, sondern 
wir sind um der reinen Lehre Jesu wi l len mit 
Gewalt aus unserer Heimat vertrieben wor
den." Der allgemein bekannten Austreibung 
der Salzburger unter Erzbischof Firmian 1732 
gingen also bereits andere Vertreibungen vor-

Die nebenstehenden Darstellungen wurden ver-
ötientlicht in der Schrift: .Aus der Salzburgi
schen Emigranten-Wanderschaft in die Königl 

Preußischen Lande', Nürnberg, 1732 

aus. Schaitberger selbst gibt eine Darstellung 
der Salzburgischen Reformation und fügt „ein 
kurzes und einfäl t iges Glaubensbekenntnis der 
exil irenden Salzburger" an. 

Im Erzbistum Salzburg hatte bereits um 1420 
die Lehre des Johann Hus einen nicht unbe
deutenden Eingang gefunden, erst recht in der 
Reformation die Lehre M a r t i n Luthers. Schon 
im Jahre 1520 sollte ein gewisser M a t t ä u s 
wegen Verbrei tung der lutherischen Lehre auf 
Befehl des Erzbischofs Kard ina l Matthias Lang 
in Mi t t e r s i l l ins Gefängnis geworfen werden, 
wurde aber von Bauern befreit, fhr Anführe r 
Stockei wurde danach hingerichtet. Die Unruhe 
im Lande aber war nicht zu beschwichtigen 
A m Hofe des Erzbischofs war 1518 Luthers 
Freund und Verehrer Johann von Staupitz als 
Hofprediger tät ig, und um dieselbe Zeit pre
digte P a u l S p e r a t u s im Salzburger Dom 
frei und offen die evangelische Lehre. Er m u ß t e 
aus Salzburg weichen und kam auf seinem 
abenteuerlichen Lebenswege dann als Schloß
prediger nach Königsberg , um spä t e r im Preu
ß e n l a n d e eine bedeutende Tä t igke i t zu ent
falten. — W i e in der Hauptstadt so hatte sich 
auch in den Tä l e rn des Salzburger Landes die 
evangelische Lehre im 16. und 17. Jahrhundert 
mehr und mehr ausgebreitet; anderseits ist sie 
von katholischer Seite gleichzeitig mit wech

selnder In t ens i t ä t bekämpf t worden. So sind 
Johann Schaitbergers Wi rksamke i t und sein 
Los, wie die Auswanderung der Salzburger im 
Jahre 1732, keine Einzelfäl le , sondern diese 
nur als Gl ieder in der langen Kette der katho
lisch-evangelischen Auseinandersetzungen zu 
sehen. Im abgeschlossenen Deferegger Tale 
hatte sich nun der evangelische Glaube am 
kräf t igs ten erhalten; deshalb griff Erzbischof 
M a x i m i l i a n Gandolph im Jahre 1685 hier zu 
scharfen M a ß r e g e l n . Diese V o r g ä n g e wie die 
Reformationsbewegung im Salzburger Lande 
ü b e r h a u p t kann an dieser Stelle nicht genauer 
dargestellt werden. Es soll nur e r w ä h n t wer
den, daß im Jahre 1685 rund Tausend Defereg
ger ihre Heimat verlassen haben; dazu g e h ö r t e 
auch Johann Schaitberger. Der Erzbischof sah 
in ihnen eine besonders ketzerische Sekte. 
Unter Vermeidung auffallender Gewal t l ieß er 
zwei angesehene Deferegger als Vertreter der 
ganzen Gemeinde nach Ha l l e in , dann nach Salz
burg vorladen; der eine Vertreter war Johann 
Schaitberger. Die Bekehrungsversuche, ebenso 
Drohungen und fünfzigtägiger Kerke r n ü t z t e n 
nichts. Erzbischof Gandolph l ieß sie wieder frei 
mit der Auflage, ein schriftliches Glaubensbe
kenntnis aufzusetzen. Dieses bereits e r w ä h n t e 
Zeugnis konnte die Aus t re ibung im Januar 1685 
nicht verhindern. 

Exulantenlieder und Erbauungsschriften 
Johann Scha i tbergßr fand eine Zuflucht in 

N ü r n b e r g . A u ß e r seinem Besitz m u ß t e er seine 
Kinder zurücklassen , die katholisch erzogen 
wurden. Dreimal reiste er unter Gefahren in 
die Heimat zurück, um seine Kinder zu sich 
zu holen — ohne Erfolg. N u r seinen Bruder 
mit Famil ie konnte er bei der dritten Reise 
bewegen, nach N ü r n b e r g zu folgen. Seine äl
teste Tochter, die sich dem katholischen Glau
ben zugewandt hatte, kam auch einmal nach 
dieser Freien Reichsstadt, um den Vater zu be
kehren, wurde aber von ihm selbst dem evan
gelischen Glauben gewonnen und blieb bei ihm. 
Dabei l ieß sie ihren katholischen Ehemann so
wie Haus, Hof und Heimat zurück. Schaitber
ger selbst war in N ü r n b e r g T a g e l ö h n e r . Er 
verdiente sein Brot durch Holzspalten und 
Drahtziehen. Er wurde aber nicht müde , 
seinen Landsleuten Trost und Hi l fe zu 
geben. Bei dieser Tä t igke i t wurde er 
immer mehr zum geistigen Vater der Salzbur
ger Exulanten. Durch Wor t und Schrift stand 
er ihnen bei. So ve r faß te er seine Sendbriefe. 
Andreas Unglenck, Prediger zu St. Jakob, ver-
an l aß t e ihn, diese drucken zu lassen. Die K o 
sten trugen zwei N ü r n b e r g e r Kaufleute. Bald 
fanden dann Schaitbergers Evangelische Send-
Briefe ihren W e g weit in die ös ter re ichischen 
Lande, und im Erzbistum Salzburg galt „der 
Schaitberger" neben der Bibel als bekanntestes 
und beliebtestes Lehrbuch. Diese bedeutende 
Rolle hat dieses Buch auch 1732 beid er Aus
wanderung der Salzburger nach dem Preußen
lande gespielt. 

Der neu-vermehrte evangelische Sendbrief 
(Ausg. 1886) besteht aus dem eigentlichen Send
brief. Es folgen u. a. ein Bericht von der Salz
burger Reformation mit dem Glaubensbekennt
nis der Salzburger, dann ein Rel ig ionsgespräch 
zwischen einem katholischen und einem evan
gelischen Christen, wor in der evangelische 
Glaube b e g r ü n d e t wird . Dann folgt das be
kannte Trost l ied: 

I bin ein armer Exulant 
A so thut i mi schreiba 
M a thut mi aus dem Vater land 
U m Gottes Wor t vertreiba. 

Insgesamt sind von Schaitberger in dem ver

mehrten Sendbrief 33 Exulantenlieder übe r l i e 
fert. Sie waren unter den Salzburger Emigran
ten des 18. Jahrhunderts noch weit verbreitet, 
haben aber in die s p ä t e r e n evangelischen Ge
sangbüche r kaum mehr Aufnahme gefunden. 
A u f das Exulantenl ied folgen Trost- und Er
bauungsschriften, z. B. der Geistl iche Chris ten
spiegel, die G ü l d e n e N ä h r - K u n s t der K inde r 
Gottes, Nütz l iche Todesgedanken zur Betrach
tung menschlicher Sterblichkeit, eine Evange
lische Sterbschule der Kinder Gottes sowie die 
Christl iche Sterbekunst, Chris t l icher Sterbe
trost und Trös t l iche Sterb-Gedanken. Darauf 
folgen Trostschriften verschiedenster A r t , dar
unter das W e h m ü t i g e Sendschreiben eines sorg
fäl t igen Vaters an seine Kinder , ebenso ein 
Sendbrief an einen Bruder, der sich unter 
fremden Religionsverwandten berufshalber 
aufhält . Schließlich gibt Schaitberger noch E i n 
fäl t ige F rags tücke , wie ein Hausvater seine 
Kinder im christlichen Glauben unterrichten sol l , 
ferner einen Buß-Wecker , ebenso geistliche 
Morgensegen, nützl iche A b e n d p r ü f u n g mit e i
nem Abendsegen und -l ied. Insgesamt w i r d 
deutlich, wie stark Schaitberger im evangel i 
schen Glauben steht, und man kann sich vor
stellen, wie sehr in damaliger Zeit seine Ge
danken und Ermahnungen au i seine Salzbur
ger Landsleute wi rken m u ß t e n . 

A l s im A l t e r Schaitbergers Kräfte nach l ießen , 
wurde er in das sogenannte Karthauser Klos te r 
der zwölf armen Brüder aufgenommen, das an 
sich keinem Fremden offen stand, in diesem 
Falle also als eine Auszeichnung durch die 
Stadt N ü r n b e r g anzusehen ist. Joseph Schait
berger starb in N ü r n b e r g am 2. Oktober 1733. 
Sein Name wurde in den evangelischen deut
schen Landen mit Achtung genannt, sein B i l d 
in Kupfer gestochen, auf M ü n z e n g e p r ä g t und 
mit ehrenvollem Text versehen. 

Es ist vers tändl ich , daß Johann Schaitberger 
und sein Sendbrief von katholischer Seite eine 
harte K r i t i k erfahren hat. L u d w i g Clarus nennt 
ihn (1864) „e inen frommen S c h w ä r m e r " und 
spricht von den „ E i n g e b u n g e n seines Pr ivat
geistes". Der neu-vermehrte Sendbrief e n t h ä l t 
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nach seiner Ansicht „e inen weit läufigen, m i t 

Bibels te l len weid l ich gespickten, etwas konfij. 
sen Katechismus". Er meint, d a ß unter hundert 
Protestanten „ k a u m Einer das Heldenstück be-
steht diesen evangelischen Sendbrief durchzu-
lesen. Das Buch fand sich 1731 wie ausgesäet 
im Salzburgischen". 

Ohne Zwei fe l ist die L e k t ü r e des Sendbriefs 
heute wohl für jedermann e in schwierig Ding, 
vor a l lem wegen des schwulst igen Stils. Beide 
Konfessionen, die sich gerade in den einhei-
mischen katholischen und in den evangelischen 
Salzburgern aus O s t p r e u ß e n in besonderer Ein-
Iracht begegnen, w ü r d e n hinsichtlich Joseph 
Schaitberger heute sicherlich zu einem sachli-
chen U r t e i l kommen. D a r ü b e r hinaus erhebt 
sich die Frage, wiewei t Schaitbergers Gedan
ken und Ermahnungen noch heute wirksam sein 
k ö n n t e n was nach F o r m und Inhalt zu prüfen 
w ä r e Sol l te das U r t e i l negat iv ausfallen, so 
wi rd man für jene Zeit in Joseph Schaitberger 
doch „den Va te r der Salzburger Emigranten' 
sehen. 

Johannes Wien f 
Pfarrer in K ö n i g s b e r g und Oldenburg 

* 5. Mai 1882 — f 3. Januar 1966 

Johannes W i e n b e s a ß die seltene Gabe, ein 
zugleich bescheidenes w ie bedeutendes Leben 
zu führen , seine g r o ß e n F ä h i g k e i t e n ohne Ehr-
geiz zu gebrauchen. M i t ihm ist einer der be
kanntesten und ein in K ö n i g s b e r g wie in Ost
p r e u ß e n und schließlich in O ldenburg sehr ge
liebter und verehrter Pfarrer dahingegangen. 
Jahre lang stand er im Schatten, insofern er 
zwar eine amtliche Ste l lung als „P red ige r " — 
oder w ie es s p ä t e r h i e ß : als dri t ter Pfarrer — 
an der A l t s t ä d t i s c h e n Ki rche einnahm, dort 
aber wen ig in Erscheinung trat, da ihm als Seel
sorgebezirk die Lomse zugeteil t war , die im 
W i n k e l zwischen L indenmark t und der Al t 
s t äd t i s chen H o l z w i e s e n s t r a ß e lag. Dieser Stadt
te i l hatte keine Anziehungskraf t — a u ß e r im 
W i n t e r für die Jugend, wenn die ü b e r s c h w e m m 
ten Pregelwiesen zur Eisbahn zugefroren waren. 
Dort hatte W i e n seinen Seelsorgebezirk und als 
P r e d i g t s t ä t t e den Zionssaal , der v o n der Ge
meinschaft „Zion" für kirchliche Zwecke abge
mietet war. Unter diesen bescheidenen Gege
benheiten führ te er den kirchl ichen Dienst in 
Demut und Treue durch, und die v o n ihm flei
ß ig besuchte Gemeinde antwortete mit Liebe 
und Verehrung . Erst im Jahre 1911 erstand dort 
die Kreuzkirche , deren erster und letzter Pfar
rer er wurde. 

Durch die seelsorgerliche A r t seiner Predigt 
zog er Kirchenbesucher aus der ganzen Stadt 
an, wurde darum auch vielfach in die Provinz 
gerufen. Beim Kirchenkampf war er V o r k ä m p 
fer auf der Seite der „ B e k e n n e n d e n Ki rche" und 
trat bei dem entscheidenden Ereignis , der „Kno
chensynode", zusammen mit den Pfarrern 
B e c k m a n (Ponarth) und W e d e r (Burg
kirche) hervor. Dieser aus dem Spott der Geg
ner entstandene Name wurde zum Ehrennamen, 
unter dem die kirchliche Arbeitsgemeinschaft 
s p ä t e r „ B e k e n n e n d e Ki rche" (BK) genannt, zUm 
Kampf gegen Neuheidentum und V e r f ä l s c h u n g 
des christlichen Glaubens antrat. A l s sich durch 
die „ A u s s c h ü s s e " ein W e g zum Fr ieden zu öff
nen schien, folgten W i e n und W e d e r der Be
rufung als K o n s i s t o r i a l r ä t e , doch legte W i e n 
dieses A m t etwa zwe i Jahre s p ä t e r als aus
sichtslos nieder. 

A l s dann im letzten Kriegsabschnit t Kön igs 
berg g e r ä u m t werden sollte, weiger te sich seine 
Gemeinde, die Stadt zu verlassen, solange W i e n 
dort noch diente. So wurde er auf pol izei l iche 
Anordnung mit seiner Ga t t i n hinausgeschafft. 
In Oldenburg fand er ba ld eine Gemeinde, der 
er wiederum in g r o ß e r Treue auch ü b e r die 
Ruhestandsgrenze hinaus diente und das Evan
gel ium v e r k ü n d i g t e , getreu bis i n den Tod . 

H u g o L i n c k 
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D i e A l l e schlangel t sich so Hink durch die 
Landschaft, als bangte sie darum, den A n s c h l u ß 
beim Pregel nach K ö n i g s b e r g zu verpassen . 

O b w o h l ih re Ufer nicht gerade den geeig
ne sten B a u g r u n d für menschliche S i e d l u n g e n 
abgaben, ents tanden — z w a r nur wen ige D ö r 
fer —, aber i m m e r h i n sieben S t ä d t e an ih ren 
Ges taden ; v o r z ü g l i c h hatte man d a f ü r „ H a l b 
in se ln" g e w ä h l t , die sich aus der buchtenreichen 
A n l a g e des F l u ß b e t t e s ergaben. 

E ine A u s n a h m e machte Bar tens te in ; es 
schmiegte sich nicht, w i e H e i l s b e r g zum Bei
sp ie l , i n die Bucht w i e i n den A r m e iner z ä r t 
l i chen M u t t e r h ine in ; seine Erbauer bes t immten 
v i e l m e h r den Platz a u ß e r h a l b , an der Kopfse i t e 
der K r ü m m u n g . 

Der V o r t e i l lag zumindes t i n der g r ö ß e r e n 
A u s d e h n u n g s m ö g l i c h k e i ' 

So ge l äu f ig s ind mi r d ie N a m e n der S t ä d t e , 
d a ß ich sie im Schlaf hersagen k ö n n t e . De i 
G r u n d : i m zwe i t en Schul jahr hatte ich einen 
Geograph ie lehre r , der uns so e twas mit rigo
rosen w i e schmerzhaften M i t t e l n beibrachte, bis 
w i r es w i e am S c h n ü r c h e n herunterhaspe l ten : 
„ A l l e n s t e i n , Gutts tadt , H e i l s b e r g , Bar tens te in 
Sch ippenbe i l , F r i e d l a n d , A l i e n b u r g und W e h 
l au . " 

D i e E r i n n e r u n g an d ie d a z u g e h ö r i g e Land 
schaft weckt das V e r l a n g e n i n uns, sie w e n i g 
stens noch e inma l zu durchwandern . Sie w a r ein
fa l lsre ich u n d i n denkbare r V i e l f a l t gestaltet, 
fa rb ig und anmut ig . K l e i n e r e W ä l d e r , abge
sehen v o m g r o ß e n Fors t un te rha lb Guttstadts, 
W i e s e n , Dör fe r , Ge t re idefe lder u n d Seen wech
sel ten ab. S te i lufer und flache W i e s e n m u l d e n 
b i lde ten in u n r e g e l m ä ß i g e r F o l g e die Ufer der 
A l l e . 

D i e u n v e r g e ß l i c h e n S t ä t t e n 

D i e Stadt Bar tens te in w a r m i r z u e inem Be
griff geworden , ehe ich sie auch nur v o n fern 
zu sehen bekam, w e i l sich dort e ine Unterof f i 
z i e r - V o r s c h u l e befand, u n d w e i l e i n Nachbars
sohn, Ot to K n i s p e l , sich mit H e r z u n d H a n d dem 
Beruf eines Unteroff iz iers i n der p r e u ß i s c h e n 
A r m e e ve rschr ieben hatte. Schon w e n i g e W o 
chen nach seiner Schulen t lassung reiste er ab — 
eben nach Bar tens te in . 

E r fand es so g r o ß a r t i g dort, d a ß er e i n G e 
dicht darauf schrieb. D e n Bahnhof beschrieb er 
als e in gewal t iges Tor , das i n d ie W e l t u n d ins 
Leben f ü h r e . K e i n W u n d e r , d a ß er i h m achtung
gebie tend erschien, denn unsere K l e i n b a h n 
sta t ion hatte nur e ine Bude aus Z inkb l ech , u n d 
— angesichts der damals noch k l e i n e n Stadt w a r 
es w i r k l i c h e in bemerkenswer tes G e b ä u d e . 

A u c h der S c h l o ß b e r g spie l te e ine R o l l e i n 
se inen V e r s e n , v o n dessen H ö h e man auf den 
rauschenden F l u ß hinabschaute, u n d eine Ri t ter 
burg, die i n T r ü m m e r gefa l len war , u n d manches 
andere noch; sch l ieß l ich spie l te noch e i n F r ä u 
l e i n i n das v i e l v e r s i g e P o e m h ine in , ich erfuhr 
nie, ob es W i r k l i c h k e i t war oder e in P r o d u k t 
se iner Phantas ie . 

A l s ich dann e inma l , v i e l s p ä t e r , das s t i l v o l l e 
E h r e n m a l auf dem H ü g e l , i n der N ä h e des 
Kre i shauses betrachtete, bezog ich es v o r a l l em 
auf ihn , den l i ebenswer ten F reund meiner K i n 
dertage, denn er fiel i n der Masurenschlacht — 
als Unteroff izier . 

In meine G e d a n k e n h ine in begannen die 
G l o c k e n der Stadtki rche zu l ä u t e n ; ich h ö r t e se l 
ten e i n s c h ö n e r e s G e l ä u t e ; die M e l o d i k des 
K l a n g e s t rug der W i n d we i t i n die Landschaft 
h ine in . 

D i e Bar tenste iner l i eb ten ih re Stadtki rche 
sehr. A u ß e r ihr gab es noch die alte, schlichte 
Johann i sk i rche . E ine wei te re K i r che aus der 
Ordensze i t ex is t ie r te nur noch als unbes t immte 
V o r s t e l l u n g i m G e d ä c h t n i s der j ü n g s t e n Gene ra 
t ion . S ie m u ß sehr f rüh K r i e g s e i n w i r k u n g oder 
e iner Feuersbruns t z u m Opfer gefal len sein, 
denn dort, w o sie gestanden haben so l l , befand 
sich das „ H o s p i t a l " i n e inem i n t i m w i r k e n d e n 
Park , v o n dem es h i e ß , e in Ordensb rude r habe 
es erbauen lassen, u n d der Pa rk s o l l f r ü h e r e in 
F r i edho f gewesen se in . Im H o s p i t a l befand sich 
das He ima tmuseum, ehe es, i n j ü n g s t e r Zei t , i n 
das H e i l s b e r g e r T o r ü b e r g e f ü h r t wurde , mi t 
s ak ra l en K o s t b a r k e i t e n aus ä l t e s t e r Ze i t . 

Immer besi tzt W a s s e r e ine g r o ß e A n z i e h u n g s 
kraft auf d ie Menschen , ob es n u n e in See ist 
oder e in F l u ß . D i e Leu te v o n Bar tens te in k o n n 
ten sich ihre Tage nicht ohne die A l l e vors te l 
len . W a r sie nicht, i n gewisse r W e i s e , der U r 
sprung dessen, was i h n e n H e i m a t geworden 
war und Geborgenhe i t ? Sie l u d an h e i ß e n Tagen 
zum Baden e in . S ie hatte M e n s c h e n gehen und 
k o m m e n sehen u n d ih re Le ibe r mit ih ren F l u 
ten umfangen. A n i h r en U f e r n t r ä u m t e man sich 
gern i n die Vergangenhei t , z u r ü c k . 

M i t v i e l e n B ä u m e n , A n l a g e n und R u h e p l ä t z e n 
hat ten die S t a d t v ä t e r für Schatten, Abgesch los 
senheit u n d Behagen gesorgt. Es gab den E l i s a 
beth-, den S c h ü t z e n - u n d den H i n d e n b u r g p a r k . 
ü b e r eine B r ü c k e , L o u i s - M e y e r - B r ü c k e genannt, 

konn te man wei te r zum S tad twa ld wandern , zur 
Goe the -Bank . 

I m Z e i c h e n d e s F o r t s c h r i t t s 

W e i l der erste T a g meines Besuches e in Sonn
tag war , habe ich damit begonnen, die Stadt 
v o n der Sei te des A n m u t i g e n her zu b e ' r ä c h t e n , 
mit den D ingen , die das G e m ü t ansprechen und 
zum He i t e r en und Nachdenk l i chen ne igen . 

Das Leben i n seiner V i e l f a l t w i r d v o m W e r k 
tag best immt. Es m a g sein , d a ß i n al ten Ze i t en 
auch das W e r k e n u n d Schaffen Z ü g e der Be
schaul ichkei t an sich t rug. E in ige s t i l le W i n k e l 
s ind noch aus j enen Z e i t l ä u f t e n ü b r i g g e b l i e b e n ! 
Das w a r m e i n Eindruck . W i n z i g e H ä u s c h e n unter 
al ten B ä u m e n und verschachtel tem D ä c h e r g e w i r r 
gaben Zeugnis davon . A u c h die H ä u s e r und 
H ä u s c h e n an der A l l e en t lang — dahinter reck
ten sich e in ige hoch, um h i n ü b e r auf den F l u ß 
zu s p ä h e n — m ö g e n noch jene Tage erlebt ha
ben, als die K ö n i g i n Lu i se i m A p o t h e k e r h a u s 
an der K ö n i g s b e r g e r S t r a ß e e inquar t ier t w a r 
mit i h r e m G e m a h l , als i m Super in tendenten
haus Z a r A l e x a n d e r v o n R u ß l a n d wohnte . 

Der B a u der E i s e n b a h n b r ü c k e ü b e r die A l l e , 
der A n s c h l u ß an das Eisenbahnnetz und damit 
an die g r o ß e W e l t , lei tete auch i n Bar tens te in 
den U b e r g a n g i n das 20. Jahrhunder t e in , mi t 
se inem A u f w a n d und seiner Hast , w e n n sie h ie r 
auch in g e m ä ß i g t e n G r e n z e n b l ieb . 

Das z w e i s t ö c k i g e B a h n h o f s g e b ä u d e mit seiner 
l angen Fron t u n d dem we i t en Vorplatz , nannte 
ich schon, auch hatte die Post e in recht an
spruchsvol les G e b ä u d e errichtet, mit e inem rie

s igen Lichtmast davor , von e iner gestutzten 
Hecke umhegt. 

D ie damals j ü n g s t e Gene ra t ion hatte in der 
M e m e l e r S t r a ß e e in neues, modernes V o l k s 
s c h u l g e b ä u d e bekommen. Dafü r war das H u m a 
nistische G y m n a s i u m in se inem alten, v o n B a u m 
kronen verschatteten Bau in der Rastenburger 
S t r a ß e gebl ieben, ohne d a ß die Schü l e r dadurch 
ernsthaft v e r g r ä m t wurden . 

G a n z in der N ä h e , oder gar g e g e n ü b e r , be
fand sich die Mi t te l schu le , die f r ü h e r als L y z e u m 
bestanden hatte. 

A b e r das neue Rathaus, i n den ersten z w a n 
ziger J ah ren unseres Jahrhunder t s erbaut, war 
sehr r e p r ä s e n t a t i v , dre is tockig , mit schlichter, 
w e i ß e r Fassade, davor e in brei ter B a l k o n , v o n 
dre i S ä u l e n getragen; darunter f ü h r t e die F r e i 
treppe ins Innere h ine in . 

Ü b e r dem B a l k o n , im H i n t e r g r u n d an die 
M a u e r gelehnt, s tanden dre i Ordensher ren , an 
die G r ü n d u n g Bartensteins durch den Rit ter
orden e r innernd . Z u Beg inn des 13. J ah rhun 
derts hatte er e ine Schutzburg an der A l l e er
baut und 1332 w u r d e n Bar tens te in Stadtrechte 
ve r l i ehen . 

H e i l s b e r g e r T o r u n d M a r k t 

So alt e twa mag auch das He i l sbe rge r T o r 
sein. Es ist i n Bar tens te in das e inz ige B a u w e r k 
neben der Stadtkirche, das die Jahrhunder te 
ü b e r l e b t hat, ohne Schaden zu nehmen, ü b r i g 
gebl iebener Zeuge der deutschen Geschichte in 
O s t p r e u ß e n , denn es steht heute noch als un
wider legbares D e n k m a l . 

Das He i l sbe rge r T o r b i lde te den Zugang zum 
M a r k l . 

Dieser M a r k t w i r k t e i n seinen A u s m a ß e n ge
wa l t ig . D ie Bar tenste iner sagten, er w ä r e , gleich 
nach dem Treuburger , der z w e i t g r ö ß t e i n Ost
p r e u ß e n , u n d ich glaubte ihnen aufs W o r t . 

E in ige vere inze l te B ä u m e nahmen ihm das 
Tris te , das solchen g r o ß e n , kopfsteingepflaster
ten P l ä t z e n leicht anhaftet. W i e e in Z u g e s t ä n d 
nis an die neue Z e i l mit ih rem A u t o v e r k e h r 
stand rechts, neben dem Bords te in , e in Benz in 
ver te i ler . Ja , die A n z a h l der Pferdefuhrwerke 
wurde immer weniger , parkende A u t o s traten 
an ihre S te l le ; ü b e r a l l v o r den H a u s t ü r e n sah 
man F a h r r ä d e r stehen. 

Die H ä u s e r s tanden so dicht beieinander, d a ß 
es aussah, als b i ldeten sie r ingsum eine e inz ige 
M a u e r , W ä n d e zu e inem gewal t igen Saal , des
sen Decke der H i m m e l war . 

Da w a r Geschä f t neben Geschäf t , l ü c k e n l o s 
ast. D ie Hausfrauen hatten es gut, sie brauch

ten nicht wei te W e g e zu laufen. N e b e n G i l l -
meisler mit E i senwaren w a r Ka i se r ' s Kaffeege-
•ichäft, a n s c h l i e ß e n d die Droger i e Ol lhof f ; 
Sczesny f ü h r t e F e i n k o s t w a r e n und Feuer-
ibend Mercedes-Schuhe. Es k a m Traeger mi t 
Uhren und B r i l l e n ; g le ich danach w a r man be im 
Fleischer, bei Ernst Wi t t s tock . Tabak gab es 
neben dem „Tor" , u n d gleich hinter dem Tor , 
neben dem Durchgang, gab es Brot und feines 
G e b ä c k zu kaufen. 

U n d w e i l der G e l d v e r k e h r sich h ier bal l te , 
hatte sich neben dem He i l sbe rge r T o r auch die 
Kre i ssparkasse niedergelassen. 

V o n dem a l l en ist nichts ü b r i g g e b l i e b e n , nur 
Jas He i l sbe rge r T o r steht noch da in seiner 
S c h ö n h e i t und G r ö ß e . E i n D e n k m a l — oder S y m 
bol? E i n Ze ichen v ie l le ich t für die u n v e r g ä n g 
liche Kraf t menschlicher Hoffnung. 

P a u l B r o c k 

Dioramen im Heilsberger Tor 
V o n den drei mi t te la l te r l ichen Toren Barten

steins b l ieb das „ H e i l s b e r g e r T o r " erhal ten. In 
seiner Backs te in -Arch i t ek tu r ä h n e l t e es dem 
ebenfalls statt l ichen „ H o h e n T o r " in der N a c h , 
barstadt H e i l s b e r g . — Im „ H e i l s b e r g e r To r " war 
das H e i m a t m u s e u m v o n Bartenstein unterge
bracht, dessen kostbarstes Stück ein geschnitzter 
gotischer F l ü g e l a l t a r war . 

In dem Turmgemach, das die reichhalt ige Waf
fensammlung barg, lockten Dio ramen die Be
sucher — zumal die Jugend — zu l ä n g e r e m 
V e r w e i l e n . Zwischen historisch getreu nachge
bi ldeten plast ischen G e b ä u d e t e i l e n und vor ge
malten H i n t e r g r ü n d e n waren durch Auf s t e l l un 
gen v o n Z innf iguren in z e i t g e n ö s s i s c h e r Rü
stung, Tracht oder U n i f o r m Abschni t te aus der 
Stadtgeschichte dargestel l t : 

Der A u s r i t t der Ordensr i t t e r und ihres G e 
folges aus der Burg zur Schlacht bei Tannenberg 
1410. — D ie Begegnung des G r o ß e n K u r f ü r s t e n 
und des schwedischen K ö n i g s vo r den Stadt
toren an e inem W i n t e r t a g . — Eine Truppenbe
sicht igung durch K ö n i g F r i ed r i ch den G r o ß e n . — 
Lebhafte S t r a ß e n s z e n e n um die A d l e r a p o t h e k e 
1807, dem Quar t i e r des p r e u ß i s c h e n Staatskanz
lers Hardenberg , in E r inne rung an den zwischen 
P r e u ß e n und R u ß l a n d in Bar tens te in abgeschlos
senen V e r t r a g . — Ein vier tes Panorama zeigte 
den W i d e r s t a n d eines deutschen Lands turmba
ta i l lons in S c h ü t z e n g r ä b e n an der Damerauer 
M ü h l e gegen eine russische Ü b e r m a c h t im A u 
gust 1914. 

ZU DEN BILDERN 
Oben: 
Nach Erteilung der Handfeste für die Stadt 

Bartenstein durch Hochmeister Luther von 
Braunschweig im Jahre 1332 wurde sogleich mit 
dem Bau der Kirche begonnen, die mehrfach 
verändert worden ist. In der Kirche befand sich 
eine der frühesten in Ostpreußen erhaltenen 
Orgeln mit einem prächtigen Gehäuse. Sie 
wurde von dem Elbinger Meister Georg Krebs 
um 1650 geschaffen. Auf dem Bilde ist das Dach 
des Turmes mit der 1732 aufgesetzten Laterne 
sichtbar. 

Mitte: 
Das Ehrenmal der Gefallenen erhob sich auf 

A''nem mit gärtnerischen Anlagen gepflegten 
Hang im Elisabeth-Park. Im Hintergrund das 
Kreishaus. 

Unten l i n k s : 
Das Rathaus mit den Gestalten von drei an 

der Gründung der Stadt beteiligten Ordens
rittern. 

Unten rechts: 
Gebäude am Marktplatz. Der Platz erhielt 

seine große Ausdehnung nach einem Stadtbrand 
im Jahre 1850. 
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2tu* Ötn ofrpreu îfdien ^cimatf reifen . . . 
DIE KARTEI DES HEIMATKREISES BRAUCHT DEINE ANSCHRIFT 

MELDE AUCH JEDEN WOHNUNGSWECHSEl 
8ei allen Schreiben an die Landsmannschaft immer die l e t z t e Heimatanschrift angeben: 

Allenstein-Land 
Hubertus Schlesinger t 

Ratsherr Hubertus S c h l e s i n g e r , Wartenburg, 
ist am 26. Oktober für immer von uns gegangen. 
Seine Bestattung erfolgte am 5. November in Ham
burg. Seinen einzigen Sohn hat er im Osten ver
loren; er selbst hat bei einer Division im Ostfeld
zug Dienst getan. Sein Vermögen hatte er schon 
bei seiner Rückkehr aus dem Feld 1918 verloren. 
Trotzdem war er immer für die Allgemeinheit tä
tig. Der Wartenburger Reiterverein verlor einen 
guten preußischen Kameraden. Eine Gönnerin des 
Wartenburger Reitervereins war zufällig auf Ur
laub aus Ostpreußen bei der Bestattung anwesend. 
Seine tapfere Gattin Charlotte, geb. Fritzen wurde 
von Reiterkameraden zur Grabstätte geleitet. Ehre 
seinem tapferen Reiterherz. Uber das Grab senkte 
sich die Reiterfahne. 

Neue Aussiedler 
Bandt. Josef, geb. 3. 9. 98 und Frau Lucie. geb. 

Rittkowski geb. 19. 1. Ol, aus Patricken, nach 5090 
Leverkusen. Straßburger Straße 34; Bergmann, 
Anna, geb. Knoblauch, geb. 25. 9. 93. aus Ottendorf, 
nach 4753 Massen-Durchgangslager; Bieletzki. Paul, 
geb. 21. 12. 31 und Frau Irmgard, geb. Bergmann, 
geb. 5. 2. 31, mit Agathe, geb. 1. 3. 56 und Reinhold, 
geb. 6. 3. 57. aus Klein-Senkendorf; David, Auguste, 
geb. Ruhnau, geb. 31. 1. 1900, aus Bruchwalde, nach 
4753 Massen; Eberlein, Hedwig, geb. Lobert, geb. 
15. 5. 03, aus Thomsdorf, nach 875 Aschaffenburg 
(Durchgangslager); Freitag, Johann, geb. 25. 12. 07 
und Frau Maria, geb. 9. 2. 11, aus Likusen. nach 
8070 Langen (Durchgangslager); Goronzy. Veroni
ka, geb. 7. 12. 86 und Anna, geb. 21. 6. 96, mit Hil
degard, geb. 27. 8. 29 und Anna, geb. 1. 7. 38 und 
Elegia Bronowicka, geb. 11. 5. 62, aus Kronau, nach 
318 Wolfsburg, John-F.-Kennedy-Allee 54; Grabosch. 
Franz, geb. 6. 1. 02. aus Schönfließ, nach 6361 Pod-
heim vor der Höh, Mühlenweg 26; Holzki. Gerhard, 
geb. 23. 12. 30 und Frau Helene, geb. Hintzmann, 
mit Waltraud, geb. 14. 10. 57, aus Ottendorf, nach 
4753 Massen; Kalstki. Klara, geb. 12. 8. 11. aus Pauls
hof, nach 42 Oberhausen-Osterfeld. Hochstraße 7; 
Käsler. Agnes, geb. 30. 4. 05, mit Lucia, geb. 9. 6. 36, 
aus Steinberg nach 4753 Massen; Klimek, Elisabeth, 
geb. 28. 5. 28, mit Theresia, geb. 10. 11. 51, aus Reu
ßen, nach 4811 Stuckenbrock (Durchgangslager); 
Klobuzinski, Franziska, geb. Piotrasch, geb. 10. 8. 05, 
mit Reinhold und Maria, beide geb. am 20. 8. 34, 
aus Ottendorf, nach 4753 Massen: Kowalewski, 
Katharina, geb. 17. 5. 88. aus Deuthen. nach 483 Gü
tersloh, Feuerborn 30; Krause. Marianne, geb. 4. 
10. 84, aus Reußen, nach 4811 Stuckenbrock; Laube, 
Edmund, geb. 12. 12. 39. aus Pogorten, nach 45 Os
nabrück, Elisabefchstraße 9; Liedmann. Hugo, geb. 
18. 4. 37 und Frau Renate, geb. 5. 5. 36. aus Groß-
Damerau, nach 4753 Massen: Nickel. Irmgard, geb. 
Klobuzinski, geb. 2. 3. 27, mit Georg, geb. 6. 12. 48. 
Renate, geb. 23. 10. 52. und Christine, geb. 13. 3. 54. 
aus Plautzig, nach 6070 Langen; Schulz, Lucia, geb. 
3. 3. 38, aus Diwitten. nach 4811 Stuckenbrock; 
Sczepanski, Auguste, aus Gedaithen, nach 43 Essen. 
Rathausstraße 81; Witt Leo, geb. 22. 8. 30. und 
Frau Irmgard, geb. 4. 9. 34. aus Grieslienen, nach 
4753 Massen. 

Gesucht werden 
. . . Kambert, Gert-Heinz, geb. 9. 5. 38. aus Neu-

Bartelsdorf, von seiner Mutter Kambert. geb. Je-
wan. geb. 17. 9. 08. über das Deutsche Rote Kreuz, 
2 Hamburg 53. Blomkamp 51. 

Alle Ortsvertreter-Mitarbeiter bitte ich auch im 
neuen Jahr um Mitarbeit wie bisher und Dank an 
alle für 1965. 

Bruno Krämer. Heimatkreiskartei 
3012 Langenhagen. Schnittenhorn 6 

.i . 1 

täglich 
mehr Freude durch 
Angerapp 

Unsere Treffen 
Liebe Landsleute! Allen Angehörigen der Kreis

gemeinschaft und den Bürgern unserer Patenstadt 
wünschen wir im Namen von Kreistag und Kreis-
ausschuß ein glückliches Jahr 1966. Möge es uns 
einen Schritt weiterbringen auf dem Wege zur 
Wiedervereinigung des dreigeteilten Deutschlands. 

Das Bundestreffen der Landsmannschaft Ostpreu
ßen findet am 2. und 3. Juli in Düsseldorf statt. 
Nach einem Beschluß der ostpreußischen Landes-
vertretung finden vor diesem Termin keine Kreis-
tieffen statt, um einen starken Besuch des Bun
destreffens sicherzustellen. Es ist erforderlich, daß 
wir dem In- und Ausland gegenüber gerade in 
diesem Jahr unsere Geschlossenheit zeigen. Im 
Rahmen des Bundestreffens finden auch Kreistref
fen statt. 

Aus diesem Grunde und unter Berücksichtigung 
der Urlaubszeit und der Schulferien wird das Jah-
reshaupttreffen am 1. und 2. Oktober in der Pa
tenstadt Mettmann durchgeführt werden. Regional-
tief fen sind im August in Hannover und Ende Ok
tober im süddeutschen Raum — Stuttgart — beab
sichtigt. Auch ist für 1966 ein Jugendfreizeitlager 
geplant. Näheres hierüber wird an dieser Stelle 
rechtzeitig bekanntgegeben. 

Archiv 
Mit der Anlage eines Archivs für Stadt und Kreis 

Angerapp ist begonnen worden. Es fehlt jedoch 
noch viel. 

Wer ist Im Besitz 
1. des Heimat.jahrbuches für den Kreis Dar-

kehmen 1933 und 1934, erschienen in Pill-
kallen. 

2. der „Heimatkundlichen Blätter", heraus
gegeben vom Kreisverein für Helmatfor-
schung als Beilage zur ..Darkehmer Kreis
zeitung" Jahrgänge 1931. 1932. 1933. 

und kann diese leihweise zur Auswertung zur Ver
fügung stellen? Auch Urkunden über Besitzver
leihungen — Privilegien — alte Kreiskarten — 
sind erwünscht. 

Bildarchiv 
Obwohl in den vergangenen Jahren eine Anzahl 

Bilder von Stadt und Kreis Angerapp dem Bild
archiv zur Verfügung gestellt wurde, so daß Herr 
Haegert eine ansprechende Dia-Reihe schaffen 
konnte, bestehen für die Aufstellung einer Bild
dokumentation des Kreises noch erhebliche Lücken. 

Es fehlen noch Bilder von Angerapp: Bahnhof 
Ost und West — Grüner Markt. Kirche, Potrimpos-
berg, Schlachthof. Kreismolkerei, Kreiskranken
haus, Villa des Landrats. Kaserne. Schützenplatz. 
Sportplatz. Schulen. Siedlung am Camanter WeR. 
Bilder aus dem kulturellen und Vereinsleben und 
von der 200-Jahr-Feier der Stadt, von Besuchen 
des Kreises durch den Reichspräsidenten von Hin
donburg. Generalfeldmarschall von Mackensen, 
Ceneral von Below (Einweihung des Kriegerdenk
mals). Bilder von Darkehmen aus der Zeit vor 1914 
sind besonders erwünscht. Ist Jemandem der Ver
bleib der Bilder (Lithographien), 1. des Seminar
direktors und soäteren Superintendenten zu Dar
kehmen Chr Fr. Unverdorben bekannt. Es hing 
in der Sakristei der Kirche. I. Des ersten t.and-
rates des Kreises. Freiherrn von Buttlar. Es hing 
!m Sitrtin«s7.lmmer des Landratsamtes. 

F.s fohlen noch Bilder von den Kirchen in Trem-
P"i> WilHeimsburg. Gahlen. Kleschauen von den 
Dörfern Gudwallen. Gr. Sobrost sowie Skallischer 
Forst — Osehnagoner Schweiz. 

Hoffentlich ist unsere Bitte nicht vergebens. Die 
Originale werden den Einsendern nach Anfertigung 
von Reproduktionen wieder zurückgesandt. 

Festzeitschrift 
Die Kreisgemeinschaft gab anläßlich des zehn

jährigen Bestehens der Patenschaft eine gut ge
lungene Festzeitschrift heraus. Diese ist zeitlos und 
enthält eine kurzgefaßte Geschichte von Kreis und 
Stadt Angerapp sowie einen Beitrag über die Pa
tenstadt Mettmann. Sie enthält weiter 10 farbige 
Bilder, zum Teil ganzseitig, von Stadt und Kreis 
Angerapp und 9 Bilder unserer Patenstadt. Diese 
Schrift der Erinnerung kostet nur 2,50 DM einschließ
lich Porto und Verpackung. Es sind noch etwa 600 
Exemplare vorhanden Da die Druckkosten von 
der Kasse der Kreisgemeinschaft verauslagt wur
den, wären wir für Abnahme der restlichen Exem
plare zur Unterstützung unserer Arbeit dankbar. 

Anschriften 
Ferner werden Anschriften gesucht und zwar von 

Frau Helene Kolwe. zuletzt wohnhaft Brake über 
Lemgo; Herrn Hans Grigat. zuletzt wohnhaft 
Lehrte. Sülterberg 30. 

Karl Heinz Czerlinski Kreisvertreter 
401 Hilden. Mozartstraße 37 
Dr. Hans Hugo Rabe, stellvertr. Kreisvertreter 
4 Düsseldorf, Engerstraße 48 

Elchniederung 
Anschriftensuchliste 

Wir bitten Ihre Heumatgemeinden genau zu be
achten und Ihre neuen Anschriften umgehend an 
Frau M. Frischmuth. 3 Hannover 1. Sonnenweg 28. 
abzusenden, damit wir unsere Kartei berichtigen 
können. 

Mühlmeistern, früher Norweischen: Krebstekies. 
Erna, Kurt, Herta und Gerda; Mantey. Kurt mit 
Helene, Reinhild und Gisela; Pucknus, Gertrud 
mit Annemarie; Siemoneit, Franz; Swars. Aman
da: Seidenberg, Emma mit Alfred, Ulrich und 
Lothar; Schlepps, Kurt und Gerhard. 

Nassenfeide, früher Andreischken: Friederitz. 
Edeltraut und Lucie: Gassner, Erwin: Kröhnert. 
Charlotte mit Eva, Christel. Waltraut und Wilfried; 
Liebelt, Karl. Arno und Heinz; Riechert. Hermann 
und Maria; Riechert. Charlotte und 2 Kinder. 

Neuendorf: Britschinn. Marta mit Erich, Gertrud: 
Bautz, Hermann mit Frau Marie und 9 Kindern; 
Diekschas, Melker mit Familie; Gudlich, Grete mit 
Hermann, Gertrud und Käte; Kurbluweit. Wil
helm mit Frau und 4 Kindern: Mertins. Klaus; 
Schwirblowski. Frieda mit Willy; Zerrath. Karl-
Otto; Wöhrhann, Margarete. 

Neufelde: Abrolat. Erwin: Bannert, Maria mit 
Erika, Gerda. Heinz und Gisela; Bock. Manfred; 
Baikat. Oskar: Blick. Christel; Burkandt. Man
fred: Hinrichsen. Edith: Buske, August und Alfred; 
Wolf, Inge; Giszas. Harry; Kenkel, Rudi und Man
fred; Milverstedt. Friedrich und Emma: Nabbel. 
H.: Ponargus. Gertrud: Petereit. Franz: Re'schuck. 
Walter; Runge. Olga: Sakautzki, Willi; Schaak, 
Franz mit Familie: Stein. Hermann; Urb^chat. 
Amanda, mit Gertrud, Fritz. Otto, Willi. Emma 
und Hans. 

Neufrost: Cornelsen. Bruno mit Charlotte und 
Egon; Grade. Hugo mit Margarete Lothar. Re;n-
hard, Rita und Ella; Dauesch Ella; Matscv>u'l, 
Meta und Marta: Noetzel. Eugen: Noetzel. Ernst 
mit Edeltraut, Helmut Kurt und Manfred: Napp. 
Eva und Erich; Stangenberg. Erwin: Wendt. Irma, 
Agnes und Martin; Hoffmann Meta. (Fortsetzung 
folgt) 

Es liegen hier eine Menge Anfragen verschiede
ner Art vor. und wir können diese nicht weiter
bearbeiten, da unsere Briefe mit dem Postvermerk 
„Unbekannt verzogen" oder „Empfänger nicht zu 
ermitteln" wieder zurückgekommen sind. — Melden 
Sie uns doch bitte ihren Wohnungswechsel oder 
Ihre Heirat usw. usw., damit wir den Suchenden 
sofort Nachricht geben können. Eine Postkarte ge
nügt. 

Otto Buskies, Kreisvertreter 
3 Hannover. Werderstr. 5, Tel. 62 27 85 

Fischhausen 
Seestadt Pillau 

Die Pillauer in Hamburg und Umgegend treffen 
sich, wie seit Jahren, am Sonntag, 16. Januar, ab 
15 Uhr im Lokal Feldeck. Feldstraße. Ecke Sieve-
kingplatz. am Heiligengeistfeld zum Geburtstag 
ihrer Vaterstadt bei Musik und Tanz. 
E. F. Kaffke Fritz Göll B. Meinert 

Gumbinnen 
Suchanzeige 

Gesucht werden: Otto Rausch. Gustav Albat. Fr. 
Anneliese Diewerge, Fr. Johanna Urbschat, Werner 
Pucknat, Fr. Anni Radau. Geschwister Rückward, 
Fr. Ruth Zarling. Helmut Schaal, Wolfram Schmidt, 
Fr. Elisabeth Schaske, Frl. Ursula Schlösser, Diet
mar Strauß, Fr. Marianne Steiner, Dr. Erwin 
Todtenhöfer, Frl. Renate Wenghoffer. Fr. Ingrid 
Wurzel, Erich Wisbar, Klaus Peter Wieger, Heinz 
Weber, Rainer Wurrl, Jürgen Prager, Fr. Silvia 
Post, Volker Poweleit, Hans Pantel, Günter Pest, 
Fr. Dagmar Pauli, Siegmund Magnes, Frl. Johanna 
Henkies. Fr. Anna Maitsch, Frl. Siegrid Meitsch, 
Günter Krainer. Manfred Golditz, Fr. Gunhild Hölz
ner, Dr. Helmut Kublun, Fr. Usula Baltruschat, Fr. 
Irene Heusei, Fr. Renate Kratzat, Geschwister 
Brauer, Geschwister Krieg. Stegfried Albat, Joachim 
Bachler. Georg Dyck. Franz-Georg Hein, Arnold 
Gollub. 

Bitte Meldungen an Frau H. Dombrowski. 224 
Heide, Ostroher Weg 6. zu geben. 

Hans Kuntze, Kreisvertreter 

Königsberg-Stadt 
Kftni :-!>.•! Allgemeine Zeitung 

Die frühere Prokuristin L i s b e t h H e n s e l ist 
kürzlich nach einer abermaligen Erkrankung in 
Bückeburg entschlafen. Sie gehörte zu dem großen 
Zeitungsverlag seit der Ära Dr. h. c. Alexander 
Wyneken und war eine der engsten Mitarbeiterin
nen seines Nachfolgers, Dr. Robert Volz, in einer 
Zeit, als die Existenz des gesamten Betriebes — 
Verlag. Redaktion und Druckerei — schwer durch 
mißgünstige Maßnahmen des Exgauleiters Erich 
Koch bedroht war. Nach der Vertreibung hat Lis
beth Hensel vielen ehemaligen Betriebsangehörigen 
durch Bescheinigungen und Auskünfte helfen kön
nen. Die früheren Angehörigen der „KAZ" werden 
ihr ein ehrendes Andenken bewahren. 

Welche Verbreitung die „KAZ" einst in Königs
berg gehabt hat. geht au s der Stadtauflage Ende 
der Zwanziger Jahre hervor. Sie hatte allein im 
Stadtgebiet 36 000 Abonnenten. Da die Zahl der 
Haushalte 76 731 betrug, läßt sich errechnen daß in 
der Hälfte der Königsberger Haushalte die „Allge
meine" gelesen wurde. 

Ponarther Mittelschule 
Die nachstehend aufgeführten Namen siind mir 

von ehemaligen Ponarther Mittelschülerinnen und 
-schülern aufgegeben worden. Bei den Genannten 
soll es sich um ehemalige Ponarther Mittelschüle
rinnen und -schüler handeln, deren Entlassungs-
Jahrgänge hierneben vermerkt sind. 

Ehemalige Ponarther Mittelschülerinnen, -schüler 
und Landsleute die über Geburtsdaten. Anschriften 
zur Schulzelt Einschulunes- bzw. Entlassungslahre. 
Mitschülerinnen und -schüler jetzige Anschriften 
oder über Angehörige der Gesuchten Auskunft ge
ben können, werden herzlich gebeten, tlch an Unter
zeichnetet zu wenden. 

\>rsfhird>nr Ktltlaa unniahrgänge: B e h r Irm
trud 1947 a; H e r m e n a u . Walter. 1921; K a i s -
k a u . Margarete. 1910; K u r z t u s c h . Manfred 

1948 b; M a k o l l u s , Erich (?). 1913; M a i e n « 
Paula. 1913: M a t s c h u l a t , Erna 1913, R • e d e l 
Anni, 1905; S c h i t t i n g , Toni, 1913; S P l i n 
s k i . Gundula. 1941; S k o t t g e , Fritz. 1910. 

Hildegard H e n n i g 
2 Hamburg-Wellingsbüttel Op de Soit u 

Löbenichtsches Realgymnasium 
Am Freitag, 21. Januar, findet eine Zusammen

kunft der Löbenichter der Kreise Bonn/Koln und 
Düsseldorf/Niederrhein ab 20 Uhr im Hause des 
Deutschen Ostens in Düsseldorf, Bismarckstraße 90. 
statt. Der Ort der Zusammenkunft ist vom Düssel
dorfer Hauptbahnhof in nur wenigen Minuten zu 
erreichen. 

Die bisher unserer Vereinigung noch fernstehen
den ehemaligen Schüler werden gebeten, ihre An
schrift mitzuteilen an: 

Dipl.-Ing. Albinus 
53 Bonn, Dottendorfer Straße 87 

Hausmusikvereinigung EKASCH 
Ich hoffe, daß alle angeschriebenen Musikfreunde 

den Rundbrief Nr. 2. den ich vor Weihnachten zum 
Versand brachte, erhalten haben. Das Ostpreußische 
Musikstudie Salzgitter, das die Tradition der Haus
musikvereinigung fortführt, kann für 1965 auf gute 
Erfolge zurückblicken. Die Vortragsgruppe war 
zehnmal mit dem Lichtbildervortrag „Das Musik
leben in Ostpreußen" unterwegs. Insgesamt sind 
es damit 49 Vorträge geworden. Zum zehnjähri
gen Bestehen des Studios war ein Reporterteam des 
NDR Hannover bei uns zu Gast, um für die „Funk
bilder aus Niedersachsen" eine Sendung zu machen, 
die im März über den Äther ging. Aus Anlaß des 
30iährigen Bestehens unserer Hausmusikvereinigung 
im Juni konnte ich in der Ostpreußenstube des 
Museums Salzgitter-Salder eine Sonderausstellung 
mit Dokumenten, Briefen, Noten und Bildern aus 
dem ostpreußischen Musikleben vier Monate lang 
zeigen. Das Museum wurde in diesem Zeitraum von 
über 4000 Personen besucht. Mindestens die Hälfte 
der Besucher hat sich intensiv mit unserer Sonder
ausstellung beschäftigt. Bereits heute kann ich 
darauf verweisen, daß am 9. Oktober dieses Jahres 
die „Fünf Gottessprüche", eine Komposition für 
Alt und Orgel von Herbert Brust, im Rahmen eines 
Kirchenkonzertes in der Martin-Luther-Kirche von 
Salzgitter-Lebenstedt, aufgeführt wird. Solistin ist 
die Königsbergerin Hannelore Gohr (Braunschweig). 

Gerhard S t a f f 
332 Salzgitter-Lebenstedt, Hasenwinkel 47 

Neidenburg 
Zwei Verstorbene 

Da ohne Angehörige verstorben, gebe ich das Ab
leben von zwei stadtbekannten Neidenbur,r>cr Bür
gern bekannt. Am 5. Dezember verstarb in Münster 
der ehemalige Leiter der katholischen Schule in 
Neidenburg. Willy Otto. — Am 21. Dezember ver
starb in Leipzig nach jahrelangem Leiden Zahnarzt 
Werner Leise aus Neidenburg. Wieder gingen zwei 
Landsleute von uns, die immer in der Hoffnung auf 
eine Heimkehr lebten. 

Ortelsburg 
Paul Wagner, Kreisvertreter 
83 Landshut II, Postfach 502 

Superintendent i. R. Ernst Rudolf-Stern-Ortelsburg t 
Am Abend des zweiten Weihnachtstages ist der 

letzte Superintendent des Kreises Ortelsburg. Ernst 
Rudolf Stern, in 5202 Hennef (Sieg). Bonner Straße 
Nr. 32 c, im Alter von 82 Jahren heimgegangen. 

Superintendent Stern ist ein Sohn unseres Kreises 
Ortelsburg. Seine Wiege stand in dem späteren 
Ostau. Uber die Pfarrstellen Hohenstein im Kreise 
Osterode, Gensen im Kreise Johannisburg und Jucha 
im Kreise Lyck kam er 1931 nach Ortelsburg. Hier 
war Stern bis 1945 seelsorgerisch tätig und hat sich 
in dieser Zeit allseits gof'er Liebe und Wertschät
zung erfreut. Nach der Vertreibung wirkte er noch 
bis zum Jahre 1954 an der Lutherkirche in Halle 
a. d. Saale. Von dort kam er in die Bundesrepublik 
und wohnte seitdem mit seiner Gattin in Hennef 
(Sieg). Zu seinen Gemeindegliedern aus der Hei
mat hat er bis zu seinem Tode ständige Verbindung 
gehalten und auch solche Kontakte nach Ostpreußen 
hin gehabt. 

Der Abschied von diesem edlen Menschen, dessen 
Leben ganz tm Dienste der Nächstenliebe gestan
den hat, erfüllt uns alle mit großer Trauer. Stadt 
und Kreis Ortelsburg werden seiner stets in großer 
Ehrerbietung und Dankbarkeit gedenken. 

Beförderung 
Unser Kreistagsmitglied und zweiter Vorsitzender 

der Kameradschaft Yorckscher Jäger im ehemaligen 
I.-R. 2 (Ostpr.), Regierungsrat Fritz Radioff, Bonn. 
Germanenstraße 52, ist mit Wirkung vom 20. De
zember 1965 zum Oberregierungsrat ernannt worden. 

Kreistag und Kreisgemeinschaft Ortelsburg gra
tulieren herzlich. 

Max Brenk. Kreisvertreter 
328 Bad Pyrmont, Postfach 120 

Rastenburg 
Hauptkreistreffen 

Unser Hauptkreistreffen findet am 24. Juli in 
unserer Patenstadt Wesel am Niederrhein statt. 
Nähere Einzelheiten folgen, da für die 10jährige 
Wiederkehr der Patenschaftsübernahme erhebliche 
Sondereinlagen vorgesehen sind. 

Dr. Ernst Brostowski 
ein großer Helfer unserer Sache, ist am 25. De
zember von uns gegangen. Als Arzt in Barten 
hatte er eine große Praxis im nördlichen Kreisteil. 
Beliebt bei groß und klein, war er jederzeit bereit 
zu helfen Ein ehrendes Andenken sei ihm in un
seren Reihen bewahrt. Wir legten einen Bruch auf 
seinem Grabe nieder. 

Seminar für Mädchen und Frauen 
Vom 13. bis 18. Juni findet in unserer Patenstadt 

Wesel ein Seminar für Mädchen und Frauen im 
Alter von 16 bis 25 Jahren statt. Ausnahmen im 
Alter nach unten und oben zugelassen. Es wird 
viel geboten an Vorträgen und Fahrten in die 
nähere und weitere Umgebung. Da noch Plätze 
frei sind, bitte ich um Meldung an die Geschäfts
stelle Patenschaft Rastenburg, 423 Wesel. Brüner 
Torplatz 7. Unkosten werden von den Paten ge
tragen, entstehen den Teilnehmern also nicht. 

Sonderstempel gesucht 
Zur 600-Jahr-Feier 1929 gab die Post einen Son

derstempel heraus. Wer kann einen solchen und 
auch andere Rastenburger Post-Sonderstempel 
zur Verfügung stellen? Sie sollen im Nachdruck 
in unserer Heimatstube Wesel zur Aufstellung 
kommen. • 

Einsendungen bitte an Heimat-Kreisgemeinschaft 
Rastenburg, 2060 Bad Oldesloe, Feldstraße 36 

Rückgabe erfolgt auf Wunsch kurzfristig. Besten 
Dank im voraus. 

Heinrich Hilgendorff. Kreisvertreter 
2321 Flehm, Post Kletkamp 

Röfiel 
Anton Sabellek 90 Jahre 

Am 16. Januar 1876 wurde Anton Sabellek in Len-
gainen. Kreis Allenstein, geboren. Was er war und 
im Leben geleistet hat. besagen seine sechs Meister
titel In Allenstein machte er 1903 den Hufbeschlag-
meister. ein paar Jahre danach den Schmiedemei
steries folgte 1924 in Allenstein der Maschinenbau
meister gekoppelt mit dem Kraftfahrzeugmeister 
In Neukuhren absolvierte er 1938 den Fliegerwerk: 
W.ffenmUe?ster1S A b S C h l U ° 1 9 3 9 t n B »"*ofsburg "den 

Bischofsburg war seine langjährig«» Wirkunus 
statte. Am Mühlendamm 8 baute er 924 25 die-mI'-
schinenreparaturwerkstatt. 1908 heiratete er seine 
heute noch lebende Frau Marie, geb Bahr dieT«2J 
drei Söhne schenkte. Während zweTvor* Ihnen Ä 
starben fiel Paul, der des Vaters Nachfolge? wer 
den sollte, am 12. November 1944 an der Ostfront" 
Im Winter 1945 mußte die Heimat vertLsen wer 
den. Ber in-Langwit*. Bruchwit/.si fto 29 c wu.,\l 
die endgültige zweite Heimal. Geblieben ii'nd^hrJ 
der Glaube und die Treue zur H e i m a t « !?IK. J m 

Treffen, an dem er fehlt " c '™at. es gibt kein 

tine neue Wohnung? 
Postbezieher melden ihre Zeitung kurz 

vor einem Wechsel der Wohnung mit der 
neuen Anschrift bei ihrem Postamt um; 
die Post hat hierfür besondere Vordrucke. 
Der allgemeine Postnachsendeantrag 
allein genügt nicht. 

Bei einem Umzug in den Bezirk eines 
anderen Postamts berechnet die Post für 
die Ü b e r w e i s u n g eine Gebühr von 60 Pf. 
Danach stellt das neue Postamt die Zei
tung zu. Wer sichergehen will, erkun
dige sich bei dem Postamt nach dem Vor
liegen der Ü b e r w e i s u n g . Fehlt trotzdem 
einmal eine Nummer, kann sie von der 
Vertriebsabteilung, 2 Hamburg 13, Post
fach 8047, nachgefordert werden. 

Die Kreisgruppe Rödel in Berlin und die Heimat
kreisgemeinschaft Rößel wünschen dem Jubilar und 
seiner Gattin, die am 15. Mai vorigen Jahres ihren 
80 Geburtstag feierte, alles Gute und noch recht 
viele Jahre in Gesundheit und Frieden. Gleichzeitig 
möchte ich ihm im Namen aller Berliner des Krei
ses Rößel für das uns gegebene große Vorbild dan
ken. Wir wollen uns bemühen, ihm nachzueifern. 

Erich Beckmann. Kreisvertreter 
2 Hamburg 22. Börnestraße 59 

Sensburg 
85. Geburtstag 

Im Heimatbrief ist ein Fehler unterlaufen. Lehrer 
Weinert aus Hoverbeck beging nicht seinen Rü., 
sondern seinen 85. Geburtstag. — Außerdem möchte 
ich darauf aufmerksam machen, daß die Einsen
dungen zum Preis-Kreuzworträtsel im Heimatbrief 
bis zum 1. Februar eingehen müssen. 

Albert Freiherr von Ketelhodt. Kreisvertreter 
2418 Ratzeburg, Kirschenallee 11 

c Für Todeserklärungen 3 
Amalie W e d l e r , geb. Mallwitz (geb. 11. Fe

bruar 1872 in Galsdon-Joneiten. Kreis Heydekrug), 
wohnhaft gewesen in Alt-Sellen, Kreis Elchniede
rung, ist verschollen. Sie befand sich im Januar 
1945 auf dei Flucht und soll im Frühjahr 1947 in 
Markthausen (Popelken). Kreis Labiau verstorben 
sein. Es werden Zeugen gesucht, die entweder 
ihren Tod bestätigen oder über ihren Verbleib aus
sagen können. In erster Linie werden folgende Per
sonen, die seinerzeit in Markthausen waren, ge
sucht: Frau H i n d e n b e r g . Frau D e u t s c h 
m a n n . Frau M y k u 11 a , Frau K l e i n und 
Frau H o f f m a n n . 

Zuschriften erbittet die Geschäftsführung der 
Landsmannschaft Ostpreußen. 2 Hamburg 13. Park
allee 86 

r B e s t ä t i g u n g e n 
J 

Wer kann bestätigen daß Erna S c h i r r m a 
c h e r , aus Königsberg, Vorstädtische Langgasse, 
im Jahre 1945 von den Sowjets verschleppt wor
den ist und im Bei nsteinwei k Palmnicken arbei
ten mußte? In erster Linie wird Frau Elsa H u t 
z e l , aus Königsbelg. Vorder- bzw. Hinterlomse, 
gesucht. 

Wer kann bestätigen, daß Erna A n t o n , aus 
Königsberg, Schützenstraße 7. von 1924 bis 1930 als 
Westen-Heimarbeiterin für die Herrenkleiderfabrik 
Louis Herrmann. Königsberg, Vorstädtische Lang
gasse 104, gearbeitet hat? 

Wer kann bestätigen, daß Kurt R e f k e , aus Kö
nigsberg, Blücherstraße 22. von 1925 bis 1937 beim 
Postamt 5 Königsberg und anschließend mit eini-
Ren Unterbrechungen bis etwa 1941 bei fler Firm« 
Baltrusch. Straßenbau und bei der Stadt Könils-
berg. Straßenieinigung. gearbeitet hat? 

Wer kann bestätigen, daß Ernst T r o x aus Oste
rode. Waldau 24, von 1929 bis 1932 bei Elektromeister 
Erich Jakobi. Osterode. Schulstraße, als Kraftfahrer 
beschäftigt gewesen ist? In erster Linie wird die 
seinerzeit dort tätige Buchhalterin. Fräulein G o -
s t e k , aus Osterode, gesucht. 

Zuschriften erbittet die Geschäftsführung der 
Landsmannschaft Ostpreußen 2 Hamburg 13, Park
allee 87. 

Auskunft wird erbeten über . . . 
. . . Lehrer C z w a 1 i n n a , aus Königsberg. 
. . . Erika K e r k o w . geb. Müller (geb. 14. 11. 

1912), aus Königsberg. Sie führte bis etwa 1930/1932 
den Juwelierladen ihres Vaters in Königsberg, 
Unterhaberberg. Nach ihrer Verheiratung soll sie 
entweder auf dem Sackheim oder Roßgarten ge
wohnt haben. Ihre letzte Nachricht war am 3. Ja
nuar 1947 aus Königsberg-Neudamm. Leninstr. 3; 
ferner über Margareta M ü l l e r (geb. 3. 6. 1910), 
aus Königsberg. Weidendamm. Sie war als Büro
beamtin im Stadthaus am Nordbahnhof tätig und 
ist seit 1945 vermißt. 

. . die Brüder Karl-Heinz (geb. 5. 12. 1934) und 
Siegfried (geb. 8. 1. 1929) K i p n i k . aus Ulie
schen. Kreis Neidenburg. Karl-Heinz war zuletzt 
im Waisenhaus in Sensburg und Siegfried befand 
sich in Rastenburg in einem Heim. Die Genannten 
werden von ihrer Schwester Lydia Kipnik gesucht. 

. . . Gustav S t e i n e h a u e r (geb. 9. 10. 1906), 
Melker aus Eichmedien, Kreis Sensburg. Er war 
verheiratet, hatte zwei Kinder und ist zuletzt als 
Soldat in Mecklenburg gesehen worden. 

. Berta W a 1 1 a t . geb. Kornfeld aus Fried
richsdorf. Kreis Wehlau und Therese S c h w ä r m , 
geb. Wallat, aus Migutschen, Kreis Wehlau; ferner 
über Frieda D a u m a n n geb. Wallat. aus Tapiau. 
Kreis Wehlau und Lotte D o n a t geb. Wallat. 
ebenfalls aus Tapiau. 

. . . Karl H e 11 w i g (geb. 11. 1. 1911) aus Schulzen
wiese, Kreis Elchniederung. Seine Eltern besaßen 
in Schulzenwiese einen Bauernhof. 

. . . Anna M i s c h k e , geb. Kloos (geb. 20 . 5 1901) 
aus Königsberg. Friedmannstraße 18 und Fräuie'n 
Hildegard K u l l i c k (geb 31. 10. 1915). aus Kö
nigsberg. Steindamm 110/111. bei Iwanski. Es könnte 
möglich sein, daß sie jetzt verheiratet ist und einrn 
anderen Namen trägt. 

. . . die Geschwister Hildegard (geb. 10 fi !<H«1 
und Irmgard (geb. 19221 R a u t e n b e r g , aus fts-
stenburg. Georgstraße 46. 

. . Käthe T o m u s c h a t (etwa 1910 geboren) h i i 

etwa 1925 in Tilsit wohnhaft gewesen, dann np-n 
Königsberg verzogen. Ihr Vater war Zollbeamter 

Zuschriften erbittet die Geschäftsführung êr 
Landsmannschaft Ostpreußen. 2 Hamburg 13 Pirk
allee RR 

Einbanddecken 
Bezieher, die den Jahrgang 1965 des Ostpreu 

Renblattes binden lassen wollen, können di'1 

Einbanddecken dazu bestellen. Ausführung 
bisher: Ganzleinen schwarz oder dunkelgrün, 
Weißdruck. Titelblatt. Zusendung erfolgt nadi 
Einzahlung des Betrages von 7.80 DM (6.80 DM 
und 1,— D M Versandkosten) auf das Postscheck
konto Hamburg 84 26 für „Das OstpreuBen-
baltt"; die g e w ü n s c h t e Farbe bitte angeben. 
Voreinsendung ist leider nicht zu umgehen. -
Zum gleichen Betrag sind auch Einbandtlecken 
der vorhergehenden J a h r g ä n g e zu haben 

D M OstpreuBenblatt, Vertriebsahtelhmg. 
2 Hamburg 13, Postfach H047 
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Dr. W . Grunert: 

W i e d i e L a n d s c h a f t N a d r a u e n e n t s t a n d . . . 
Vor 14000 bis 17 000 Jahren wurde ihr Boden geformt 

A l l e s E r d r e i c h i n N o r d d e u t s c h l a n d a n d e n G e s t a d e n d e r O s t s e e 
e n t l a n g — u n d d a m i t a u c h d e r B o d e n O s t p r e u ß e n s u n d i n i h m d a s P r e -
g e l g e b i e t — i s t e r d g e s c h i c h t l i c h s e h r j u n g . D a s G a n z e i s t n ä m l i c h 
e i n e S c h ö p f u n g d e r E i s z e i t . 

A hn l i ch w i e heute ü b e r G r ö n l a n d eine Eis 
k a p p e l iegt , d ie j eden W i n t e r dadurch 

neu g e n ä h r t w i r d , d a ß mehr Schnee fällt , als 
i m S o m m e r verdunstet , so w a r auch Schweden 
u n d N o r w e g e n einst unter Eis begraben. D i e 
ser r ies ige, k i lomete rd icke E i skuchen l loß l ang
sam nach den R ä n d e r n h i n ab, w o b e i er T e i l e 
des Unte rgrundes abschliff und zer r ieb . Diese 
Eisdecke reichte ü b e r die heut ige Ostsee nach 
S ü d e n und drang in w i e d e r h o l t e n V o r s t ö ß e n 
bis we i t in den deutschen R a u m vor . A u s den 
m i t g e f ü h r t e n , l o s g e s c h ü r f t e n Fe l sbrocken , d ie 
als F i n d l i n g e ü b e r a l l an der O b e r f l ä c h e l i egen 
oder in dem rest l ichen Lehmsch lamm eingebet
tet s ind, hat man die S t r ö m u n g s r i c h t u n g des 
Eises festgestellt . D ie M e h r z a h l der F i n d l i n g e 
in O s t p r e u ß e n s tammen v o n F e l s b ö d e n des ö s t 
l ichen Schwedens, v o n den A l a n d i n s e l n , aus 
Es t land und dem s ü d l i c h e n F i n n l a n d . A n die 
500 K i l o m e t e r und mehr hat das Eis sie nach 
S ü d e n wandern lassen. 

N u r g ing das nicht s c h ö n glatt und in e iner 
Front vo r sich. O b e r f l ä c h l i c h e S c h m e l z s t r ö m e 
r issen sommers Furchen, s t ü r z t e n ihre v v o n G e -
s ' c in smeh l g e t r ü b t e Gle t schermi lch in Spal ten 
und f r aßen sich unter dem Eis in T u n n e l b ä c h e n 
wei ter , bis sie i r gendwo wiede r gefroren oder 
auch ihre T r ü b e i n Staubecken abs inken l i e ß e n . 
Das geschah nach den R ä n d e r n h in zunehmend, 
so d a ß e i n unentwi r rbares , mehrfach umgear
beitetes Durche inander b e i m sch l i eß l i chen A b 
schmelzen ü b r i g b l i e b . D iese sogenannten End
m o r ä n e n der letzten Eiszei t , d ie v o r e twa 20 000 
fuhren zu Ende g ing , sehen w i r heute in dem 
bal t ischen H ö h e n r ü c k e n , der reich geformt u n d 
s e e n g e s c h m ü c k t die Landschaften v o n H o l s t e i n , 
Pommern und O s t p r e u ß e n durchzieht . 

Nachdem die Gle tscher j ah r t ausende lang un
g e f ä h r d ieselbe Endlage be ibeha l ten und die 
w i r r durcheinandergeschichte ten Endmoranen-
z ü g e zum T e i l mehrere hunder t M e t e r dick auf
g e s c h ü t t e t hatten, folgten Ze i t en rascheren A b 
schmelzens, in denen be i w ä r m e r w e r d e n d e m 
K l i m a der Druck des n a c h d r ä n g e n d e n Eises nach
l ieß , Tote is an O r t und Ste l le schmolz und sich 
d ie G r u n d m o r ä n e n l a n d s c h a f t b i ldete , d ie das 
mit t lere O s t p r e u ß e n aus fü l l t . In a b f l u ß l o s e n G e 
bieten entstanden Staubecken, in denen sich 
schwerer L e h m b o d e n absetzte. 

S p ä t e r formte sich bei e iner K ä l t e s c h w a n 
k u n g w i e d e r eine e i n i g e r m a ß e n stetige Rand
lage des Eises , die O s t p r e u ß e n n ö r d l i c h v o n 
Prege l u n d Inster durchstreicht. Ihre E n d m o r ä 
nen s ind nicht so mach tvo l l w i e d ie jen igen M a -
surens. D i e Schmelzwasser u n d s p ä t e r e n F l u ß 
l äu fe nagten sehr an ihnen, bis die heut ige 
Landschaft geformt war . D ie M o o r g e o l o g e n 
haben durch die Atomforschung s t ichhal t ige M e 
thoden zu r Ze i t be s t immung in d ie H a n d bekom
men. A u f diese W e i s e k ö n n e n w i r heute sagen, 
d a ß e twa v o r 14 000 bis 17 000 Jah ren der Bo
den Nadrauens v o n G o l d a p bis z u m K u r i s c h e n 
Haff geboren wurde . 

* 
Ich habe noch nicht v o m V e r b l e i b der 

Schmelzwasser gesprochen. Sie sammelten sich 
v o r den E n d m o r ä n e n in bre i ten U r s t r o m t ä l e r n , 
v o n denen das l ä n g s t e e twa v o n W a r s c h a u ü b e r 

B e r l i n nach H a m b u r g reicht, und in denen die 
F l ü s s e und heut igen S t r ö m e nur w i e Rinnsa le 
w i r k t e n . In unserer G e g e n d k a m v o n N o r d 
osten her das Wasser , da w o heute die Inster 
fließt, und wandte sich bei der s p ä t e r e n Stadt 
I n s t e r b u r g nach W e s t e n als Prege l -Urs t rom-
tal . A n f ä n g l i c h war das k e i n e inhei t l iches T a l . 
G e n a u wie sich g r o ß e , u n g e b ä n d i g t e S t r ö m e in 
mehrere A r m e te i len, Inseln u m s c h l i e ß e n , ba ld 
der eine, ba ld der andere A r m die Haup tmenge 
des W a s s e r s aufnimmt, sich tiefer e innagt und 
damit seine B r ü d e r t rocken legt, so auch hier. 
D i e S i e m o h n e r I n s e l zwischen N o r k i t t e n 
und Saa lau ist e in solcher Rest zwischen zwe i 
A r m e n , von denen heute nur noch der s ü d l i c h e 
durchgehendes W a s s e r führ t . Be i G e o r g e n 
b u r g w a r es ä h n l i c h ; der Haup t s t rom fließt 
süd l ich des s p ä t e r e n Or tes vo rbe i , w ä h r e n d der 
bei G i l l i s c h k e n abzweigende Sei tenarm den Or t 
n ö r d l i c h umging . Er besteht heute nur noch in 
e iner flachen Senke, die hinter Ne t t i enen w i e 
der in das H a u p t t a l m ü n d e t . 

Es lassen sich in unserer Gegend eine ganze 
A n z a h l solcher ehemal iger , w o h l schon unter 
dem Eis vorgeb i lde te r Furchen erkennen. M a n 

che haben den nacheiszei t l ichen G l i e d e r n des 
F l u ß n e t z e s den W e g gewiesen So streicht zum 
B e i s p i e l eine solche M u l d e aus dem T r a k e h n e r 
R a u m ü b e r G u m b i n n e n w e s t w ä r t s . In der 
G e g e n d v o n N o r b u d e n ist sie ve r fü l l t , w i r d aber 
v o n der A n g e r a p p v o n Sabadzuhnen nach K r a u -
p i schkehmen (Erdmannsruh) benutzt, die sich da 
tief e ingenagt hat. Sie brach dann nach N o r d e n 

durch. D ie alte R inne ist ausgetrocknet, jedoch 
n ö r d l i c h Lu i sen ta l gut zu e rkennen ; sie kreuzt 
den S t r a u c h m ü h l e n t e i c h — süd l i ch v o n Inster
burg — und v e r l ä u f t i m Fors t v o n W a l d h a u s e n . 
Sie w i r d w e i t e r h i n v o n der A u x i n n e benutzt, 
die sich süd l i ch v o n N o r k i t t e n e inen Durchbruch 
nach N o r d e n zum Prege l schuf. D i e flache Eis
ze i t r inne aber zieht unbeir r t w e s t w ä r t s wei ter 
nach G r o ß - J ä g e r s d o r f , dann in leichter Schl inge 
ü b e r A lmenhausen , Ranglacken , Puschdorf nach 
Piaten. In ihr fließt heute e in bescheidenes 
Bächle in , die M e n g e (sprich Menje ) . D a das Pre-
ge l ta l sich v o n Tap lacken bis Pia ten süd l ich 
wendet und dann erst w iede r die west l iche Rich
tung e i n s c h l ä g t , k a n n man w o h l meinen, d a ß 
die vorgenannte M u l d e wei te r die Richtung nach 
W e h l a u vorschr ieb. 

Noch an anderen S te l l en gibt es solche, heute 
v e r s c h ü t t e t e M u l d e n . Es gab zwe i Ursachen, 
durch die sie z u g e s c h l ä m m t und damit fast un
kennt l ich wurden . E i n m a l nagte sich das Prege l -
tal rasch tiefer e in , da es im Sommer v o m n ö r d 
lichen E i s rand her die g r ö ß e r e Wassermenge 
f ü h r t e ; zum anderen schufen die k l e inen Neben
flüsse der S p ä t - und Nacheisze i t vom S ü d e n nach 

N o r d e n D u r c h b r u c h t ä l e r zum Prege l . Das g r ö ß t e 
dieser T ä l e r ist, w ie schon gesagt, das der A n -
g e r a p p , die mehrmals A n l a u f n immt und der 
zuletzt bei Insterburg selbst e in k l e ine re r A b 
fluß v o m s p ä t e r e n S t r a u c h m ü h l e n t e i c h her be
hi l f l ich war . W e i t e r e D u r c h b r ü c h e entstanden 
bei Buba inen und, wie schon e r w ä h n t , bei N o r 
ki t ten. 
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Diese u r s p r ü n g l i c h e n Rinnen der letzten Eis -
und Nacheiszei t enthiel ten ke ineswegs rege l 
m ä ß i g f l i eßende Bäche ; sie erwei ter ten sich stel
lenweise seenart ig und hatten gelegent l ich tie
fere S te l len . Dort waren entweder K o l k e aus
gestrudelt oder es lagen T o t e i s b l ö c k e , oft v o n 
erheblicher G r ö ß e , im Untergrund , die erst Jahr 
hunderte zum Auf tauen brauchten. Der Boden 
sank an diesen S te l len e in . In solchen Teichen 
setzte sich, vor a l l em im W i n t e r , das T r ü b e des 
stehenden Wasse r s als Schluff ab. Dort , wo das 
Wasse r s t r ö m t e , b i lde ten sich b ä n d e r a r t i g e T o n 
schichten, ähn l i ch w ie die Jahres r inge . Bei E r d 
mannsruh an der Kre i sg renze konnte man sie 
in e inem Einschnit t zur A n g e r a p p h inab an die 
hundert fein s ä u b e r l i c h ü b e r e i n a n d e r beobach
ten. * 

In solchen umgelager ten B ö d e n finden sich 
auch Reste v o n T ie ren . V i e l e Dorfschulen be
s a ß e n k l e i n e Sammlungen , z. B . M a m m u t z ä h n e 
aus heimischen K ie sg ruben . E i n r ies iger S t o ß 
zahn wurde in dem g r o ß e n K ie s l age r west l ich 
Kraup i schkehmen gefunden und in das Inster-
burger H e i m a t m u s e u m aufgenommen. Der Zahn 
lag, als er bei der Kiesabfuhr entdeckt wurde , 
e twa 5 m tief in feinem K i e s . Un te r ihm strich 
e in Band von f a u s t g r o ß e n abgerol l ten Steinen. 
M a n kann daraus sch l i eßen , d a ß der Zahn , der 
an beiden Enden b e s c h ä d i g t war , v o n einem 
s tarken St rom mi tgenommen wurde . A l s das 
Wasse r seine Richtung ä n d e r t e , b l ieb er l ie
gen und wurde v o n feinerem G e r ö l l e ingesan-
det. 

M i t der B i l d u n g der D u r c h b r u c h s t ä l e r ä n d e r t e 
sich das b i s l ang recht unfreundliche polare B i l d 
der Landschaft; das heutige F l u ß n e t z entstand, 
und damit w a r die eigentl iche Gebur t N a d r a u 
ens abgeschlossen. 

Manche r l e i F u n d s t ü c k e beweisen, d a ß trotz 
a l ler Rauhhei t damals schon Menschen in die
sem Gebie t lebten. Bei der schweifenden Le
bensweise s ind die Spuren nur schwer zu er
kennen und zu deuten. Striche oder R i t z l i n i e n 
auf Knochen und Ste inen k ö n n e n auch Bißspu
ren v o n Rautb ie ren oder Gletscherschrammen 
sein. Es gibt aber auch u n g e s t ö r t e P l ä t ze , an 
denen sich W e r k z e u g e und Waffen unserer A l t 
vo rde rn erhiel ten, näml i ch unter den M o o r e n . 
Ja , unter den M o o r e n und Torfschichten, dort, 
w o ehedem offenes Wasse r war. Da hatte ir
gendein J ä g e r oder Fischer seine Waffe ver lo
ren, od,er e in Fisch hatte die Harpune mit ge
nommen. K u r z u m , das G e r ä t sank zu Boden . n 
den Faulschlamm und wurde in langen Zei t 
r ä u m e n v o n einer Torfschicht nach der ande
ren bedeckt und b e s c h ü t z t . 

W i e sich Landschaft und K l i m a langsam wan
deln, das w i r d den e inze lnen Genera t ionen in 
ihrer k u r z e n Lebensspanne nicht b e w u ß t , wenn 
w i r auch heute v o n rascher V e r ä n d e r u n g durch 
den Menschen reden. Je wei te r w i r in die V e r 
gangenhei t b l icken, desto mehr fällt uns die 
Behar r l i chke i t der Lebens- und Wirtschaftsfor
men auf. Es ist für den U n k u n d i g e n erstaunlich, 
ja b e s t ü r z e n d , mit welcher Sicherheit , bis auf 
das Jahrhunder t genau, die Moorforsdfcei **kis 
Ä l t e r der e inze lnen F u n d s t ü c k e a n g e l e ö l V e , 
aus Ren- oder Elchknochen bestehend, den M o o 
ren entst iegen. Sie s ind a l le e inander recht ä h n 
lich und h ä u f e n sich um eine Zeit , die in I r en 
fertigen ausgebi ldeten Fo rmen rund zehn bis 
elf Jahr tausende z u r ü c k l i e g t . 

So alt, oder besser gesagt: erdgeschichtlich 
jung ist N a d r a u e n im o s t p r e u ß i s c h e n Raum. 

GUMBINNEN 

SO 
KiLom et er 

Diese Skizze des Verfassers zeigt in großen Zügen den Verlauf der eiszeitlichen Rinnen 
in dem Landstrich am oberen Pregel und der oberen Angerapp. 

Von den zwölf altpreußischen Gauen sind Samland, Natangen und Ermland allgemein be
kannt. Zu den seltener genannten gehört Nadrauen, die Landschalt um den oberen Pregel 
nebst dessen Quellilüssen. Ihr Raum erstreckte sich etwa von den Goldaper Höhen bis zu den 
Urwäldern am Kurischen Hati. 

Unsere Leser 
Die Schi ldkröte aus dem Langsee 

D i e F o l g e 1 des O s t p r e u ß e n b l a t t e s v o m 1. J a 
nuar 1966 brachte e inen Ber icht ü b e r die „Sumpf
s c h i l d k r ö t e n am N i e d e r s e e " . D a w u r d e n Er inne 
rungen an meine K indhe i t s e r l ebn i s s e mi t d ie
sen T i e r e n i n der F ö r s t e r e i E i c h w e r d e r , 
Fors tamt K a l t e n b o r n , K r e i s N e i d e n b u r g , wach. 

Das Fors thaus E i c h w e r d e r l a g zwischen z w e i 
Seen. Der nordwes t l i ch gelegene See, w i r nann
ten ihn Langsee, w a r s t e l l enweise stark ver
sumpft, der ehemal ige O s t t e i l dieses Sees so
gar v o l l s t ä n d i g zugewachsen, e in M o o r . Dor t 
waren Kran iche beheimatet . 

V o m Fors thaus f ü h r t e e in auf S t rauchwerk 
ruhender befest igter Steg in der N ä h e des Sees 
durch das M o o r z u m n ö r d l i c h d a v o n gelegenen 
W a l d t e i l . A n e iner S te l le w a r der Steg v o n 
e inem G r a b e n unterbrochen, der v o m Langsee 
durch das M o o r zum z w e i t e n See f ü h r t e . A u f 
einer Boh le konnte man den G r a b e n ü b e r q u e r e n . 

Einst beglei te te ich me inen V a t e r auf e inem 
G a n g in den W a l d und sprang auf dem genann
ten Steg munter voraus . P lö tz l i ch erschreckte 
mich e in W e s e n , das sich v o n dem Steg ins W a s 
ser des Grabens fa l len l i eß . M e i n V a t e r hatte 
das T ie r auch gesehen u n d belehr te mich, d a ß 
es eine S u m p f s c h i l d k r ö t e se i ; sie sonne sich hier , 
we i l der sonst v o n W a l d umgebene See k e i n e n 
sonnigen Pla tz biete. S p ä t e r g i n g ich oft a l l e i n 
zu der Stel le , um die S c h i l d k r ö t e wiederzuse 
hen, und t a t säch l i ch g l ü c k t e es mir , aus der Ent
fernung zu sehen, w i e sie sich w i e d e r ins W a s 
ser glei ten l i eß . Ich legte mich s tunden lang — 
so k a m es mi r damals jedenfa l l s v o r — auf dem 
Steg auf die Lauer , um die S c h i l d k r ö t e aus der 
N ä h e zu sehen. D i e Sonne brannte auf den 
Rücken , was ich immer als recht w o h l t u e n d 
empfand. W i e d e r hatte ich e i n m a l fast das 
Glück , d ie S c h i l d k r ö t e zu sehen. Ich bemerkte , 
w ie e twas aus dem G r a b e n auf den Steg h i n -
aufkriechen wol l t e . N e u g i e r i g hob ich mich 
empor, und w e g w a r das T i e r . 

M e i n V a t e r , der meine L iebe zu T i e r e n för
derte, brachte i m n ä c h s t e n F r ü h j a h r e ine Sch i ld 
k r ö t e nach Hause . Er hatte sie i r g e n d w i e aus 
dem Langsee — i n dem er F i schere ie r laubnis 
hatte — gefischt. W i r h ie l ten sie e in ige Tage 
i n einer h ö l z e r n e n Waschwanne , und ich hatte 
v i e l Gelegenhei t , das e i g e n t ü m l i c h e T i e r zu be-

schreiben... 
trachten. W i r f ü t t e r t e n sie mit k l e i n e n Fischen, 
d ie d ie S c h i l d k r ö t e v o n mi r nicht nahm, ü b e r 
Nacht w a r e n die F i sch le in jedoch verzehrt . N a c h 
e in igen T a g e n durfte ich sie an der A n l e g e 
stel le v o n V a t e r s K a h n wiede r in F re ihe i t set
zen. 

Der P la tz an d iesem K a h n wurde hinfort e in 
be l ieb ter Sp ie lp la t z für meine Schwester u n d 
mich. Ich hoffte, die S c h i l d k r ö t e w iede r ma l zu 
sehen, was aber nicht geschah. In das flache 
W a s s e r des Langsees g ingen w i r nicht. Dor t h i e l 
ten sich v i e l e B lu t ege l auf, u n d z w a r die „ m e d i 
z in ischen" , d ie bunt gestreiften. 

E ichwerder , mi t ten im W a l d e gelegen, w a r 
mi r e in Paradies der T ie re . Hasen , Rehe, Igel 
belauschte ich, beobachtete den Storch auf dem 
Scheunendach und war ungeha l ten d a r ü b e r , d a ß 
im F r ü h l i n g oft K ä m p f e um das N e s t stattfan
den. N i rgends sah ich wiede r so v i e l e M e h l 
schwalbennester w i e an den beiden G i e b e l n des 
S t a l l g e b ä u d e s . Das Zwi t schern dieser Schwal 
ben k l i n g t mi r noch in den O h r e n . Im S p ä t s o m 
mer s a ß e n sie nach Sonnenaufgang auf der Ost
seite des Scheunendaches, w o h l auf jeder Pfan
ne eine, und b e g r ü ß t e n j ube lnd die w ä r m e n d e 
Sonne. 

Pau l L e m k e 
282 Bremen-Vegesack , Lobbendorfer F l u r 6 

D ie W i e d e r h o l u n g der Schlacht bei P r . - E y l a u 

In der A u s g a b e v o m 1. Januar 1966 las ich mit 
Interesse die E r inne rung an die W i e d e r h o l u n g 
der Schlacht v o n P r . -Ey l au , w e i l ich sie p e r s ö n 
lich mitgemacht habe. 

A m 6. Februar 1907 r ü c k t e me in Truppen te i l , 
die 3. E s k a d r o n des K ü r a s s i e r - R e g i m e n t s Gra f 
W r a n g e l unter F ü h r u n g ihres Ri t tmeis ters Eber
hard F re ihe r r v o n Tet ten zu dieser „ Ü b u n g " aus 
und bezog in der Kreuzbu rge r G e g e n d Quar t i e r 
A m 7. Februar f rüh wurde aufgesessen und bei 
reichlich v i e l K ä l t e und Schnee der M a r s c h in 
Richtung P r . - E y l a u angetreten. Ich bekam den 
Auf t rag , mit sechs K ü r a s s i e r e n die Nachhut zu 
ü b e r n e h m e n , folgte der M a r s c h k o l o n n e und 
sol l te sie v o r e twaigen Ü b e r f ä l l e n usw. sichern. 
W ä h r e n d des Marsches konnte ich meinem 
f r ü h e r e n Eskadron-Kameraden , dem Bauern 
E m i l Peter aus H u s s e h n e n , e inen G r u ß 
br ingen, den er mit einer Flasche Schnaps für 
meine sechs K ü r a s s i e r e e rwider te . A l s o vorers t 

re in in die Packtasche und wei te r durch das ver 
schneite Pasmar ta l . In A b s t ä n d e n habe ich drei 
K ü r a s s i e r e mit M e l d u n g e n abgeschickt. 

A l s es dann so auf 12 U h r g ing und die Trup
pen den „ K a m p f p l a t z " erreicht hatten, w a r mein 
A u f t r a g e r fü l l t und ich begab mich mit meinen 
rest l ichen dre i Rei te rn i n m e i n schon vo rhe r be
kanntgegebenes Qua r t i e r zum Bauern Krause i n 
K u t s c h i t t e n , w o mich dann e in echt ost
p r e u ß i s c h e r G r o g auftaute. W e i l sich aber k e i n 
Soldat i m Qua r t i e r v o r Beend igung der Ü b u n g 
a u ß e r h a l b der G e b ä u d e sehen lassen soll te , 
habe ich v o n der Scheune aus durch die Bretter
r i tzen den A b l a u f der „Schlacht" sehr gut be
obachten k ö n n e n . D i e damal igen Truppen v o n 
1807 w a r e n durch w e i ß e , gelbe u n d rote F l aggen 
markier t , so d a ß der V e r l a u f der „ u n e n t s c h i e 
den" ver laufenden Schlacht, gut verfolgt wer
den konnte , die schon v o r Einbruch der D u n k e l 
heit beendet wurde . 

Unsere Quar t i e r swi r t e , H e r r und F r a u Krause , 
haben sich in lobenswer te r W e i s e um unser 
W o h l e r g e h e n b e m ü h t , so d a ß ich sie heute noch 
i n guter E r inne rung habe. 

A m n ä c h s t e n Tage t rabten w i r dann w iede r 
unserer G a r n i s o n K ö n i g s b e r g zu. 

W e r m a g v o n den T e i l n e h m e r n des 7. Februar 
1907 jetzt noch leben? 

G e o r g H a u p t m a n n 
Leutnant a. D. des ehem. K ü r a s s i e r - R e g i 
ments G r a f W r a n g e l (Ostpr.) N r . 3 
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KULTURNOTIZ 
D e n Johann-Wenze l -S tami t z -P re i s (ostdeut

schen M u s i k p r e i s ) in H ö h e v o n 5000 D M v e r l i e h 
das Preisger icht der K ü n s t l e r g i l d e dem in Stutt
gart seit seiner Flucht 1923 aus R u ß l a n d leben
den, 1891 i n K a s a n geborenen K o m p o n i s t e n Pro
fessor R u d o l f v o n A l b r e c h t . 

Der A n e r k e n n u n g s p r e i s i n H ö h e v o n 2000 
D - M a r k fiel an D r . F r i e d r i c h W e l t e r , 
L ü n e b u r g . Er wurde 1900 in E y d t k u h n e n gebo
ren, studierte K l a v i e r s p i e l , M u s i k t h e o r i e und 
K o m p o s i t i o n am K ö n i g s b e r g e r K o n s e r v a t o r i u m 
und an der A k a d e m i e in B e r l i n (Meis te rk lasse 
tür K o m p o s i t i o n bei G e o r g Schumann), M u s i k 
wissenschaft bei W o l f f und p romov ie r t e 1923 
zum Dr. p h i l . ü b e r „Sp ie l e u n d K o m p o s i t i o n für 
mehrere O r g e l n " . A b 1927 lebte er i n B e r l i n 
als freier Komponis t , M u s i k p ä d a g o g e und M u 
sikschrif ts tel ler ; nad i dem Kr iegsd iens t in Lü
neburg. Sei t 1950 ist er Bez i rks le i t e r N iede r 
sachsen im Deutschen M u s i k v e r b a n d und Her 

ausgeber der Verbandszei tschr i f t „Der M u s i k e r " 
in H a m b u r g . 

D e n F ö r d e r u n g s p r e i s in H ö h e von 2000 D M 
e r h ä l t N i k o l a u s G l a s s e i , M ü n c h e n Gr 
wurde 1920 in Budapest als Sohn eines sude
tendeutschen M u s i k e r s geboren. 1964 ü b e r s i e 
delte er v o n A g r a m in die Bundesrepul 1 k 
Deutschland. 

D ie Pre ise werden am 12. M a i im W e i ß e n 
Saa l des Stuttgarter Schlosses in einem Festakt 
ü b e r r e i c h t , an den sich e in Festkonzer t an
sch l ieß t . 

F ü r Studenten: 

Drei Monate nach Kanada 
Junge O s t p r e u ß e n , d ie an einer deutschen 

Hochschule studieren, haben in d iesem Jahr die 
M ö g l i c h k e i t , an e inem Studentenaustausch mit 
K a n a d a te i lzunehmen, den die Deutsch-Kanadi 
sche Gesellschaft (Hannover) veranstal tet . Der 
Aufen tha l t i n K a n a d a dauert dre i Mona t e . Z w e i 
M o n a t e so l l en die Studenten e twa im Rahmen 
ihrer Fachr ichtung in der kanadischen Wirtschaft 
arbei ten, e in M o n a t steht zur freien V e r f ü g u n g 
für Re i sen in k l e i n e n G r u p p e n oder mit den Fa 
m i l i e n , i n denen die jungen Deutschen unterge
bracht werden . Im vergangenen J a h r brachten 
z u r ü c k k e h r e n d e Studenten sogar Ersparnisse 
v o n ih ren v e r h ä l t n i s m ä ß i g hohen kanadischen 
L ö h n e n nach Hause . 

Voraus se t zungen für die Te i lnahme an dem 
Aus tausch s i n d : Deutsche S t a a t s b ü r g e r s c h a f t , 
S tud ium an e iner deutschen Hochschule und be
standenes V o r e x a m e n , V o l l e n d u n g des 21. Le
bensjahres, g e l ä u f i g e Kenn tn i s der englischen 
u n d f r a n z ö s i s c h e n Sprache, menschliche und aka
demische W ü r d e , be i m ä n n l i c h e n Bewerbe rn 
m ö g l i c h s t abgeleisteter Wehrd iens t , ferner ein 
Notgroschen v o n e twa 400 D M . 

Bewerbungen s ind m ö g l i c h s t ba ld zu richten 
an D i r e k t o r H o r s t F r i s c h m u t h (P rä s id i a l 
mi tg l i ed der Deutsch-Kanadischen Gesellschaft), 
3 H a n n o v e r , Sonnenweg 28, T e l . 0511/81 35 79. 
D ie Bewerbungen so l len a u ß e r e inem Lebens
lauf mit Dar s t e l lung der b i sher igen A u s b i l d u n g 
und des gedachten Berufsweges e in kurzes 
Schreiben an die Deutsch-Kanadische G e s e l l 
schaft enthalten. In diesem Schreiben k ö n n e n 
W ü n s c h e hinsicht l ich des Arbe i t sp la tzes u n d des 
Einsatzes im englisch oder f ranzös i sch sprechen
den T e i l Kanadas angegeben werden, ebenso 
H i n w e i s e ü b e r eine etwa bekannte Arbe i t s s t e l l e 
oder Wohnadresse . 
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BERLIN 
Vorsitzender der Landesgruppe Berlin: Dr. Matthee, 

1 Berlin SW 61, Stresemannstr. 90—102 (Kuropa-
haus). Telefon 18 07 11. 

3S. Januar. 15 Uhr. Heimatkreis Goldap, Kreistreffen 
im „Gesellschaftshaus Heumann". 1 Berlin 65, 
Nordufer 15, Bus 16, U-Bahn Amruner Straße. 
15 Uhr, Heimatkreise Labiau/Samland, Kreistref
fen im „Haus der ostdeutschen Heimat", Saal 110, 
1 Berlin 61. Stresemannstraße 90—102. Busse 24, 
29, 75, U-Bahn Hallesches Tor. 

3». Jan. 16 Uhr, Heimatkreis Tilsit-Stadt, Tilsit-
Ragnit/Elchniederung, Kreistreffen mit Jahres
hauptversammlung in „Charlottenburger Fest
säle", 1 Berlin 19, Königin-Elisabeth-Straße 41. 
Busse AS 1. A 10, A 65, A 74, U-Bahn Kaiser
damm. 
18 Uhr, Heimatkreise Heilsberg/Braunsberg, Fa
schingsfeier (Kappen- und Kostümfest), „Brau-
haussäle", 1 Berlin 62, Badensche Straße 52, Busse 
Nr. 4, 16, 25, 73, 74. 

Adventsfeier der ostpreußischen Frauen 
Zu einer stimmungsvollen Adventsfeier hatten sich 

die ostpreußischen Frauen im Dezember im Jakob-
Kr.iser-Saal des Hauses der ostdeutschen Heimat 
versammelt. Die Vorsitzende, Frau Bethke, gab 
ihrer Freude über den zahlreichen Besuch Aus
druck. Sie konnte an den langen, mit Tannengrün 
und Kerzen festlich dekorierten Tischreihen neben 
vielen Kreisbetreuern auch den Vorsitzenden der 
Berliner Landesgruppe, Dr. Matthee und Frau, be-
g ;'.1en. Das Programm war von den Frauen zu
sammengestellt. Eingeleitet mit einem Flötenspiel 
und Weihnachtsliedern des Tilsiter Frauenchors 
unter Frau Haveneth erstand aus Gedichten, Vor
lesungen und gemeinsamem Gesang das Bild der 
heimatlichen Weihnacht, oder wie die Mohrunger 
Kr?:sbetreuerin, Frau Rann, in einem eigenen Ge
dicht es ausdrückte, das Bild der „Heimat zu 
Hause", wie wir es auch nach 20 Jahrer. der Tren
nung in frischer Erinnerung behalten haben. Frau 
Rann wies in einer kurzen Ansprache darauf hin, 
daß heute die ideellen Werte der Weihnacht mehr 
und mehr den materiellen Dingen untergeordnet 
würden. Wir seien dadurch nicht glücklicher ge
worden. Dr. Matthee dankte den Frauen für ihre 
im vergangenen Jahr geleistete wertvolle Arbeit. 
Die Frauengruppe sei sozusagen zum Motor der 
ganzen landsmannschaftlichen Arbeit in Berlin ge
worden. Allein die Leistung des Tilsiter Frauen
chors rechtfertige das Bestehen dieses Zusammen
schlusses. Dr. Matthee betonte abschließend, daß 
unsere Arbeit trotz vieler Anfeindungen nicht ohne 
Erfolg geblieben sei. Als besondere Pluspunkte wer
tete er die Reaktion auf die Denkschrift der EKD 
und die Audienz einer Vertriebenen-Abordnung 
beim Papst. Das habe die Gewißheit gegeben, daß 
wir bei unserm Eintreten für die Heimat mehr 
Freunde haben, als wir angenommen hätten. -rn 

HAMBURG 
Vorsitzender der Landesgruppe Hamburg: Otto 

Tintemann. 2 Hamburg 33, Schwalbenstraße 13. 
Geschäftsstelle: Hamburg 13, Parkallee 86, Tele
fon 45 25 41 i 42. Postscheckkonto 96 05. 

B e z i r k s g r u p p e n 
Wandsbek: Sonnabend, 15. Januar, 19.30 Uhr, im 

Gesellschaftshaus Lackemann, Wandsbek, Hinterm 
Stern 14 (am Wandsbeker Markt), Kappenfest mit 
Tanz- und Unterhaltungsprogramm. Alle Landsleute 
und Gäste, auch aus anderen Stadtteilen, besonders 
die Jugend, sind dazu herzlich eingeladen. 

Fuhlsbüttel: Montag, 17. Januar, 19.30 Uhr im Bür
gerhaus, Hamburg 62-Langenhorn, Tangstedter 
Landstraße 41 (U-Bahnhof Langenhorn-Mitte), Mo
natszusammenkunft mit Dia-Vortrag „Eine Reise 
durch Ost- und Westpreußen". Gäste sind willkom
men. 

Ilarburg-Wilhelmsburg: Freitag. 21. Januar. 20 Uhr, 
im Hotel „Fernsicht". Vahrenwinkelweg 32, Heimat
abend. Jugendliche ab 12 Jahren sind herzlich ein
geladen. 

Lokstedt/Niendorf/Schnelsen: Sonnabend, 22. Ja
nuar, 19.30 Uhr, Niendorfer Hof, Kollaustraße 120 
(Straßenbahnlinien 2 und 4), Monatszusammenkunft 
mit Lichtbildervortrag aus unserer alten Heimat. 
Um recht rege Beteiligung wird gebeten. 

H e i m a t k r e i s g r u p p e n 
Heiligenbeil: Sonntag, 30. Januar, 15.30 Uhr, im 

Restaurant „Feldeck", Feldstraße 60, nächste Zusam
menkunft, wozu wir alle Landsleute heute schon 
herzlich einladen. Nähere Einzelheiten lesen Sie in 
der nächsten Folge des Ostpreußenblattes. 

Das Liliencron-Kilmtheater, Hamburg-Othmar
schen, Beseler Straße 21, zeigt am Donnerstag, 20. Ja
nuar, den Film „Deutsche Heimat im Osten". An
fangszeiten 15.45. 18.15 und 20.45 Uhr. Eintrittspreis 
auf allen Plätzen 2 DM. Der Besuch wird empfohlen. 

NIEDERSACHSEN 
Landesgruppe Niedersachsen e. V., Geschäftsstelle 

3 Hannover, Königsworther Straße 2, Postfach 
Nr. 3703, Telefon 71 46 51, Postscheckkonto Han
nover 1238 00. 

Gruppe Süd: Richard Augustin, 3370 Seesen (Harz), 
Bismarckstraße 10, Telefon 8 29. Geschäftsstelle 
wie oben. 

Gruppe Nord: Friedrich Wilhelm Raddatz, 318 Wolfs-
bHrg, Alte Landstraße 18, Tel. 40 45; Geschäfts
stelle: 318 Wolfsburg, Alte Landstraße 18. Konto 
Nr. 160 019 Kreissparkasse Gifhorn. Hauptzweig
stelle Wolfsburg. 

Gruppe West: Fredi Jost, 457 Quakenbrück. Hase
straße 60, Telefon 5 17; Geschäftsstelle: 457 Qua
kenbrück, Hasestraße 60. Rankkonto Landesspar
kasse zu Oldenburg, Zweigstelle Cloppenburg, 
Konto Nr. 2 620. 

Große Werbeveranstaltung der Gruppe Nieder
sachsen-West 

Westerstede — Die gegenwärtige politische Situa
tion macht es uns allen zur Bedingung, daß auch 
im neuen Jahr der organisatorische Aufbau inner
halb der ostpreußischen Lebensgemeinschaft weiter 
gefestigt werden muß, und so sollte jeder noch 
abseits stehende Landsmann in naher Zukunft Mit
glied der Organisation der Ostpreußen werden! 
Die erste Gelegenheit hierfür gibt die Gruppe 
Niedersachsen-West mit einer großen Werbeveran
staltung am Sonnabend. 29. Januar, um 19.30 Uhr 
in sämtlichen Räumen des Hotels Busch in Wester
stede. Im Mittelpunkt eines ausgewählten Pro
gramms steh; die Rede des stellv. Sprechers der 
Landsmannschaft Ostpreußen. Egbert Otto (Ham-
hurg). der zu den aktuellsten heimatpolitischen und 
organisatorischen Aufgaben Stellung nehmen wird. 
Ferner wirken mit: Der Ostpreußen-Chor Osna
brück unter der Leitung von Dr. Max Kunellis, 
das jugendliche ostpreußische Akkordeon-Talent 
Manfred Endlicher, sowie der Westersteder Fan
faren- und Spielmannszug. Den Abschluß der Ver-
nnstaltung bildet ein Festball, zu dem die aus dem 
Regierungsbezirk Osnabrück gut bekannte Attrak
tionskapelle der „Rhythmiker" spielt. Der Eintritts
preis für die Gesamtveranstaltung beträgt 2,— DM, 
für Rentner 1,— DM. Die Nachbargruppen und 
-Kreisgruppen von Westerstede wie Leer. Norden. 
Aurich. Jever. Heidmühle. Varel. Oldenburg und 
Rad Zwischenahn sind neben den Landsleuten 
aus dem Ammerland herzlichst eingeladen! 

F r e d i J o s t , Landesvorsitaender 
Bekannt ma< Illing 

Es wird hierdurch bekanntgegeben, d?ß mit Wir
kung vom 1. Januar 1966 gemäß § 6 der Satzung der 
Landsmannschaft Ostpreußen. Landesgruppe Nieder
sachsen e. V.. für diesen Verein der Vorsitz auf den 
Landesgruppenvorsitzenden-Silri. Richard Augustin, 
übergegangen Ist. 

Hannover — Die Gemeinschaft junges Ostpreußen 
hatte zum Jahresende zu einer Arbeitstagung nach 

Altenau (Harz) eingeladen, an der auch Jugend
liche aus Hildesheim und Goslar teilnahmen. Auch 
einzelne junge Ostpreußen aus anderen Kreisen 
Niedersachsens waren nach Altenau gekommen. 
Damit sieh die Teilnehmer zunächst untereinander 
kennenlernen konnten, wurden Gesellschaftsspiele 
und Volkstänze veranstaltet und gemeinsam ge
sungen. Wolf Genß hielt einen Vortrag über die 
Jugend hüben und drüben. Eine rege Diskussion 
schloß sich an. Auch der Jugendreferent für Nie
dersachsen-Süd Joachim Pangritz, war erschienen 
und sprach zu den Jugendlichen über die Geschichte 
Ostpreußens und über die Aufgaben der Jugend 
in der Landsmannschaft. Eine sich anschließende 
Aussprache zeigte, wie sehr die Jugend an unserer 
Heimat interessiert ist. Der stellvertretende Lan
desgruppenvorsitzende Ernst Rohde mit Gattin und 
Kindern nahmen ebenfalls an der Tagung teil. Für 
sämtliche Teilnehmer gab es genügend Gelegenheit 
zum Skilaufen oder zu Wanderungen durch die win
terliche Landschaft. Mit einer gemeinsamen Sil
vesterfeier wurde die Arbeitstagung beendet. — 
Die Frauengruppe traf erstmalig im neuen Jahr 
zusammen. Nach einführenden Worten von Frau 
Lieselotte Bodeit. die einen Plan für das Jahr 1966 
gab. las Frau Großmann das Gedicht Agnes Mie-
gels ..Unsere Stadt die Krone trug". Höhepunkt war 
der Vortrag der Bundesfrauenreferentin beim 
BdV-Bonn. Frau von Loesch. Sie vermittelte aus 
Briefen und Berichten ein erschütterndes Bild über 
das Leben der noch in unseren Ostprovinzen ver
bliebenen Deutschen, ebenso der Deutschen in Un
garn. Bulgarien. Rumänien Tschechoslowakei und 
Jugoslawien die unter den schwierigsten Lebens
bedingungen und Demütigungen dort vegetieren, 
und die die verzweifeisten Anstrengungen machen, 
ihr Deutschtum aufrecht zu erhalten. Der Vortrag 
fand ein starkes Echo bei allen Zuhörern. 

Heidmühle — In der Gaststätte Warntjen trafen 
sich die Mitglieder der Gruppe zu einer weihnacht
lichen Feier. Vorsitzender Harry Drewler be
grüßte die Landsleute. Mit Gedichten und Liedern, 
dargebracht von den Kindern der Mitglieder, fand 
die Feierstunde einen schönen Rahmen. Bei einer 
Kaffeetafel führten die Kinder ein Spiel auf, das 
bei allen Teilnehmern viel Freude auslöste. Das 
gemütliche Beisammensein diente dem Austausch 
lieber Erinnerungen. — Am großen ostpreußischen 
Werbeabend der Gruppe Niedersachsen West am 
29. Januar. 19.30 Uhr. im Hotel Busch in Wester
stede wird die Gruppe mit einer Abordnung teil
nehmen. 

Lehrte — Bei der Vorweihnachtsfeier im Parkhotel 
hielt Vorsitzende Frau Neumann die Ansprache, in 
der sie der Heimat gedachte. Kinder und Mitglieder 
der Frauengruppe trugen Lieder und Gedichte vor. 
Das Laienspiel der Kindergruppe „Gosel, die Weih
nachtsgans" und ein Zwiegespräch erhielten viel 
Beifall. Den Abschluß bildete die Bescherung für die 
Kinder und die Alten. 

Salzgitter — Der Ostdeutsche Arbeitskreis der 
Volkshochschule Salzgitter lädt für den 1. Februar, 
20 Uhr, in die Amselstiegschule in Lebenstedt ein. 
Lm. Staff zeigt etwa 40 Aufnahmen aus dem heu
tigen Allenstein. die zwischen 1955 und 1965 gemacht 
worden sind. Zuvor wird über die heutige Lage 
in Allenstein und Umgebung berichtet. 

Uetze — Bei der Weihnachtsfeier im Gasthaus zur 
Post sprachen Vorsitzender Bleck und Kreisgruppen
vorsitzende Frau Neumann. Nach der Kaffeetafel 
beschenkte der Weihnachtsmann die Kinder. Ein 
Film über Ostpreußen beendete die Feier, die von 
Akkordeonspielern der Kindergruppe verschönt 
wurde. 

NORDRHEIN-WESTFALEN 
Vorsitzender der Landesgruppe Nordrhein-West

falen: Harry Poley, 41 Duisburg, Duissernstrane 
Nr. 24, Telefon 33 55 84. Stellvertreter: Erich 
Grimoni, 493 Detmold. Postfach 296. Geschäfts
stelle: 4 Düsseldorf, Duisburger Straße 71, Te
lefon 48 26 72. 

Bochum — Die Frauengruppe kommt am 18. Ja
nuar, 15 Uhr, in der katholischen Mütterschule, 
Vödestraße 37, zusammen. Gemeinsame Geburtstags
feier mit anschließendem Filmvortrag. — Am 10. 
Februar, 19 Uhr, Frauengruppenabend mit Fleck
essen bei Hasselkuss. 

Düren — Heimatabend am 15. Januar. 19.30 Uhr, 
im Lokal „Zur Altstadt", Steinweg 8. 

Düsseldorf — Nahezu 400 Landsleute nahmen an 
der Vorweihnachtsfeier der Kreisgruppe teil. Der 
Ostpreußenchor unter seinem Dirigenten Löffler, 
ein sudetendeutscher Singkreis, das Chromonika-
Orchester Last, zahlreiche andere Beiträge und 
schöne Filme aus der Heimat umrahmten den 
Abend. Alle Besucher erhielten einen Königsberger 
Marzipangruß und über 100 Altchen und Sozial
rentner waren, dank reichlich eingegangener Spen
den, Gäste bei der Kaffeetafel. Vorsitzender Ma-
tull gab in seiner Ansprache einen Rückblick auf 
die Weihnachtsfeier vor 20 Jahren und bat. auch 
im neuen Jahr treu zur Heimat zu stehen. 

Mönchengladbach — Am 15. Januar 20 Uhr, Kap
penfest in der Gaststätte Bündgen, Brunnenstraße 
Nr. 71/73. Eintritt 1— DM. — Die Weihnachtsfeier 
gestaltete auch in diesem Jahre wieder die Frau
engruppe unter Frau Tall und Frau Hüge. Die 
Ansprache hielt Pfarrer Preugschat. 

Neuß — Über 400 Landsleute hatten sich zur letz
ten Veranstaltung des Jahres, der Adventsfeier, im 
Kolpinghaus eingefunden. Zu Beginn riefen zwei 
Filme über Königsberg und die Nehrung Erinnerun
gen an die Heimat wach. Nach der Ansprache des 
Vorsitzenden Wilhelm Matull erfreuten das Chro-
monika-Orchester Last, der Ostpreußenchor, die DJO 
und der Sudetendeutsche Singkreis mit Liedern, 
Volkstänzen und Rezitationen. 

Plettenburg — Heimatabend im Januar fällt aus. 
Dafür am 29. Januar. 20 Uhr. in der Schützenhalle 
Heimatfest mit dem BdV. — Am 12. Februar. 20 
Uhr. Heimatabend im Deutschen Haus in Eiring
hausen. 

Pfarrer Bruno Moritz zum Gedenken 
W o 

die immer es um O s t p r e u ß e n und um 
os tp reuß i sche Heimat gegangen ist, zahlte ein 
Mann zu den Treuesten unter den Treuen, der 
in weitesten Kreisen der Provinz gleich bekann 

rers Mar t in -Ul r ich Reuter in 
letzten Schlummer ge 

M o r i t z mit 

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

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

Alzey — Am 15. Januar, 20 Uhr, findet in der Aula 
des Aufbau-Gymnasiums. Ernst-Ludwig-Straße 47 
bis 49. gegenüber dem Landratsamt, Lichtbildervor
trag „Ostpreußens Beitrag zur deutschen Kultur" 
von Dr. Helmut Neubach. Alle Ostpreußen aus den 
Kreisen Bingen und Alzey werden hierzu einge
laden. 

HESSEN 
Vorsitzender der Landesgruppe Hessen und Ge

schäftsstelle: Konrad Opitz, 63 Gießen. An der 
Liebigshöhe 20. Telefon-Nr. 06 41/7 37 03. 

Gießen — Am 19. Januar. 19.30 Uhr, Fleckessen im 
„Löwen", Neuenweg. Anschließend zeigt Lm. Knorr 
Farbdias von den Veranstaltungen der Kreisgruppe 
im verflossenen Jahr. — Bei der Kinder-Weihnachts
feier konnte jedes Kind mit einer Bunten Tüte be
dacht werden. Die Feiergestaltung besorgte Erika 
Schibura. Die Adventsfeier der Erwachsenen hatte 
einen Uberfüllten Saal zu verzeichnen. Lm. Mili-
tär-Oberpfarrer Czekay sprach über Heimat und 
Advent. Jugendlicher Nachwuchs der Kreisgruppe 
gestaltete den stimmungsvollen Rahmen mit Kla
vier. Tiompete und Flöte: Mathias Schibura Det
lef und Gabriele Thiel. — Auf dem gut besuchten 
Treffen der Frauen im Januar zeigte Käthe Knorr 
Farbdias von einer Spanienreise und gab dazu 
einen Erlebnisbericht. Künftig treffen sich die 
Frauen 'mmer am 1. Montag im Monat in der 
„Mohrunger Stube" der Kongreßhalle. 

M a u e n h e i m 
Bayern, die Augen zum 
schlössen hat. 

Seine Vaterstadt, an der Bruno 
g r o ß e r Liebe gehangen hat, war Gumbinnen, 
wo er am 28. September 1897 als der J ü n g s t e 
neben zwei Brüde rn und einer Schwester ge
boren worden ist. Sein ä l t e r e r Bruder Fri tz M o 
ritz, der zuletzt Pfarrer in Chr is tburg gewesen 
und schon in jungen Jahren verstorben ist, durf
te noch manchem seiner einstigen Gemeinde
glieder bekannt sein. Seine Schwester Liesbeth 
Mor i t z wurde s p ä t e r die Ehefrau des Pfarrers 
A r n o l d Freyer aus Canditten, der nachmals der 
letzte Superintendent in Landsberg (Os tp r eußen ) 
geworden ist. Bruno Mor i t z besuchte naturge
mäß auch die Schulen seiner Vaterstadt und 
hat dort auch bereits im Anfang des Ersten 
Wel tkr ieges die Reifeprüfung abgelegt. Unmit
telbar danach trat er in den Heeresdienst ein, 
der ihn schließlich in f ranzösische Kriegsgefan
genschaft führ te . A u s dieser entlassen, folgte 
er dem Beispiel seines Bruders und studierte 
in K ö n i g s b e r g Theologie. Er selbst hat berich
tet, d a ß der Entschluß, gerade dieses Studium 
zu ergreifen, in seinem Herzen schon damals 
gereift sei, als er nach den Kämpfen bei G u m 
binnen am Anfang des Ersten Wel tkr ieges das 
Grab seines ä l t e s t en gefallenen Bruders gesucht 
hübe . Im Anbl ick der vielen S o l d a t e n g r ä b e r , an 
denen ihm sein W e g v o r ü b e r g e f ü h r t habe, sei 
in ihm die Frage aufgebrochen, ob Grab und 
Vergäng l i chke i t wi rk l i ch das letzte w ä r e n , was 
Menschen zu erwarten hatten. Im Nachsinnen 
ü b e r diese Frage sei in ihm der Auftrag g roß 
geworden, dem offenbaren Augenschein das 
N e i n des christlichen Glaubens entgegenzustel
len. M i t Recht meinte er, diesen Auftrag im 
Dienst eines christlichen Predigers ausrichten 
zu k ö n n e n , und so studierte er evangelische 
Theologie, um sich für den Dienst christlicher 
V e r k ü n d i g u n g vorzubereiten. 

Nach Ablegung der theologischen Prüfungen 
l ieß er sich am 30. März 1924 in der Schloßkir
che in K ö n i g s b e r g für das A m t eines evangel i 
schen Predigers ordinieren. Seine erste Pfarr
stelle, die ihm am 1. Januar 1925 zutei l wurde, 
war Wi t t igwalde im Kirchenkreis Hohenstein. 
Hie rh in führte er auch seine junge Gat t in heim, 
die ihm lebenslang eine treue und übe r die M a 
ß e n fürsorgl iche Lebensge fäh r t i n gewesen ist. 
Es war dies Lisa Sallet, die Tochter des Semi
narlehrers Sallet aus Osterode. Da sie schon 
als Mädchen sehr tatig in der Jugendbewegung 
gewesen war, konnte es nicht anders sein, als 
daß sich auch die jungen Ptarrersleute in Wit
t igwalde mit besonderem Eifer der Arbe i t an 
der Jugend widmeten. 

Unter dem g r ü n e n W i m p e l der o s t p r e u ß i s c h e n 
J u n g m ä d c h e n b ü n d e sammelten sich damals in 
Wi t t igwalde ü b e r a u s zahlreiche junge Mädchen , 
die heute noch dankbar als Frauen an diese 
fröhliche Gemeinschaft miteinander zu rückden 
ken. Leider zog bald mancherlei Krankhei t in 
das Pfarrhaus in Wi t t igwa lde ein und machte 
ärzt l iche Hi l fe notwendig. 

Da der Kirchenort zwar landschaftlich beson
ders re izvo l l gelegen, aber v o n Stadt und Eisen
bahn sehr weit entfernt lag, sah sich Pfarrer 
Mor i t z leider gezwungen, recht bald auf einen 
Wechsel des Wohnor ts Bedacht zu nehmen. Er 
fand ihn im benachbarten Geierswalde, Kre i s 
Osterode. Hier erwartete Pfarrer M o r i t z ein 
ausgedehntes Arbeitisfeld. Neben der Haupt
kirche waren ja noch vier weitere F i l i a lk i rchen 
bzw. Predigtstellen zu besorgen. Indes unterzog 
sich der junge Pfarrer w i l l i g und gern aller A r 
beit, die auf ihn zukam und die darauf abzielte, 
das Evangel ium von Jesus Christus seinen Ge
meinden nahezubringen. Dabei durfte er mit 
Freude erleben, daß sich nicht nur die Gutsher
ren mit ihren Famil ien , sondern auch die Guts
arbeiter und ihre A n g e h ö r i g e n fleißig unter sei
ner Kanze l sammelten. 

Nicht genug damit, l ieß sich Pfarrer M o r i t z 
auch noch für die Taubstummenseelsorge in den 
Kreisen Al lens te in , Osterode und Neidenburq 
ausbilden und hat in r e g e l m ä ß i g e n Z e i t a b s t ä n 
den auch noch Gottesdienste mit Taubstummen 
abgehalten^ Bei solcher Gelegenheit saß er nach 
der Andacht nur zu gern in der Mi t t e seiner 
taubstummen Gemeindeglieder, immer bestrebt 

sie zu beraten, ihnen zu helfen, sie zu ermun
tern oder im Le id zu t r ö s t e n . 

A l l e solche Arbe i t h ä t t e Pfarrer Mori tz be-
IiUi« aufoecieben, wenn ihn seine Vater-

: £ S e Ä I n e n 9 Ä im Jahre 1934 zum P i a , 
rer der dort igen evangelisch-refonnierten Kir-
he berufen h ä t t e . H i e r hat er i n herzlicher Ver

bundenheit mit seinen Amtsbrudern Superinten
dent Kla t t und Pfarrer P ü t t noch einmal alle 
Kraft eingesetzt, um Gottes W o r t lauter und 
rein zu v e r k ü n d i g e n und um als treuer Seelsor-
qer die v ie len T r ä n e n zu trocknen, die der Zwei
te W e l t k r i e g verursacht hat. Erst die Vertrei
bung und der Zusammenbruch im Jahre 1945 
haben ihn aus solchem W i r k e n herausgerissen 
und haben ihn gezwungen, in ganz anderer 
Wei se als bisher für seine Landsleute und frü
heren Gemeindegl ieder einzutreten. 

Pfarrer Johannes Satt'er f 
Pfarrer J o h a n n e s S a t t l e r , v i r len 

Landsleuten aus seiner T ä t i g k e i t in der Hei-
mat, besonders in S c h a a k e n und m 
B r a u n s b e r g , bekannt, ist heimgegangen. 

Er war ke in g e b ü r t i g e r O s t p r e u ß e . Seine Wie
ge stand im Pfarrhaus in Driebi tz , Kre i s Frau-
stadt in Posen. Sein A b i t u r bestand er in Sc' :<[. 
pforta. Das war ein G y m n a s i u m , das seine Schü
ler ganz besonders p r ä g t e und zu fleißigen, tücü-
l igen M ä n n e r n erzog. Das Studium der Theo
logie, dem er sich 1904 zuwandte, führ te ihn 
nach Bonn, H a l l e und Bres lau. Nach Mil i tä rze i t , 
V i k a r i a t , Predigerseminar und k le ineren Auf
t r ägen folgte die erste Pfarrstelle in Behle, Be
zi rk S c h n e i d e m ü h l . V o n dort aus verheiratete 
er sich mit der Tochter des K ö n i g s b e r g e r Pro
fessors für Neues Testament, Edi th Juncker. V o n 
den sieben Kinde rn , die aus dieser Ehe hervor
gegangen sind, sind alle drei S ö h n e dem Be
ruf des Vaters gefolgt und Pfarrer geworden. 

Im F r ü h j a h r 1916 folgte er dem Ruf des Pose-
ner Erziehungsvereins dorthin. A l s er sich 1919 
vor die Frage gestellt sah, ob er dort bleiben 
und für Polen optieren sollte, war es für ihn 
klar , d a ß seine K i n d e r Deutsche sein sollten. 
M i t dem Auswandere rzug ging es nach Kö
nigsberg, wo ihm das Kons i s to r ium als P rov in -
zialpfarrer für fnnere M i s s i o n ein reiches A r 
beitsfeld zuwies. H i e r war es sein besonderes 
Verdienst , d a ß er die A n r e g u n g dafür gab, daß 
in der Inflationszeit Erntedankfestgaben für die 
Ansta l ten der Inneren M i s s i o n in Na tu ra l i en ge
geben wurden. 

1923 wurde er in die Pfarrstelle nach Sd iaaken 
am Kurischen Haff g e w ä h l t . 1929 zog er in das 
Pfarrhaus in der A u e s t r a ß e in Braunsberg. Hier 
hatte er wieder die V e r b i n d u n g mit der Inne
ren M i s s i o n , indem er die W a i s e n h ä u s e r , das 
Hospi ta l und das Krankenhaus , die der Evange
lischen Kirchengemeinde g e h ö r t e n , verwalte!^. 

Bis zum 13. Februar hat er 1945 in Brauns
berg ausgehalten. Dann trat er, w ie w i r alle, 
den Marsch in die ungewisse Zukunft an. Se in 
W e g führ te ihn nach Grabow, Bez i rk M a g d e 
burg. Dort amtierte er bis zum Jahre 1958, also 
bis zu seinem 72. Lebensjahr. Das » H a u s der 
helfenden H ä n d e " in Beienrode nahm die alten 
Eheleute auf. Dort hiel t er noch 1964 den W e i h 
nachtsgottesdienst. N u n ist er, w ie es in der 
Bibe l heißt , „ e i n g e g a n g e n zu seines Her rn 
Freude". 

M a r t i n W a l s d o r f f , Superintendent i . R. 

Hohe Auszeichnung 
für Oberlandeskirchenrat i. R. Brummack 

Der Schleswig-Holsteinische M i n i s t e r p r ä s i d e n t 
Dr. Helmut Lemke ü b e r r e i c h t e das Verdienst
kreuz I. Klasse des Verdiens tordens der Bun
desrepublik Deutschland an den stellvertreten
den Vors i tzenden des Ostkirchenausschusses, 
Oberlandeskirchenrat i . R. Pastor C a r 1 B r u m -
m a c k , Preetz. V i e l e Jahre war C a r l Brum
mack Konsis tor ia l ra t in der Evangelisch-Luthe
rischen Kirche Posens. V o n 1948 bis 1960 wirkte 
er als Personaldezernent der Evangelisch-Luthe
rischen Landeskirche Schleswig-Hols te ins in 
K i e l Die Ausze ichnung wurde auf Vorschlag 
von M i n i s t e r p r ä s i d e n t Dr. Lemke v o m Bundes
p r ä s i d e n t e n „ w e g e n hervorragender Leistungen 
jur das A l l g e m e i n w o h l " ver l iehen . Oberlandes
kirchenrat Brummack habe „durch sein auf Aus
gleich gedachtes Eintreten für die Belange der 
Heimatver t r iebenen wesentl ich dazu beiqetra-
gen d a ß die Ver t r i ebenen und Flucht ' 
Bundesgebiet eine zweite Heimat 

3« 
nge im 

fanden". 

BADEN-WÜRTTEMBERG 
1 V b e r » Z e M / v r L a" d eseruppe Baden-Württem-

Nrr842.MTaeX,efXo°nSSd ifli*™*«*-
St. Georgen — Am 22. Januar oct iih.- ™ w 

sammlung mit anschließendem gemmiiehemn'" 
sammensein im Gasthaus i iV,ti„.. • „ " c n e m Bei-
der HauskapeHe Ku,tEnderweT ' Ä ^ m i t 

um 19 Uhr von der Halde 19 0 ^ , 7 ^ S a b f a h r t 

l ä S S Ä W Anme^dueng1e9n^li^VGJru1a^SCoeUi1,en 

Der „Salzburger" Nr. 9 

M iteuünn i i , d ' e N r ' 9 d e s .Salzburger-, da» 
ei 's S S " dZ o s t P r e u ß i s c h e n Salzburger Ver
d e « v J T " ' ° , e Z e i t s * n f t wird den Mi.qlie-

unc, 1 ' ? g e s t e l l t . Zwecks Wiederbegin
nen 1 J t S Z b U r 9 6 J A n s t a l t enthält «iese Nummer 

I i i Autruf zur Errichunq der Salzburaer Kartei 
J " » » * " * ^ ^ £? Salzburger Herkunft sollen .id. 

* » R S "s t i ach J Ä ^ P Ä J L 1 1 * » 

W Ä P L^ff ff* i m Hotel 
neckessen . i t ^ S i ^ ^ Ä 

BAYERN 

tod^rlÄSi. S a , 7 , n " - f l e r Herku, 
P »i I Geha l t s s te l le des Verei 
S e i TMT u ° i e Familienforscher werden 
den D " V h r e F 5 e u d e h a b e n an den Aufsätzen über 
v" , , r * U 9 , S ä l z b u r 0 e r Emigranten durdi 
aus B e h e i L " b C r d i e -Wanderung nach Preußen" 

Wanderer "V, ^ a r Z b a d l ) - E i n Verzeichnis der Aus-
AIS. lespn K l e ' n - A r l bringt zahlreiche Namen, 
des, ß S f c f * 9 P r n e e t w a s ( i b e r die Beziehungen 
n Z « G ~ ^ ! _ ^ 8 e w Vorfahren zu Goethes Her-

G u m b S n ! » ? ' ^ ' e d l u n g s k a r t e aus dem Raum 
naldi l , l

a U 9

c

d e m »733 sowie eines Origi
nalrudtes dos Emigrationspatentei vom 3t. 10. 1731. 
7t. rirh.«« 9 f ? , K ' z ü r»"ich des „Salzburgers- sind 
Berlin» A U " " « " G ü n t e r Benkmann, 493 Detmold, 
neriiner Allee 24. 
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Jiur gratulieren... 
zum 94. i .r»MM i 
kurbjuweit, Hermann aus Grunhau>en. Kreis Elch-

ntederunq, jetzt 3071 Rohrsen 102. Kreis Nienburg, 
dm 16. Januar. 

/um 93. Geburtstag 
Czlborr, Friedrich, aus Engelstein, Kreis Angurburg, 

jetzt 596 Olpe. Eichendorf tstraße 7, am 17. Januar. 

/um 92. Geburtstag 
1 angholz, Minna aus Ronsdorf, Kreis Hartenstein, 

jrl/t 201 Westeistede, BrakenhofMtaße, am 18. 
Januar. Die Gruppe Westerstede gratuliert herz
lich. 

Milz, Franz, Bäckermeister, aus Königsberg, Hinter-
lomse 16, jetzt 219 Cuxhaven, Papen«traße ISO, 
am 19. Januar 

Runge, Theresia, verw. Hippler, verw. Reski, "rd 
Klempert, aus Heinrichsdorf, Kreis Rößel, jetzt 
bei ihrer ältesten Tochter Frau Luzie Berqer, 205 
Hamburg 80, Wiesenring 6 a, am 12 Januar. 

/um 91. Geburtstag 
Kahhasrh, Minna, geb. Dfbowskl uts Ulleschen, 

Kreis Neidenhurg, jetzt 466 Buer-Resse, Kreut' 
»trade 10, am 18. Januar. 

KaMiskl, Henriette, aus VViei binnen, Kreis Johannis
burg, jetzt bei ihrer jüngsten Tochter Frau Herta 
Gillanat 4791 Hövelhof, Birkonweg 4, am 15 Ja-
uuar. 

Kroege, Wilhelmine, aus Altkrug, Kreis Gumbinnen. 
iefzt 233 Eckernförde, Cecilienstrafte 15, die Nach
barn von Altkrug gratulieren. 

loess, Paul, aus Königsberg, Krumme Grube 8--9, 
jetzt 24 Lübeck. Schwartauer Allee IIa, am 18. 
.I.iniidi 

zum 90. Gehuitslag 
Il.isi npusch, Johanne, aus Heiligenbeft, Hoiligen-

lieiler Zeitung, Bismaickstraße, jetzt 7701 Worb-
lingen, Neugasse 8, am 12. Januar. 

Ilönke. Selma, geb. Dndenhöft, aus Königsberg, jetzt 
bei ihrer Tochter, Gewerbeoberlehrerin Frau Frida 
Kache, 23 Kiel, Harclenbergstraße 14, am 5. Januar. 

Kampt Amanda, Hebamme, aus Tapiau, jetzt 224 
Hemmlngttedt bei Heide, am 18. Januar. 

I a.ibs, Emil, Lehrer i. R., aus Allhof, Kreis Pr.-Fylau, 
jetzt 3326 Baddeckenstedt, Breslauer Weg 1 a, am 
18. Januar. 

Noah, Rudolf, Bauer, aus Schillwen-Paschieschen, 
kreis Heydekrug, jetzt 2801 Uphusen 263 über 
Bremen, am 24. Dezember, 

k iitu s, Wilhelm, aus Groß-Guja, Kreis Angerburg, 
jetzt 3 Hannover-Ummer, Stockhardsweg 6, am 
21, Januar. 

Sabellek, Anton. Inhaber von sechs Meistertiteln, 
aus Bischofsburg, jetzt 1 Berlin 46, Brurhwitzstraße 
Nr. 29 c, am 16. Januar. 

Sontowskl, Marie, geb. Tutta, aus Ebendorf, Kreis 
Ortelsburg, jetzt 5141 Baal, Kreis Erkelenz, Am 
Hang 3, am 18. Januar. 

zum 89. Geburtstag 
Böttcher, Minna, aus Döbern, Kreis Pr.-Holland, jetzt 

7982 Baienfurt, Schacherstraße 7, am 20. Januar 
PreuB, Johanne, geb. Breikschaus, aus Paddeim, 

Kreis Labiau, jetzt 282 Bremen-Lesum, Auf dem 
Halm 23, bei ihren Kindern Elise und Fritz Chri-
sloleit, am 13. Januar. 

/um BS. Geburtstag 
\u(i« hm, Elise, geb. Kühr, aus Kotzlauken, Kreis 

Samlond, jetzt 3041 saiwalingen über Soltau, am 
20. Januar. 

Kowalewski, Barbara, aus Königsberg, Rundteil 1, 
jetzt 3 Hannover, Nienburger Straße 7 a, am 17. 
Januar. 

zum 87. Geburtstag 
Jankowski, Marie, aus Altlenstein, Jakobstraße 20, 

jetzt 24 Lübeck, Artlenbnrger Straße 11, am 19. 
Januar. 

Ievßner, Emil, aus Hamerudau, Kreis Ortelsburg, 
jetzt 45 Osnabrück, Hans-Wörmanns-Weg, am 22. 
Januar. 

Niederländer, Berta, aus Eydtkau, jetzt 239 Flens
burg, Am Bauernhof 26, am 17. Januar. 

Rebbe, Gustav, Postbetriebsassistent a. D., aus Kö
nigsberg, jetzt 509 Leverkusen, Friedrich-Bergius-
Platz 5, bei Albrecht, am 18. Januar. 

/um 86. Geburtstag 
Bärraann, Auguste, aus Puschdorf, Kreis Insterburg, 

jetzt 2409 Wulfsdorf über Timmendorfer Strand, 
am 20 Januar 

Jorzik, Minna, geb. Anuschewski, aus Ulleschen, 
Kreis Neidenburg, jetzt 43 Essen-Sdionebeck, Garei-
straße 91, am 18. Januar. 

Kolbe, Martha, aus Neufelde, Kreis Elchniederung. 
jetzt 6451 Bruchköbel, Bahnhofstraße 46, am 16. 
Januar. 

Luschnat, Henriette, geb. Kahler, aus Köllmisch-
Damerau, Kreis Wehlau, jetzt in Mitteldeutsch
land, zu erreichen über Ernst Luschnat, 7623 
Schenkenzell, Kirchstraße 4, am 13. Januar. 

Steinorth, Alwine, aus Königsberg, jetzt 238 Schles
wig, Königsberger Straße 17, am 19. Januar. 

Walter. Meta, geb. Grube, aus Königsberg, Alter 
Garten 51, jetzt 295 Leer, Groninger Straße 62, 
am 10. Januar. 

zum 85. Geburtstag 
Uaranski, Otto, Landwirt, aus Herzogsrode, Kreis 

Golclap, jetzt 4273 Wulfen über Dorsten, Köhler
straße 79, am 20. Januar. 

Kalweit, Luise, aus Rosengarten, Kreis Angerburg, 
jetzt 239 Flensburg-Mürwick, Marrensdamm 2 VI, 
am 22. Januar. 

Reuss, Paul, Landwirt, aus Taulen, Kreis Pr.-Hol
land, jetzt 3305 Neu-Erkerode über Braunschweig, 
am 21. Januar. 

Staedler, Emma, geb. Reimer, aus Daynen, Kreis 
Pillkallen, jetzt 1 Berlin 37, Sprungschanzenweg 
Nr. 67, am 20. Januar. 

zum 84. Geburtstag 
Gennies, Johanna, geb. Lanszno, aus Kampspowil-

ken, Kreis Tilsit-Ragnit, jetzt bei ihrer Tochter 
Käte, 3320 Salzgitter-Lebenstedt. Stahlstraße 77, 
am 11. Januar. 

Smentek, Minna, Hanptlehrerwitwe, aus Borken, 
Kreis Lyck, jetzt 2819 Nordwohlde bei Syke, am 
20. Januar 

Thal, Karl, aus Korschen, Kreis Rastenburg, jetzt 
24 Lübeck-Moisling, Heimstättenweg 23, am 17. 
Januar. 

'Mir 83. Geburtstag 
Sakowski, Arthur, aus Jorken, Kreis Angerburg, 

jetzt 6368 Bad Vitbel-Heilsberg, Frieden»«*'aße 42, 
am 16. Januar. 

Schwikowski, Karl, aus Angerburg, Samlanclstraße 
Nr. 27, jetzt 24 Lübeck-Siems, Am W allberg 16. am 
19. Januar. 

Schwittav. Friedrich, aus Wilhelmstal. Kreis Ortels
burg, jetzt 208 Pinneberg, Schenefelder Landstratk 
Nr. 8, am 20 Januar. 

Sloksnat, Berta, verw. Rudigkeit. geb. Lauerpusch, 
aus Dröschdorf, Kreis Insterburg, jetzt 2434 C.s-
mar, Langenkamp 4, am 10. Januar. 

/um 82. Geburtstag 

Grunwald, Elise, geb. Dietridi, aus Pommernondoif 
hei Elbing und Hermunnswalde, Kreis Pr.-Holland, 
jetzt 211 Buchhol?, Waldfrieden Nr. 3 hei Reuther 
am 3. Januar. 

Reck, Charlotte geb Sctiarna, au» Mertenau, Kiels 
Lotzen, jetzt 2418 Ratzohurg, Gruner Weg 10 am 
13. Januar 

Sadowski. Kciiihold, aus Lyck, Kaiser-Wilhelni-Sti »Sc 
Nr. 17, Sleuerbevollmäditigter des Landesfinanz-
umtes Königsberg, jetzt 6 Frankfurt-Fechenheim, 
Max-Evth-Strafle 6. am 2 Januar. 

Skorzewski. Auguste, aus Lö<;som, Kreis Lyck, 'etzt 
24 Lübeck-Dnmmersdorf, Hudestraße 1, am 19 
lanuar. 

Willke, Albert, aus Kanitz, Kreis Angerburg, jetzt 
2101 Mwesen-Fahrendorf 5, Kreis Harburg, am 
1<». Januar. 

/um 81. (ieburtstag 
Friedrich, Wilhelmine, geb. Wilschewski, aus Prims-

dorf, Kreis Angerburg, jetzt 3392 Salzgitter-l an-
gelsheim, Lehmkuhle 6, am 18. Januar. 

Harwart, Olga, aus Bischofsburg, jetzt t Berlin 21, 
Ufnaustiaße 7, am 18. Januar. 

Junker, Heinrich, Postamtmann a. D. mit Verwal
tungs-Diplom, aus Königsherg-Juditten, Röder
straße 8 jetzt 2 Hamburg 54, Imbekstieg 59, am 
19. Januar. 

Powels, Helene, aus Angerburg, jetzt 6 Frankfurt-
Niederrad, Goldsteinstraße 135, am 18. Januar 

Stadie, Emma, geb. Malessa, aus Benkheim. Kreis 
Angerburg, jetzt in Mitteldeutschland, zu errei
chen über Herrn Ernst Groos, 3 Hannover-Kirch-
rode, Molanusweg 40, am 20. Januar. 

Thorsch, Oskar, aus Nickelshagen, Kreis Mohrun-
gen und Elbing, jetzt 291 Westerstede, Breslauei 
Straße 17, am 13. Januar. Die Gruppe Wester
stede gratuliert herzlich. 

zum 80 Geburtstag 

Brosziewski, Anna, Diakonisse, genannt Schwester 
Annetten, aus Lotzen, jetzt 5788 Winterberg, am 
8. Januar. 

Conrad, Ida, aus Königsberg, Unterhaberberg 34 und 
Bahnhof Schrombehnen, Kreis Pr.-Evlau, jetzt 5475 
Burgbrohl, Mathiasstraße 1, am 17. Januar. 

Dedeleit, Heinrich, aus Sammelhofen, Kreis Tilsit-
Ragnit, jetzt 22 Elmshorn, Drosselkamp 22, am 18. 
Januar. 

Dutz, Wilhelmine, aus Theerwischwalde, Kreis Or
telsburg, jetzt 495 Minden, Hahler Straße 36, am 
17. Januar. 

Ehrenberg, Egon, aus Königsberg, Brahmsstraße 44, 
jetzt 345 Holzniinden, Siemens-Schneider-Straße 15, 
am 16. Januar. 

Eisenblatter, Friedrich, aus Schwanis, Kreis Heili
genbeil, jetzt 2110 Buchholz, Riitgerstraße, am 9. 
Januar. Die Gruppe Buchholz gratuliert herzlich. 

Gayk, Marie, geb. Stach, aus Willenbeig, Bahnhof, 
jetzt 7201 Nendingen, Schrotenstraße 13, am 19. 
Januar. 

Görlitz, Wilhelmine, aus Rummau, Kreis Ortelsburg, 
jetzt 41 Duisburg-Wanheimerort, Eschenstraße 125, 
am 21. Januar. 

Hinkel, Franz, Landwirt, aus Schweizerfelde, Kreis 
Gumbinnen, jetzt 4541 Ledde-Oberbauer 102 über 
Lengerich, am 17. Januar. 

Hinz, Gottlieb, aus Birkenhain und Insterburg, jetzt 
291 Westerstede, Fröbelstraße, am 4. Januar. Die 
Gruppe Westerstede gratuliert herzlich. 

Ib.ebnem, Minna, geb. Riemer, aus Angerburg, jetzt 
3543 Adorf-Waldeck, Am Dansenberg 19, am 16. 
Januar. 

Jendreyzik, Friedrich, Reichbahnobersekretär a. D., 
aus Königsberg, Caubstraße 12, jetzt 1 Berlin 47, 
Baumläuferweg 21, am 20. Januar. 

Kleinieldt, Hildegard, geb. Grunwald, aus Brauns
berg, Hindenburgstraße 21, jetzt bei ihrem Sohn 
Paul Kleinfeldt, 7014 Kornwestheim, Königsberger 
Straße 5, am 18. Januar. 

Klumbies, Martin, Baptistenprediger, aus Königsberg, 
Tragheim, jetzt 497 Bad Oeynhausen, Lessingstraße 
Nr. 2, am 18. November. 

Knorr, Auguste, aus Dösen, Kreis Braunsberg, jetzt 
41 Duisburg, Alte Sdianze 67, am 16. Januar. 

Krauskopf, Friedridi, aus Curau, Kreis Braunsberg, 
jetzt 24 Lübeck, Ziegelstraße 169, am 20. Januar. 

Langnau, Eduard, aus Wenzken, Kreis Angerburg, 
jetzt 2161 Hollern, Kreis Stade, am 11. Januar. 

Lippke, Emma, aus Memel, jetzt 239 Flensburg, 
Apenrader Straße 7, am 11. Januar. 

Margenfeld, Hedwig, aus Hanswalde, Kreis Heili
genbeil, jetzt 291 Westerstede, Kuhlenstraße 57, 
am 2. Januar. Die Gruppe Westerstede gratuliert 
herzlich. 

Naumann, Heimann, aus Bieberswalde, Kreis Weh
lau und Königsberg, Tamnaustraße 32, jetzt bei 
seiner Tochter" Frau Lydia Ehlert, 741 Reutlingen, 
Ringelbachstraße 180, am 16. Januar. 

Rott, Emma, geb. Böltrusdiat, aus Gumbinnen, Post
straße 24 jetzt 2818 Syke, Denekestraße 1, am 
12. Januar. 

Saul, Marie, aus Palmnicken, jetzt zu erreichen über 
ihre Schwester Frau Anna Schirrmann, 6 Frank
furt-Rödelheim, Breitlacher Straße 7, am 16. Ja
nuar. 

Schimmelpfennig, Wilhelm Friedridi, Sattler- und Ta
peziermeister, aus Mensguth, Kreis Ortelsburg, 
jetzt 4835 Rietberg, Asternweg 3, am 18. Januar. 

Schmidt, Hermann, aus Eydtkau und Osterode, jetzt 
219 Cuxhaven, Mozartstraße 2, am 21. Januar. 

Trelnles, Emma, aus Königsberg, Klapperwiese 15, 
jetzt 7705 Steißlingen, Andermattweg 5, am 11. 
Januar. 

Wohlgemuth, Johanne, geb. Pietsch, aus Pleine, Kreis 
Hevdekrug, jetzt 3101 Wienhausen, Hauptstraße 20, 
am 19. Januar. 

Zakrzewski, Otto, aus Bartkengut, Kreis Neiden
burg, jetzt bei seiner Tochter, 309 Göttingen-Geis
mar, Spandauer Weg 9, am 16. Januar. 

zum 75. Geburtstag 
Beyer, Lisbeth, geb Potreck, Gärtnerei Beyer in 

Heiligenbeil, jetzt 2407 Lübeck-Travemünde, Teu-
tenbrück 3, am 18. Januar. 

Gorski, Emil, aus Seehausen, Kreis Angerburg, jetzt 
3122 Hankonsbüttel, Mühlenstraße 16, am 20. Ja
nuar. 

Hahnke, Ernst, aus Königsberg, jetzt 211 Buchholz. 
Hermann-Löns-Weg 48, am 6. Januar. Die Gruppe 
Biichhotz gratuliert sehr herzlich. 

liaselein, Minna, geb. Müller, aus Insterburg, Ge
richtstraße 10, jetzt 7631 Mahlberg, Kreis Lahr, 
am 12. Januar. 

.lannwski. Charlotte, verw. Kokoska, geb. Kayhs, 
aus Münchenfelde, Kreis Lotzen, jetzt 581 Witten 
Marienhurger Straße 10, am 10. Januar. 

Lvdeka, Johann, aus Kedilersdort, i\.< Lyük, i> i. 
582 Gevelsberg, Taubenstraße 23, am 13. Januai 
Die Gruppe Gevelsberg wünscht ihm weiterhin 
alles Gute. 

Melk, Franziska, geb. Sombetzki, aus Alleiisieui. 
Schubortstiaße 39, jetzt in Berlin, zu erreichen 
über Laurenz Meik-Lorenz, 46 Dortmund-Wambel 
Sunthoflstraße 2, am 17. Januar. 

\ferkisrh, Eduard, Baumeister, aus Sensburg, Ol 
densritterstraße 43, jetzt 24 Lübeck, Tulpenweg 
Nr. 2. am 16. Januar. 

Meschkat, Emil, Kriminalbeamter i. R., aus Königs
berg und Heydekrug, jetzt 3 Hannover, Boelcke 
straße 6. am 13. Januar. 

\le\ ke, Richard, Mittelsdiullehrer an der Huuptsdiul< 
für Knaben in Sensburg, jetzt 2 Hamburg 26. 
Griesstraße 63, am 17. Januar. Seit einigen Jah
ren Vorstandsmitglied der Landsmannsch iH Ost 
jireußen, Landescjruppe Hamburg e. V. 

I\i".il. Anna, aus Gumbinnen, Königsplatz 18, jetzt 
24 Lübeck, Dr.-Julius-Leber-Straße 37-39, Hasen-
weq, am 22. Januar. 

Raffet, Paul, Lehre i. R., aus Groß-Bossau, Kreis 
Rößel, jetzt 4212 Rees, Empeler Straße 15, am 6. 
Januar. 

Rohr, Franz, aus Königsberg, Löbeniditsche La:ig-
gasse 35, jetzt 2 Hamburg 54. Sehmalenbrook 5 e, 
am 17. Januar. 

Rnstek, Marie, aus Marienfelde, Kreis Osterode, 
jetzt 2082 Uetersen, Tornescher Weg. Hochhaus 
Neue Heimat, am 1. Januar. 

Selch, Otto, aus Königsberg, jetzt 238 Schleswig, 
St. Johanniskloster 8, am 21. Januar. 

Tengler, Adolf, aus Dowiaten, Kreis Angerburg. 
jetzt 563 Remscheid-Lüttringhausen, Obergarshagen 
Nr 15, am 19. Januar. 

Voigt, Richard, Stellmachermeister, aus Wischwill, 
Kreis Tilsit, jetzt in Mitteldeutsdiland, zu errei
chen über Herrn Martin Sommer, 2 Hamburg 22, 
Friedridisberger Straße 6, am 19. Januar. 

Walther, Anna, aus Lotzen und Königsberg, jetzt 
1 Hamburg 55, Bahnhofstraße I, am 17. Januar. 
Die Bezirksgrup|)e Elbgemeinden gratuliert herz
lich. 

Goldene Hochzeiten 
Karlusch, Walter und Frau Efsheth, geb. Schröder, 

aus Königsberg, Sackheim 30, jetzt 806 Dachau, 
Friedensstraße 29, am 19. Januar. 

Mailing, Franz und Frau Minna, geb. Wosdiei, aus 
Angerburg, Neue Marktstraße 1, jetzt 73 Esstingen, 
Hindenburgstraße 36 a, am 16. Januar. 

Oeappe, Georg und Frau Gertrude, geb. Schernews
ki, aus Königsberg, Tragheimer Kirchenstraße 81 
und Stefleckstraße 107, jetzt 1 Berlin 42, Alttempel
hof 24, am 16. Januar. 

Romahn, Karl und Frau Johanna, aus Knauthen, 
Kreis Pr.-Eylau, Bahnwärterhaus 53, jetzt 2411 Hol
lenbeck (Bahnhof) über Mölln, am 8. Januar. 

Schön, August und Frau Auguste, aus Hohendorf, 
Kreis Neidenburg, jetzt 2418 Bäk bei Ratzeburg, 
am 5. Januar. 

Stankewitz, Eduard, Lehrer i. R., und Frau Gertrud, 
geb. Krupski, Lehrkräfte an der evangelischen 
Mädchensdiule in Osterode, jetzt 2 Hamburg 50, 
Bleickenallee 37, am 20. Januar. Heimatkreis Oste
rode und die Osteroder Gruppe in Berlin gratu
lieren sehr herzlich. 

Tietz, Paul und Frau Marta, geb. Sackowski, aus 
Neumühl, Kreis Rastenburg, jetzt 208 Pinneberg, 
Jansenallee 20, am 17. Dezember. 

Juhiläum 
Szalinski, Willi, Rektor, 623 Frankfurt-Sossenheim, 

Schatimburger Straße 42, feiert am 1. Februar sein 
40jähriges Dienstjubiläum. Er ist geborener Til
siter und wirkte in seiner Heimatstadt am Real
gymnasium, an der Herzog-Albrecht-Schule und 

Nochmals unsere 
Nachdem der in kleiner Auflage erschienene 

Ostpreußi sche Taschenkalender vergriffen ist, 
bleiben unseren Werbefreunden noch die bei
den bekannten Kalender „Der redliche Ostpreu
ße" und „Ostpreußen im Bild" zur Wahl als 
W e r b e p r ä m i e n . Sehen Sie bitte unten unsere 
Prämien l i s te . Ihren Wunsch bitten wir bei der 
Einsendung der geworbenen Bezugsbestellun
gen zu vermerken; der Versand kann dann ohne 
Verzug vorgenommen werden. 

Für die Werbung e i n e s neuen Dauerbeziehers: 

Pos tkar tenka lender . O s t p r e u ß e n tm B i l d " ; 
H a u s k a ' e n d e r „Der redliche O s t p r e u ß e " ; Ost
p r e u ß e n k a r t e mit f ä rb . S t ä d t e w a p p e n j fünf Elch
schaufelabzeichen M e t a l l ve r s i lb . ; Kuge l schre ibe r 
mit P r ä g u n g »Das O s t p r e u ß e n b l a t t " ; 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 k a c h e l od. W a n d 
teller. 12,5 cm Durchmesser, oder Brieföffner , 
al les mit de i Elchschaufel, Bernste inabzeichen 
mit der Elchschaufel, lange oder Broschennadel . 
Heimatfo to 24 x 30 cm ( A u s w a h l l i s t e w i r d auf 
Wunsch versandt), Bink „ O s t p r e u ß i s c h e s La
chen" B i ldband „ O s t p r e u ß e n " (Langewiesche-
B ü c h e r e i ) ; „ B u n t e B lumen ü b e r a l l " oder „Der 
See unter dem T u n a w a l d " (beides von Sanden-
G u j a l . 

Für z w e i neue Dauerbezieher: 
Buch .Sounnei ohne. W i e d e r k e h r " von Rudu l l 

N a u j o k ; Graf Lehndorff . O s t p r e u ß i s c h e s Tage 
buch;" schwarze W a n d k a c h e l 15 x 15 cm mit 
Elchschaufel, A d l e r , Tannenbe rgdenkmal . Kö
nigsberger Sch loß oder W a p p e n o s i p r e u ß i s c h e r 
S t ä d t e , M a r i o n Lindts neues Kochbuch .Os 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: 

Elchschaufelplakette , Bronze auf Eicbenplat te ; 
Wappen te l l e r . 20 cm Durchmesser, mit Elch
schaufel oder Adler-, „Die Pferde mit der Elch
schaufel" (D M G o o d a l l j ; B i ldband „ J e n s e i t s 
von Oder und N e i ß e " 

Wer mehr neue Abonnenten vermitteln kann 
erhält aui Wunsch ein weitergehendes Angebot 
Ersatzlieteruna bleibt vorbehalten. 

En werden die an die nebenstehende Anschrill 
gesandten Bestellungen Drämiiert diese sollen 
a/s(- nirht hei der Pnsl verbucht werden Aul 
ledei neuen Bestellung gibt der Werber seinen 
Wunsch an, die Gutschritten können auch zum 
Aulsammeln stehen bleiben Die neuen Abon 
nenten müssen selbst unterschreiben 

Eigenbestellungen uno Abonnementserneue 
rungen nach Wohnsitzwechsel oder Reise sowie 

Verdienstkreuz für Pfarrer Czekay 
und Oberstudiendirektor i. R Dr. Novak 

Unser Landsmann Oberstudiendirekloi 1. R Dr. 
Hugo N o v a k ist am 24. Dezember mit dem Bun
desverdienstkreuz erster Klasse ausgezeichnet wor
den. Der leitende Regierungsdirektor des Obersdiul-
kollegiums Menster, der ihm die Auszcidinung in 
seiner Wohnung in Geisweid, Büzestraße 25, über
reichte, hob seine Verdienste in der Leitung des 
Fürst-Johann-Moritz-Gymnasiums in Siegen-Wei-
denau (1952-19(>5) hervor und die als Bezirksbeauf
tragter des Sdiulkollegiums für die Schulen des 
Siegerlandes, als Fachberater für Ostkunde als 
Vorsitzender der Lanclesarbeitsgenieinsdiaft und der 
Bundesarbeitsgemeinschatt für deutsche Ostkunde, 
dazu seine soldatische Bewährung im kriege In 
Ostjireußen wai Novak an mehreren Schulen tätig, 
zuletzt als Direktor des Gymnasiums in Bartenstein. 
Die Ostkundearbeit, die er unter Opfern an Zeit und 
Geld als selbstverständlidien Dienst am Vaterland 
leistet, ist in letzter Zeit von schlecht unterrichteten 
und übelwollenden Kreisen angegriffen worden. 
Umso erfreulicher ist, daß ihr Wert durdi die Ver
leihung des Bundesverdienstkreuzes anerkannt 
wird. 

• 

Ebenfalls mit dem Verdienstkreuz erster Klasse 
ausgezeidinel wurde kurz vor Weihnachten Pfarrer 
Paul C z e k a y , früher Nikolaiken, jetzt Leverku
sen. Der Bundespräsident ehrte damit sein Wirken 
für die heunatvertriehenen Ostpreußen und seine 
Initiative, bei der Sdiaffung vorbildlicher sozialer 
Einrichtungen in Leverkusen. 

Piarrer Czekay im Jahre 1900 geboten, stammt 
aus Brassendorf und war ursprünglich Landwirt Erst 
mit 25 Jahren entschloß er sich zum Theologiestu
dium. 1933 wurde er zum Gemeindepfarrer von Ni
kolaiken gewählt. In seinem Pfarrhaus wurde die 
Bekennende Kirche Ostpreußens gegründet, Pfarrer 
Czekay selbst wurde dreimal verhaftet 1946 aus 
sowjelisdier Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt, 
fand er seine Familie in Holstein wieder und be
treute von dort aus Fluchtlingsgemeinden Im Regie
rungsbezirk Münster Er gehörte auch zu den ersten, 
die nach dem Krieg die Ostpreußen zu sammeln be
gannen. Seit 1947 ist Paul Czekav Gemeincleplarrer 
in Leverkusen und wirkt dort über die Grenzen 
seines Pfarrbezirks hinaus. Auf seine Anregung ent
standen außer evanqelisdren Vereinigungen drei 
Altersheime und ein Altenwohnhoim mit ange
schlossenem Altenklub, bei dessen Einweihung er 
die Auszeichnung erhielt. 

an den einklassigen Schulen in Kaltecken und Teidi-
ort; war nebenamtlich an der Heereslach- und Po
lizeiberufsschule tätig. In Frankfurt wurde ei vor 
zehn Jahren zum Rektor befördert und leitet eine 
Schule in Sossenheim. 

Bestandene Prüfung 
Balzereit, Wolfgang (zweiter Sohn des Oberstudien

rats Heinrich Balzereit, aus Königsberg, Hufen
gymnasium, jetzt 68 Manheim, Max-Josef-Straße 17) 
beendete das Studium an der Universität in Hei
delberg mit der am 15. Dezember bestandenen 
wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an 
Höheren Schulen in den Fächern Biologie, Che
mie und Physik. 

Kirstein, Hannelore (Landwirt Emil Kirstein, in Sta
lingrad vermißt, und Frau Marie, geb. Goslin, aus 
Wiesenfeld, Kreis Neidenburg, jetzt 216 Stade, 
Frommholdstraße 14) hat an der Universität in 
Göttingen das Staatsexamen für Medizin* bestnre' 

Prämienkalender 
Austausch una Ersatzbestellungen werden 
nicht prämiiert, ebenso nicht Bestellungen aus 
Sammelunterknnften odei mit 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 wöchentlich 
Den Bezugspreis in Höhe von 2,— DM bitte ich 
monatlich im voraus durch die Post zu erheben. 

Vor- und Zunahme 

Postleitzahl Wohnort 

Straße und Hausnummer oder Postort 

Datum Unterschrift 

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

Wohnort Straße und Hausnummer 

Kreis 

Geworben durch 
Vor- und Zuname 

vollständige Postanschrift 

Als Werbeprämie wünsche ich 

Als otlene Brieldrucksache zu senden an 
Das Ostpreußenblatt 

V e r t r i e b s a b t e l l u n g 
2 Hamburg 13 P os t 1 ac h *047 
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5MINUTEN P O MIT 

Der ostdeutsche Tischtennisspieler Eberhard Schö-
ler (25), vierfacher nationaler und dreifacher deut
scher Tischtenniseinzelmeister, Dnitter bei den 
Weltmeisterschaften und fünfter der Weltrangliste 
wurde in der Johanneskirche In Düsseldorf mit 
der englischen Doppeleuropameisterin und Exwelt-
meisterin Diane Rowe getraut. 

Neunter Platz im Silvesterlauf in Sao Paulo. Die 
Hoffnungen der beiden deutschen Teilnehmer er
füllten sich nicht. Lutz Philipp (25). Asco Königs
berg/Lübeck, deutscher 10 000-m-Rekordmann, so
wie der deutsche Waldlaufmeister 1965 Hünecke 
hatten bei den ungewohnten Verhältnissen bei dem 
traditionellen nächtlichen Straßenlauf über 7400 m 

l>ei strömendem Regen. Feuerwerk, Konfettiwolken 
;nd dem ohrenbetäubenden Lärm von schreienden 
Menschen und Motoren mehr Schwierigkeiten als er
wartet. Der Ostpreuße belegte in dem Riesenfeld 
nur einen neunten Rang, während Hünecke sogai 
nur 17. wurde. Daß Philipp von der Rekordform 
im August 1965 noch weit entfernt ist. zeigte auch 
ein 5000 m Bahnlaufen in Sao Paulo, in dem Philipp 
einen vierten Platz belegte. 

17 Spiele hintereinander in der Fußballbundes
liga hatte Werner Olk, Osterode. Kapitän der an 
zweiter Stelle liegenden Elf von Bayern München, 
durchgestanden. Im Pokalspiel gegen den Pokal
verteidiger Borussia Dortmund fehlte der Ost
preuße wegen einer Verletzung. Trotzdem konn
ten die Bayern sich mit einem 2:0-Sieg behaupten 
und schalteten den Pokalsieger 1965 aus. 

Ein großer Tag für den deutschen Rudersport 
war der Baubeginn der Ruderakademie in Ratze
burg. Zu einer Feierstunde mit dem symbolischen 

Spatenstich waren auch einige «rfolgreicft»ten 
deutschen Ruderer aus den deutschen AAtern er 
schienen Man sah Karl-Heinrich von GtodditK. 
Osterode und die Schlesier Klaus Bittner> t u t f J ü -
gen Schröder in dem Aufgebot deutscher Spjtzen 

Gottfried-Kellei-Straße IN. Lapp, 6 Frankfurt 
hie 19 Mii'7 erbeten 

W Dalheimer, Oberstleutnant d. R. A . D 
7932 Munderkingen, Michael-Buck-straje 1 0 

C Kamerad, ich rufe Dich! J 
Kgl. 1. Ostpr. Feldart.-Regt. Nr. 16 

Nächstes Clery-Treffen der 1. FAB. wie in den 
letzten Jahren üblich, am Sonnabend M. Mttrz, 
19 Uhr in Frankfurt/Main-Gutleuthof, Gutleut 
straße 327. Preiswerte Unterbringung daseist be 
rechtzeitiger Anmeldung möglich. Kurze Mitteilung 
über Teilnahme an Ministerialdirektor a. u. ur. 

Wenn die Zeitung 
nicht gekommen ist 

Postbezieher reklamieren das unbegrün
dete Ausbleiben einer Zeitungsnummet 
ohne Verzug zuerst bei ihrem Postamt. 

Beilagenhin W eis 
Einem Teil unserer heutigen Ausgabe liegt ein 

Prospekt der Firma Ahrens & Sieberz, Seligenthal 
bei, den wir unseren Lesern zur besonderen Be-
achtung empfehlen. 

B e i E r k ä l t u n g , H u s t e n , H e i s e r k e i t 

A M O L 
K a r m e l i t e r g e i s t 

sofort AMOL, das wohltuende, naturreine 
Hausmittel nach Gebrauchsanweisung 
anwenden! Erhältlich In allen Apotheken 
und Drogerlen. Amol-Werk, 2 Hamburg 40 

Mit Hermann Löns durch Wald und Heide 
Die schönsten Tier- und Jagdgeschichten. Diese reichbebilderte 
Auswahl will dem jungen wie dem erwachsenen Leser einen 
Einblick in das Lebenswerk von Hermann Löns geben. 384 Sei
ten Text mit zahlreichen Zeichnungen, Format 15 X 22 cm, 
32 Schwarzweißbildtafeln. 9,80 DM. 
RAUTENBERGSCHE BUCHHANDLUNG. 295 Leer. Postfach 909 

• Matjes ca. 30 Stck. 13.95 
Sonderangebot Salzfettheringe 
4,5-kg-Post-Ds. 7,75. Bahneimer 
100 St. 22,95. "• To. 125 St. 30,95 
Vollheringe m. Rogen u. Milch. 
12-kg-Bahneim. 26,95. ''«To. 37,45. 
4,5-kg-Post-Ds. 9.25. 17 Ds. Fisch-
delikatess.. sort. 19,95. Nachn. ab 
Ernst Napp. Abt. 58. Hambg. 19. 

c Stellenangebote 

Rinderfleck Original 
Königs-
btrgar 

Poit- \ 3 x 400-g-Do n M \t% mr\ 
kolli / 3 x 800-q-Do D M 

ab Wurstfabrik 2t RAMM, 2353 Nortorf 

• E m s l a n d - J u n g h e n n e n • 
die lm Grünen aufgewachsen sind. Lege-New-Hampsh. gold
braun u. weiß, fast legereif 8.—, legereif 9,—. Kimber-CHICS 
u. andere bewährte Hybriden, legereif 9,50, am Legen 11,50 
Viele Dankschreiben. 3 Tage z. Ans. Aufzuchtstation A. Beck
hoff, 4441 Spelle 41 bei Rheine. Telefon 0 25 37 / 2 55. 

% S o n d e r a n g e b o t 
Echter 
gar. naturreiner 
Bienen-Schleuder' 
„Sonnenkraft", goldig, würzig, aro
matisch. 5-kg-Eimer (Inhalt 4500 g) 
nur 16,— DM portofrei Nachn -
Honig-Reimers, seit 57 Jahren 2085 
Quickborn in Holstein No. 4 

H o n i g 

d i a u s a H g e s t e t t t e ; 

für vollautomatischen 2-Personen-Villenhaushalt gesucht. 

Geboten werden 

2-Zimmer-Wohnung, Bad, Fernsehen, überdurchschnittliche 

Freizeit, Gehalt nach Vereinbarung. 

Gute Referenzen sind Bedingung. 

Angebote erbeten unter 

70 128 WERBEAGENTUR ZÜHLKE KG 
1 BERLIN 30, TAUENTZIENSTRASSE 2 

Volles Haar verjüngt 
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 Ge-

H o n i g 

treidekeimes haben sich als äußerst 
einflußreich auf den Haarwuchs er
wiesen, und deshalb können auch Sie 
wieder Freude an Ihrem Haar haben. 
Mit meinem „Vitamin-Haarwasser" 
(auf Weizenkeimöl-Basis) können Sie 
eine 20-Tage-Behandlung auf meine 
Kosten machen! Einfach anhängenden 
Bon, auf eine Postkarte geklebt, ohne 
Geld einsenden. 

BON An Otto Blocherer, Abt. VA q Q 
89 Augsburg 2. 

Schicken Sie mir wie angeboten — ohne Ko
sten für mich — eine Flasche „Vitamin-Haar
wasser". Nur wenn ich mit der Wirkung zu
frieden bin, zahle ich 6,85 OM und Pto. inner
halb 30 Tagen, sonst schicke ich d,e angebro
chene Flasche nach 20 Tagen zurück und zah
le nichts dafür. 

Garantiert 
reiner 
Auswahl 5 Pfd. 9 Pfd. 
Blüten 12,— 19,— 
Vielblüten 14.50 24,50 
Linden 16,— 27,— 
Linde-Akazie 16,— 27,— 
Auslese Kand. 16,— 27,— 
(Geschmack Wiese-Linde) so wie 
Sie den Honig von zu Hause ken
nen. Lieferung frei Haus. Siegmar 
Gusewski, Imkerei, Honighandel. 
3001 Wettmar 12. 

Suche für meinen Hof, 25 ha Ackerland und 6 ha Weinbau, 
vollmechanisiert, ohne Viehhaltung, einen 

utteinstefwuh'it Wann 
der in der Familie Aufnahme findet. Bezahlung nach Verein
barung. Anfragen an Gottschallhof, 6509 Monzernheim (Rh) 
bei Worms am Rhein. 

Freundliche Hausgehilfin für 
frauenlosen Haushalt (Harz), 
zwei Kinder, 9 und 12 Jahre, per 
sofort gesucht. Angeb. u. Nr. 
60 333 an Das Ostpreußenblatt, 
2 Hamburg 13. 

O s t d e u t s c h e r 

I m k e r h o n i g 
neue Ernte, 2500-g-Dosen, 15 DM 

portofrei per Nachnahme 

Damberg & Co, 24 Lübeck 
Fackenburger Allee 100 

JSlebenverdienst 
im Hause. Sofort melden 
HEISECO (49), 224 Heide 

Heimat-Dias aus Ostpreußen 
(farbig und schwarz-weiß) 

liefert H. Heinemann 
2116 Hanstedt Nr. 109 

Brandneu! BrandneuI 
HEIZEN MIT VERSTAND! 

Durch unseren neuartigen S p a r - • 
b r e n n e r - E i n s a t z „Vesuv" 
erreichen Sie garantiert mehr 
Wärme mit weniger öl. 
Vorteile: Keine Montage erfOrder-, 
lieh, nur in den Brennertopf stel-j 
len, passend für jeden ölofen. 
Keine Rußbildung mehr. Erhöhten 
Heizöl-Ersparnis bis 25 "/•. früherj 
Stufe 3. jetzt 1. 
Flamme bleibt auch bei kleinster, 
Einstellung konstant. 
Wir garantieren Ihnen: Portofreie 

• Lieferung o h n e Nachnahme auf! 
Rechnung, m i t R ü c k g a b e - , 
r e c h t , falls nicht lOOVoige Uber-' 
zeugung. Sie zahlen erst nach acht
tägiger Probe 25 DM. Bestellen Sie 
noch heute, denn Ihre Anschaffung 
rentiert sich bereits innerhalb kur
zer Zeit. Postkarte genügt. JASPA. 
795 Biberach/Riß. Abt. SP 153. 

f 
Immobilien J 

Bekanntschaften 

L a d e n l o k a l 
mit Nebenräumen und 4-Zim.-
Wohnung als Fleischerei oder 
Lebensmittelgeschäft geeignet, 
im Wohnballungsgebiet Wup
pertal-Elberfeld, Nähe Zoo, per 
sofort zu vermieten. Mietpreis 
400 DM. Bewerbungen unter 
Nr. 60 366 an Das Ostpreußen
blatt, 2 Hamburg 13. 

Witwe, 55/1,64, ev.-luth.. christl. 
gesinnt, ortsgebund., Westf.-Ost, 
gute Verhältn., wünscht Brief
wechsel m. gleichgesinntem, ge-
bild. Herrn m. nett. Wesen. Ge-
sich. Einkommen. Bitte ausführl. 
Zuschr. u. Nr. 60 040 an Das Ost
preußenblatt, 2 Hamburg 13. 

c S t e l l e n g e s u c h e 

uiiiiiimimiimimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii 

Antiquarische Bücher und Karten 
über Ostpreußen. Liste gratis. 
K. Breyer, 61 Darmstadt, Pstf. 212. 
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Diener-Chauffeur, gelernter Die
ner, Ostpr., langj. unfallfreie 
Fahrpraxis, lückenlose, gute 
Zeugnisse u. Referenzen vorh., 
sucht z. l . 2. 1966 od. später neuen 
Wirkungskreis, mögl. Vertrauens
stellung. Angeb. u. Nr. 60 237 an 
Das Ostpreußenblatt. 2 Ham
burg 13. 

Ostpr. Krankenschwester, 34/1,70, 
kath.. lebenslustig, wünscht Be-
kanntsch. m. pass. Herrn, evtl. 
Witwer m. Kind. Nur ernstgem. 
Zuschr. u. Nr. 60 195 an Das Ost
preußenblatt, 2 Hamburg 13. 

Techn. Angestellte. Ostpr., Land
wirtstochter. 27/1,70, ev., Erspar
nisse u. L A G - b e r . , w ü n s c h t H e r -
renbekanntsch.. Witwer auch an-
gen. Bildzuschr. u. Nr. 60 198 an 
Das Ostpreußenblatt, 2 Ham-
burg 13. . 

Kriegerwitwe, 49/1,60, ev., sol., oh. 
Anh., m. Rente, oh. Verm., sucht 
einen sol. Herrn, Nichttrinker, 
b. 55 J., 1 Kind kein Hindernis. 
Aufricht. Bildzuschr. u. Nr. 60 238 
an Das Ostpreußenblatt, 2 Ham
burg 13. 

| finden Sie in unserer Liste, die wir Ihnen gern auf Anforderung | 
Heimaflidie übersenden 

= Geschmackvolle Wandteller und -kacheln mit den Wappen ost-
GeS(henke 1 preußischer Städte oder der Elchschaufel, Brieföffner, Lesezeichen 

§ und viele andere schöne Geschenkartikel stehen für Sie zur Aus-
lÜr jede wähl; ebenso Alberten für unsere ostpreußischen Abiturienten. 

| Bitte fordern Sie unsere Liste an. 
Geleoenheit Wenn Sie in Hamburg wohnen oder gelegentlich einmal nach 

Hamburg kommen, dann würden wir uns über Ihren Besuch freuen. | 
I I 

Kant-Yerlag G. m. b. H. / Abt. Heimatandenken 

Hamburg 13, Parkallee 86 w . 452541 / 42 
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Textll-Ing., Ostpreußin, 27/1,60, led., 
ev., sucht, da Mangel an Gele
genheit, auf diesem Wege eine 
Brieffreundschaft. Zuschr. u. Nr. 
60 315 an Das Ostpreußenblatt, 
2 Hamburg 13. 

Alleinstehende, wirtschaftl. unab-
häng. Unternehm.-Witwe, kinder
los, 61 J., gesund, Nordd., ev., 
viels. interessiert u. anpassungsf., 
schl., gepflegte Erscheinung, sucht 
bei alleinsteh. Herrn pass. Alters 
neuen Wirkungskreis, zw. evtl. 
gemeins. Haushaltsführung. Ein 
gepflegt. Haushalt u. die Erwar
tung eines kultivierten Umganges 
sind Voraussetzungen. Ernsthafte 
u. seriöse Angeb. u. Nr. 60 194 an 
Das Ostpreußenblatt. 2 Hajnbg^Jg. 

Nordrh.-Westfalen: Ostpr. Bauern
tochter, alleinst., led., ev., 40 J., 
saubere Vergangenheit, wünscht 
Bekanntsch. eines Herrn zw. Hei
rat. Zuschr. u. Nr. 60 241 an Das 
Ostpreußenblatt, 2 Hamburg 13 

Ostpreußin. Witwe, 52. ev., häusl. 
und solide, möchte nicht mehr 
allein sein i. schön. Eigenheim m. 
Garten. Liebe Tiere, Musik u. d. 
Natur, suche aufr. ehrl. Kamera
den, auch kriegsbesch. Zuschr. u. 
Nr. 60 191 an Das Ostpreußenblatt, 
2 Hamburg 13.  

Bin Ermländerin i. Ruhrgebiet, 29/ 
1,55, dkbl., kath., Stenotypistin, 
u. möchte auf diese Weise zwecks 
Heirat einen nett., aufr. u. streb
sam. Herrn kennenlern. Zuschr. 
u. Nr. 60 201 an Das Ostpreußen-
blatt, 2 Hamburg 13.  

Ostpreuße, Witwer, 75 J., ev.. (Ang.-
Rentner), Schlesw.-Holst., gesund 
u. rüstig, sehr einsam, sucht eine 
Frau, Ende 50/Anfang 60. für den 
Haushalt. Biete Wohnung u. Hei
mat zugleich. Nur ernstgem. Bild
zuschr. (zur.) u. Nr. 60 240 an Das 
Ostpreußenblatt, 2 Hamburg 13 

Ostpreuße, 28/1,80, ledig, bld., gut 
aussehend, Nichtraucher. Beruf: 
Schweißer, interessiert an Haus
bau, wünscht solid., häusl. ostpr. 
lVTSdel, bis » J., zw. Heirat ken
nenzulernen, Raum Bayern. Bild
zuschr. u. Nr. 60 274 an Das Ost
preußenblatt, 2 Hamburg 13. 

Ich suche d. Bekanntsch. einer ver
ständnisvollen Frau, die sich wie 
ich einsam fühlt. Bin 59/1,66, ev 
solide, i. gesich. Position fürs 
ganze Leben. Nur ernstgem 
Bildzuschr. (zur.) u. Nr. 60 199 an 
Das Ostpreußenblatt, 2 Ham
burg 13. 

Ostpreuße, Rentner (Lyck), 1. Raum 
Brühl, Bezirk Köln, 62/1,68, ev., 
schlk., dkl., gesund, stattl. gepfi! 
Erscheinung, treu, charakterfest, 
anständig u. ehrlich, wünscht auf 
diesem Wege eine Dam e m. glei
chen Charaktereigenschaften ken-
nenzulern. Rentnerin. 48 b. 62 J., 
mögl. Ostpr., jedoch n. Beding. 
Verträglichk. u. Wohnung. Bild
zuschr. u Nr. 60 193 an Das Ost
preußenblatt. 2 Hamburg 13. 

Oslpreuße, 28/1,67, ev., dklbl.. mit-
telschl.. gut ausseh., m. Beruf, 
Wagen u. Haus, wünscht nettes, 
ev., ostpr. Mädel. 20—27 J., zw. 
Heirat kennenzuletn. NRW. Bild
zuschr. u. Nr. 60 313 an Das Ost
preußenblatt, 2 Hamburg 13. 

Ostpreuße. 28/1,82, ev., als Chemie
facharbeiter tätig, .'-ucht nette, 
häusl. u. solide Landsmännin zw. 
Heirat. Wohng. u. Wagen vorh. 
Bitte um frdl. Bildzuschr. u. Nr. 
60 317 an Das Ostpreußenblatt, 
2 Hamburg 13. 

Rentner, An f. 80, noch sehr rüstig, 
etwas gehbehindert, sucht z. ge
meins. Haushaltsführg. eine auf
richt.. ehrl., bessere Rentnerin, 
ohne Anh.. mit ein. gut. Wesen. 
Zuschr. u. Nr. 60 367 an Das Ost
preußenblatt, 2 Hamburg 13. 

B e s t ä t i g u n g 
Achtung. Achtung, Tilsiter! Wer 

kann bestätigen, daß mein Mann, 
August Wohlgemuth, in d. Molke
reigenossenschaft Tilsit tätig war? 
Frdl. Zuschr. an Fr. Marta Wohl
gemuth, 3012 Langenhagen, Am 
Pferdemarkt 71. 

V e r s c h i e d e n e s 

Liebesehe: Einsam ist mein Herz, 
mein Eigenheim ohne Sonne! Wer 
hilft? Bin gut aussehender, selb
ständiger Unternehmer (28), aus
gestattet mit all den guten Din
gen für ein schönes Leben zu 
zweit aber allein, dabei ohne Ver
mögensansprüche. Zum „Rendez
vous" mit meinem Porsche bittet: 
,.BB 105", 62 Wiesbaden. Fach 662 
(Ehemöller). 

Kinderloses Ehep. sucht Erben f. 
NE-Siedlung, Wohng. f. Waise od. 
Mutter u. Tochter vorh. Bild
zuschr. u. Nr. 60 264 an Das Ost
preußenblatt, 2 Hamburg 13. 

Ostpreußin, die Briefmarkensamm
lung d. Vaters zu Hause lassen 
mußte, sucht alte Briefumschläge 
u. Karten od. Ausschnitte mit 
deutschen Marken bis 1963 od. 
angefangene kl. Sammlung-' 
Dank f. Einsendung u. Nr. gf08i' 
an Das Ostpreußenblatt. 2 Ham
burg 13. Ich mache nach Erhalte 
Preisangebot. 

Ostpr. Rentner, sehr rüstig, etwas 
gehbehindert, sucht 2 Zimmer u. 
Küche, Part., z. 1. 3. od. 1. 4. 1966 
in Holstein, Karlsruhe od. Lan
dau. Zuschr. u. Nr. 60 368 an Das 
Ostpreußenblatt. 2 Hamburg 13. 

PANTOFFEL wie daheim liefert 
Otto Terme 807 Ingolstadt 440/81 

Zwei Ostpreußen, 39/1,72, ev., dklbl.. 
led., u. 38/1,68, ev., dkbld., led., 
beide Wagenbesitzer u. 1. gesich. 
Arbeitsverhältnis im Ruhrgebiet 
tätig, suchen auf diesem Wege 
zwei liebe und ehrlich denkende 
Mädels, b. 35 J., zw. bald. Heirat. 
Witwe mit Kleinkind angenehm. 
Nur ernstgem. Bildzuschr. u. Nr. 
60 269 an Das Ostpreußenblatt, 
2 Hamburg 13.  

Jg. Mann, 33 J., gr„ schhT sich. 
Stellg., ev.. led., Nichtraucher, i. 
gut. Verhältniss., sucht nette ev. 
Partnerin b. 25 J., nicht unter 
1,68 m, m. Haush.-Interesse, aus 
gut. Familie. Nur. wenn Heirat 
i. uns. Familienheim mögl., erb. 
Bildzuschr., Raum Düsseldorf, 
Köln, Bonn, u. Nr. 60 202 an Das 

i Ostpreußenblatt. 2 Hamburg 13 

Ostpreußin. 37/1,75, ev.. Abitur, 
i. guter Position, einf., schlicht, 
zurückhaltend, sehr zuverlässig 
und gut. aber sehr einsam ist 
meine Bekannte in der SBZ. 
Für sie suche ich eine passende 
Landsmännin zw. gemeinsamer 
Freizeitgestaltung. Gedanken
austausch, Theaterbesuch, Wan-
rungen. gemeins. Urlaub usw. 
innerhalb des sächs.-thür. Rau
mes: Eisenach-Nordhausen-

Halle-Leipzig-Gera-Saalfeld-
Suhl-Eisenach. Helfen Sie mir 
bitte, eine Wanderkameradin 
oder evtl. einen Landsmann 
(Witwer) zu ermitteln. Ver-
trauensv Zuschr. u. Nr. 60196 
an Das Ostpreußenblatt, 2 Ham
burg 13 

@ < ä f i a o & B 9 i a » < a i » 2 a i ) < ä 3 C ] 

r 
Unsere 3 Lorbasse haben ein Schwesterchen bekommen 

S t e p h a n i e 
geb. am 29. 12. 1965 

Die glücklichen Eltern 
Gotthard Conrad und Rosemarie Conrad, geb. Rockel 

Königsberg Pr. 
Hornstraße 5 Horst-Wessel-Straße 31 

mit Martin, Christoph und Andreas 
Düsseldorf-Rath, Osterfelder Straße 15 

Wir haben geheiratet 

Walter Fuhrmann 
Rosemarie Fuhrmann 

geb. Nitsch 
Mannheim, U 1, 20 Ludwigshafen (Rh), Siemensstr. 48 
fr. Neuhausen, Kleinheider Weg 10 

14. Januar 1966 

J 

A L B E R T E N 
Echt Silber, vergoldet, 83S gestempelt: 
Normalausführung DM 2,50 
mit glattem Boden DM 6,— 
als Blusennadel mit Sicherung DM 11,— 
echt 585 Gold: 
mit glattem Boden DM 28,— 
als Blusennadel mit Sicherung DM 76,— 

8011 Mündten-Vaterstetten 

Die Heimatzeitung tOr Familien-Anzeigen 

Am 20. Januar 1966 feiert mein 
lieber Mann und Bruder 

Fritz Enskat 
aus Holländerei, Kreis Wehlau 
seinen 60. Geburtstag. 
Hierzu gratulieren herzlich 

Frau Helene Enskat 
geb. Wagner 

und Bruder Erich 

2 Hamburg 66 
Trilluper Weg 51 

r 
J 

Die Vermählung ihrer Tochter G a b r i e l e mit Herrn 
K l a u s W. I l s e , Sohn des verstorbenen Fabrikanten Herrn 
Walter Ilse und seiner Gemahlin Henny, geborene Jaeger, 
«eben bekannt 

Gernot Nagel, Oberst i. G. 
Gerda Nagel, geb. Gruber-Goldbach 

Januai 1966 
77 Avon. Residence Val Vert. Frankreich 

J 

Am 16. Januar 1966 feiert meine 
liebe Mutter und Großmutter 

Anna Freudenreich 
aus Fischhausen, Kr. Samland 

Mittelstraße 
jetzt Oesede. Kreis Osnabrück 

Blumental 16 
ihren 61. Geburtstag. 
Es gratulieren herzlich 

ihre Tochter Edeltraut 
und Großsohn Jürgen 

K 40 

Zum 40jähngen Dienstjubiläum 
unseres Vaters 

Postsekretär 

Franz Sommer 
aus Königsberg Pr.-Kohlhof 

Straße 1051 Nr. 28 
jetzt Nortorf. Gartenstraße 10 

am 23. Januar 1966 die herzlich
sten Glückwünsche und viel 
Freude im Dienst. 

Die Kinder 
Regina Seelig, geb. Sommer 
Hans-Georg und Wolfgang 

r 

Am 12. Januar 1966 feierte 
meine liebe Frau, unsere gute 
Mutter. Schwieger- und Groß
mutter 

Auguste Steinkat 
geb. Böhm 

aus Tilsit, Goldschmiedestr 39 
jetzt Langenberg (Rheinl) 

Hauptstraße 17 
ihren 70. Geburtstag. 
Es gratulieren von Herzen und 
wünschen weiterhin alles Gute 

Arno Steinkat 
Traute Schimkus 

geb. Steinkat 
Kurt Schimkus 
Joachim Schimkus 

Am 19. Januar 1966 wird mein 
lieber Mann, unser guter Vater 
Schwiegervater und Opa 

Emil Kwiatkowski 
aus Mingfen, Kreis Ortelsburg 

Ostpreußen 
jetzt 285 Bremerhaven-G 

Bismarckstraße 31 
70 Jahre alt. 

f J L c G , K T U L I E R E N herzlich und 
sundhelt" W e i t e r h l n g U t e G e -

s e i n e F r a u 
s e i n e K i n d e r 
u n d E n k e l 

Ihr siebzigstes Lebensjahr voll
endete am 9. Januar 1966 

Lehrerin i. R. 

Ella Janz 
aus Mühlhausen. Ostpreußen 

) Mainz, Am Fort Elisabeth 1" 

Zum 70. Geburtstag wünschen 
ihrer lieben Mutter und Oma. 
Frau 

Anna Gronwald 
geb. Gerundt 

aus Königsberg Pr. 
Aul der Palve 3 

jetzt 4816 Sennestadt 
Eichendorffweg 1 

alles Liebe und beste Gesund
heit 

ihre dankbaren Kinder 
u n d E n k e l k i n d e r 

J 
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Am 20. Januar 1966 feiert mein 
guter Vater, Schwiegervater 
und lieber GroUvater, der 
Bundesb.-Oberlademeister a. D. 

Karl Unruh 
früher Königsberg Pr. 

Hintertragheim 30 
seinen 70. Geburtstag. 
Es gratulieren von Herzen und 
wünschen weiterhin alles Gute 
und vor allem die beste Ge
sundheit 

seine dankbaren Kinder 
Tochter Irmgard Murach 
Schwiegersohn Alfred 
und seine Enkelin Heidi 

239 Flensburg-Mürwik 
Mairensdamm 73 

O y 
r 

Am 14. Januar 1966 feiert mein 
lieber Mann und unser guter 
Vater 

Baumeister und Architekt 
Maurer- und Zimmermeister 

Max Wirlh 
aus Königsberg Pr. 
Domhardtstraße 3 

seinen 70. Geburtstag. 
Es gratulieren herzlichst 

seine Frau Anna 
geb. Maskolat 

Sohn Hansjürgen. Architekt 
mit Schwiegertochter 
Liselotte und Enkel 

6419 Burghaun (Hessen) 
Städeweg 1 

Zum 80. Geburtstag am 12. Ja
nuar 1966 wünschen ihrer lie
ben Mutter und Oma 

Emma Rott 
geb. Baltruschat 

aus Gumbinnen. Poststraße 24 
jetzt 2818 Syke bei Bremen 

Denekestraße 1 

alles Liebe und Gesundheit 

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

Am 11. Januar 1966 feierte un
sere liebe, gute Omi 

Emmi Nabereit 
geb. Finselberger 

aus Norkitten. Kreis Insterburg 

ihren 70. Geburtstag. 

In Liebe und Dankbarkeit gra
tulieren ihre Kinder 

Waltraud Hanke 
geb. Nabereit 

Kurt Hanke 
Steichen Hanke 

Alfeld (Leine). Heilkamp 33 

Unser lieber Vater. Groß- und 
Urgroßvater 

Friedrich Schlubbe 
aus Königsberg Pr. 

An den Birken 21 
wurde am 12. Januar 1966 
75 Jahre alt. 
Es gratulieren von Heizen und 
wünschen noch viel Jahre in 
Gesundheit 

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

4967 Bückeburg 
Im Höppenfeld 18 
239 Flensburg 
Philipp-Lassen-Koppel 11 

> V . 
80 

Unser lieber Vater 

Martin Klumbies 
Baptistenprediger 

aus Königsberg Pr.-Tragheim 
feierte in Gesundheit am 18. 
November 1965 seinen 80. Ge
burtstag. 

> V . 
25 

Unsere lieben Eltern 

Martin Klumbies 
und Frau Helene 

geb Nelaimischkies 
begehen am 14. Januar 1966 das 
Fest der Silbernen Hochzeit in 
497 Bad Oeynhausen. Lessing
straße 2. 
In großer Freude und Dankbar
keit grüßen Kindel und Enkel 

Prof. Dr. med. 
Gerhard Klumbies mit Frau 

Gisela und zwei Söhnen 
Dr. med. 
Max Kobbert mit Frau Elli 

und zwei Söhnen 

80 

Am 11. Januar 1966 feierte 
mein lieber Mann, unser lieber 
Vater und Großvater 

Eduard Langnau 
aus Wenzken, Kr. Angerburg 
seinen 80. Geburtstag. 
Wir wünschen ihm Gesundheit 
und Gottes Segen 

Maria Langnau, geb. Weiß 
Christa Labusch 

geb. Langnau 
Ursula Friedrich 

geb. Langnau 
Horst Labusch 
Horst Friedrich 
und die Enkel 
Wolfgang, Manfred 
Sabine, Thomas 

21fil Hollern Kr. Stade 
v ; J 

Ca) 
Am 6. Januar 1966 feierte meine 
liebe Frau, Mutti und Schwie
germama Frau 

Johanna Bordiert 
geb. Kühn 

ihren 75. Geburtstag. 
Wir gratulieren recht herzlich 
und wünschen Gesundheit und 
alles Gute für die folgenden 
Jahre. 

Karl Borchert 
Tochter Margarete 
Schwiegersohn Hermann 

2 Hamburg 50 
Bahrenfelder Steindamm 101 

Am 17. Januar 1966 begeht der 
Landwirt 

Franz Hinkel 
aus Schweizersfelde 
(früher Tublauken) 
Kreis Gumbinnen 

seinen 80. Geburtstag. 
Es gratulieren herzlichst 

seine Frau 
seine Söhne, Schwiegertöchter 
und Enkelkinder 

4541 Ledde-Oberbauer 102 
über Lengerich 

Am 18. Januar 1966 feiert unser 
lieber Vater, mein lieber Opa 

Heinrich Dedeleit 
aus Sammelhofen 
Kreis Tilsit-Ragnit 
jetzt 22 Elmshorn 

Drosselkamp 22 
seinen 80. Geburtstag. 
Es gratulieren herzlich und 
wünschen weiterhin Gesund
heit und Gottes Segen 

Töchter. Enkel 
und alle Verwandten 

V J 

KB 
Bis hierher hat mich Gott 
gebracht durch seine große 
Güte. 

Am 10. Januar 1966 beging un
sere liebe Mutter, Schwieger
mutter, Omi und Uromi, Frau 

Charlotte Janowski 
verw. Kokoska, geb. Kayhs 

aus Münchenfelde, Kreis Lotzen 
Ostpreußen 

jetzt 581 Witten (Ruhr) 
Marienburger Straße 10 

ihren 75. Geburtstag. 
Es gratulieren herzlich und 
wünschen weiterhin Gesund
heit und Gottes Segen 

ihre'dankbaren K i n d e r 
E n k e l u n d U r e n k e l 

Gleichzeitig gedenken wir un
seres lieben, in der Heimat 
verstorbenen Vaters und ihrer 
lieben verschollenen 3 Söhne, 
unserer lieben Brüder W i l l i , 
A r t u r und K u r t . 
Sie bleiben uns unvergessen. 

Ca) 
Am 19. Januar 1966 feiert un
sere liebe Mutter, Schwieger
mutter und Großmutter 

Johanne Wohlgemuth 
geb. Pietsch 

aus Pleine, Memelland 
Kr. Heydekrug 

jetzt 3101 Wienhausen b. Celle 

ihren 80. Geburtstag 

Es gratulieren herzlichst und 
wünschen beste Gesundheit 

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

0 £ 
Am 10. Januar 1966 feierte un
sere liebe Mutter, Großmutler 
und Urgroßmutter 

Berta Sloksnat 
verw. Rudi;4keit 
geb. Lagerpusch 

aus Dröschdorf, Kr Insterburg 
jetzt 2434 Cismar (Holst) 

Langenkamp 4 
ihren 83. Geburtstag. 
Es gratulieren herzlichst und 
wünschen weiterhin alles Gute 
und vor allem beste Gesund
heit und Gottes Segen 

ihre dankbaren K i n d e r 
E n k e l u n d U r e n k e l 

Am 1. Januar 1966 wurde un
sere liebe Mutter, Schwieger
mutter, Groß- und Urgroßmut
ter, Frau 

Gretel Falknau 
75 Jahre alt. 
Nochmals herzliche Wünsche 
und alles Gute 

die dankbaren K i n d e r 
E n k e l u n d U r e n k e l 

Wir gedenken unserer lieben 
Toten 

Oberstraßenmeister 
Hermann Falknau 

geb. 1. 1. 1882 
gest. 13. 8. 1943 in Elbing 

Fallschirmober jäger 
Kurt Falknau 

geb. 30. 4. 1922 
gef. Mai 1944 in Italien 

23 Kiel, Waitzstraße 60 

Zum 80. Geburtstag gratulieren 
ihrer geliebten Schwester 

Anndien 
Diakonisse Anna Brosziewski 

aus Lotzen 

In tiefer Dankbarkeit 
ihre Freunde, denen sie in 
der Fremde immer „Heimat" 
war 

Winterberg, den 8. Januar 1966 

Richard Baumgart 
Inhaber der aus Königsberg 
bekannten drei Offenbacher 

Lederwaren-Fachgeschäfte 
begeht am 13. Januar 1966 sei
nen 88. Geburtstag. 
Aus diesem Anlaß möchte er 
allen alten Bekannten und Ge
schäftsfreunden herzliche Grüße 
übermitteln. 
Jetzige Anschrift: 
643 Bad Hersfeld, Dreherstr. 12b 

r s 
Am 18. Januar 1966 feiert un
sere liebe Mutter und Groß
mutter 

Amanda Kamp 
geb. Quaeck 

aus Tapiau/Großhof 
Kr. Wehlau, Ostpreußen 

ihren 90. Geburtstag. 
Es gratulieren und wünschen 
weiterhin gute Gesundheit und 
Gottes Segen 

ihre Tochter Margarete 
und Enkelkinder 
Doris und Hans-Richard 

2241 Hemmingstedt 
bei Heide (Holst) 

Unser lieber Vatei 
Wilh. Friedr. Schimmelplennig 
Sattler- und Tapezierelmeister 

aus Mensguth/Ortelsburg 
feiert am 18. Januar 1966 in 
Rietberg, Kreis Wiedenbrück 

(Westf). Asternweg 3 
seinen 80. Geburtstag. 
In dankbarer Erinnerung an 
eine glückliche Kindheit und 
im Angedenken der verstorbe
nen Mutter in der Heimat gra
tulieren die Kinder 
Wilhelm Schimmelpfennig jun. 

Heggen (Biggetal) 
Kurt Schimmelpfennig 

Unna (Westf) 
Hertinger Straße 16 

Gertrud Müssig 
geb. Schimmelpfennig 
Schneverdingen 
Harburger Straße 

Frieda-Erika Rothtelder 
geb. Schimmelpfennig 
Uelzen, I. N. Felde 

sowie Schwiegertöchter 
Schwiegersöhne 
und alle Enkelkinder 

V J 

Am 16. Januar 1966 feiert unser 
lieber Vater, Großvater und 
Urgroßvater 

Hermann Kurbjuweit 
aus Grünhausen 

Kr. Elchniederung. Ostpreußen 
jetzt 3071 Rohrsen 102 

Kreis Nienburg (Weser) 
seinen 94. Geburtstag. 
Es gratulieren herzlichst 

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

Allen Freunden und Bekann
ten aus der Heimat ein frohes 
und gesundes Jahr 1966 wünscht 

Hans Augstien 

4178 Kevelaer, Korheidestr. 21 
aus Bergfriede 

Allen Lieben, die mich anläß
lich meines 75. Geburtstages 
durch Aufmerksamkeiten und 
Gratulationen bedacht haben, 
danke ich herzlich. . 

Otto Rathke 

5 Köln-Vingst 
Bamberger Straße 20 
aus Seestadt Pillau 

Gott der Herr nahm am 15. De
zember 1965 nach einem arbeits
reichen Leben, fern seiner Hei
mat, im 89. Lebensjahre unse
ren lieben Vater, Schwieger
vater, Opa, Bruder, Schwager 
und Onkel 

Landwirt 

Wilhelm Roeder-Rettkowski 
aus Peterswalde, Kr. Osterode 

zu sich. 
Er folgte unserer lieben Mutter 
nach achtzehn Jahren. 

In stiller Trauer 
Familien 
Max Rettkowski und Frau 

Frieda 
Emma Rettkowski 

geb. Schulz 
Wilhelm Rettkowski und Frau 

Martha 
Rudolf Todzey und Frau 

Liesbeth 
Paul Pastewka und Frau 

Erika 
Erna Bollmann, geb. Roeder 
und acht Enkelkinder 

3327 Salzgitter-Bad 
Heinrich-v.-Stephan-Straße 113 
Salzgilter-Beinum, Westerholt 
und Opladen 

Nach Gottes heiligem Willen 
entschlief heute. 0.45 Uhr, un
sere liebe, gute Schwester. 
Schwägerin und Tante 

Lucie Langkau 
geb. Gillmann 

Witwe des in russischer Kriegs
gefangenschaft verstorbenen 

Strafanstaltsbeamten 

Franz Langkau 
aus Wartenburg. Ostpreußen 

Passenheimer Straße 

Sie starb nach schwerer Krank
heit, versehen mit den Tröstun
gen unserer heiligen Kirche, 
im Alter von 71 Jahren. 

In stiller Trauer 
Georg Gillmann und Frau 

Anna, geb. Schwarz 
Ida Mathiszik, geb. Gillmann 
Familie Bruno Gillmann 
Familie Alfons Gillmann 
Adolf Allack, Schwager 
Familie Willibald Gillmann 
Familie Alois Gillmann 
Familie Alfred Fox 
Reymund Fox 
Familie Gerhard Strehl 
Familie Horst Strehl 
Familie Alfred Strehl 

Kempen (Niederrhein) 
den 23. Dezember 1965 
Dinslaken, Scltau, Berlin-
Köpenick, Castrop-Rauxel, 
Stuttgart, Köln, Reinfeld, 
Duisburg-Hamborn 

Die Beerdigung hat am Diens
tag, dem 28. Dezember 1965, um 
9 Uhr auf dem neuen Friedhof 
in Kempen stattgefunden. 

Am 28. Dezembei 1965 ent
schlief nach kurzei schwerer 
Krankheit unerwartet mein lie 
ber Vater. Schwiegervater, un
ser Großvater und Urgroßvater 

Hermann Schmackei 
geb. in Papperten 

Kreis Pr.-Eylau. Ostpreußen 

im Alter von 86 Jahren. 

In stiller Trauer 
Erna Baumgart 

geb. Schmackei 
Fritz Müller 

4951 Schlüsselburg 
Kinder und Enkelkinder 

Die Beerdigung fand am 31. De
zember 1965 in Bad Oeynhau
sen-Werste statt. 

Nach kurzer Krankheit ent
schlief am zweiten Weihnachts
tag meine liebe, gute Mutter. 
Schwiegermutter, Oma. Uroma, 
Schwägerin und Tante 

Dora Lingath 
geb. Kiupel 

aus Weinoten, Kr. Tilsit 

im Alter von 88 Jahren. 

In stiller Trauer 
im Namen aller Angehörigen 

Edith Schaefer, geb. Lingath 

4901 Lenzinghausen 
Kreis Herford 
Blumental 9 

Nach langem, mit großer Ge
duld ertragenem Leiden ent
schlief unser lieber Vater, 
Schwiegervater, Großvater, Ur
großvater, Schwager und Onkel 

Karl Madeyka 
aus Hanffen, Kreis Lotzen 

im 78. Lebensjahre. 

In stiller Trauer 
Hans Borriss und Frau Frieda 

geb. Madeyka 
Erich Narwald und Frau 

Helene, geb. Madeyka 
Enkel und Urenkel 

Flintbek, Müllershörn 31 
den 30. Dezember 1965 

Trauerfeier am Dienstag, dem 
4. Januar 1966, um 14 Uhr in der 
Friedhofskapelle in Flintbek. 

Am 28. November 1965 ist mein 
lieber Mann, unser guter Vater, 
Schwiegervater und Großvater 

Johann Reschkowski 
aus Gilgenburg, Kreis Osterode 
im Alter von 72 Jahren von uns 
gegangen. 
In stiller Trauer 

Amalie Reschkowski 
Kinder, Schwiegersöhne 
und Enkelkinder 

Die Beerdigung fand am 1. De
zember 1965 auf dem Friedhof 
in St. Margarethen, Kr. Stein
burg, statt. 

Es hat Gott dem Herrn gefal
len, am 28. November 1965 un
seren lieben Vater, Schwieger
vater, Großvater, Schwager 
und Onkel 

Hermann Schumann 
aus Lindenhaus 

Kr. Schloßberg, Ostpreußen 

im Alter von 84 Jahren nach 
kurzer Krankheit zu sich in 
die Ewigkeit zu nehmen. 

In stiller Trauer 

Ernst Noetzel und Frau 
Marta, geb. Schumann 

Ernst Kliese und Frau 
Gertrud, geb. Schumann 

Gerhard Kassute und Frau 
Gerda, geb. Schumann 

und 5 Enkelkinder 
sowte alle Anverwandten 

4961 Volksdorf üb. Stadthagen 
im Dezember 1965 

Die Trauerfeier hat am 3. De
zember 1965 auf dem Friedhol 
zu Meerbeck stattgefunden. 

Nach kurzer, schwerer Krankheit entschlief am 29. Dezembei 
1965 unsere liebe, herzensgute Mutter, Schwiegermutter, un
sere liebe Schwester, Schwägerin und Tante 

Gertrud Hollstein 
geb. Manske 

aus Allenau, Kreis Bartenstein, Ostpreußen 

im Alter von 70 Jahren. 

In stiller Trauer 
Ulrich Hollstein 

Ilsenburg (Harz), Friediichstraßc 11 
Margot Hollstein 

Frankfurt (Main), Mainzer Landstraße 553 
Walter Aust und Frau Elisabeth 

geb. Hollstein 
Birkenfeld (Nahe), Maiwiese-Block 2 

sowie alle Anverwandten 

Die Beerdigung hat in Ilsenburg (Harz) stattgefunden. 

Am 17. Januar 1966 feiert meine liebe Omi, Frau 
Franziska Meik 

geb. Spmbetzki 
ihren 75. Geburtstag. 
Der Lebensweg begann in Schönfließ/Ramsau. Kindheit in 
Klaukendorf, glückliche Ehezeit mit RB-Oberzugfhr. Andreas 
Meik in Allenstein, Schubertstraße 39, jetzt in x 1199 Berlin-
Adlershof, Zinsgutstraße 14. Als Mutter von fünfzehn Kindern 
wird sie geliebt und geehrt als Patriarchin der großen Sippe. 

E i n D a n k l i e d s e i 

r 

d e m H e r r n ! 
Dein Enkelsohn Laurenz 

Am 6. Januar 1966 feierte un
sere liebe Mutter, Frau 

Maria Karla 
aus Friedrichshof 
Kreis Ortelsburg 

jetzt Dissen. Scheel enstraße 4 

ihren 79. Geburtstag 

Es gratulieren herzlich 
ihre Kinder Willi und Luise 

aus Gelsenkirchen 

Am 19. Januar 1966 feiert unsere liebe Mutter, 
Schwiegermutter, Groß- und Urgroßmutter, Frau 

Marie Gayk 
geb. Stach 

aus Willenberg Ostpreußen, Bahnhof 
jetzt 7201 Nendingen, Schrolenstraße 13 

ihren 80. Geburtstag. 

Es gratulieren herzlich und wünschen weiterhin alles Gute 
und Gottes Segen 

i h r e z w e i T ö c h t e r 
d r e i S ö h n e 
S c h w i e g e r t ö c h t e r 
S c h w i e g e r s ö h n e 
E n k e l u n d U r e n k e l 

J 

Nach einem arbeitsreichen und 
schicksalsschweren Leben, in 
Gedanken aber immer an seine 
alte Heimat, entschlief am 
1. Januar 1966 im Alter von 
87 Jahren unser lieber Vater, 
Großvater und Urgroßvater 

Gustav Gonska 
aus Osterode, Ostpr. 

Mühlengang 7 

Bis in seinen letzten Stunden 
war er um das Wohl seiner 
Kinder besorgt, wie er auch in 
seinem ganzen Leben ein liebe
voller und treusorgender Vater 
gewesen ist. Er wird uns im
mer ein gutes Vorbild bleiben. 

Wir gedenken gleichzeitig un
serer lieben Mutter, die vor 
genau 15 Jahren in unserer 
alten Heimat zur letzten Ruhe 
gebettet wurde. 

In tiefer Trauer 
und im Namen 
aller Angehörigen 

Paul Gonska 

583 Schwelm (Westf) 
Mittelstraße 5 

Nach langem, schwerem Leiden verstarb am 
2. Weihnachtstag meine liebe Frau, unsere herzens
gute Mutter, Schwiegermutter, Oma, Schwester und 
Tante 

Clara Dzienczuk 
geb. Krewing 

aus Königsberg, Karl-Baer-Straße 13 

im Alter von 66 Jahren. 

In stiller Trauer 
Richard Dzienczuk 
und Kinder 

Heiligenhafen, Am Lindenhof 23. im Januar 1966 

Unsere liebe Freundin 

Ella Kadgien 
geb. Juschkus 

aus Königsberg Pr. 
geboren am 10. November 1884 in Bartenstein. Ostpreußen 

ist am 24. Dezember 1965 sanft eingeschlafen. 
Sie wohnte seit dem Frühjahr 1963 im Sophienheim. Osna
brück. 

Im Namen ihrer Jugendfreundinnen 
Frieda Ernst, geb. Engelbrecht 

3011 Gehrden. Kl. Bergstraße 5 
Lisbeth Engelbrecht 

1052 Bad Nenndorf. Danziger Weg 1 
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In den Morgenstunden des 2. Januar latib wurde unsere liebe 
Schwägerin und Tante 

Elfriede Petersen 
Oberschwester i. R. des Deutschen Roten Kreuzes 

im Alter von 70 Jaw-n vu«. ihrem langen, schweren Leiden 
erlöst. 

In stiller Trauer 

Herta Petersen 
Marta Petersen 
Else Petersen 
Jürgen Peteisen 

Herborn (Dillkreis). Neue Hauptstraße 9, den 4. Januar 1966 

Die Einäscherung hat in aller Stille in Wetzlar stattgefunden. 

Am Weihnachtsmorgen entschlief nach kurzer, schwerer 
Krankheit meine liebe Frau, unsere gute Mutter und Oma, 

Anna Kühn 
geb. Wagner 

aus Hermsdorf, Kreis Pr.-Holland, Ostpreußen 

im Alter von 74 Jahren. 

In stiller Trauer 
Familie Wilhelm Kühn 
Kinder und Enkelkinder 

5401 Urmitz. Jahnstraße 4, den 25. Dezember 1965 

Martha Höschen-Kühl 
geb. Wittenberg 

• 1899 t 1965 
Apotheke Rauterskirch/Elchniederung 

Meine geliebte Schwester, unsere gute Tante verstarb nach 
kurzer, schwerer Krankheit. 

Gertrud Loges, geb. Wittenberg 
Eva liilimar. geb. Loges 
Hans-Werner Hilltnar 

Celle. Riemannstraße 40. den 5. Dezember 1965 

Nach langem und schwerem Leiden entschlief am ersten Weih
nachtstag meine liebe Frau, unsere gute, treusorgende Mutter, 
meine liebe Tochter, unsere liebe Schwester, Schwägerin und 
Tante, Frau 

Erika Knoetjke 
geb. Alff 

aus Königsberg Pr., Am Fließ 11 

im Alter von 56 Jahren. 
In tiefer Trauer 
Victor Knoetzke 
und die Kinder 
Barbara, Sabine und Carsten-Ingo 

Frankfurt/M.-Rödelheim, Langer Weg 1 

Am 30. November 1965 ist unsere liebe Schwester. Schwägerin, 
Tante und Großtante 

Amalie Klein 
aus Haarschen. Kreis Angerburg 

im Alter von 83 Jahren sanft entschlafen. 

In stiller Trauer 
Hermann Klein 
und Angehörige 

5021 Sinthern, im Dezember 1965 

Nach kurzer, schwerer Krankheit entschlief am 14. Dezember 
1965 unsere liebe, herzensgute Mutter, Schwester und Schwä
gerin 

Herta Strauch 
geb. Ludigkeit 

aus Königsberg Pr., Kreuzstraße 33 34 

im 61 Lebensjahre. 

In stiller Trauer 
Rudolf Strauch 
Erwin Strauch 
Fritz Ludigkeit 
Anna Ludigkeit. geb. Posner 

295 Leer, Bullenkamp 22, und Loga. Lindenweg 11 

Gott der Herr nahm am 3. Januar 1966 unsere liebe, gute Mut
ter, Schwiegermutter. Oma und Uroma 

Marie Cerwinski 
geb. Patz 

aus Gr.-Jerutten. Kreis Ortelsburg, Ostpreußen 

kurz vor ihrem 80. Geburtstage zu sich in sein himmlisches 
Reich. 

In stiller Trauer 
Willi Cerwinski und Frau Gertrud, geb. Grimm 

2 Hamburg 20. Mansteinstraße 42 
Hans Cerwinski und Frau Friedchen 

geb. Hoffmann 
3442 Wanfried (Werra), Mühlhäuser Straße 10 

Günther Peper und Frau Gertrud 
geb. Cerwinski 
als Enkel mit Urenkel Dirk 

Gerhard Erdmann und Frau Elfi. geb. Schiller 
mit Carola und Gabi 

Die Beisetzung hat am 6. Januar 1966 in Wanfried statt
gefunden. 

Nach langer, schwerer Krankheit erlöste Gott meine geliebte 
Mutter und Schwiegermutter 

Helene Kausen 
geb. Kaufmann 

im Alter von 77 Jahren. 

Sie folgte unserem lieben Vater nach 9 Tagen in die Ewigkeit. 

In tiefer Trauer 
Hanswerner Kausch 
und Frau Lini 

Eckernförde, Prinzenstraße 71. den 21. November 1965 
Essen. Werrastraße 47 
Die Trauerfeier fand am Donnerstag, dem 25. November 1965, 
in der Kirche zu Borby statt. 

Unerwartet entschlief heute sanft unsere liebe Mut
ter und Großmutter, unsere Schwägerin und Tante 

Frida Mill 
geb. Thimm 

• 7. März 1887 t 27. Dezember 1965 
aus Kleinwalde. Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen 

In stiller Trauer 
Erwin Wölk und Frau E1II 

geb. Mill 
Gerhard Mill und Frau Erna 

geb. Steege 
Christel Lehwald, geb. Mill 
Walter Czilwa und Frau Anneliese 

geb. Mill 
und Enkel 

598 Werdohl. Osmecke 32. Preetz. Wiepenkathen, Hagen 
den 27. Dezember 1965 
Die Beerdigung fand am 31. Dezember 1965 auf dem evan
gelischen Friedhof in Werdohl statt. 

Ich weiß, daß mein Erlöser lebt. 
Hiob 19, 25 

Am 7. September 1965 wurde unsere Glaubensschwester 

Käte Arndt 
geb. Buttgereit 

aus Königsberg Pr., Unterhaberberg 
zuletzt Joinville - Pirabeiraba, Santa Catarina. Brasilien 

nach kurzer Krankheit, im festen Glauben, wie Hiob, ir 
62. Lebensjahre in die Ewigkeit aufgenommen. 

Dieses zeigt an 

Die Apostolisch-Christliche Gemeinde Deutschland 
F r i t z R e h b e r g 

2 Hamburg 26. Hammer Weg 34 

Am 4. Januar 1966 entschlief nach langem, schwerem, mit 
großer Geduld ertragenem Leiden 

Lisbeth Hensel 
Prokuristin der Königsberger Allgemeinen Zeitung 

im 76. Lebensjahre, betrauert von ihrem Freundeskreis und 
von den früheren Angehörigen der Königsberger Allgemeinen 
Zeitung, mit denen sie bis zuletzt in engster Verbindung stand. 

In aufrichtiger Trauer 
Martha Pruss 

4967 Bückeburg. Oberwallweg 9 

Meine liebe, treusorgende Frau, unsere gute Tante. Groß
tante und Schwägerin 

Martha Perkuhn 
geb. Ragozat 

ist heute in ihrem 72. Lebensjahre von ihrem schweren, mit 
Geduld ertragenem Leiden erlöst worden. 

In stiller Trauer 
im Namen aller Verwandten 
Willy Perkuhn 

Oberg, den 28. Dezember 1965 

Die Trauerfeier Im Krematorium Braunschweig fand 
Dienstag dem 4. Januar 1966 um 10 Uhr statt 

» Ä Ä r r ? « 2 **** 
Mann, Bruder. Schwager und Onkel 

Erich Alffred Bombien 
aus Rantau. Kreis Samland 

kurz vor seinem 62. Geburtstag verstorben. 

In stiller Trauer 
Frau Liesbeth Bombien, geb. Kossmann 
Bruder Fritz und Frau 
Nichte Lieselotte 

aus Königsberg Pr. 
Brandenburger Straße 11 
jetzt 2221 Eggstedt (Holstein) 

46 Dortmund, v.-d.-Tann-Straße 34 

Am 28. Dezember 1965 verstarb unser lieber Vater, Schwieger
vater und Großvater 

Karl Gonsewski 
aus Willenberg, Kreis Ortelsburg 

In stiller Trauer 
im Namen aller Hinterbliebenen 

Willi Gonsewski 
871 Kitzingen (Main) 
Mainstockheimer Straße 3 

Die Beerdigung fand am 3. Januar 1966 in Hamburg-Bergedorf 
statt. 

Am 26. November 1965 ist unser lieber Vater und Großvater 

Fritj Laumert 
aus Kl.-Skirlack. Kreis Angerapp 

im Alter von 81 Jahren entschlafen. 

In stiller Trauer 
im Namen aller Angehörigen 
Hanna Nietz. geb. Laumert 

Wolfenbüttel. Ernst-Moritz-Ai ndt-Straße 90 

Fern seiner unvergessenen ostpreußischen Heimat entschlief 
am 29. Dezember 1965, für uns unerwartet und plötzlich, unser 
lieber Großvater, Vater und Schwiegervater 

Karl Nett 
geb. 24. März 1881 zu Pillau, Kreis Samland 
wohnhaft Königsberg Pr., Dinterstraße 3 

bis zuletzt in geistiger Frische im gesegneten Alter von fast 
85 Jahren. 

In stiller Trauer 
Bruno Rentsch und Frau Erika 

geb. Nett 
Gerhard, Thomas 

Bremerhaven-Lehe, Geibelstraße 3 1 

Plötzlich und unerwartet verstarb am 16. Dezember 1965 unser 
lieber Bruder, Schwager und Onkel, der 

Kaufmann 

Ernst Meyhöfer 
aus Eydtkuhnen, Ostpreußen 

im 63. Lebensjahre. 

2 Hamburg 61, Sachsenweg 129 

Im Namen aller Angehörigen 
Herbert Meyhöfer 
Albert Brehm 

Am 3. Januar 1966 entschlief im 81. Lebensjahre 
mein lieber Mann, unser guter Vater, Schwieger
vater und Opa 

Friedrich Dege 
Zugführer i. R. 

aus Wehlau, Ostpreußen 

In stiller Trauer 
Maria Dege. Gattin 
Familie Kurt Dege 
Familie Kretschmann 

Fürth (Bay), Rednitzstraße 20 

Krankheit verschied gottergeben mein 

Karl Kropius 
• 21. 10. 1892 r + 28 10 1965 

aus Königsberg Pr., Domhardtstraße 7 

Im Namen aller Hinterbliebenen 
Olga Kropius. geb. Scheurer 

Bielefeld Haspelstraße 13 den 28. Oktober 1965 
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Nach langem, mit großer Geduld getragenem ..c.uen veistarb 
heute mein geliebter Mann, unser treusorgender, gütiger 
Vater, Schwiegervater, Großvater lieber Brudet und Onkel, 
der ' 

Lehrer i. R. 

Ernst Paeger 
aus Schillfelde, Kreis Sehloßberg 

im Alter von 72 Jahren. 

In tiefer Trauer 
Gertrud Paeger, geb. Becker 
Gisela Heeren, geb. Paeger 
Oberstudiendirektor Bodo Heeren 
Dr. Ulrich Paeger 
Christa Paeger. geb. Cholewa 
und die Enkelkinder 
Axel, Lutz, Sabine Heeren 
Anke und Jörn Paeger 

Burg 1. Dithm., den 23. Dezember 1965 

Der Herr ist mein Hirte. 
Am 18. Dezember 1965 rief Gott der Herr meinen geliebten 
Mann, unseren treusorgenden Pappi, liebsten Sohn, Bruder, 
Schwager und Onkel 

Ingenieur 

Franz Schöttke 
aus Zimmerbude, Kreis Samland 

im Alter von 46 Jahren völlig unerwartet zu sich in die Ewig
keit. 

In tiefem Schmerz 
Rosemarie Schöttke, geb. Fischer 
Armin und Henning 
Hermann Schöttke und Frau Amanda 

geb. Thalmann 
Hilde Schöttke 
Erhard Brötzmann und Frau Thea 

geb Fischer 
Dirk und Ulrike 
sowie alle Verwandten 

23 Kiel-Kronshagen, Steindamm 30 
23 Kiel-Kronshagen, Grenzweg 1 

Fern seiner unvergessenen Heimal nahm Gott der Herr nach 
langer, mit großer Geduld ertragener Krankheit meinen lie
ben Mann, unseren guten Vater. Großvater und Urgroßvater, 
den früheren 

Landwirt und Bürgermeister 

Otto Steinwender 
aus Löbaugrund. Kreis Sehloßberg 

im 78. Lebensjahre zu sich in die ewige Heimat. 

In stiller Trauer 
Margarete Steinwender. geb. Rohrmoser 
Johannes Steinwender 
Kegina Steinwender, geb. Amelung 
Lydia Neumann, geb. Steinwender 
Heinz Neumann 
Lisbeth Steinwender 
Enkel und Urenkel 

236 Bad Segeberg, Beim Schützenhol 5, den 5. Januai 1966 

Die Beerdigung fand am 10. Januar 1966 auf dem Ihlwald-
friedhof in Bad Segeberg statt. 

Gott der Herr nahm am 9. Dezember 1965 meinen geliebten 
Mann, unseren lieben, guten Vater, den 

Getreidekauf mann 

Ernst Tobien 
Allenstein Bahnhofstraße 70 

nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 81 Jahren zu 
sich in sein ewiges Reich. 

In tiefer Trauer 
Elma Tobien, geb. Liedtke 
Gerd Tobien, Polizeioberrat 
und Frau Ruth, geb. Koltermann 
Privatdozent Dr. med. Berthold Mikat 
und Frau Ilsetraut, geb. Tobien 

Mölln, z. Z. Köln-Nippes, Hunsrückstraße 14 
Lübeck, Hövelnstraße 30 
Köln-Nippes, Hunsrückstraße 14 

Gott der Herr nahm am 11. Dezembei 1965 plötzlich 
und unerwartet meinen lieben Vater und Schwieger
vater, unseren lieben Opa, Bruder, Schwager und 
Onkel 

Heinrich Emil Szeschik 
Polizeioberwachtmeister i. R. 

aus Kaigendorf, Kreis Lyck. Ostpreußen 

im Alter von 66 Jahren zu sich in die Ewigkeit. 

In stiller Trauer 
Ewald Sadowski und Frau Ella 

geb. Dziobaka 
Dietmar und Margitta 

als Enkelkinder 
und alle Angehörigen 

Weiden/Köln und Kalscheuren bei Köln 

Die Beeidigung fand am 15. Dezember 1965 in Weiden Köln 
statt. 

Unser lieber Bruder 

Ernst Brostowski 
einst Arzt in Barten, dann in Schneeberg 

ist am 25. Dezember 1965 im Alter von 77 Jahren sanft ent
schlafen. 

Gertrud Brostowski 
Anna Reinhardt, geb. Brostowski 

Kassel, Nordhäuser Straße 2« 
Schneeberg, Haitensteiner Straße 8 

Nach Gottes heiligem Willen entschlief nach kur
zer, schwerer Krankheit mein lieber Mann, guter 
Vater. Schwiegervater und Opa, unser Bruder und 
Onkel 

Emil Godau 
29. 7. 1893 11. 12. 1965 

aus Seestadt Pillau 

In stiller Trauer 

Frieda Godau, geb. Conrad 
Kinder. Enkel und Anverwandte 

Bottrop, Hebeleckstraße 120 

Die Beisetzung fand am 16. Dezember 1965 statt. 

Mein lieber Mann, unser guter Vater, Schwiegervater, Groß
vater, Bruder, Schwager und Onkel, der 

Kaufmann 

Walter Hinz 
aus Cranz, Ostpreußen (Rosencafe) 

später Königsberg Pr., Schrötterstraße 93 
ist am 1. Januar 196« nach einem erfüllten Leben im Alter von 
79 Jahren nach kurzer Krankheit sanft entschlafen. 

In stiller Trauer 
Maria Hinz, geb. Kenkel 
Ernst Hinz nebst Frau 
Klaus Hinz nebst Frau 
Charlotte Hinz als Schwester 

Lübeck, Kronsforder Allee 25 
Enkelkinder 
und alle Anverwandten 

2240 Heide (Holst), Alfred-Dührssen-Straße 29 

Fern seiner lieben Heimat und Jagd nahm am 27. Dezember 
1965 der Herr über Leben und Tod meinen lieben Mann, un
seren treusorgenden Vater, Schwiegervater, Großvater, Bru
der, Schwager, Schwiegersohn und Onkel 

Artur Dittrich 
aus Neu-Kockendorf-Schaustern, Ostpreußen 

zu sich in die Ewigkeit. 
Er starb nach langer, schwerer Krankheit, versehen mit den 
Tröstungen unserer hl. Kirche im Alter von 63 Jahren. 

In stiller Trauer 
Wilhelmine Dittrich 

verw. Stege, geb. Kleinhammer 
Kinder, Enkelkinder und Anverwandte 

437 Marl (Westf), Breslauer Straße 1 
Lucia Klein, geb. Dittrich 
nebst Kindern 

Warkallen, Ostpreußen 
Albert Dittrich als Bruder 

437 Hamm über Marl 
Merkelheider Weg 2 

Die Beerdigung fand am 31. Dezember 1965 nach der Toten
messe auf dem Kommunalfriedhof in Hamm über Marl statt. 

Nach einem arbeitsreichen Leben hat unerwartet Gott der 
Herr unseren guten, treusorgenden Vater, Großvater, Schwie
gervater, Schwager und Onkel 

Dr. med. Emil Quednau 
aus Tapiau Ostpreußen 

im 81. Lebensjahre heimgerufen. 

In großer Trauer 
Hanna Olearius, geb. Quednau 
Dr. med. Hans-Otto Quednau 
Dr. med. Fritz Olearius 
Gisela Quednau. geb. Kebben 
die Enkelkinder Doris, 
Bernhard, Röttger und Corinna 
sowie alle Verwandten 

Hamburg-Poppenbüttel, den 31. Dezember 1965 
Alte Landstraße 401a 
Die Trauerfeier hat bereits stattgefunden. 

Ich habe dich je und je geliebt, 
darum habe ich dich zu mir gezogen 
aus lauter Güte. 

Nach langer, geduldig getragener Krankheit ging 
am 17. Dezember 1965 mein lieber Mann, guter Onkel 
und Schwager, der 

Kaufmann 

Otto Jonzeck 
aus Königsberg Pr.-Juditten 

heim in die ewige Heimat. 

In stiller Trauer 
im Namen aller Angehörigen 
Elsa Jonzeck. geb. Pahlke 

3551 Leidenhofen. Ebsdorfer Straße 125 

Ich hab den Berg erstiegen, 
der euch noch Mühe macht. 
Lebt wohl, ihr meine Lieben 
Gott hat es wohlgemacht. 

Nach kurzer Krankheit entschlief am 21. Dezember 1965, im 
Alter von 84 Jahren, mein lieber, guter Mann, unser treu
sorgender Vater, Schwiegervater, Großvater, Urgroßvater, 
mein lieber Bruder, unser Schwager und Onkel 

Karl Pelka 
aus Friedrichsthal. Kreis Ortelsburg, Ostpreußen 

Gleichzeitig gedenken wir seiner gefallenen Söhne 

Wilhelm und August 
Um ihn trauern 
Wilhelmine Pelka, geb. Bednarz 
Karl Pelka 
Christel Pelka, geb. Domnick 
Annemarie Kleinert, geb. Pelka 
Gustav Kleinert iStsnutf 
Elfriede Pelka 
Martha Przetak. geb. Pelka 
die Enkelkinder 
und ein Urenkel 

2051 Neu-Schönningstedt, Kolber Straße 4. Januar 1966 

Nach vielen gemeinsamen glücklichen Jahren hat mich mein 
innigstgeliebter Mann, unser stets treu für uns sorgender 
Vater, Schwiegervater und Großvater 

Werner Staschull 
Bankier i. R. 

Hauptmann der Reserve 
aus Königsberg Pr.-Aweiden 

heute für immer verlassen. 

Er folgte seinem einzigen Sohn F r a n k - W e r n e r , der am 
16. April 1945 im Alter von 17 Jahren gefallen ist. 

Margarete Staschull. geb. Raffel 
Annemarie Ihrk 
Oberstleutnant i, G. Walter Ihrk 
und Wolfgang Ihrk 
Marianne von Riegen-Staschull 
Dipl.-Ing. Johannes von Riegen 
und Johannes-Werner von Riegen 

415 Krefeld-Fischeln, den 25. Dezember 1965 
Heyes-Kirch-Weg 52 

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung hat am 30. De
zember 1965 auf dem Fischelner Friedhof stattgefunden. 

Anzeigentexte bitte deutlich schreiben 

Müh' und Arbeit war Dein Leben, 
Ruhe hat Dir Gott gegeben. 

Plötzlich und unerwartet verstarb am 17. Dezember 1965 nach 
I1JM1, I- Krankheit unser lieber Vater, Schwiegervater, Groß
e r « Urgroßvater 

Wilhelm Upadek 
aus Neu-Keykuth. Kr. Ortelsburg, Ostpreußen 

im Alter von 90 Jahren. 

Im Namen aller Trauernden 
Anna Rünger. geb. Upadek 

35«3 Wabern, Bez. Kassel, Forststraße 19 

„Zum Gedenken meiner Lieben" 

Vater 

Kurt Allzeit 

Hedwig 
geb. Vol/. 

und Schwester 

Gisela 
verstorben vor 20 Jahren in 
Königsberg Pr. 
Von Bruder E r w i n seit 1945 
kein Lebenszeichen. 

Lea Naß. geb. Allzelt 
aus Kbg., Alter Garten 21 
jetzt 4 Düsseldorf 1 
Gehrtsstraße 13 

Für uns a l le vö l l ig unerwar te t vers tarb am ersten Weihnach t s tag mein gel iebter 
M a n n , unser verehr te r Va te r , Bruder , Schwiegersohn und Schwager, der 

Schulleiter 

Werner Borchardt 
im 63. Lebensjahre . 

In t ieler Trauer im N a m e n der Hin te rb l i ebenen 
Brunhilde Borchardt, geb. U l i k o w s k i 
Inge 
Ursula 
Peter und 
Susanne 

2051 Stemwarde , im J anuar 1966 
f r ü h e r Kernsdorf , A r n a u , M a r w a l d e , K r . Osterode, Ostpr . 

Die Be i se tzung hat am 30. Dezember 1965 staltgefunden. 
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Vlutk folgen zu neuen ^Cuten^ 
Ostpreußen bei den Sportereignissen des Jahres 1965 

Nach den Olympischen Spielen 1964 in Tokio , 
be i denen Dressurreiter Ha r ry Boldt, Insterburg/ 
Iserlohn, Olympiasieger wurde und eine Go ld -
und eine Silbermedail le gewann und auch wei 
tere O s t p r e u ß e n in den verschiedensten Sport
arten sich b e w ä h r t e n , glaubte man, das Jahr 
1965 w ü r d e an H ö h e p u n k t e n im Sport weit 
ä r m e r werden. Der neu geschaffene Europa
poka l der Leichtathleten auf deutschem Boden, 
Europameisterschaften der Ruderer, Reiter, 
Schützen, Länderkämpfe , Deutsche Meisterschaf
ten und für die O s t p r e u ß e n besonders die Tra
d i t i o n s w e t t k ä m p f e in der K ö n i g s b e i g e r Paten
stadt Duisburg, die J u b i l ä e n der K ö n i g s b e r g e r 
Vere ine R a s e n s p o r t - P r e u ß e n (60) und des V e r 
eins für Bewegungsspiele (65), der Aufst ieg von 
Baye rn -München mit dem Nationalverteidiger 
und Spielführer Werner Olk-Osterode in die 
Fußba l lbundes l iga , die Auszeichnunq Manfred 
Kinders mit dem Rudolf-Harbig-Preis und der 
10 000-m-Rekordlauf von Lutz Phi l ipp in Augs
burg und eine Reihe weiterer internationaler 
Veranstaltungen bewiesen das Gegenteil . 

Schmerzlich war der Beschluß des Internatio
nalen Olympischen Komitees in Madr id , der das 
Ende des gesamtdeutschen Sports bedeutete 
Auch mancher os tp reuß ische Leistungssportler 
m u ß t e aus beruflichen oder gesundheitlichen 
G r ü n d e n aufhören oder aussetzen, so auch der 
erfolgreichste deutsche Ruderer, der O s t p r e u ß e 
Kar l -Heinr ich v o n G r o d d e c k , der bei 
Olympischen Spielen, Welt- , Europa- oder auch 
Deutschen Meisterschaften viele Meister t i te l 
und Siege für Deutschland errungen hat. 

Die herausragenden os tp reuß i schen L e i c h t 
a t h l e t e n waren wieder Renate G a r i s c h 
(26), Pillau/Rostock, die deutsche Rekordhalterin 
im Kuge l s toßen (17,61 m), mit einer d i e s j äh r igen 
Leistung von 17,58 m, und Manfred K i n d e r 
(28), Asco K ö n i g s b e r g / W u p p e r t a l , der der zu
ve r l ä s s ig s t e und beste deutsche 400-m-Läufer 
war und anläßlich der Deutschen Meisterschaf-

aber nach einem Autounfa l l in der Form zu
rück und erreichte bei L ä n d e r k ä m p l e n und auch 
sonst nicht mehr diese auch in der Weltbesten
liste stehende Leistung. Heide, die Tochter des 
Tils i ter Diskuswerfers (51,74 m) Heinz Rosen
dahl (45) aus Radevormwald, errang nicht weni
ger als drei Meistert i tel , verbesserte ihre ost
deutsche Bestleistung im Wei tsprung auf 6,15 m 
und fügte mit 4538 Punkten eine hochwertige 
Fünfkampf le i s tung hinzu. Jutta S c h a c h l e r 
(17), Lötzen/Ulm, gewann die Deutsche Jugend
meisterschaft im 100-m-Lauf in 12,0 Sek. und 
startet auch 1966 noch in der Jugendklasse. 

V o m männl ichen Nachwuchs mit schon inter
nationalen Einsä tzen und Erfolgen stehen neben 
dem tödlich v e r u n g l ü c k t e n G ü n t h e r R o s t e k 
(400 m) der Z e h n k ä m p f e r Burkhardt S c h l o t t 
(22) aus K ö n i g s b e r g / L e o n b e r g mit neuer ost
p reuß i sche r Höchs t l e i s tung von 6902 Punkten, 
Klaus P a y k o w s k i (18), Ortelsburg/Flam-
mersbach, als Mittelstreckler mit einem zweiten 
Rang bei der deutschen Jugendmeisterschaft im 
1500-m-Lauf und dem Gewinn des 1000-m-Wan-
derpreises für die beste Leistung bei den ost
deutschen T r a d i t i o n s w e t t k ä m p f e n sowie einem 
Sieg im J u n i o r e n l ä n d e r k a m p f , K l a u s - P e t e r H e n 
n i g (18), T a p i a u / M ü n s t e r , als Deutscher Ju 
gendmeister mit 50,10 m im Diskuswerfen und 
M a x P I e i k i e s (20), Memel/Reut l ingen, als 
Dreispringer und M e h r k ä m p f e r mit an der 
Spitze. G e r d - W i l l i S c h m i t t a t (23), Anger
burg /Kie l , mit 2:25,3 ü b e r 1000 m und 3:47,6 M i n . 
ü b e r 1500 m ist ein weiterer erfolgreicher M i t 
te l s t reckenläufer . Klaus U l o n s k a (23), Asco 
Königsberg /Köln , O s t p r e u ß e n s bester Sprinter 
mit 10,4 und 20,9 Sek. für die 100 und 200 m, 
bereits in den Vorjahren mit der Kölne r und 
der deutschen Nationalstaffel Europa- und Deut
scher Meister , hat seine schwierige W i r b e l 
s ä u l e n o p e r a t i o n gut ü b e r s t a n d e n und hofft, 1966 
wieder seine alten Leistungen zu erreichen. 
Ebenso hofft man, daß R i e b e n s a h m als 

Die siegieiche ostpreußische Jugendstafiel über 4X100 Meter in Duisburg. Von rechts: Ha
rald v. Glasow/Heiligenbeil, Rainer Kwiatkowski und Peter Honnet, beide AscolKönigsberg, 

Manfred Kulinna/Lyck. 

ten mit der höchs ten Auszeichnung, dem 
R u d o l f - H a r b i g - G e d ä c h t n i s p r e i s , 
ausgezeichnet wurde. 40mal trug Kinder das 
deutsche Nationaltr ikot . 

W e n n man den os tpreußischen S p o r t l e r 
d e s J a h r e s w ä h l e n sollte, w ü r d e die W a h l 
vielleicht auf Lutz P h i l i p p (25), Asco Königs
berg/Lübeck fallen. Nicht nur, we i l er Hans 
G r o d o t z k i s (Pr.-Holland) deutschen 10000-m-
Rekord von 28:37,0 auf 28:35,6 M i n . beim Län
derkampf gegen die Amer ikaner in Augsburg 
verbesserte, sondern noch mehr, we i l es durch 
seine mutigen und erfolgreichen Läufe auch für 
die anderen deutschen Läufer einen Ruck nach 
vorn gab. Hans S c h e n k (29), Bartenstein/ 
Leverkusen, war mit 76,33 m der beste ostpreu
ßische Speerwerfer, war leider lange verletzt 
und erreichte so nicht seine Bestleistung von 
78,12 m. 

V o n der n a c h d r ä n g e n d e n Jugend sind beson
ders A m e l i K o l o s k a - I s e r m e y e r (21), 
V f B Königsbe rg /Wol f sburg , und Heide R o s e n 
d a h l (18), Ti ls i t /Radevormwald, zu nennen. 
A m e l i Koloska wartete mit der besten deut
schen Speerwurfleistung von 56,20 m auf, qing 

Besuchskarten-Rätsel 

M A R T I N S M E N D 
R O M 

Wenn Sie die einzelnen Buchstaben der V i s i 
tenkarte kräftig durche inander schü t t e ln und 
dann neu anordnen, erfahren Sie, für welchen 
F i lm Herr Smend Karten hat. Der F i lm ist nach 
einem Buch von Siegfried Lenz gedreht worden. 

...unddie Lösung ausfolge 2 

Schniefke schnuwe schnefft he nich, oaber 
Prehmke prehme prehmt he. 

Hochspringer noch wieder die 2 m und mehr 
ü b e r s p r i n g e n wird , und auch Jochen R e s k e 
sowie Klaus W i 11 i m c z i k , die zur deutschen 
Spitzenklasse gehö r t en , wieder international 
zur Ver fügung stehen werden. 

V o n den alten os tp reuß i schen Meistern war 
Gerd H i l b r e c h t (50), VfB Königsberg , 
bei den T r a d i t i o n s k ä m p f e n sehr wettkampf-
freudig und auch B l a s k , F r i t s c h , Z i e r 
m a n n , P o h l , L o r e n z , P o r b a d n i k , 
K l e e f e l d t , G a u und erstmalig als „Al te 
Herren" startend Dieter K o l o s k a , K u c k 
u c k , S e r a f i n und Z i n d 1 e r hofft man 
1966 bei den ostdeutschen Kämpfen in Hanno
ver zu sehen. Z w e i der alten O s t p r e u ß e n ver
dienen besonders genannt zu werden und zwar 
die Kön igsbe rge r P rus s i a -Samlände r Herbert 
L i e d i g (51) und Heinrich H i l d e b r a n d t 
(45), die bei allen bisherigen Traditionswett
kämpfen von 1954 bis 1965 akt iv erfolgreich 
vertreten waren. 

In Duisburg bei den Meisterschaften und 
T r a d i t i o n s w e t t k ä m p f e n fehlte eine Reihe der 
os tp reuß i schen Athleten, doch den Gesamter
folg wie schon immer als e r f o l g r e i c h s t e r 
o s t d e u t s c h e r V e r b a n d sicherten a u ß e r 
den schon genannten die „ A l t e n H e r r e n " 
Albrecht, Bensing, Doering, Jungblut, Kirschne-
reit, Konopka, Schlegel, W a w z y n , Wesso lowsk i , 
die M ä n n e r Kel le r , Knopp, Koloska , Kowalz idc , 
Kretschmer, Lemke, Marchlowitz , Schantowski, 
Schmidt, Schönfeld, Schöning, Schwellnus, Sera
hn und Ulonska und die J u g e n d l i c h e n 
Sybi l le Herrmann, v. Glasow, Honnef, Ku l inna , 
K w i a t k o w s k i und Lothar Rostek, der in G e l 
senkirchen die aus O s t p r e u ß e n stammende Ju
gend mobil machte. 

Os tp reuß i sche S t a f f e l s i e g e gab es zum 
elften Ma le hintereinander in der v e r j ü n g t e n 
Traditionsstaffel um den Dr.-Danz-Wanderpreis 
über 4 mal 100 m mit Schlegel, Wesso lowsk i , 
Kretschmer und Schwellnus, und bei der Ju
gend mit v. Glasow, K w i a t k o w s k i , Honnef und 
Kul inna . A l s sehr b e w ä h r t e K a m p f r i c h t e r 
machten besonders wieder Frau S c h ö n i n g 
und Hermann H a g e r ihre Sache ausgezeich
net. Besonders erfreulich war in Duisburg, daß 
auch O b e r b ü r g e r m e i s t e r S e e 1 i n g und der 
DLV-Vors i t zende Dr. Danz trotz vieler anderer 
Verpflichtungen als G ä s t e beg rüß t werden 
konnten. 

Die siegreiche ostpreußi-
sclie Traditionsstaftel mit 
zwei Läufern der Alters
klassen, je einem der 
Männer und der Junio
ren- bzw. Jugendklasse 
Von rechts: Hugo Schle
gel/Heilsberg, Franz 
Wessolowski I Allenstein, 
Hans-Jürgen Kretschmer/ 
Asco Königsberg, Rein
ulf Schwellnus/Tilsit. Ost
preußen siegte in dieser 
Staffel zum elf'en Male 
in ununterbrochener 
Folge. 

Im R u d e r n war der Europameisterschafts
sieg in Duisburg ü b e r die Sowjetunion und 
den Olympiasieger U S A im Achter, erstmals 
ohne von Groddeck, das Ruderereignis 1965, 
w ä h r e n d Peter G o r n y , Pi l lau/Rostock, aus 
dem Europameisterschaftsboot im Zweie r aus 
Rostock wegen Absage der Mitteldeutschen der 
W e g zur erneuten Europameisterschaft versperrt 
blieb. 

Dressurreiter B o l d t wurde bei den Europa
meisterschaften Zweiter mit seinem Pferd „Re-
mus" und wurde von der Stadt Iserlohn mit 
dem Goldenen Ring der Stadt geehrt, einer 
Auszeichnung, die erst dreimal ig und erstmalig 
an einen Sportsmann vergeben wurde. 

Im S c h w i m m e n ist Jutta O l b r i s r h 
(26), Heilsberg/Bremen, nicht bei L ä n d e r k ä m p 
fen zu entbehren, und auch Kunst- und Turm
springeraltmeister Hermann B a r e n d t-Rheydt 
plaziert sich noch bei Meisterschaften. 

Im K u n s t t u r n e n g e h ö r e n G ü n t h e r L v h s 
(29), Sulimmen/Kierspe, und J ü r g e n B i s c h o f 
(24), Kön igsbe rg / I t zehoe , als mehrfache Deut
sche Meis ter zur Nat ionalr iege und internatio
nalen Vertre tung Deutschlands. Der erst 28jäh-
rige Eduard Friedrich, in O s t p r e u ß e n geboren 
und in Leipzig aufgewachsen, ist der n*nie 
Bundestrainer der deutschen Kunstturner, die 
international manches nachzuholen haben. 

Im S c h i e ß s p o r t ist es steil au fwär t s ge
gangen, doch mit etwa gleichen Leistungen ist 
in den Vorjahren mit M e d a i l l e n bei O l y m p i 
schen Spielen, Weltmeisterschaften und ande
ren Veranstaltungen es für die 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 , 
nicht mehr so g ü n s t i g bestellt, wenn auch noch 
beide zur deutschen Spitze g e h ö r e n . 

Im S e g e l n , jetzt in der Drachenklasse, ist 
Altmeister Bruno S p 1 i e t h , T o l k e m i t / K i e l , 
noch immer mit vorn, und Hans-Georg A n -
S c h e i d t , aus K ö n i g s b e r g stammend, wurde 
zwar nicht mehr wie in den Vor jahren V i z e 
weltmeister der 50-ccm-Motorradklasse, doch 
Deutscher S t r aßenme i s t e r , und wi rd als Fahrer 
der Kre id l e r -Werke in Zukunft auf einer japa
nischen Maschine fahren. 

A l s besonders b e w ä h r t e F u ß b a l l s p i e 
l e r in der höchs ten Spielklasse und auch als 
Nationalspieler f rühe re r Jahre g e h ö r e n zu 
Stammspielern ihrer derzeitigen Vere ine W e r 
ner O l k , O s t e r o d e / M ü n c h e n , J ü r g e n K u r b -
j u h n , Ti ls i t /Hamburger S V , Klaus G e r 
w i e n , Lyck/Braunschweig, und noch zeitweise 
Dieter S t l n k a , Alienstein/Frankfurt . A l s er
folgreiche Trainer von Regionalligamannschaf
ten wi rken die alten K ö n i g s b e r g e r VfB-Spie ler 
Kur t B a 1 u s e s bei den Offenbacher Kickers 
und Kurt K r a u s e bei St. Paul i Hamburg. 

Das Interesse der alten os tp reuß i schen Turn-
und Sportvereine, die Tradi t ion aufrechtzuer
halten, ist zwar bei Treffen immer wieder g roß , 
doch sollte man auch mehr den Blick auf die 
Zukunft richten und weit mehr als bisher die 
aus O s t p r e u ß e n stammende Jugend, wenn 

diese auch nicht mehr in der Heimat geboren 
wurde, für den Heimatspor tgedanken be
geistern. Bei den Leichtathleten war es eine 
Freude zu sehen, w ie die Jungen und Mädels 
stolz und erfolgreich mit dem O s t p r e u ß e n - W a p 
pen auf der Brust die Heimat ihrer El tern ver
traten. Besonders rege geht es in den Königs
berger Ve re inen V f B , Asco , Pr. Samland, Ra
s e n s p o r t - P r e u ß e n und V f K zu, dann aber audi 
beim Al iens te ine r Sport mit Dr . H . - J . Zülch und 
mit der Patenschaft des mehrmal igen Deutschen 
F u ß b a l l m e i s t e r s Schalke 04. 

In der F ü h r u n g des ostdeutschen und ost
p reuß i s chen Sports s ind weiter wie in den Vor
jahren M a x i m i l i a n G r u n w a l d , V f B Königs
berg/Hannover, und Paul B o u i l l o n . Asco 
K ö n i g s b e r g / H a n n o v e r vertreten, w ä h r e n d die 
V inigsberger Rasensportler in Ber l in von 
Rechtsanwalt Franz L i n g n a u vom VfB Kö
nigsberg und die K ö n i g s b e r g e r Schwimmer von 
Wal t e r K n o b l o c h v o m Schwimmverein 
Prussia vorb i ld l ich zusammengehalten werden. 
Wiede r oder neu werden in der ostdeutschen 
bzw. o s t p r e u ß i s c h e n S p o r t f ü h r u n g t ä t i g sein: 
S t a a t s s e k r e t ä r a. D. He l lmut G o s s i n g (60), 
der Vors i tzende des S V Lotzen als 1 Vorsi t
zender der ostdeutschen Leichtathleten, Walde
mar R e m u ß , Pr. Saml. K ö n i g s b e r g als Soort-
wart, Franz L i n g n a u , V f B K ö n i g s b e r g , als 
Verb indungsmann für Ber l in , und Kar l -He inz 
M a r c h l o w i t z (27), Ortelsburg/Frankfurt , 
noch als Leistungssport ler recht erfolgreich, als 
Verbandsvert re ter O s t p r e u ß e n s . Auch Siegtiied 
P e r r e y (50), f rühe re r Handbal lnat ionalspie
ler und heute ein sehr wichtiger M a n n im Deut
schen Sportbund, w i l l die o s t p r e u ß i s c h e n und 
auch ostdeutschen Sport ler mit Rat und Tat 
u n t e r s t ü t z e n . 

W i e schon in den Vor jahren bei J u b i l ä e n , 
von denen besonders die vom V f B , A s c o und 
Pr. Samland K ö n i g s b e r g , des Schwimmvereins 
Prussia K ö n i g s b e r g sowie des S V Lotzen er
w ä h n t seien, war 1965 bei den J u b i l ä e n „60 
Jahre R a s e n s p o r t - P r e u ß e n K ö n i g s b e r g " und „65 
Jahre V f B K ö n i g s b e r g " Gelegenheit , mit alten 
Sportkameraden aus der Heimat wieder zusam
men zu sein. 

Nicht u n e r w ä h n t darf b le iben, d a ß die Lands
mannschaft O s t p r e u ß e n , e inige Stadt- und 
Kreisgemeinschaften und auch das O s t p r e u ß e n 
blatt den Tradi t ionssport auch finanziell dan
kenswerterweise u n t e r s t ü t z e n und d a ß auch 
der Bund der Ver t r i ebenen und die Königsber
ger Patenstadt D u i s b u r g das taten, wäh
rend die minis ter ie l len U n t e r s t ü t z u n g e n gerin
ger als i n den V o r j a h r e n waren . 

1966 bringt wieder g r o ß e Sportereignisse: 
Weltmeisterschaft im F u ß b a l l in England, Eu
ropameisterschaften der Leichtathleten in Buda
pest, die T r a d i t i o n s w e t t k ä m p f e v o m 5. bis 7. 
August i n H a n n o v e r und v i e l e internationale 
Sportveranstal tungen mehr. Fast ü b e r a l l werden 
wieder O s t p r e u ß e n in den Nationalmannschaf
ten stehen und für Deutschlands Sportrnhm 
k ä m p f e n . vV. Ge. 

BLICK IN DIE HEIMAT 
Einbruch im Heilsberger Schloßmuseum 

H e i 1 s b e r g - Wer tvo l l e G e g e n s t ä n d e sa
kraler Kunst aus dem 15. und 16. Jahrhundert 
seien bei einem Einbruch in das Sch loßmuseum 
in Hei lsberg entwendet worden, meldet die Ze i 
tung „Glos Ol sz tynsk i " . Darunter waren u. a. 
sieben Meßke lche , ein M e ß k r u g und ein Pro
zessionskreuz. A l l e diese G e g e n s t ä n d e waren 
stark vergoldet. Die Zeitung e rk l ä r t , die Kunst
g e g e n s t ä n d e stellten „ u n e r s e t z b a r e historische 
Wer te" dar. j o n 

Termine werden stets eingehalten 

A l l e n s t e i n ' - Über Nichteinhal tung der 
Bautermine beim Bau dei Reifenfabrik bei 
Al lens te in beklagt sich „Glos O l s z t y n s k i " Die 
Grunde seien Arbei termangel , Nichteinhal tung 
von Rohstofflieferungen und das Fehlen von 
Transportfahrzeugen. ^ n 

Beträchtliche Gaststättenknappheit 
Allenstein - Rund 320 gastronomische Be

triebe aller A r t exist ieren g e g e n w ä r t i g in der 
sogenannten Wojewodschaft Al lens te in d h 

a „ e ^ S 1 p - n ' s V a t i s t i s * g e s e h e n - 3 ' 4 Loka le auf 10 000 Einwohner. Dies sei verschwindend 

wenig im Verg l e i ch zur Tschechoslowakei, wo 
10 000 E inwohnern 19,5 Loka l e zur Verfügung 
stehen. D ie Sowjetzone kann sich sogar rüh
men, schreibt die Ze i tung „Glos Olsztynski" 
21,6 Loka le auf 10 000 E inwohner zu besitzen. 

jon 

Mehr Trinkwasser für Danzig 

D a n z i g - Neue Tiefbrunnen sollen noch 
in diesem Jahr in Betr ieb genommen werden 
und die schlechte T r i n k w a sserversorqung Dan-
zigs verbessern, schreibt die Zei tung „Glos 
W y b r z e z a " . Le ider h ä t t e n polnische Speziali
sten kürz l i ch errechnet, d a ß auch diese neue 
Invest i t ion in der Wasserwir tschaft in wenigen 
Jahren für Danz ig nicht mehr ausreichen wer
den, jon 

Wolfsschanze mit Wachsfiguren 

In der „ W o l f s s c h a n z e " dem ehmaligen Füh
rerhauptquartier i n O s t p r e u ß e n , wi rd , der War
schauer Zeitschrift „ P o l i t y k a " zufolge, ein 
W a c h s f i g u r e n k a b i n e t t eingerichtet, 
das Tour i s ten anlocken so l l . D ie Figuren stellen, 
wie es he iß t , H i t l e r und Personen aus seiner 
Umgebung i n v o l l e r L e b e n s g r ö ß e und in echten 
Uniformen dar. 


