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D r a c h e u n d A d l e r 
E K . Z u den hn wahr s t en S inne des W o r t e s 

m e r k w ü r d i g s t e n we l tpo l i t i s chen E inr ich tungen 
für d iskre te F ü h l u n g n a h m e n z w e i e r G r o ß m ä c h t e , 
die heute offenbar i n s c h ä r f s t e m Gegensa tz 
stehen, g e h ö r e n d ie a m e r i k a n i s c h 
r o t c h i n e s i s c h e n B o t s c h a f t e r k o n 
f e r e n z e n , d ie i n u n r e g e l m ä ß i g e n Ze i tab
s t ä n d e n in der po ln i schen Haupts tad t W a r 
s c h a u stattfinden. Fast e i n h u n d e r t d r e i ß i g m a l 
haben i n den le tz ten J a h r e n solche G e s p r ä c h e 
stattgefunden. Oft w u r d e n lange Pausen e in 
gelegt u n d mehrfach g laubte man, s ie w ü r d e n 
nun ganz a u f h ö r e n , da d ie F ron t en sich so ver
h ä r t e t h ä t t e n , d a ß selbst r e l a t i v be langlose U n 
terhal tungen zwischen d iesen Diskuss ionspa r t 
nern k a u m noch e inen S i n n hat ten. D i e Sprache, 
die man i n P e k i n g g e g e n ü b e r den a m e r i k a 
n i s c h e n „ E r z t e u f e l n d e s K a p i t a 
l i s m u s u n d I m p e r i a l i s m u s ' ' f ü h r t e , 
konnte an H ä r t e u n d G e h ä s s i g k e i t k a u m noch 
ü b e r b o t e n werden . U n d doch haben sich auch 
in diesen W o c h e n der amer ikan ische Botschafter 
in Po len , der A m e r i k a p o l e G r o n o u s k i 
(Gronowski ) u n d se in rotchinesischer K o l l e g e 
W a n g erneut an den Konferenz t i sch gesetzt, 
um eine Stunde mi te inander zu sprechen. Dies 
mal hat man sich — zum ersten M a l e — sogar 
im V e r h a n d l u n g s z i m m e r fotografieren lassen, 
die C h i n e s e n mit steinerner, undurchdr ing l icher 
M i e n e , d ie A m e r i k a n e r mit e twas r ä t s e l h a f t e m 
Läche ln . D i e Warschauer Begegnungen haben 
immer unter den Gese tzen strengster G e h e i m 
ha l tung gestanden. V o n den 600 bis 700 M i l 
l i onen C h i n e s e n w i s s e n ü b e r h a u p t nur rote Spi t 
z e n f u n k t i o n ä r e , d a ß es diese Konfe renzen gibt, 
und auch die pfiffigsten u n d neugier igs ten ame
r ikanischen K o r r e s p o n d e n t e n konn ten nur ü b e r 
Versuche berichten, ganz k l e ine A n g e l e g e n h e i 
ten (Einre i seer laubnis für Gelehr te , Aus t ausch 
von Gefangenen u n d Verur t e i l t en ) z u behan
deln. O b es dabe i b l i eb oder ob man nicht v i e l 
mehr auch die Ge legenhe i t n ü t z t e , sich w ich 
tigere M i t t e i l u n g e n v o n Reg ie rung z u Regie 
rung zuzu le i t en , das b le ibt offen. Be ide Se i ten 
hüllen sich in Schweigen . D i e V e r m u t u n g , d a ß 
die Begegnungen in Warschau i n mancher H i n 

sicht zwischen C h i n a u n d U S A die F u n k t i o n e n 
des „ h e i ß e n Drahtes" zwischen W a s h i n g t o n u n d 
M o s k a u wahrnehmen, ist sicher nicht ganz v o n 
der H a n d zu weisen . 

H o f f n u n g e n , M i ß v e r s t ä n d n i s s e 
u n d N i e d e r l a g e n 

W i r m ü s s e n uns d a r ü b e r k l a r sein, d a ß heute 
wei te K r e i s e i n den V e r e i n i g t e n Staaten die 
Frage des k ü n f t i g e n V e r h ä l t n i s s e s A m e r i k a s zu 
der w e r d e n d e n ro ten W e l tmach t i m F e r n e n 
Osten mehr b e s c h ä f t i g t als e u r o p ä i s c h e A n g e 
legenhei ten. W ä h r e n d f ü h r e n d e M ä n n e r der 
J o h n s o n - A d m i n i s t r a t i o n u n d Sena toren immer 
noch — trotz mancher b ö s e r Er fahrungen — un
entwegt auf e in A r r a n g e m e n t der „ E n t s p a n 
nung" mi t M o s k a u hoffen u n d die sehr vage 
These v o n der s i n k e n d e n Gefahr sowjet ischer 
Bedrohung für M i t t e l - u n d W e s t e u r o p a ver t re
ten, s i n d die B l i c k e auf S ü d o s t a s i e n u n d C h i n a 
gerichtet. A l s V e r t e i d i g u n g s m i n i s t e r M a c -
N a m a r a i m K a p i t o l betonte, P e k i n g we rde i n 
zwei bis d re i J a h r e n als neue A t o m m a c h t mi t 
seinen B o m b e n a l l e N a c h b a r n bedrohen u n d in 
etwa zehn J a h r e n wahrsche in l i ch mi t se inen 
Vern ich tungswaffen ü b e r den Paz i f ik d ie V e r 
einigten Staaten treffen k ö n n e n , beherrschte 
diese E r k l ä r u n g die F ron t se i t en a l le r Ze i tungen , 
weit mehr als d ie M e l d u n g e n ü b e r de G a u l l e s 
e igenwi l l ige Schrit te. D e r bedeutsame A u s w ä r 
tige S e n a t s a u s s c h u ß unter der L e i t u n g des Se
nators F u l b r i g h t l i eß sich v o n H a r v a r d - u n d 
Columbiaprofessoren , d ie als g r o ß e C h i n a e x p e r 
ten gelten, lange I n f o r m a t i o n s v o r t r ä g e ü b e r die 
herrschenden T e n d e n z e n u n d S t i m 
m u n g e n i m R e i c h M a o T s e - t u n g s 
halten u n d Johnsons S te l lver t re te r , V i z e p r ä s i 
dent Hube r t H o r a t i o H u m p h r e y , meinte, 
man m ü s s e z w a r Rotchinas W e l t e r o b e r u n g s p l a n e 
däm pfen , so l le sich aber h ü t e n , die C h i n e s e n zu 
„ i so l i e r en" . P e k i n g hat d iesen Aussp ruch , den 
man nicht ü b e r h ö r e n sol l te , z u n ä c h s t e i nma l 
als einen „ e k e l h a f t e n J u d a s k u ß " bezeichnet. 

OSTPREUSSEN 

Deutsche Leistung -

deutscher Auftrug 

heifjt das Leitwort 
des Bundestreffens der 
Ostpreußen in Düsseldorf 
am 2. und 3. Juli 1966 

Keiner darf fehlen! 

V i e l e A m e r i k a n e r s ind offensichtlich ent
schlossen, das V e r h ä l t n i s der U S A zu C h i n a neu 
zu ü b e r d e n k e n , w o b e i auch der Status der 
nat ional-chinesischen Reg ie rung auf Formosa 
e ine R o l l e sp ie len w i r d . D a ß die A d m i n i s t r a t i o n 
des Mar scha l l s Tschiang Ka ischek auf dieser 
Insel i m G e l b e n M e e r mit den f le iß igen V e r 
t r iebenen erhebl iche wirtschaftl iche Erfolge und 
e inen h ö h e r e n Lebenss tandard erreicht hat, 
sol l te e ins icht igen A m e r i k a n e r n nicht ve rborgen 
ble iben, ebenso der A u f b a u einer sicherl ich be
achtl ichen n ichtkommunis t i schen Streitmacht. 
Das chinesische Reich hat schon i m 19. Jah rhun
dert u n d v o r 1914 g e s c h ä f t s t ü c h t i g e n A m e r i k a 
nern als e in hoffnungsvol le r M a r k t der Zukunf t 
gegol ten . M a n hat es i n W a s h i n g t o n g e w i ß nicht 
vergessen, d a ß v i e l e der le i tenden M ä n n e r der 
chinesischen R e v o l u t i o n v o n 1911/12 auf amer i 
kanischen U n i v e r s i t ä t e n studiert hatten. D i e 
U S A forderten damals die „ P o l i t i k d e r 
o f f e n e n T ü r " , immer n a t ü r l i c h mit dem 
G e d a n k e n , sich g r o ß e A b s a t z m ö g l i c h k e i t e n i n 
e inem Geb ie t mit 500, 600 und 700 M i l l i o n e n 
Menschen auch g e g e n ü b e r Japanern , Russen, 
B r i t e n u n d Franzosen zu e r s c h l i e ß e n . D i e ameri 
kanische „ C h i n a - L o b b y " hat auf die 
W a s h i n g t o n e r P o l i t i k v o r a l l em g e g e n ü b e r J a 
pan zu Ze i t en g r ö ß t e n Einfluß gehabt. Gerade 
po l i t i sch aber hat man oft danebengehauen und 
mi t d a f ü r gesorgt, d a ß schl ießl ich der K o m m u 
nismus — dessen G e f ä h r l i c h k e i t man we i t unter
s c h ä t z t e — die Macht i n den H ä n d e n hie l t u n d 
1949 auch A m e r i k a die „offene T ü r " v o r der 
N a s e zuschlagen konnte . 

G i g a n t e n i m p a z i f i s c h e n R a u m 

D i e be iden G i g a n t e n i m gewal t igen pazifischen 
R a u m , der j a auch noch den Indischen O z e a n 
u n d seine asiatischen und afr ikanischen A n r a i 
ner e i n s c h l i e ß t , s ind heute u n d i n Zukunf t d ie 
V e r e i n i g t e n Staaten v o n A m e r i k a u n d C h i n a . 
S y m b o l des v i e l t a u s e n d j ä h r i g e n „Re iches der 
M i t t e " ist e in Sagentier , der f e u e r s p e i e n d e 
r i e s i g e D r a c h e . A b e r ebenso wehrhaft 
n immt s i d i auch der m ä c h t i g e A d l e r d e r 
a m e r i k a n i s c h e h F e l s e n g e b i r g e aus, 
der das W a p p e n der U S A beherrscht u n d ds r 
i n se inen F ä n g e n B l i t ze u n d Pfei le h ä l t , d ie 
heute so m e r k w ü r d i g an d ie R a k e t e n u n d 
neuesten Vern ich tungswaf fen e r innern . D a ß man 
daneben auch noch andere, beachtliche K r ä f t e 
e i n z u k a l k u l i e r e n hat, ist k la r . J a p a n , das 
ebenso w i e w i r , v o r e inundzwanz ig Jahren die 
schlimmste Katas t rophe seiner langen Geschichte 
erlebte und zerschmettert und v e r w ü s t e t am B o 
den lag , hat sich l ä n g s t w iede r gefunden und 
i n se inem Wiede rau fbau Leis tungen vol lbracht , 
die hohe B e w u n d e r u n g ve rd ienen . A u f engstem 
R a u m leben h ie r heute 100 M i l l i o n e n i l e iß ige r 
u n d hochgeschulter Menschen , die nicht nur ganz 
A s i e n bel iefern. Hunder t M i l l i o n e n E i n w o h n e r 
hat auch das neue Inselreich I n d o n e s i e n , 
reich an B o d e n s c h ä t z e n a l ler A r t , das be i e iner 
besseren pol i t i schen F ü h r u n g sicher e inen er
hebl ichen W o h l s t a n d erreichen k ö n n t e . E i n Pro
b l e m v o n g r ö ß l e r Bedeu tung ble ibt für lange 
Z e i t die Zukunf t I n d i e n s u n d P a k i s t a n s 
mit i h ren zusammen fast 600 M i l l i o n e n zumeist 
armer, b e d ü r f t i g e r und schlecht e r n ä h r t e r M e n 
schen. D e n Indern si tzen die Ch inesen b u c h s t ä b 
l ich i m N a c k e n . A u c h die Sowjets, Erben des 
russischen Imper ia l i smus, versuchen hier er
neut, i h ren Einfluß zu v e r s t ä r k e n . W i e die Dinge 
auch laufen m ö g e n , Roosevel t s P l ä n e , für a l le 
Zukunf t e ine A r t amerikanischer Patronanz i n 
A s i e n aufzurichten, s ind schon ba ld nach dem 
Ende des Z w e i t e n W e l t k r i e g e s gescheitert. Z u 
erst be i der Machte rgre i fung M a o s i m Jahre 

Noch sind die Bäume kahl 
die sich über den Großen Treuburger See neigen. Aber nicht mehr lange. Bald wird Irisches 
Grün von ihren Zweigen leuchten, bald auch wird der Kahn, der jetzt noch verlassen am 
Ufer liegt, mit seinem Steven wieder das Wasser schneiden, denn der Frühling ist nicht mehr 
weit . . . Foto: Mauritius 

1949 und dann be im Ausbruch des K o r e a 
k r i e g e s zeigte es sich, w ie falsch manche 
Wash ing tone r Vor s t e l l ungen aus den Tagen des 
Z w e i t e n W e l t k r i e g e s gewesen waren . Beinahe 
ü b e r Nacht m u ß t e man die P o l i t i k g e g e n ü b e r 
dem besiegten und besetzten Japan ä n d e r n , 
m u ß t e man erkennen, d a ß z u n ä c h s t e inma l die 
Tore Ch inas unter dem eisernen kommunis t i 
schen Regime für A m e r i k a s „Big Business" und 
Fernos thandel wei t g r ü n d l i c h e r ver rammel t w a 
ren als je zuvor . 

Sieg mit Sorgen 
k p . Der Sieg , den Premiermin i s te r H a r o l d 

W i l s o n b e i den le tz ten br i t ischen Unterhaus
w a h l e n er rungen hat, ist s icherl ich imposant. 
W e r i m neuen Par lament ü b e r 363 Sitze (bis
her 314) v o n 630 v e r f ü g t , besitzt eine k l a r e 
a b s o l u t e M e h r h e i t . Z w a r s te l len die 
K o n s e r v a t i v e n i m m e r h i n noch eine g r o ß e Frak
t i on v o n 252 Abgeordne t en , zu denen be i ent
scheidender A b s t i m m u n g even tue l l noch zwölf 
S t immen der L i b e r a l e n kommen , aber die B a 
sis, die für W i l s o n s P o l i t i k gegeben ist, darf 
als so l ide angesprochen werden . Es ist W i l s o n 
sogar gelungen, eine Re ihe wicht iger P o l i t i k e r 
seiner Regierungspar te i neu i n das Unterhaus 
zu br ingen , an deren M i t a r b e i t i hm gelegen se in 
m u ß . W i r denken da u . a. an den vorher z w e i 
ma l geschlagenen f r ü h e r e n A u ß e n m i n i s t e r Pa
trick G o r d o n W a l k e r , der es nun doch 
geschafft hat, und den der M i n i s t e r p r ä s i d e n t 
bereits für das wicht ige A m t eines bri t ischen 
Europaminis te rs vorgesehen haben so l l . 

Der Premier hat n a t ü r l i c h seiner Genug
tuung ü b e r d iesen W a h l g a n g Ausdruck gege
ben, a l l z u t r iumphale T ö n e aber unterlassen. 
Schon daraus k a n n man sch l i eßen , d a ß H a r o l d 
W i l s o n sich offenbar v ö l l i g d a r ü b e r im k l a r en 
ist, d a ß sich in die Siegesfreude manche echten 
Sorgen mischen. E i n so kund ige r und energi
scher pol i t i scher T a k t i k e r w ie der je tz ige Pre

mier w e i ß zum Be i sp i e l sehr genau, d a ß nicht 
nur seine Par te i , sondern auch ih r sehr r ü h r i 
ger r a d i k a l e r F l ü g e l auf der L i n k e n 
Si tze gewonnen hat und sich ganz best immt 
sehr v i e l energischer zum W o r t melden w i r d , 
als i n den vergangenen 18 M o n a t e n , als W i l s o n 
seine l i n k e n F l ü g e l m ä n n e r immer wieder mit 
dem A p p e l l zur O r d n u n g rufen konnte , man 
v e r f ü g e j a nur ü b e r eine M e h r h e i t v o n z w e i 
bis dre i Manda ten , und jede v e r u n g l ü c k t e A b 
s t immung k ö n n e den K o n s e r v a t i v e n zur Rück
keh r i n die Reg ie rung verhelfen. Interessant ist 
jene Tatsache, auf die i n der g r o ß e n Presse der 
W e l t mehrfach h ingewiesen wurde : Un te r den 
48 neuen Labour -Abgeordne ten gibt es näml i ch 
nicht e inen e inz igen heute an der W e r k b a n k 
schaffenden A r b e i t e r der Faust, dagegen v i e r 
z e h n U n i v e r s i t ä t s p r o f e s s o r e n und 
dazu e inige wei tere Beamte der Hochschulen. 
M i t den ins Par lament e ingezogenen Lehrern , 
A n w ä l t e n und Journa l i s t en w i r d v o n ihnen 
bereits die Mehrhe i t der neuen Abgeordne ten 
gestellt . Gerade Abgeordne te aus diesen K r e i 
sen haben schon in der Vergangenhe i t oft den 
l i n k e n F l ü g e l v e r s t ä r k t . 

* 
M a n w i r d sich daran er innern, welch umfang

reiches Programm für die Vers taa t l i chung v o n 
Wir tschaf tszweigen, für rad ika le , soziale Re
formen die Labour -Par ty bereits bei der letzten 

Unte rhauswah l p r ä s e n t i e r t e . A u c h die nach un
serer Ans ich t zum T e i l höchs t ge fäh r l i chen V o r 
s te l lungen für e inen W a n d e l i n der A u ß e n p o l i 
t ik g e g e n ü b e r der Sowje tun ion und ihren T r a 
banten spiel ten dabei eine g r o ß e Rol le . Es ist 
bekannt , d a ß w ä h r e n d der letzten beiden Jahre 
gerade der l i n k e F l ü g e l der Labours auch die 
amerikanische V i e t n a m - P o l i t i k oft i m Gegen
satz zu W i l s o n scharf k r i t i s ie r t hat, und man 
darf damit rechnen, d a ß nun al le diese Dinge 
v o n dieser L i n k e n wieder aufgetischt werden. 

* 
W i l s o n m u ß sich d a r ü b e r im k l a r en sein, d a ß 

die B ü r g e r seines Landes nun v o r a l l em eine 
sehr energische P o l i t i k zur V e r b e s s e r u n g 
d e r W i r t s c h a f t s - u n d W ä h r u n g s 
v e r h ä l t n i s s e v o n ihm erwarten. Er w i r d 
k a u m um S t e u e r e r h ö h u n g e n und andere zum 
T e i l doch sehr schmerzliche Opera t ionen her
umkommen . Eine echte Gesundung kann ihm 
nur gel ingen, wenn er die Lohn- und Pre i swel le 
baldigst e i n d ä m m t , und wenn er auch v o r zum 
T e i l sehr u n p o p u l ä r e n M a ß n a h m e n nicht zu
rückschreck t . Er hat bisher im K a m p f mit ü b e r 
steigerten Forderungen v o n den verschieden
sten Sei ten e inige k la re Erfolge gehabt. Es 
k ö n n t e sein, d a ß er aber i n Zukunft noch sehr 
v i e l drakonischer auftreten m u ß . 

* 
Im bisher igen Kabine t t H a r o l d W i l s o n s w a 

ren aber je zur H ä l f t e R e p r ä s e n t a n t e n des rech
ten und des l i n k e n F l ü g e l s seiner Partei ver
treten. Eine ganze Reihe dieser M i n i s t e r s ind 
nach Ans ich t v i e l e r Br i t en nicht sehr erfolgreich 
gewesen. Der letzte britische Labour-Premier , 
At t l ee , hat a l le M i n i s t e r k o l l e g e n , die seine Er
war tungen nicht e r fü l l t en , schonungslos nach 
Hause geschickt. W i l s o n hat bisher auch aus
gesprochene „ F e h l a n z e i g e n " geschont. D ie Z u 
sammensetzung der neuen Reg ie rung w i r d ze i 
gen, ob das nur eine V o r s i c h t s m a ß n a h m e für 
jene Tage war, wo W i l s o n mit knappster M e h r 
heit regieren m u ß t e . W i r werden die wei tere 
En twick lung der Dinge in Eng land sehr sorg
sam beobachten m ü s s e n . 
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Deut S ch iand-Kand g ebu D g ami4 .Mai y j ( L i L j n | e r J e m Rücken der Vertriebenen 
B o n n (hvp). Der Bund der Vertr iebenen hat 

den Termin für die D e u t s c h l a n d - K u n d 
g e b u n g i n B o n n auf den 14. M a i 1 9 6 6 
iestgelegt. Sie findet auf dem Marktp la tz statt, 
der schon in den fünfziger Jahren Schauplatz 
von Kundgebungen für einen gerechten Lasten
ausgleich und für die W a h r u n g des Rechts
standpunktes in der Frage der Heimatgebiete 
der Ostvertr iebenen war. Zu der d i e s j ä h r i g e n 
Kundgebung werden alle Landsmannschaften 
und L a n d e s v e r b ä n d e des B d V sowie die kor
porat iv angeschlossenen M i t g l i e d s v e r b ä n d e 
und befreundete Organisat ionen Abordnungen 
entsenden, um für s o z i a l e G e r e c h t i g 
k e i t , für n a t i o n a l e E i n h e i t und für die 
S o l i d a r i t ä t d e r f r e i e n V ö l k e r ihre 
Stimme zu erheben. 

Der Beschluß des obersten Bundesorgans des 
Verbandes geht auf folgende Ü b e r l e g u n g e n zu
rück: In gewissen Kre isen des Inlandes und vor 
al lem auch des Auslandes herrscht die i rr ige 
M e i n u n g vor, beziehungsweise sie w i r d geflis
sentlich verbreitet und g e n ä h r t , daß die 10 M i l 
l ionen Ver t r iebenen v o l l „ e ingeg l i ede r t " seien 
und d a ß sie infolgedessen nicht mehr gewil l t 
seien, in die angestammten, zur Zeit annektier
ten Heimatgebiete z u r ü c k z u k e h r e n , so d a ß die 
Zei t reif sei für den Verzicht auf die Oder-
N e i ß e - G e b i e t e , indem nur noch die „Berufsver
triebenen" den „ka l t en K r i e g " um die alte H e i 
mat for t führ ten . Der Bund der Ver t r iebenen 
sieht es als uner läß l i ch an, daß mit diesen U n 
wahrheiten, Verdrehungen und Unterstel lungen 
im Interesse der Wahrhe i t und der V e r s t ä n d i 
gung untereinander und zwischen den V ö l k e r n 
Schluß gemacht we iden m u ß . 

Im Zusammenhang mit der Frage der sozialen 
Gerechtigkeit werden auf der Kundgebung auch 
die akuten Probleme der Nove l l i e rung des 
Lastenausgleichsgesetzes, des 131er-Gesetzes 
und die sonstigen dringlichen Probleme der 
Eingl iederung angesprochen werden. Die letzte 
Protestversammlung der V e r t r i e b e n e n - V e r b ä n d e 
in Sachen Lastenausgleich fand im Jahre 1952 
gleichfalls auf dem Bonner M a r k t im Hinbl ick 
auf die Verabschiedung des Gesetzes statt. Die 
Reduzierung der Leistungen aus der 18. L A G -
N o v e l l e um 4,5 M i l l i a r d e n , auf die gesamte 
Laufzeit des Gesetzes berechnet, unmittelbar 
vor Abschluß der letzten Legislaturperiode hat 
— wie die Zeitschrift „Fachbera t e r " jetzt er
neut feststellte — Ü b e r r a s c h u n g und Verbi t te 
rung bei den Betroffenen ausge lös t . Der Bund 
der Ver t r iebenen wendet sich gegen den Be
schluß der Bundesregierung, zunächs t e inmal 
die Reserven des Ausgleichsfonds v o n neutraler 
Seite ermitteln zu lassen, ehe sie hinsichtlich 
einer Nove l l i e rung akt iv w i r d . Der B d V meint, 
e in stichhaltiger Grund dafür sei nicht vorhan
den, w e i l einerseits g e n ü g e n d Reserven im 
Homburger Fonds vorhanden seien, w ä h r e n d 
andererseits die 19. N o v e l l e den Bundeshaus
halt nicht b e r ü h r e n w ü r d e . 

Im P a r t e i e n g e s p r ä c h geht es auch um Ostdeutschland 

„ D r e s d e n an der Weichsel . . ." 
Ergebnisse einer Umfrage unter Bonns 

Studenten 

(HuF). Geradezu vernichtend war das Ergeb
nis einer Umfrage der „Bonner Rundschau" 
unter Bonns Studenten ü b e r Ostdeutschland. 
Die meisten der Befragten hatten keine A h 
nung von geographischen Daten ü b e r die Oder-
N e i ß e - G e b i e t e . 

K a u m einer kannte den Ver lauf der Oder-
Neiße-Lin ie , so berichtete die Zei tung. Fast a l 
len war auch unbekannt, d a ß es zwe i F l ü s s e 
N e i ß e gibt. D r e sd e n wurde an die Weichse l 
verlegt, D a n z i g die ös t l ichste deutsche Stadt 
genannt, der Sp ieewald als ostdeutsche Provinz 
bezeichnet. 

Im Gegensatz dazu stand das Ergebnis einer 
Umfrage unter Bonner O b e r s c h ü l e r n . Ober
sekundaner, Unter- und Oberprimaner w u ß t e n 
durchweg Bescheid. Das ist ein Erfolg der i n 
tensiven Unterweisung in Ostkunde, die im 
Erdkunde- und Geschichtsunterricht durchge
führt und v o n den z u s t ä n d i g e n Landesmini
sterien besonders ge fö rde r t w i rd . 

Die „Bonner Rundschau" hat jetzt das Referat 
für politische und gesamtdeutsche Fragen der 
U n i v e r s i t ä t aufgefordert, akt iver zu werden. 
A l l e Kontakte mit der Jugend aus M i t t e l 
deutschland und auch aus den unter fremder 
Verwa l tung stehenden Ostgebieten s ind nach 
Ansicht namhafter Ver t r iebenenpol i t iker sinn
los, wenn nicht einmal die einfachsten geschicht
lichen und erdkundlichen Kenntnisse vorhanden 
sind. 

DEUTSCHLAND
KUNDGEBUNG 
Sonnabend, 14. Mai 1966 
15 30 Uhr 
vor dem Rathaus in Bonn 

für nationale Einheit, Heimatredit 
und Selbstbestimmung 

für einen gerechten Lastenaus
gleich, für die Solidarität der ireien 
Völker 

Auf nach Sonn! 

N . B o n n . — A m 21. A p r i l w i rd Bundeskanz
ler E r h a r d das seit langem geplante vertrau
liche Gesp räch mit den Spitzenvertretern der 
Parteien übe r die D e u t s c h l a n d - P o l i t i k 
führen. Hintergrund dieses G e s p r ä c h s ist das 
D r ä n g e n von westlicher, insbesondere ameri
kanischer Seite, im Zusammenhang mit einer 
Initiative für die Wiedervere in igung „konk re t 
zu werden". Konkre t werden heißt in ihren 
Augen, von Opfern nicht nur sprechen, sondern 
sie zu nennen und auch bringen. Es versteht 
sich von selbst, d a ß dabei auch die Frage der 
ostdeutschen Provinzen zum innendeutschen 
Verhandlungsprogramm g e h ö r t . Der Bund der 
Ver t r iebenen erinnert in diesem Zusammen
hang daran, d a ß Regierung und Parteien immer 
wieder zugesichert haben, d a ß in ostdeutschen 
Schicksalsfragen nichts hinter ihrem Rücken ge
schehen werde. M i t Befremden m u ß ' e n jedoch 
die Sudetendeutschen und die mit ihnen In den 
Grundsatzfragen solidarischen ostdeutschen 
Vertr iebenen feststellen, daß seitens der Bun
desregierung der bisher vertretene Standpunkt 
in der Frage des M ü n c h e n e r Abkommens „pla
niert" worden ist, ohne d a ß die Betroffenen vor
her unterrichtet, geschweige denn g e h ö r t wor
den w ä r e n . Im Gegensatz zur O b h u t s e r k l ä r u n g 
der Bundesregierung und des Bundestages war 
nämlich erstmalig im Zusammenhang mit der 
Distanzierung vom M ü n c h e n e r Abkommen vom 
Heimat- und Selbstbestimmungsrecht nicht mehr 
die Rede. 

* 
Auch die A u s f ü h r u n g e n der Bundesregierung 

in der Friedens-Zirkularnote zur Frage der ost
deutschen Gebiete k ö n n e n nach Ansicht von 
P r ä s i d e n t W e n z e l Jaksch nicht v o l l befriedigen. 
In einem im „Deutschen Ostdienst" veröffent
lichten A r t i k e l hebt er hervor, daß zwar die 
R e c h t s p o s i t i o n formal aufrechterhalten 
worden sei, daß sie aber durch die nachfolgende 
Versicherung einer terr i torialen K o m p r o 
m i ß b e r e i t s c h a f t abgeschwäch t werde. 
U n d das, obwohl bisher alle Bekundungen des 
deutschen V e r s ö h n u n g s w i l l e n s nur zu einer 
V e r h ä r t u n g des Warschauer Standpunktes bei
getragen h ä t t e n ! Die F ü h r u n g des Bundes der 
Ver t r iebenen warnt dr ingend davor, d a ß sich 
Bundesregierung und Parteien unter dem Druck 
eines K u r z s c h l u ß d e n k e n s zu Kurz sch lußhand -
W a r n u n g aus Ö s t e r r e i c h : 

lungen d r ä n g e n lassen, die nur einseit ige und 
u n b e s t ä n d i g e F r i e d e n s l ö s u n g e n zur Folge na
hen k ö n n t e n . „ W a c h s a m k e i t für die l* 
benswichtigen Interessen des eigenen V o l k e s 
w i r d jedoch", so stellt Dr. Jaksch mit Nachdruck 
fest, „in solchen Situationen zur doppelten 
P f l i c h t " . 

V o m P r ä s i d i u m des Bundes der Ver t r iebenen 
wi rd ebenso wie in u n g e z ä h l t e n Ver lau tbarun
gen der Gl iederungen der V e r b ä n d e wie auch in 
pr ivaten Zuschriften an die Presse immer wie
der hervorgehoben, d a ß der deutsche Staats
b ü r g e r erwartet, d a ß R e g i e r u n g u n d P a r 
t e i e n auch in dieser schwierigen Si tuat ion 
dieser P f l i c h t nachkommen. Dieser M a h n u n g 
soll vor al lem auch die für den 14. M a i geplante 
G r o ß k u n d g e b u n g des Bundes der Ver t r i ebenen 
auf dem Bonner Mark tp la t z dienen, für die laut 
Me ldung des Bonner O r g a n i s a t i o n s b ü r o s des 
B d V in breiten Kre i sen der Ver t r iebenen nicht 
nur, sondern auch bei patriotisch empfindenden 
Einheimischen ein erfreulich lebhaftes Interesse 
besteht. 

Der Bund der Ver t r iebenen b e g n ü g t sich je
doch nicht damit, ledigl ich für die Aufrechter
haltung des Rechtsstandpunktes in der gesamt
deutschen Frage zu p l ä d i e r e n . Er hilft d a r ü b e r 
hinaus mit, durch seine profil ierten poli t ischen 
Köpfe Vors te l lungen für e in strategisches Fr i e 
denskonzept zu entwickeln. In diesem Zusam
menhang wurde in Bonner poli t ischen Kre i sen 
und Ä m t e r n mit g r o ß e m Interesse vermerkt , 
daß der Bund der Ver t r iebenen den Schritt der 
Bundesregierung beg rüß t , eine ak t ive Handels
pol i t ik mit C h i n a zu betreiben. Fr iedenswir t 
schaftliche Kontakte mit Ch ina , so he iß t es i n 
einer Stellungnahme von P r ä s i d e n t Jaksch, 
seien eher geeignet, die Sowjetunion in der 
Deutschland-Frage g e s p r ä c h s b e r e i t zu machen 
als Bonner Z u g e s t ä n d n i s s e an die propagan
distischen Posit ionen einzelner Satel l i ten
staaten. Bekanntl ich haben die B e s c h l u ß o r g a n e 
des Bundes der Ver t r iebenen schon i m Jahre 
1964 im Rahmen der „Linzer Besch lüsse" die 
Errichtung einer Handelsmiss ion in Pek ing be
fürwor te t , nicht zuletzt im Hinb l i ck darauf, d a ß 
ein solcher Sdir i t t geeignet sei, langfristigen 
deutschen Friedensinteressen zu dienen. 

Vom Wunderglauben deutscher Politiker 
Der Lei tar t ik ler der „ S a l z b u r g e r N a c h -

r i c i h t e n " wendet sich gegen den Irrationa
lismus in der Deutschlandfrage und macht ein
deutig klar , d a ß der P r e i s d e s O s t e n s 
g a n z D e u t s c h l a n d ist, w ä h r e n d für den 
Wes ten nur Wiedervere in igung in Freihei t in 
Frage kommt. W i r zi t ieren im A u s z u g : 

„Welche r W u n d e r g l a u b e liegt dem 
Plan zugrunde, durch finanzielle Angebote die 
F ü h r u n g e n der regierenden kommunistischen 
Parteien dazu bewegen zu k ö n n e n , H a r a k i r i zu 
begehen. D ie K o m m u n i s t e n s i n d R e 
v o l u t i o n ä r e , nicht aber W o h l t ä t e r oder 
S e l b s t m ö r d e r . Ihr vorgesehener W e g der Wel t 
revolut ion führt nun einmal ü b e r die Bundes
republik. Trotz der Differenzen zwischen Pe
k i n g und M o s k a u und trotz gewisser Autono
miebestrebungen einzelner Vo lks r epub l iken 
s ind sich die M ä n n e r , die in allen H a u p t s t ä d 
ten des Ostblocks residieren, in der Deutsch
landfrage e in ig bis zur letzten Konsequenz, denn 
es geht um ihr nacktes Dasein: Die Bundesrepu
bl ik m u ß bolschewisiert — die ,DDR' darf nicht 
geopfert werden. 

Die Konfusion in der Hauptfrage der deut
schen Po l i t ik offenbart sich in einer geradezu 
grotesken Form bei einem beliebten Gedanken
spie l : bundesdeutsche S t a a t s m ä n n e r sollten eine 
Pilgerfahrt nach M o s k a u unternehmen und den 
Kreml füh re rn klarmachen, d a ß eine deutsche 
Wiedervere in igung auch im Interesse der 
UdSSR liege. 

W o findet man indessen die geringsten A n 
haltspunkte dafür , d a ß die Sowjets an einer 
Konso l id i e rung und Ers tarkung Mi t te leuropas 
interessiert seien? Unter .Entspannung' schwebt 
ihnen bekanntl ich nur die N e u t r a l i i s i e -
r u n g u n d D e m i l i t a r i s i e r u n g d e r 
B u n d e s r e p u b l i k vor, begleitet v o n einem 
A b z u g der amerikanischen Schutztruppen v o m 
e u r o p ä i s c h e n Kontinent , damit der W e g für den 
ös t l ichen V o r s t o ß bis zum A t l a n t i k frei werde. 

Fazit : Ke ine einzige kommunist ische Regie
rung w i r d jemals aus freien S tücken ihren Segen 
zu einer solchen A r t der W i e d e r v e r e i n i g u n g 
geben, die a l le in für das deutsche V o l k akzep
tabel ist. Die Tatsachen in der Po l i t i k s ind zur 
Kenntnis zu nehmen, wenn sie auch noch so 
hart sind. Einer aggressiven und expans iven 
Dikta tur g e g e n ü b e r kann auf die Dauer nur 
u n b e i r r b a r e F e s t i g k e i t Erfolg haben. 

Eine Po l i t ik der F lex ib i l i t ä t und des Entge
genkommens, die Fakten ignoriert und Wunsch 
t r ä u m e für W i r k l i c h k e i t hä l t , w ü r d e nicht nur 
die Wiede rve re in igung in Freihei t nicht n ä h e r 
bringen, sondern die Existenz der Bundesrepu
bl ik aufs Spie l setzen. 

Da Deutschland eine S c h l ü s s e l s t e l l u n g an der 
Nahts tel le zwischen den beiden W e l t b l ö c k e n 
einnimmt, k ö n n t e eine isolierte L ö s u n g der 
Deutschlandfrage nicht e inmal theoretisch in 
E r w ä g u n g gezogen werden. M i t U n g e d u l d 
kommt man nicht weiter ." 

Rußlands sterbende Kleinstädte 
Ungeheure Zusammenballung in den Industriemetropolen 

M . M o s k a u . Sowjetexperten — Phi lo
sophen und Juristen, Archi tekten und Arz te , 
Geographen und V o l k s w i r t e — stritten in M o s 
kau auf einem ko l l ek t iven wissenschaftlichen 
K o n g r e ß ü b e r ein P h ä n o m e n , das in der UdSSR 
zunehmend Sorge bereitet, obwohl es eine lo
gische Folge planwirtschaftlicher M a ß n a h m e n 
ist: Die fortschreitende B a l l u n g d e r B e 
v ö l k e r u n g i n d e n G r o ß s t ä d t e n . 

Der Bau von Industriebetrieben, die mehr als 
1000 Arbei te r beschäf t igen sollen, darf nur noch 
an g r ö ß e r e S t ä d t e vergeben werden — sehr 
zum N a c h t e i l d e r v i e l e n K l e i n - u n d 
K l e i s t s t ä d t e , deren a rbe i t s f äh ige Bürge r 
mangels ör t l icher Beschä f t igungsmögl i chke i t en 
in die Industriemetropolen abwandern und da
heim ein V a k u u m hinterlassen, das als ernstes 
Symptom für einen schleichenden Wirtschafts
tod der hintangebliebenen K l e i n s t ä d t e be
trachtet wi rd , falls diese Entwicklung andauert. 

In der Tat nimmt die E i n w o h n e r s t ä r k e der 
g r ö ß e r e n S täd te , planwirtschaftlich bedingt, 
nicht „natür l ich, sondern mechanisch" zu, d. h. 
nicht kraft eigenen Geburtenzuwachses, son
dern infolge der Zuwanderung von a u ß e n . 
S t ä d t e wie Woronesch, Tula , K i e w und Reval 
haben in letzter Zeit ihre Einwohnerzunahme 
zu 73 bis 86 °/o diesen Zuwanderern zu ver
danken und somit am al lerwenigsten dem eige
nen Geburtenzugang. Diese Zuwanderer aber 
v e r s t ä r k e n die ohnehin gegebenen K a l a m i t ä t e n 
nur noch weiter, deren Hauptkennzeichen 
m a n g e l n d e r W o h n r a u m , Schwierig
keiten im kommunalen B e r u f s v e r k e h r , 

unzureichende ärz t l iche Betreuung und die 
nachgerade katastrophale Si tuat ion auf dem 
Sektor der Dienst leis tungen sind. H i n z u kom
men Versorgungsschwier igkei ten, da das Ne tz 
der staatlichen V e r k a u f s l ä d e n p l a n m ä ß i g nicht 
so schnell erweitert werden kann, wie der un
p l a n m ä ß i g e Zustrom von K l e i n s t ä d t e r n , die mit
bedient werden wo l l en . 

Z u dieser Entwicklung hat der M o s k a u e r 
K o n g r e ß einige interessante Zahlen beige
steuert. In der Sowjetunion hatte es zu Beginn 
des Vorjahres 1802 S t ä d t e sowie 3392 W o h n 
siedlungen mit s t äd t i s chem Charakter gegeben 
Insgesamt lebten 5 3 % der B e v ö l k e r u n g in den 
S t äd t en . 

Aber 6 3 M i l l i o n e n S o w j e t m e n 
s c h e n — ü b e r die Häl f te der Stadteinwohner
schaft und mehr als ein V i e r t e l der Gesamtbe
v ö l k e r u n g — vertei l ten sich bereits auf 18 7 
I n d u s t r i e s t ä d t e mit ü b e r 100 000 Ein
wohnern, und 31 M i l l i o n e n Menschen — ein 
V ie r t e l der s t äd t i schen und ü b e r ein Achtel der 
G e s a m t b e v ö l k e r u n g — entfielen aul die 29 so
wjetischen G r o ß s t ä d t e , von denen eine mehr als 
500 000 Einwohner in ihren Maue rn beherbergt 

Touristenhotel für Osterode 
Osterode — E in Touris tenhotel sol l in euiem 

„großen G e b ä u d e am Drewenz-See in Osterode, 
in dem bis jetzt eine Maurerschule unterge
bracht war", eingerichtet werden, belichtet die 
Al iens te iner Zei tung „Glos O l s z t y n s k i " . jon 
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V o n W o c h e z u W o c h e 
Im Grenzdurchgangslager Friedland sind i m 

M ä r z 1054 Landsleute aus den polnisch be-
setzten deutschen Ostprovinzen , 89 Rücfc. 
kehrer aus der Sowje tun ion und 94 aus son
stigen L ä n d e r n eingetroffen. 

781 Ver fah ren wegen des Verdachts strafbarer 
Hand lungen an der Zonengrenze, an der Ber
l iner M a u e r und i n der Zone hat die zentrale 
Erfassungsstel le der Landesjustizverwaltun
gen in Salzgi t ter in ü b e r v ie r Jahren einge
leitet, davon a l l e in 346 in den ersten drei 
M o n a t e n dieses Jahres. 

E inen Gesamtbetrag v o n 3,45 Mi l l i a rden Mari; 
Wiedergutmachungs le i s tungen hat die Bun-
resrepubl ik Israel zur V e r f ü g u n g gestellt. 

F ü h r e n d e P o l i t i k e r hat Bundeskanzler Erhard 
für den 21. A p r i l zu e inem vertraulichen Ge
sp räch ü b e r die Deutschland-Pol i t ik einge
laden. 

E inen A n t e i l von 50 Prozent so l l die Steinkohle 
mindestens bis 1970 an dem Brennstoffeinsat/, 
der deutschen E l e k t r i z i t ä t s w e r k e nehalten. 
Das w i l l die Bundesregierung mit einem Ge
setz erreichen. 

K e i n e n Anspruch auf staatliche MietzuschUsse 
haben rund z w e i Dr i t t e l a l le r Wohnqeldbe-
rechtigten gestellt . 

Eine a l lgemeine E r h ö h u n g der Kriegsopfer 
renten um 25 Prozent und eine gesetzliche 
Neuo rdnung der gesamten Kriegsopferver
sorgung forderte der Bundesvorstand des 
Reichsbundes der Kr i egs - und Zivilbeschä
digten in Kasse l 

60 500 M ä n n e r und Frauen , darunter 35 600 Be
werber unter 25 Jahren , g ingen seit der 196: 
begonnenen W e r b u n g nach Wes t -Ber l in . Das 
gab die Bundesanstal t für Arbei tsvermit t lung 
i n N ü r n b e r g bekannt. 

Beih i l fen in H ö h e v o n 79,7 M i l l i o n e n Mark 
wurden v o n 1963 bis 1965 für die berufliche 
For tb i ldung aus M i t t e l n des Bundes gewähr t . 
Das gab Bundesfami l ienminis te r Heck be
kannt. 

Gegen j u g e n d g e f ä h r d e n d e Sendungen auf dem 
Bi ldschi rm wandte sich der Intendant des 
Zwei t en Deutschen Fernsehens, Professor Karl 
Ho lzamer im „ G e s p r ä c h mit dem Zuschauer". 

In f r anzös i schen M i l i t ä r k r e i s e n w i r d erwogen, 
statt der bisher geplanten dre i nuk lea r be
waffneten A tom-U-Boo te fünf zu bauen, um 
die atomare Abschreckung zu e r h ö h e n . 

Z u langsam geht der A u s b a u der Wasserwege 
und der Binnenschiffahrt in Polen und i m pol
nisch besetzten Ostdeutschland vo r sich. Die
ser Ü b e r z e u g u n g sind mehrere Abgeordnete 
in der Schiffahrtskommission des Sejm laut 
P A P . 

„Rote Malaria" in Vietnam 
( c o ) N e w Y o r k ! 

Immer mehr i n S ü d v i e t n a m k ä m p f e n d e U S -
Soldaten werden v o n einer he imtück i schen 
Krankhe i t befal len, die den V i e t k o n g nichts 
anhaben kann . Die M a l a r i a hat seit letotev 
Herbst i n den K a m p f mit eingegriffen undie\$\. 
sich dabei ausgesprochen amerikanerfeindliox 
Im September wurden im Lager der US-Truppen 
etwas mehr als 200 M a l a r i a l ä l l e registriert. 
E inen M o n a t s p ä t e r wa ren es bereits übe r 500. 

D i e Bewohner des vietnamesischen Hochlan
des, w o die amer ikanischen Truppen in der 
Hauptsache v o n der K r a n k h e i t übe r f a l l en wer
den, s ind gegen diese A r t M a l a r i a durchweg 
immun. A u s dieser G e g e n d rekrutieren sidi 
aber sehr v i e l e V i e t k o n g . U n d doch steht die 
M e d i z i n v o r e inem R ä t s e l . D i e „Rote Malaria", 
wie die A m e r i k a n e r sie neuerdings nennen, er
weist sich gegen al le b i sher igen Medikamente 
wie C h i n i n oder C l o r o c h i n i n ä u ß e r s t wider
s t a n d s f ä h i g . 

Mangel und Ü b e r s c h u ß an 
A r b e i t s k r ä f t e n in der UdSSR 

M . M o s k a u - Der M a n g e l a n A r b e i t s 
k r ä f t e n i n S i b i r i e n u n d K a s a c h 
s t a n hat zur Folge , d a ß i n den dortigen In
dustr iebetr ieben ü b e r a u s teure automatischo 
Einr ichtungen ins ta l l ier t werden mußten -
schreibt der sowjetische Wirtschaftsexperte Pe-
rewedenzew in der „ L i t e r a t u r n a j a Gazeta". 

Gle ichze i t ig gebe es i n l ä n d l i c h e n Gegendei 
der U k r a i n e , W e i ß r u ß l a n d s , an der 
M o l d a u und i m K a u k a s u s einen übei-
schuß an A r b e i t s k r ä f t e n , der gleichzeitig Ur
sache für die ger inge A r b e i t s p r o d u k t i v i t ä t i i 
der dor t igen Landwirtschaft sei . Nichtsdestowe
niger seien es gerade die ü b e r v ö l k e r t e n Ge
biete, die immer mehr Menschen anzöger. 
A l l e i n i m n ö r d l i c h e n K a u k a s u s habe es 1951 
bis 1963 rund 500 000 Zuwande re r gegeben, di: 
die Ü b e r b e v ö l k e r u n g noch vermehrt härter. 
Hauptursache für diese wirtschaflspolitisch un
g ü n s t i g e n Versch iebungen der Bevölkerung i ;t 
nach Ans ich t des Sowje texper ten einfach di; 
Suche nach besseren Lebensbedingungen. 

H e r a u s g e b e r : Landsmannschaft Ostpreulien e V 
« ^ r t f J h e

{ ? V t e u r E i t e l Kaper, zugleich verant 
w ö r t l i c h für den politischen Tei l . F ü r den kulturelle;' 
und heimatgeschichtlichen Te i l : L V. Hans-Ulrio 
f u n m m R , T t H r ^ ° Z i a l e s - Frauenfragen und Unterhal-
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c J r ^ T ? i l a ™ m e , n h a n g mi t der E r ö r t e r u n g der 
E K D - D e n k s c h n f t w i r d i n e iner gewissen Presse 
immer w i e d e r den H e i m a t v e r t r i e b e n e n der V o r 
wurf gemacht, s ie v e r t r ä t e n a u s s c h l i e ß l i c h 
e i g e n e I n t e r e s s e n . M a n hat scheinbar 
vergessen, d a ß die He ima tve r t r i ebenen , zusam
mengeschlossen in e inem M i l l i o n e n v e r b a n d 
ihre z a h l e n m ä ß i g e S t ä r k e nicht e twa dazu ver 
wenden, ih re p e r s ö n l i c h e n W ü n s c h e zur G e l 
tung zu b r ingen . Im Gegen t e i l . In mach tvo l l en 
Kundgebungen w i r d v o n der E i n h e i t d e s 
d e u t s c h e n V a t e r l a n d e s , v o n der a l ten 
Heimat als dem T e r r i t o r i u m des deutschen 
Reiches, v o n dem Selbstbest immungsrecht jedes 
Menschen u n d v o n der W i e d e r v e r e i n i g u n g des 
Va te r landes i n den G r e n z e n v o n 1937 gespro
chen und v o r a l l e r W e l t w e r d e n diese ihre For 
derungen als der A n s p r u c h auch des ganzen 
deutschen V o l k e s v e r k ü n d e t . 

H i e r hande ln die H e i m a t v e r t r i e b e n e n i m In
teresse ihres V a t e r l a n d e s u n d des Fr iedens . 
Denn sie w a r e n es, d ie ve r t r i eben wurden , 
denen man d ie H e i m a t raubte, denen gegen
ü b e r G e w a l t v o r Recht g ing , d ie nicht gefragt 
wurden, w o sie b l e iben w o l l t e n . A u s d iesem 
Erleben fordern sie d ie W i e d e r h e r s t e l 
l u n g d e s R e c h t e s , d ie W i e d e r g u t 
m a c h u n g d e s U n r e c h t e s durch Bese i t i 
gung v o n A n n e k t i o n u n d G e w a l t , das Rück
kehrrecht i n ih re He imat , d ie A n e r k e n n u n g 
ihrer engeren H e i m a t als in tegr ie renden Be
standteil des deutschen Va t e r l andes . A n g e 
sichts der E n t w i c k l u n g e n i n den He ima tgeb i e 
ten und durch den Ze i t ab lau f treten p e r s ö n l i c h e 
W ü n s c h e nach einer e twa igen W i e d e r h e r s t e l 
lung f r ü h e r e r B e s i t z v e r h ä l t n i s s e z u r ü c k . U n d 
dennoch lassen die K u n d g e b u n g e n der H e i m a t 
ver t r iebenen an Einsatzbereitschaft , A u s m a ß 
und ü b e r w ä l t i g e n d e m Eindruck nicht nach. Dor t , 
wo die A l t e r e n ausfal len, tr i t t d ie J u g e n d an. 
Immer stehen die K u n d g e b u n g e n unter dem 
staatspol i t ischen Gesichtspunkt , d a ß erst der 
Staat und das V a t e r l a n d zu i h r e m Rechte k o m 
men m ü s s e n . 

Diese durch Jahrzehn te immer wiede r ver 
k ü n d e t e u n m i ß v e r s t ä n d l i c h e Z ie l se t zung w i r d 
zunehmend durchkreuz t u n d gerade v o n den
jenigen m i ß d e u t e t , d ie wede r ihre H e i m a t i m 
deutschen O s t e n v e r l o r e n haben, noch ve r 
trieben w o r d e n s ind . D i e j e n i g e n also, d ie das 
Schicksal der H e i m a t v e r t r i e b e n e n wede r t e i l en 
noch es w o h l je i n se iner seel ischen Be las tung 
zu ermessen v e r m ö g e n u n d die d ie Staats- u n d 
v ö l k e r r e c h t l i c h e n h ie r anzuwendenden Rechts
grundsä tze offensichtl ich m i ß a c h t e n , geben sich 
als d ie berufenen V e r t r e t e r e iner scheinbar 
einzig m ö g l i c h e n L ö s u n g des Deutschlandpro-
blemes, die sie gerade deshalb so lau ts ta rk v e r 
k ü n d e n , w e i l dami t das e igene p e r s ö n l i c h e A n 
sehen eine A u f w e r t u n g erfahren s o l l . Beden 
ken los w i r d verbrei te t , was M o s k a u u n d i n 
se iner H ö r i g k e i t auch P o l e n e rwar ten , ohne 
die Erfordern isse des e igenen Staates u n d V o l 
kes auch nu r z u bedenken . Solche A n s i c h t e n 
werden le icht fer t ig selbst ü b e r M a s s e n m e 
d i e n i n den verschiedenen Aufmachungen 
wei te rgegeben. S ie f inden l e ide r i m In- u n d 
A u s l a n d u m so mehr G e h ö r , als s ie z u H a n d 
lungen auffordern, d ie der Os tb lock b e i f ä l l i g 
aufnimmt. D a ß aber d i e A n s i c h t der H e i m a t v e r 
tr iebenen v o n der B u n d e s r e g i e r u n g u n d a l l en 
Parteien gete i l t w i r d , v e r l e i h t i h r den C h a r a k t e r 
der ö f fen t l i chen M e i n u n g u m so mehr , als s ie 
sich auf d ie F o r d e r u n g des Grundgese tzes s t ü t z t 
»in freier Se lbs tbes t immung die E i n h e i t u n d 
F r e i h e i t D e u t s c h l a n d s z u v o l l e n -

Wiedergutmachung 
der Vertreibung gefordert 

Deutschamerikaner treten nachdrücklich 
für das Selbstbestimmungsprinzip ein 

New York (hvp) - Auf dem Nationalkon
vent des „Verbands amerikanischer Staatsbür
ger deutscher Herkunft" in North Bergen, New 
Jersey, wurden insgesamt sechzehn Resolutio
nen zu aktuellen Fragen der amerikanischen 
Außenpolitik angenommen, die dem Präsiden
ten der Vereinigten Staaten, Außenminister 
Dean Rusk und dem Vorsitzenden des Auswär
tigen Ausschusses des US-Senats, Fulbright, zu
geleitet worden sind. In diesen Entschließungen 
wird insbesondere zur Deutschlandfrage und zur 
Fernostpolitik Washingtons Stellung genom
men. 

Zum Deutschlandproblem heißt es, daß das 
Prinzip der S e l b s t b e s t i m m u n g zur 
Behebung der Teilung Deutschlands wie ande
rer Länder angewandt werden müsse. Unter 
keinen Umständen dürfe die Massenaus
treibung der ostdeutschen Bevölkerung aus 
ihrer angestammten Heimat durch Übertragung 
dieser Heimatgebiete an die Austreiber ratifi
ziert werden, vielmehr seien diese Territorien, 
soweit es sich um deutsches Staatsgebiet han
dele, ihren rechtmäßigen Eigentümern wieder
zuerstatten. Den übrigen deutschen Vertriebe
nen — wie etwa den Sudetendeutschen — sei 
die Rückkehr in die Heimat zu ermöglichen und 
ihnen das Selbstbestimmungsrecht zu gewah
ren. Den Angehörigen der früheren deutschen 
Volksgruppe in Polen müsse volle Entschädi
gung zuteil werden 

Im Hinblick auf die Ostpolitik der Vereinig
ten Staaten wird in einer weiteren ^ s o ^ t ' o n 

betont, daß „Rotchina und Jugoslawien so lange 
als geringere Übel im Vergleiche zur Sowjet
union betrachtet werden müssen, als sie inner
halb ihrer legitimen Grenzen Ye*bhf.?n!*u™1 

die Sowjetunion mindestens sieben Lander ein
schließlich der Hälfte Deutschlands, i n Sklave
rei halt'. 

d e n " als einer Aufgabe des gesamten deut
schen V o l k e s . Es ist der g r o ß e Irrtum, eine öf
fentliche M e i n u n g auf wenige e inzelne St im
men aufbauen zu w o l l e n und auf die St immen 
v o n " M i l l i o n e n nur deswegen nicht zu h ö r e n , 
w e i l sie aus der S i tua t ion als die am meisten 
Betroffenen zu gel ten haben. W e n n ein M i l l i o 
nenverband z w a n z i g Jahre hindurch unter V e r 
zicht auf Rache und V e r g e l t u n g immer wieder 
die Wiede rhe r s t e l l ung des Rechtes und der E i n 
heit des Staates und Vate r landes fordert und 
damit für e in V i e r t e l der B e v ö l k e r u n g des ge
samten V o l k e s das W o r t ergreift, so sol l te man 
erkennen, d a ß hinter dieser gewal t igen St imme 
des V o l k e s e in A n l i e g e n steht, das von den 
Heimatver t r i ebenen s te l lver t re tend für das 
ganze deutsche V o l k ausgesprochen w i r d . 

Diese St imme er inner t daran, d a ß das Va te r 
land an der Demarka t ions l in ie v o n Elbe und 
W e r r a geteil t ist. 

W e r aber nach e inem friedlichen Europa ruft, 
d ie T e i l u n g des Kont inen tes aber h innimmt, 
ü b e r s i e h t , d a ß eben diese T e i l u n g die Q u e l l e 
steter Spannungen und U n r u h e n bleibt . 

W e r sich ü b e r West- und Os t -Ber l in keine 
G e d a n k e n macht, hat Ber l in als H a u p t s t a d t 
D e u t s c h l a n d s verraten. 

W e r die Beziehungen der Staaten unterein
ander der W i l l k ü i und der Gewa l t über läß ' . . 
öffnet verantwor tungslos T ü r und Tor weiteren 
Übergr i f fen , Erpressungen und Schandtalen an 
deutschen Menschen 

W e r der Forderung M o s k a u s auf A n e r k e n 
nung zweier deutscher Staaten nicht Wide r 
stand leistet, liefert das Leben von s i e b z e h n 
M i l l i o n e n d e u t s c h e r B r ü d e r u n d 
S c h w e s t e r n dem Terror , der Ve r fo lgung 
und dem Ersch ießen an der M a u e r aus, w ä h r e n d 
er selber die Freihei t der Person und das Recht 
auf freie M e i n u n g s ä u ß e r u n g g e n i e ß t . 

W e r die derzei t igen Demarka t ions l in ien und 
Verwal tungsabgrenzungen bereit ist anzuer
kennen, so d a ß Te i l e Deutschlands ver loren
gehen w ü r d e n , handelt v e r f a s s u n g s 
w i d r i g und wer auf Te i l e seines Vate r landes 
verzichtet, m a ß t sich ein Recht an, das ihm nicht 
zusteht und vergeht sich an fremdem Eigentum. 

W e r aber die Heimatver t r iebenen bezichtigt, 
im Kampf um W a h r h e i t und Gerecht igkei t 
eigene Interessen zu vertreten, verspri tzt e in 
Gift , das geeignet ist die öffent l iche M e i n u n g 
zu spalten. 

In a l l en Fragen der W i e d e r v e r e i n i g u n g ist 
aber eine geschlossene einhei t l iche öffontl iche 
M e i n u n g die Vorausse tzung einer die Lebens
interessen des deutschen V o l k e s und seine Z u 
kunft wahrenden, auf dieser e inhei t l ichen öf
fentlichen M e i n u n g f u ß e n d e n und damit harten 
A u ß e n p o l i t i k . 

IM J e n s e i t s v o n S a c h k e n n t n i s . . . 
Schweizer Ze i t ung ü b e r deutsche In te l lek tue l le 

D i e „ N e u e Z ü r c h e r Z e i t u n g " b e f a ß t sich i n 
e inem A r t i k e l mit dem i n Fernsehen, Rundfunk 
und Presse agierenden deutschen L i n k s i n t e l l e k 
tue l len . W i r z i t i e ren : 

„Ein entscheidender Z u g des bundesrepubl i 
kanischen In te l l ek tue l l en w i r d sichtbar: er setzt 
sich u n e n t w e g t m i t d e r V e r g a n g e n 
h e i t der le tz ten Jahrzehnte a u s e i n a n d e r . 
A l l e s , was damals an Begriffen hoch i m K u r s 
war , ist Gegens tand der K r i t i k , auch w e n n es 
nur durch na t ionalsozia l i s t i schen Gebrauch dis
k red i t i e r t wurde . D i e Gefahr nega t iver K l i 
schees l iegt auf der H a n d . A r m i n M ö h l e r , der 
die A n a l y s e v o n rechts her ü b e r s p i t z t , spricht 
v o n den . S p ä t s i e g e r n ' , die noch immer 
gegen H i t l e r k ä m p f e n . Das e r k l ä r t auch die e in
h e l l i g e E n t r ü s t u n g , die Erhards leichtfert ige 
V e r w e n d u n g der V o k a b e l .Entar tung ' a u s l ö s t e 

und dazu füh r t e , d a ß man d ä m o n i s c h e Z ü g e ins 
Gesicht des W a h l k ä m p f e r s Erhard malte . . . " 

„ . . . E i n e m typischen Be i sp i e l der negat iven 
V a r i a n t e begegnet der Fernsehzuschauer in 
manchen pol i t i schen Programmen. D a tauchen 
oft j ü n g e r e und ä l t e r e H e r r e n auf, die Personen 
oder Z u s t ä n d e nicht mehr g r u n d s ä t z l i c h , sondern 
automatisch g lobaler K r i t i k unterwerfen. D ie 
C h a n c e s a c h l i c h e r P r ü f u n g l iegt 
w e i t h i n t e r i h n e n . Es m u ß nicht die un
g lück l i che Symbiose v o n angeblich l ibera le r 
T r a d i t i o n und zynischem Sensat ionsjournal ismus 
sein, w i e er i n gewissen I l lus t r ier ten grassiert. 
M a n mag v o n etabl ier tem Nonkonformismus 
sprechen, der nur noch Reflexe hat, aber nicht 
mehr reflektiert . Der V u l g ä r i n t e l l e k t u e l l e be
herrscht die Szene, j e n s e i t s v o n S a c h 
k e n n t n i s ; seine K r i t i k e r schöpf t sich in Pose 
und kr i t i schem R i t u a l . . . " 

Ein großes Vermächtnis wirkt weiter 
W i r nahmen A b s c h i e d v o n E r w i n Scharfenorth 

E i n M e e r v o n B l u m e n und K r ä n z e n in den 
K ö n i g s b e r g e r S tad t ia rben W e i ß u n d Rot und 
in den F a r b e n P r e u ß e n s s c h m ü c k t e die K a p e l l e 
11 des Oh l sdor fe r Fr iedhofes i n H a m b u r g . Der 
R a u m vermochte k a u m die Z a h l derer zu fassen, 
d ie an d iesem 6. A p r i l gekommen waren , um 
A b s c h i e d z u nehmen v o n E r w i n S c h a r f e n 
o r t h , dem s te l lver t re tenden Chefredakteur 
des O s t p r e u ß e n b l a t t e s und l a n g j ä h r i g e n B e w a h 
rer o s t p r e u ß i s c h e n Geisteserbes. M i t der F a m i 
l ie u n d den F reunden unseres toten K o l l e g e n 
u n d Freundes w a r e n die Mi t a rbe i t e r der Re
dak t ion des O s t p r e u ß e n b l a t t e s und der Bundes

g e s c h ä f t s f ü h r u n g erschienen, zahlreiche f ü h r e n 
de P e r s ö n l i c h k e i t e n der Landsmannschaft, un
ter ihnen der l a n g j ä h r i g e Sprecher D r . A I -
f r e d G i 11 e , in g r o ß e r Z a h l nicht zuletzt die, 
denen E r w i n Scharfenorths A r b e i t bis zum letz
ten A u g e n b l i c k gegolten hatte, die o s t p r e u ß i 
schen Geistesschaffenden und K ü n s t l e r . 

Pfarrer W e r n e r W e i g e l t stellte die 
Trauerandacht für seinen F reund und Schulka
meraden unter das W o r t aus 1. K o r . 2, 4: N u n 
s u c h t m a n n i c h t m e h r a n d e n H a u s 
h a l t e r n , d e n n d a ß s i e t r e u e r f u n 
d e n w e r d e n . 

Z u v o r hatte ein Streichquartett , zusammenge
setzt aus Freunden des Vers torbenen , eine M e 
lodie gespielt , die a l le K ö n i g s b e r g e r in der 

Trauergemeinde aufhorchen l ieß . Pfarrer W e i 
gelt gab d ie E r k l ä r u n g : 

„ H a b e n w i r es gemerkt , d a ß die M e l o d i e des 
Chora l s , die w i r zum Eingang h ö r t e n , die g le i 
che war , die t äg l i ch abends um 9 U h r v o m 
S c h l o ß t u r m i n K ö n i g s b e r g geblasen wurde? 
, N u n ruhen al le W ä l d e r , V i e h , Menschen, Stadt ' 
und Felder , es schläft die ganze W e l t . . . ' E i n 
L ied , das zur Ruhe mahnt und zum Fr ieden , 
auch zur letzten Ruhe und zum letzten Fr ieden . 
So spannt sich der Bogen des Gedenkens aus 
dieser H a l l e bis wei t h in in die ferne und ver
lorene Heimat , aus der das Leben unseres Ent
schlafenen seinen Ursp rung nahm. W i e oft mag 
auch er diese M e l o d i e g e h ö r t haben, wenn sie 
ü b e r S t r a ß e n und D ä c h e r der alten Stadt am 
Pregel h i n w e g k l a n g . Er k a m in diese Stadt v o m 
Gute seiner V ä t e r her. Jahrhunder te lang haben 
sie das L a n d bebaut als treue Hausha l te r des 
ihnen anver t rauten Erbes, Bauern durch v ie le 
Genera t ionen . H i e r w a r der Ursprung , i n Leg-
nit ten. H i e r sollte, so w a r es gedacht, dereinst 
auch der Or t der letzten Ruhe sein, dort, wo die 
Scharfenorths seit alters her ihre letzte Ruhe
s t ä t t e gefunden haben. Es war anders beschlos
sen i m Buche seines Lebens. Heute betten w i r 
ihn hier fern der angestammten Heimat in Got
tes A c k e r . " 

Pfarrer W e i g e l t g ing auf die Stat ionen des 
Lebens v o n E r w i n Scharfenorth e in und sprach 
v o n der Freude am k ü n s t l e r i s c h e n Schaffen, an 
a l l den Dingen , die dem Leben W e r t ver le ihen , 
v o n dem umfassenden W i s s e n des Vers to rbenen 
um die Geistesgeschichte unserer P rov inz , v o n 
der s e l b s t g e w ä h l t e n Aufgabe , nach der V e r 
t re ibung zum H ü t e r dieses Geisteserbes zu wer
den: 

„ W i r sagen nicht z u v i e l , wenn w i r bemerken, 
d a ß durch seinen T o d eine Lücke entstanden ist, 
die schwer, v ie l le ich t ü b e r h a u p t nicht mehr aus
gefül l t werden kann . Es ist zu v i e l an W i s s e n 
um die geis t igen Gehal te und Z u s a m m e n h ä n g e 
unserer He ima t mit ihm dahingegangen. Er hat 
dies alles g e h ü t e t und verwal te t als e in treuer 
Haushal ter , der e inen A u f t r a g zu e r fü l l en hatte, 
den er sich nicht gesucht hatte, der i hm aber 
nach der V e r t r e i b u n g s te l lver t re tend für uns 
a l le aufgegeben war . Er hat i hn in Treue wahr
genommen für unsere Heimat . W a s einer aber 
so für die He imat tut, das tut er für se in V o l k ; 
und wer so H ü t e r des Erbes seines V o l k e s ist, 
dient damit zugleich der gesamten Menschhei t 
ü b e r die Grenzen eigenen V o l k s t u m s hinaus. 
Dafür danken w i r i h m . " 

E r w i n Scharfenorth habe sich nicht nur der 
Sache verpflichtet ge füh l t , sondern auch dem 
Menschen. Er habe Freundschaft gehalten und 
gepflegt. Seinen p lö t z l i chen T o d soll ten w i r nicht 
a ls b l indes Geschick sehen, sondern w i r so l l ten 
dahinter d ie St imme des H e r r n ü b e r Leben und 
T o d h ö r e n , der einen treuen Haushal te r he im
rufe: 

„Ei du frommer und getreuer Knecht, du bist 
ü b e r w e n i g e m getreu gewesen, ich w i l l dich 

Gegen politisierende Predigt 
r. A u f den Beschluß evangel ischer Geis t l icher 

und Laien in Stuttgart, e ine Notgemeinschaft 
e v a n g e l i s c h e r D e u t s c h e r zu g r ü n d e n , 
haben evangelische Geis t l iche aus dem anderen 
Lager zum T e i l sehr scharf ablehnend geant
wortet. Z u den Gegnern g e h ö r t e n u . a. der rhe i 
nische P r ä s e s B e c k m a n n , der Ber l ine r 
Propst G r ü b e r und der unseren Lesern j a 
seit langem für seine rad ika len Tendenzen be
kannte Pfarrer Herber t M o c h a 1 s k i als V o r 
si tzender der hessischen kirchl ichen Bruder
schaft. Diese schroffe A b l e h n u n g k a n n be i der 
bekannten Eins te l lung der genannten H e r r e n 
kaum verwundern . Der Vors i t zende des Rates 
der E K D , Bischof Kur t S c h a r f , glaubte, der 
Notgemeinschaft „ k e i n e g r o ß e Bedeutung" be i 
messen zu sol len. Scharf meinte weiter , die 
Notgemeinschaft werde v o n Protestanten ge
bildet , die die Vert r iebenendenkschri f t „miß 
verstanden" h ä t t e n . W o r i n das M i ß v e r s t ä n d n i s 
l iegen sol l , sagte er nicht. 

A u s dem bisher igen ve rö f fen t l i ch ten W o r t 
laut eines Aufrufes der Notgemeinschaft evan
gelischer Deutscher z i t ie ren w i r : 

„Sei t dem Erscheinen der Ostdenkschrif t der 
E K D hat sich der Eindruck v e r s t ä r k t , d a ß das 
V e r h ä l t n i s der Evangel ischen Ki rche zu Staat, 
V o l k und V a t e r l a n d n i c h t m e h r i n O r d 
n u n g ist. U n z ä h l i g e treue evangel ische 
Deutsche, die i n Liebe und V e r e h r u n g an ihrer 
Kirche h ä n g e n , füh len sich v o n ihr i m Stich ge
lassen. V i e l e e r w ä g e n den Aus t r i t t aus der 
Kirche , manche haben ihn bereits vo l l zogen . . . 

Im Dr i t t en Reich wa ren die „ D e u t s c h e n 
Chr i s t en" dem g e f ä h r l i c h e n Irr tum verfa l len , 
das Jahr 1933 der nat ionalsozia l is t i schen Macht 
ü b e r n a h m e als neue Gottesoffenbarung zu ver
stehen. Dagegen erhob die „ B e k e n n e n d e 
Ki rche" i n Barmen damals mit Recht ih ren E i n 
spruch. 

H e u l e scheint das Jahr 1945 für tonangebende 
Kre i s e i n unserer Ki rche zu einer neuen Offen
barungsquel le geworden z u sein. Der 
d e u t s c h e Z u s a m m e n b r u c h w i r d als 
e in W o r t Gottes aufgefaß t , dem man p o l i 
tische W e i s u n g entnimmt. M a n empfiehlt dem 
deutschen V o l k eine B u ß h a l t u n g , die sich i m 
Verz ich t auf seine Rechte ä u ß e r n so l l . D ie S in 
n e s ä n d e r u n g habe sich dar in zu zeigen, d a ß 
sich unser V o l k mit dem Ergebnis seiner N i e 
derlage als mit e inem e n d g ü l t i g e n Urte i l sspruch 
Gottes abzufinden habe. Der m i l i t ä r i s c h e n K a p i 
tu la t ion so l l die geist ige Unterwer fung folgen! 
Zei tereignisse i n k u r z s c h l ü s s i g e r Deu tung für 
das poli t ische Zusammenleben v o n V ö l k e r n und 
Staaten heilsgeschichtl ich a u s m ü n z e n zu w o l 
len, das ist S c h w a r m g e i s t e r e i . . . 

W i r glauben, d a ß sich unsere Ki rche Z u 
r ü c k h a l t u n g in a l l en Ä u ß e r u n g e n , die 
wel t l iche Probleme betreffen, auferlegen sollte, 
selbst w e n n sie i m staatl ichen Bereich noch so 
wich t ig erscheinen. D i e G e m e i n d e n lehnen 
w e i t h i n p o l i t i s i e r e n d e P r e d i g t und 
T ä t i g k e i t ihrer Pfarrer ab. D i e Ki rche selber 
aber läuf t Gefahr, ih r Hi r t enamt zu ver le tzen 
u n d ihre A u t o r i t ä t für e ine Zei t , i n welcher ih r 
seelsorgerisches W o r t für eine w i r k l i c h e p o l i 
tische V e r s ö h n u n g zwischen den Staaten hilf
reich w ä r e , z u vergeben. 

W i r rufen a l le evangel ischen Deutschen auf, 
sich mit uns zu verb inden , damit diese N o t 
ü b e r w u n d e n w i r d " 

ü b e r v i e l setzen; gehe e in zu deines H e r r n 
Freude" (Mat th . 25, 21). 

Pfarrer W e i g e l t sch loß seine Ansprache mit 
den W o r t e n : 

„In solcher Zuvers icht nehmen w i r nun A b 
schied. W e n n w i r hinausgehen zur letzten Ruhe
s t ä t t e , s o l l uns das andere L i e d beglei ten, das 
die B l ä s e r v o m K ö n i g s b e r g e r S c h l o ß t u r m an 
jedem T a g zur s p ä t e n Vormi t tagss tunde e r k l i n 
gen l i eßen . Es ist das L i e d und Gebet darum, 
d a ß die Gnade Jesu C h r i s t i bei uns b le iben m ö 
ge. Sie b le ibe auch bei uns i n dieser Stunde, 
und sie ble ibe besonders bei den A n g e h ö r i g e n . 
A c h , b le ib mit deiner Treue be i uns, mein H e r r 
u n d Gott , B e s t ä n d i g k e i t ver le ihe , h i l f uns aus 
a l le r Not . " 

F ü r den Bundesvors tand der Landsmannschaft 
O s t p r e u ß e n trat der s tel lvertretende Sprecher 
und g e s c h ä f t s f ü h r e n d e s Vors t andsmi tg l i ed E g 
b e r t O 11 o an den mit der K ö n i g s b e r g e r Stadt
fahne g e s c h m ü c k t e n Sarg, u m bewegt Absch ied 
zu nehmen v o n e inem treuen Sohn O s t p r e u ß e n s , 
e inem r i t ter l ichen Menschen und b e w ä h r t e n 
Mi ta rbe i t e r , v o n dem er v o l l Stolz sagte, er habe 
ihn seinen F reund nennen d ü r f e n . 

Chefredakteur E i t e l K a p e r , der den letz
ten G r u ß der Redak t i on ü b e r b r a c h t e , erinnerte 
an den hohen Ernst und das g r o ß e Pf l i ch tbewußt 
sein E r w i n Scharfenorths, die sich mit einem 
f röhl ichen S inn verbanden, der aus den Tiefen 
der Seele schöpf te . Er zi t ier te e in W o r t H e r 
d e r s ü b e r seinen Lehrer K a n t , das auch für 
E r w i n Scharfenorth w i e für e inen ganzen Kre i s 
edler O s t p r e u ß e n G ü l t i g k e i t habe: „Ke ine K a 
bale, ke ine Sekte, k e i n V o r u r t e i l , k e i n Namen
ehrgeiz hatte je für i h n den mindesten Reiz!" 

E r s c h ü t t e r u n g sprach auch aus den Wor t en 
E r i c h G r i m o n i s , der namens der Stadt
gemeinschaft K ö n i g s b e r g dem Vers to rbenen die 
letzte Ehre erwies und ihm noch e inmal für die 
u n g e z ä h l t e n Dienste dankte, die er seinem oe-
l iebten K ö n i g s b e r g erwiesen hat. 

F ü r den Freundeskre is sprach Di rek to r P a u l 
S c h u l z . In warmherz igen W o r t e n beschwor 
er die Er innerung an so manches G e s p r ä c h mit 
dem jungen E r w i n Scharfenorth zwischen den 
Kr i egen im al ten K ö n i g s b e r g , an seine Toleranz 
und kri t ische Erkenntnis , an sein B e m ü h e n , 
Brücken der V e r s t ä n d i g u n g zu bauen. 

Leise e rk lang der zwei te K ö n i g s b e r g e r C h o 
ra l : „Ach, b le ib mit deiner Gnade . " Dann 
öf fne ten sich die T ü r e n der Kape l l e , zehn T r ä 
ger nahmen den Sarg mit E r w i n Scharfenorths 
sterblicher H ü l l e auf die Schultern, um ihn zu 
seiner letzten R u h e s t ä t t e zu tragen. 

Eine H a n d v o l l o s t p r e u ß i s c h e r Erde war der 
letzte G r u ß der Heimat an unseren E r w i n 
Scharfenorth . . . 
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Fast zwei Millionen Schicksale ungeklärt 
Dokumentat ion zur K l ä r u n g des Schicksals der Deutschen in den Vertreibungsgebieten 

Im Jahre 1953 hat der Bundestag die Bun
desregierung beauftragt, eine Gesamterhebung 
zur K l ä r u n g des Schicksals der deutschen Bevöl 
kerung der Vertreibungsgebiete du rchzuführen . 
A n der Durchführung des g r o ß a n g e l e g t e n doku
mentarischen Werkes waren die Landsmann
schaften, das Deutsche Rote Kreuz und die kirch
lichen W o h l f a h r t s v e r b ä n d e beteiligt. 

Nach den vom statistischen Bundesamt zusam
mengestellten B e v ö l k e r u n g s b i l a n z e n haben in 
den Vertreibungsgebieten vor der Ver t re ibung 
16,6 M i l l i o n e n Deutsche gewohnt. Dabei sind die 
Deutschen im Bereich der Sowjetunion nicht be
rücksichtigt . In jahrelanger Arbe i t ist es gelun
gen, 16,2 M i l l i o n e n von der Ver t re ibung betrof
fene oder bedrohte Personen namentlich festzu
stellen. A b e r nur v o n 14,3 M i l l i o n e n konnten 

Zum Tode E r w i n Scharfenorths 

sind der Redakt ion „Das O s t p r e u ß e n b l a l t " so 
vie le Briefe herzlicher Tei lnahme zugegangen, 
d a ß w i r an dieser Stelle a l len Freunden und 
Landsleuten unsern herzlichsten Dank ausspre
chen möch ten . 

A l l e diese G r ü ß e w ü r d i g t e n in bewegten W o r 
ten Persön l i chke i t und ü b e r r a g e n d e Leistung 
des Verewig ten . In seinem Geist bitten wi r alle 
seine treuen Mitarbei ter , mit uns gemeinsam 
sein V e r m ä c h t n i s zu h ü t e n . 

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

Angaben ü b e r Verb le ib und Schicksal gewon
nen werden. A l s o ist selbst von den nament
lich ermittelten das Schicksal von 1,9 M i l l i o n e n 
trotz aller Anstrengungen u n g e k l ä r t geblieben. 
Bei 86 000 liegt ein Hinwe i s vor, der auf Ge-
wal te inwi rkung schl ießen läßt , für 947 000 ist 
ein V e r m i ß t e n - oder Todeshinweis bekannt
geworden, der jedoch nicht ausreicht, ein defini
tives Ur te i l abzugeben. Bei 872 000 Menschen 
fehlt jeder Hinweis . Es kann angenommen wer
den, daß ein g r o ß e r T e i l von ihnen nicht um
gekommen ist, sondern in Gebieten lebt, i n 
denen Befragungen verwehrt waren, das he iß t , 
diese Deutschen sind entweder in der Heimat 
verbl ieben oder z u r ü c k g e h a l t e n worden. E in 
kleiner T e i l dürf te in der sowjetischen Besat
zungszone untergekommen sein, ohne Kontak t 
mit Schicksalsgenossen in der Bundesrepublik 
gefunden zu haben. 

Be i 1,4 M i l l i o n e n Personen konnte der Tod 
festgestellt werden. E in Dri t te l v o n ihnen ist 
bei der Ver t re ibung oder infolge der Ve r t r e i 
bung verstorben. 

V o n den als lebend festgestellten 12,8 M i l 
l ionen befinden sich 72,4 Prozent im Bereich 

Dringlichkeitsstufen für Nebenerweibsstellen 
in Rheinland-Pfalz 

Die steigenden G r u n d s t ü c k s p r e i s e und die Bau
k o s t e n e r h ö h u n g e n haben auch in Rheinland-Pfalz 
dazu ge führ t , den Kreis der antragsberechtigten 
Siedlerbewerber für Nebenerwerbsstellen nach 
Dringlichkeitsstufen zu beurteilen. Ohne diese Auf
teilung k ö n n t e n Antragsteller mit starkem A n 
tragsiecht m ö g l i c h e r w e i s e wegen Erschöpfung der 
ö f f e n t l i c h e n Mittel nicht mehr g e f ö r d e r t werden 
bzw. die k a s s e n m ä ß i g e Bedienung der ö f f e n t l i c h e n 
Mittel m ü ß t e in die n ä c h s t e n Rechnungsjahre ver
schoben werden, was ohnedies in den vergangenen 
Jahren bereits der Fall war. 

So wurden sechs Gruppen geschaffen, nach deren 
Folge die antragsberechtigten Siedlerbewerber ge
fördert werden k ö n n e n . Diese gliedern sich Im 
einzelnen wie folgt: 

1. Vertriebene und S o w j e t z o n e n f l ü c h t l i n g e , die 
eine s e l b s t ä n d i g e Existenz in der Land- und Forst
wirtschaft hatten und S c h ä d e n an land- und forst
wirtschaftlichen V e r m ö g e n geltend machen k ö n n e n . 

2. Hoferben der unter Ziffer 1 genannten G e s c h ä 
digten. 

3 Mitarbeitende F a m i l i e n a n g e h ö r i g e , die l ä n g e r e 
Zeit im elterlichen Betrieb mitgearbeitet haben 
und für die zu erwarten stand, d a ß sie ohne die 
Vertreibung eine Existenz in der Landwirtschaft 
erreicht h ä t t e n . 

4. Landarbeiter und Gutsverwalter, die heute 
noch in der Landwirtschaft tä t ig sind. 

5 Landarbeiter und Gutsverwalter, die nicht mehr 
in der Landwirtschaft tät ig sind, jedoch den Ver
lust einer landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstelle 
nachweisen k ö n n e n . 

8. Sonstige A n t r a g s b e r e c h t i g t « im Sinne des § 35 
des Bundesvertriebenengesetzes. 

Die antragsberechtigten Siedlerbewerber m ü s s e n 
sich, um in den Erhalt einer Nebenerwerbsstelle 
zu gelangen, einer der im Lande Rheinland-Pfalz 
zugelassenen l ä n d l i c h e n Siedlungsgesellschaften be
dienen, die die K r e d i t a n t r ä g e vorbereiten und die 
finanzielle Betreuung w ä h r e n d der Bauzeit und, 
soweit e r w ü n s c h t , auch die Bauplanung und Bau
leitung ü b e r n e h m e n . 

Diese Siedlungsgesellschaften sind die Landsied
lung Rheinland-Pfalz in Koblenz und die Deutsche 
Gesellschaft für Landentwicklung, L a n d e s g e s c h ä f t s 
stelle in Bad Kreuznach, S a l i n e n s t r a ß e , seither: 
Gesellschaft zur F ö r d e r u n g der inneren Kolonisa
tion (GFK). 

Die Landsiedlung hat A u ß e n - und Nebenstellen 
in Alzey, B u r g s t r a ß e 38, Neustadt ( W e i n s t r a ß e ) , 
M a x i m i l i a n s t r a ß e 27; Bad Kreuznach, J u n g s t r a ß e ; 
P r ü m (Ei fei), H i l l s t r a ß e 23: Bernkastel-Kues, 
G o e t h e s t r a ß e ; Trierer (Mosel). Ostallee 27; Birken
feld (Nahe). S c h n e e w i e s e n s t r a ß e ; Wissen (Sieg), 
H e i s t e r s t r a ß e 28; Kaiserslautern, K a r l - M a r x - S t r a ß e 
Nr. 22: Worms (Rhein), S i e g f r i e d s t r a ß e 31. 

Die Landentwicklungsgesellschaft hat G e s c h ä f t s 
stellen in Alzey, W e i n r u f s t r a ß e 11; Neustadt (Wein
straße) , Landauer S t r a ß e 1; Bad Kreuznach, Sali
n e n s t r a ß e 37; P r ü m (Eifel). Kalvai i e n b e r g s t r a ß e 26; 
Birkenfeld, Auf dem R ö m e r 18; Trier (Mosel), 
Hauptmarkt 15—16: Kaiserslautern, R i e s e n s t r a ß e 16; 
Worms (Rhein), Martinsgasse 1; Koblenz, L ö h r -
s t raße 76/111. 

Dem antragsberechtigten Personenkreis wird da
her empfohlen, sich mit einer dieser beiden Sied
lungsgesellschaften in Verbindung zu setzen, die 
gerne Beratungen und A u s k ü n f t e erteilen. H . 

Rente wegen B e r u f s u n f ä h i g k e i t 

Ein Versicherter, der in seinem bisherigen Be
ruf noch tägl ich vier bis fünf Stunden arbeiten 
kann, ist nicht berufsunffihig. Es bedarf keiner 
P r ü f u n g , ob der verminderten L e i s t u n g s f ä h i g k e i t 
des Versicherten entsprechend Teilzeitarbeitsstellen 
in nennenswerter Anzahl auf dem Arbeitsmarkt 
vorhanden sind. Rente wegen B e r u f s u n f ä h i g k e i t 
nach S 23 des Angestelltenversicherungsgesetzes 
kann der Versicherte beanspruchen, dessen E r 
w e r b s f ä h i g k e i t durch Krankheit oder andere Ge
brechen oder S c h w ä c h e seiner k ö r p e r l i c h e n oder 
geistigen K r ä f t e auf weniger als die H ä l f t e der
jenigen eines vergleichbaren Versicherten herabge
sunken ist. Vergleichbar sind körper l i ch und geistig 
gesunde Versicherte mit ä h n l i c h e r Ausbildung und 
gleichwertigen Kenntnissen und F ä h i g k e i t e n (Urteil 
des Landessozialgerichts Berlin vom 30. 7. 1985 — 
L 1« A n 6/tK). » 

der Bundesrepublik, 14,6 Prozent in der sowje
tischen Besatzungszone, 10 Prozent in der alten 
Heimat und 3 Prozent in sonstigen Gebieten, 
z. B. in Ös te r re ich und anderen Tei len der freien 
Wel t . U n g e k l ä r t e Fä l le betreften hauptsächl ich 
Deutsche im Bereich der Sowjetunion, des 
Warthelandes, O s t p r e u ß e n s und der Stadt 
Breslau. 

In R u m ä n i e n , Oberschlesien und Ungarn sind 
30 und mehr Prozent der dortigen deutschen Be
v ö l k e r u n g zu rückgeb l i eben . Dagegen befinden 
sich im Bereich der Stadt Breslau, von Ostbran
denburg, Niederschlesien und Pommern nur 0,6 
bis 1,2 Prozent der deutschen Bewohner. Dort 
ist die Ver t re ibung mit aller Rad ika l i t ä t vor sich 
gegangen. 

Der Ergebnisbericht ist in drei starken Bän-

Noch einmal: 

den z u s a m m e n g e f a ß t . Er hat und behalt seinen 
Wert . Nicht nur, d a ß ü b e r M i l l i o n e n v o n Schick
salen Kla rhe i t geschaffen worden ist und v ie l e 
F a m i l i e n z u s a m m e n f ü h r u n g e n d u r c h g e f ü h r t wer
den konnten; die Namensunter lagen s ind in 
zwischen auch eine unentbehrliche Grundlage 
für die Arbe i t v ie ler B e h ö r d e n und die Nach
fragen von Einzelpersonen geworden. Jährlich 
ergehen rund 400 000 Anfragen, die aus der 
sorgfä l t ig angelegten und gepflegten Kar t e i be
dient werden k ö n n e n . 

Anfragen k ö n n e n gerichtet werden an das 
Bundesminister ium für Ver t r iebene, F lüch t l inge 
und K r i e g s g e s c h ä d i g t e , 53 Bonn, Husarenstr . 30. 

V o n besonderer Aussagekraft aber bleibt das 
Ergebnis: V o n 16,6 M i l l i o n e n Deutschen aus 
den Vertreibungsgebieten sind 400 000 nicht 
e inmal namentlich bekannt. V o n den 16,2 M i l 
l ionen Bekannten aber sind 1,4 M i l l i o n e n tot; 
das Schicksal von 1,9 M i l l i o n e n konnte nicht 
g e k l ä r t werden. 

Dr. Horst-Joachim W i l l i m s k y 

Dos nennt sich Lastenausgleich! 
Unser Leser Franz Hein , 8411 Zei t larn, Berg

s t r a ß e 12, schreibt uns zu dem A r t i k e l in 
Folge 12 vom 19. M ä r z ,Das nennt sich La
stenausgleich': 

So lobenswert es auch ist, den Lastenaus-
g le id i mit seinen minimalen Leistungen ins 
rechte Licht zu rücken, wie es der Bonner O B -
Mitarbei ter tut, aber bei seinen En t schäd igungs 
zahlen sollte auch die Wahrhe i t nicht ver
schleiert werden Seine angegebenen Wer te 
stimmen mit der W i r k l i c h k e i t nicht ü b e r e i n . 
Sie sind v i e l niedriger und nach der Praxis der 
L a s t e n a u s g l e i c h s ä m t e r gibt es keine feste Norm, 
sondern vie le Faktoren, auf die ich noch ein
gehen werde, die den Einheitswert bestimmen 
und je nach der Schadensstufe die zustehende 
DM-Summe. 

Der Bauernhof von 10 ha, für den 8550 D M 
En t schäd igung gezahlt worden sind, den soll ten 
Sie mal namentlich benennen. Ich habe Be
scheide gesehen, wo Bauern mit 100 M o r g e n 
knapp die gleiche Summe für ihren Besitz er
hielten. Sie werden doch die Sä tze in den Bo
denarten kennrm, ebenso die Unterschiede in 
den h a - B e t r ä g e n die sich zwischen 380 R M und 
700 bis 800 R M in den seltensten Fä l l en be
wegen. 

Das Zweifamil ienhaus, für das 9550 D M aner
kannt worden sind existiert w o h l nur in der 
Phantasie. Ich brauche Ihrem Mitarbei te r doch 
die Spielregeln der Ä m t e r nicht zu e r k l ä r e n . 
Die Bewertung nach der Mie t e oder nach den 
Flächen, falls keine Unterlage für den Einheits
wert vorhanden sind, setze ich als bekannt 
voraus. 

H ie rzu kommt noch die verschiedene Einstu
fung in Stadt und Land mit den einzelnen Be
z i rken ob A , B, C oder D. Eine feste N o r m 
kennt das Gesetz ebenso wenig wie die Ä m t e r . 
Hier herrschen Wi l l kü r , Laune und die 6000 Sei
ten der Bestimmungen und Anweisungen . U n d 
Sie u n t e r s t ü t z e n solch Tun noch mit g ü n s t i g e n , 
unwahren Beispielen, die nicht den Tatsachen 
entsprechen. 

Das Glanzs tück Ihres A r t i k e l s ist aber die 
a n g e f ü h r t e H a u s r a t e n t s c h ä d i g u n g . Seit wann 
w i r d die H a u s r a t e n s c h ä d i g u n g nach den Z i m 
mern der W o h n u n g und nach dem Verkehrs 
wert gezahlt? Vie l le icht kann ich den betreffen
den Paragraphen des Gesetzes erfahren? Soweit 
mir bekannt, war die A n z a h l der Zimmer und 
der Wer t der Wohnungseinr ichtung nur wich
tig als Vorhandense in ' . Die En t schäd igung rich
tete sich nach dem Einkommen und der Fami l ien
zahl . Hierbe i fielen Kinder mit eigenem Ein 
kommen für 52 aus, doch Kinder , die nach der 
Flucht geboren wurden, waren anspruchsbe
rechtigt. 

W a r u m fälschen und verdrehen Sie solch Be
trugsgesetz? 

Hier die An twor t unseres Bonner O .B . -Mi t 
arbeiters: 

Die Gesamtsumme al ler Einhei tswerte des 
landwirtschaftlichen V e r m ö g e n s in den altreichs-
deutschen Vertreibungsgebieten betrug 6,544 
M r d . R M . Die gesamte Betr iebsf läche des land
wirtschaftlichen V e r m ö g e n s belief sich auf 
8 776 000 ha. Der durchschnittliche Einhei tswert 
eines Hektars Landwirtschaftsbelrieb im alt-
reichsdeutschen Osten be läuf t sich somit auf 
746 D M . Die Einheitswerte in den anderen V e r 
treibungsgebieten waren in der Regel h ö h e r . 
M a n ist bestimmt nicht unvorsichtig, wenn man 
statt 746 R M 751 R M ansetzt. Für die Errech
nung der H a u p t e n t s c h ä d i g u n g m u ß der m a ß g e b 
liche Einhei tswei t um ein Drit tel e r h ö h t werden. 
Das ergibt 1001 R M je Hektar und 10 010 R M 
für 10 ha. A u f einen Schaden von 10 010 R M 
entfallen 8550 D M H a u p t e n t s c h ä d i g u n g . Eigent
lich m ü ß t e man zu diesen 8550 D M noch zehn 
Prozent Ver t r iebenenzusdi lag hinzurechnen, so 
d a ß sich 9405 D M ergeben. 

Die Gesamtsumme al ler Einheitswerte des 
Hausbesitzes in den altreichsdeutschen Ver t r e i 
bungsgebieten betrug 6,383 M r d . R M . Die A n 
zahl der bebauten G r u n d s t ü c k e beliet sich auf 
474 000. Der durchschnittliche Einheitswert eines 
H a u s g r u n d s t ü c k e s lag mithin bei 13 480 R M . Die 
G r u n d v e r m ö g e n s e i n h e i t s w e r t e in den anderen 
Vertreibungsgebieten waren in der Regel we
sentlich h ö h e r . W e n n stattdessen v o n einem 
mittleren G r u n d s t ü c k s w e r t von 13 000 R M aus-
geangen wurde und dabei bedacht worden ist, 
d a ß sich die 474 000 H ä u s e r aus Einfamil ien
h ä u s e r n , Z w e i f a m i l i e n h ä u s e r n und Mehr fami 
l i e n h ä u s e r n zusammensetzen, dü r f t e e in zu ho
her Ansa tz kaum vorgenommen worden sein. 
Eine E n t s c h ä d i g u n g v o n 9550 D M mit Ve r t r i e 
benenzusdi lag entspricht einer solchen von ca. 
8550 D M ohne Vertr iebenenzuschlag, und 8550 
D - M a r k H a u p t e n t s c h ä d i g u n g entfallen auf 
11 000 R M Schaden. E in Einhei tswert v o n 11 000 
Reichsmark für ein Zweifamil ienhaus im Schnitt 
al ler Vertreibungsgebiete ist al ler Wahrsche in
lichkeit noch nicht ü b e r h ö h t . 

Se lb s tve r s t änd l i ch — bzw. bedauerl icherweise 
— w i r d die H a u s r a t e n s c h ä d i g u n g des Lastenaus
gleichs nicht nach der Z immerzah l bemessen. 
W e n n man jedoch Vergle iche mit der Regelung 
für andere Gruppen oder internat ionale V e r 
gleiche anstellen sol l , m u ß man auch für den 
Lastenausgleich diese Beziehung herstel len. 

Absch l i eßend sei eine po l i t i sd ie Bemerkung 
gestattet. Die Denkschrift des B d V ist an die 
westdeutsche Öffent l ichkei t gerichtet. Der Er
folg des B e m ü h e n s w ä r e mit Sicherheit g e f ä h r 
det, wenn man den Gegnern die Angriffsf läche 
bieten w ü r d e , nachzuweisen, d a ß die Leistun
gen des Lastenausgleichs zu n iedr ig dargestellt 
seien. Statt die Ungerechtigkei ten bei der Be
handlung der Ver t r iebenen anzuerkennen, 
w ü r d e sich die westdeutsche Presse dann mit 
dem Hinweis auf Ü b e r t r e i b u n g e n der Ver t r i e -
b e n e n v e r b ä n d e beschäf t igen . 

Ausbildungsbeihilfen der Bundesregierung 
Das Bundesiamil ienminis ter ium veröffent l ich te 

eine interessante Übers icht ü b e r die A u s b i l 
dungsbeihilfen. Die Zusammenstel lung wurde 
auf Grund einer k le inen Anfrage zweier abge
ordneter angefertigt. 

Das bei wei tem umfangreichste Ausbi ldungs-
f ö r d e r u n g s p r o g r a m m ist das für die Kinder der 
Kriegsopfer; es umfaßt g e g e n w ä r t i g rund 90 000 
Betreute. A n zweiter Stelle stehen die Berufs
ausbildungsbeihilfen der Arbe i t sverwal tung mit 
70 000 G e f ö r d e r t e n . Den dritten Platz unter den 
F ö r d e r u n g s a r t e n auf Bundesebene belegen die 
Hochschulstipendien nach dem Honnefer M o 
de l l ; sie werden 40 000 Studierenden bewil l ig t . 
Im vier ten Rang befindet sich die Ausbi ldungs
beihi l le der Sozialhi lfe (Fürso rge ) ; Zah l der Be
treuten 20000. Erst dann folgen die Ausbi ldungs
hilfen des Laslenausgleichs die 14 000 Ver t r i e 
benen, F lüch t l ingen und K r i e g s s a c h g e s c h ä d i g t e n 
(bzw. deren Kindern) gezahlt werden. Weitere 
Bundesprogramme sind der Bundesjugendplan 
(6000), die Hodibegabtenstif tung (3000) und die 
Ausbi ldungsbeihi l fe nach dem Heimkehrer
gesetz und nach dem Häf t l ingsh i l fegese tz (100). 

H . N . 

Eingl iederung nicht beendet: 

15 Prozent noch ohne a n s t ä n d i g e Wohnung 

(hvp) Die Eingl iederung der 1 le imalver t r ie-
benen und der F lüch t l inge sei noch keineswegs 
beendet, e r k l ä r t e Bundesvertr iebenenminister 
Dr . Grad l . Er wies daraul hin, d a ß 15 Prozent 
der v o n seinem Min i s t e r ium betreuten Gruppen 
noch keine a n s t ä n d i g e Wohnung besitzen. W e i 
ter sei zu bemerken, daß der A n t e i l der Ver t r i e 
benen und Flücht l inge an den untersten Einkom
mensstuten h ö h e r sei als d«M det Einheimischen. 

Das zeige, d a ß die ost- und mitteldeutschen 
Landsleute ihr I r ü h e r e s soziales Profi l noch nicht 
gefunden h ä t t e n . 

In diesem Zusammenhang erinnerte Dr. G r a d l 
daran, d a ß v o n Ver t r iebenen und F lüch t l i ngen 
60 Prozent Arbei tnehmer seien, bei den E inhe i 
mischen seien es aber nur 42 Prozent. W i e der 
Min i s t e r weiter e r k l ä r t e , kamen in diesem Jahr 
aus Ost- und S ü d o s t e u r o p a 25 000 Menschen in 
die Bundesrepublik. 

Ver schä r fung des Jugendarbeitsschutzes geplant 
A m 8. März Uberwies das Plenum des Bundes

tages ohne B e g r ü n d u n g und Aussprache den vom 
Bundesrat am 26. November 1965 beschlossenen Ge
setzentwurf zur Ä n d e r u n g des Jugendarbeitsschutz-
gesetzes an die z u s t ä n d i g e n F a c h a u s s c h ü s s e zur 
weiteren Beratung und B e s c h l u ß f a s s u n g . 

Im Mittelpunkt der beabsichtigten G e s e t z e s ä n d e 
rung, die auch von der Bundesregierung gutgehei
ß e n wurde, steht eine V e r s c h ä r f u n g des Jugend-
arbeitsschutzgesetzes vom 9. August 1960. nachdem 
man in den B u n d e s l ä n d e r n feststellen m u ß t e , d a ß 
die in § 45 Absatz 2 geforderte Nachuntersuchung 
nach Ablauf des ersten B e s c h ä f t i g u n g s j a h r e s bei 
etwa zwei Drittel aller Jugendlichen nicht durch
g e f ü h r t wird, obwohl gerade durch die Nachunter
suchung wesentliche Erkenntnisse ü b e r die Aus
wirkung der Berufsarbeit auf den Gesundheitszu
stand erwartet werden. 

Um diesen unerfreulichen Zustand zu beseitigen 
soll nunmehr ähn l i eh der Regelung bei Erstunter
suchungen ein B e s c h ä f t i g u n g s v e r b o t für solche J u 
gendlichen gesetzlich verankert werden die sich 
der geforderten ärz t l i chen Nachuntersuchung wi
derrechtlich entziehen. Nach der neuen Regelung 
darf nach Ablauf des ersten B e s c h ä f i i g u n g s j a h r e s 
ein Jugendlicher nur weitei beschäf t ig t werden 
wenn er von einem Arzt untersucht worden ist 
und dem Arbeitgeber d a r ü b e r eine Bescheinigung 
vorlegt. F ü r Jugendliche, die bis zum Tag des In
krafttretens der neuen Regelung bereits ein Jahr 
oder l ä n g e r beschäf t ig t wurden und nicht naeh-
untersucht worden sind, gilt das B e s c h ä f t i g u n g s 
verbot dann nicht, wenn s i e sich innerhalb eines 

Der Evangelist Lukas; Detail-Gravur auf 
einem Folioband der berühmten Silber, 
bibl t o l h e k des Herzogs Alb recht, 
aut dem alle vier Evangelisten dargestellt 
waren. Dieser Band wurde 1555 von dem aus 
Basel nach Königsberg übergesiedelten Gold-
schmied Paul Holtmann in Silber graviert, ge
gossen und teilweise vergoldet Jene kost
baren, von mehreren Meistern geschaffenen 
Bände wurden zuletzt im Königsberger Schloß 
aulbewahrt. Sie sind verschollen; irgendwelche 
Nachrichten über ihren Verbleib, Verlagerung 
oder Vernichtung, sind niemals aufgetaucht. 

Der verräterische Kuß 
Eines Tages helen die Augen Jesu auf einen 

Mann, der aus Karioth stammte, und er gewann 
diesen Mann lieb und rief ihn später in den 
engsten Kreis, der um ihn war und mit ihm 
ging. Einige Bemerkungen in den Evangelien 
lassen uns sehen, wie er um die Gefährdung 
dieses Mannes wußte, und manches Wort an 
die Jüngergemeinschaft mag mit besonderer 
Betonung dem Judas I s c h a r i o t h gesagt 
worden sein. Es wird immer ein letztes und 
schweres Geheimnis bleiben, wo bei Judas der 
Anlang einer inneren Trennung von seinem 
Meister anfing. Das Ergebnis dieser Entwick
lung, das Ende eines Weges von Enttäuschung 
und Verbitterung, war der Strick und der Baum, 
an dem er sich erhängte. Auf dem Wege zu 
diesem schauerlichen Ende liegt sein zweiter 
Verrat im Garten Gethsemane. Der erste Ver
rat war der Gang zu der Obrigkeit und der 
schmierige Handel um die dreißig Silberstücke 
als Lohn iür die genaue Angabe über Zeit und 
Ort, wo man ohne viel Au/sehen den unbegue-
men Mann aus Nazareth dingfest machen 
konnte. Dabei wurde der Kuß als Erkennungs
zeichen abgesprochen. Und so berichtet Lukas.-
plötzlich kam ein Volkshaufe, und einer von 
den Zwölf, Judas mit Namen, ging an de/spitze 
und näherte sich Jesus, um ihn zu küssen. Das 
verabredete Zeichen ist an sich nichts Beson
deres, sondern eher das gewöhnliche. Im Mor-
genlande ist der Kuß und Umarmung bei der 
Wiederkehr nach jeder Trennung üblich. Kehrte 
ein Jünger zum Meister zurück, begrüßte er ihn 
mit einem Kuß. Die Maske, die Judas aufsetztt, 
besteht darin, daß er tut, als wäre alles in Ord
nung und er kehre in die Reihen der anderen 
Jünger zurück. Das warme Zeichen herzlichet 
Gemeinschaft wird geschändet zu einem Zeichen 
für Verrat. Der Ausdruck fester und hin
gebender Liebe wird ein Stempel der Lüge und 
Gemeinheit, und es bleibt diese Tat eine Ent
hüllung, an denen die Passionsgeschichte so 
reich ist, wohin es mit einem Menschen kommen 
kann und wozu er fähig ist. Und Hanna Vogt 
hat sicher mit ihren Versen recht: „Dies ist der 
Mensch, der auch in mir und dir ausbrechen 
kann, wenn ihn der Wahn betört, Gott gleich 
zu sein in seiner armen Gier.' 

K. R. Leitnei 

3 I DAS POLITISCHE BUCH 

Roosevelt und die britische Spionage 

H . Montgomery Hyde, ZIMMER 3603. DI 
schichte des Secret Service in Amerika. Jw 
Seiten, Leinen, 18,50 D M , Blick und Bild Ver
lag S. Kappe, Velbert. 

M an kann das Erstaunen der britisdien und •ms* 
nkanischen Presse über das Erscheinen dieses Werkes 
verstehen, daß eine Unzahl widitiger Geheimnisse 
über das Zusammenwirken des britisdien Secret Ser
vice mit den Amerikanern im Zweiten Weltkiiw 
lüftet. Hier wird ganz klar zugegeben, daß die Briten 
lange vor dem Kriegseintritt der USA mit voller 
Billigung Roosevelts in einem noch neutralen Land 
eine mäditige geheimpoltzeiliche Organisation auf
bauen konnten. Der Autor Montgomery Hyde is' 
selbst höherer Otti/ier des britischen Geheimdienstes 
gewesen. Chef des Secret Service in den USA war 
der kanadische Multimillionär Sir Will iam Steve* 
son, der als Kampffliger in, Tisten Weltkrieg '•• 
Lothar von Richtlinien abgeschossen hat und *"pitW 
tur den privaten Geheimdienst Winston Churchill» 
arbeitete. 

Manche Kapitel des Büches lesen sich spannender 
als jeder Kriminalroman. Hier wird klar, welch eng? 
Beziehungen zwischen den angloamerikanisdw» 
Diensten bereits 1-H') u n t | 1940 bestanden und B>« 
welcher Marl», schon damals der Kampf gegen die 
Deutschen im Dunkeln geführt wurde. Sabotage, Ein
brüche in die französische und italienische Botschaf
ten, Entführungen, Überwachung isola t ionis t is*« Se
natoren und Abgeordneten, Pressionen in Latein-
amerika, Frauen als Lockvögel — es fehlt nichts tt 
diesem Arsenal der Spionage und Gegenspiona?» 
Ls wurde gnadenlos gekämpft. Wer nicht hechnqnn?»' 
los Roosevelts und Churchills Kurs steuert, ist • 
Stevenson und l lvde meist schon ein „Verräter*.» 
unterImifan .i rs . ,, _ . . o_ tet „ » , „ , , . . uieisi senon ein „verra 
r » r ! « n , ! n d o r D a r *>ellung auch Fehler. „ • 

hingeriet-

So 

Jahres nachuntersuchen lassen. G P 

c.cne.al Halde; keineswegs im .lah.e 1044 hingerK* 
£ n ' A u d l h , , ' U (1(,< jopamsche Botschaft« 

nicht Kusuiu sondern Kurusu. " L 
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Wie verteile ich U80 qkm J.and? 
Ber l ins Raumplane r haben e inz igar t ige Probleme zu l ö s e n 

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

N e h m e n w i r an, e ine be l i eb ige Stadt findet 
innerhalb der B a n n m e i l e k e i n e n Pla tz mehr füi 
eine d r ingend no twend ige Re ihenhauss ied lung 
für Anges t e l l t e . K e i n P r o b l e m das: man kauft 
den B a u g r u n d i n der Nachbargemeinde . S i n d 
alle angrenzenden G e m e i n d e n „ a u s v e r K a u f t " , 
sch lägt man den Z i r k e l eben wei te r . S t ä d t e b a u 
lich gesehen s ind das oft unerfreul iche L ö s u n 
gen, d ie unter dem Schlagwor t „ Z e r s i e d e l u n g " 
heute immer lebhafter k r i t i s i e r t we rden . Es ent
stehen ä s t h e t i s c h e u n d soz io logische M i ß s t ä n d e , 
mit denen w i r uns i n der Zukunf t noch ernst
haft w e r d e n b e s c h ä f t i g e n m ü s s e n . Im A u g e n 
blick jedoch ist a l l en geholfen, se ien es die W o h 
nungsuchenden oder Unte rnehmer , die ihre 
neuen W e r k a n l a g e n i n der N ä h e e iner Stadt 
errichten w o l l e n , w e g e n der b e n ö t i g t e n A r b e i t s 
k rä f t e u n d der V e r k e h r s l a g e . 

In B e r l i n ist a l les anders. W o h l besteht 
der gleiche G r u n d s t ü c k b e d a r f w i e i n W e s t 
deutschland, se i es für den Industr ie- w i e auch 
den W o h n u n g s b a u , d ie dynamischen K r ä f t e der 
Expans ion s i n d g le ich s tark u n d z w a r seit d ie 
Hauptstadt den A n s c h l u ß an die wirtschaft l iche 
En twick lung i m W e s t e n v o l l gefunden hat, d. h . 
e twa seit v i e r J ah ren . Doch der entsprechenden 
r ä u m l i c h e n E x p a n s i o n s i n d die bekann ten t r a 
g i s c h e n G r e n z e n gesetzt. 

D ie A u s w i r k u n g e n der w i d e r n a t ü r l i c h e n Bar
riere aus M a u e r , Stacheldraht u n d v e r m i n t e n 
Todesstreifen machen sich n u n i m m e r s t ä r k e r 
bemerkbar . G e w i ß ist das Gebie t , das v o n W e s t -
B e r l i n bedeckt w i r d , g r o ß . 480 Q u a d r a t k i l o m e 
ter, das ist mehr als d ie P y r e n ä e n r e p u b l i k A n 
dorra, das Dreifache v o m F ü r s t e n t u m Liechten
stein, e in D r i t t e l g r ö ß e r als die Insel M a l t a . A b e r 
diese 480 q k m s i n d jedenfal ls b e i m ers ten B l i c k 
auf d ie K a r t e , rest los schon ver te i l t . 80 q k m 
a l l e in gehen schon ab für G r ü n - , Sport- u n d 
Sp ie l f l ächen u n d das S t r a ß e n n e t z . K ö n n t e man 
d a v o n noch e twas abzwacken? 

W o h e r n e h m e n ? 

N u n , v o n den S t r a ß e n g e w i ß nicht, i m G e g e n 
teil , ü b e r a l l i n der Stadt fa l len G e b ä u d e dem 
S t r a ß e n b a u z u m Opfer , e i n unabwendbares Er 
fordernis des wachsenden V e r k e h r s . U n d v o n 
den G r ü n - u n d E r h o l u n g s f l ä c h e n ? 15 q m d a v o n 
entfallen auf j eden Ber l ine r , das ist mehr als 
in den mei s t en ve rg le ichbaren G r o ß s t ä d t e n u n d 
doch noch nicht entfernt ausreichend, bedenkt 
man, d a ß die her r l ichen W ä l d e r u n d 
S e e n d e r M a r k B r a n d e n b u r g den 
West-Berl inern versperr t s ind . U n d so s ind 
Senat und Abgeordne tenhaus sich e in ig , d a ß 
weder die i n n e r s t ä d t i s c h e n Pa rks w i e v o r a l l em 

der Tiergar ten noch der G r u n e w a l d , der 
S p a n d a u e r u n d T e g e l e r F o r s t „ a n g e 
knabbert" w e r d e n d ü r f e n . Ebenso steht es mi t 
den S p i e l - u n d Spo r t f l ä chen . H i e r entfa l len auf 
jeden B e r l i n e r 2 qm, das ist erst d ie H ä l f t e v o n 
dem, was d ie f ü h r e n d e n Spor tg remien u n d M e 
diz iner für n o t w e n d i g ha l ten . 

E t w a 370 q k m der B e r l i n e r S t a d t f l ä c h e s ind 
bebaut, mi t Industr ie- u n d W o h n b a u t e n i n k l u 
sive des er forder l ichen Zusatzraumes w i e Pa rk 
p lä t ze , H ö f e , b e g r ü n t e Z ie r s t re i fen bzw. G l e i s 
anlagen, L a g e r p l ä t z e . G e n a u genommen gibt es 
nur eine echte Reserve , n ä m l i c h der Rest des 
einst r i e s igen G ü r t e l s v o n K l e i n g a r t e n - u n d 
Laubenko lon ien . Es handel t sich dabe i u m rund 
25 qkm, ü b r i g g e b l i e b e n v o n mehr als der dop
pelten F l ä c h e . D i e K l e i n g a r t e n v e r 
b ä n d e haben v o n A n f a n g an w i e d ie L ö w e n 
um jede Pa rze l l e g e k ä m p f t . So mancher P r o z e ß 
um eine K o l o n i e hat sich j a h r e l a n g h ingezogen , 
die Stadt (als E i g e n t ü m e r u n d V e r p ä c h t e r ) gegen 

die K l e i n g ä r t n e r , die K l e i n g ä r t n e r gegen die 
Stadt. Unternehmen, d ie auf eine bestimmte 
K o l o n i e zur Err ichtung v o n W e r k a n l a g e n war
teten und denen der P r o z e ß um die R ä u m u n g 
zu lange dauerte, haben in e in igen F ä l l e n die 
Einhei tsfront der widerse tz l ichen Siedler durch 
hohe Abf indungs- sprich Bestechungszahlungen 
aufgebrochen: man r ä u m t e f r e i w i l l i g . . . 

D ie K l e i n g a r t e n v e r b ä n d e haben al le Sparten 
der Wissenschaft b e m ü h t , um ihre Exis tenz
berecht igung nachzuweisen. Dennoch s ind im 
Lauf der Jahre immer neue G r o ß s i e d l u n g e n w i e 
Cha r lo t t enburg -Nord , das M ä r k i s c h e V i e r t e l i n 
Reinickendorf , die Gropius tad t i n Br i tz , oder 
Spandau-Fa lkenhagen auf e inst igen Lauoenpar-
ze l l en entstanden. Heute fordern die V e r b ä n d e , 
das die noch vorhandenen K o l o n i e n zu Dauer
g r ü n l a n d e r k l ä r t we rden m ü ß t e n , unantastbar 
bis i n a l le E w i g k e i t . D ie Stadt e r k l ä r t : 9,4 qkm 
sol len b le iben , nicht mehr. 15,6 q k m werden 
f rühe r oder s p ä t e r noch g e r ä u m t werden 
m ü s s e n . 

W o h n u n g s b a u — n e u e I n d u s t r i e 

15,6 qkm, das ist nicht v i e l . E ine F läche , die 
sich auch nicht erhebl ich vermehr t durch die 
auf dem W e g e des V e r k a u f e s der w i e ü b e r a l l 
s t ä n d i g f re iwerdenden p r i v a t e n W o h n - , Indu
strie- u n d gewerbl ichen G r u n d s t ü c k e . Das w e i ß 
man auch in Wes tdeu tsch land: der p r iva te 
G r u n d s t ü c k s s e k t o r k a n n nur da zu e iner w i r k 
l ichen E x p a n s i o n bei t ragen, w o es sich u m W i e 
sen, W e i d e n , A c k e r l a n d und Fors ten handelt . 
In B e r l i n aber gibt es nur noch e in paar Dut
zend w i r k l i c h e r Landwi r t e , und die F l ä c h e die 
sie heute noch nicht verkauf t haben, ist m i n i m a l . 

B l e i b e n w i r also e inma l be i rund 16 qkm, ü b e r 
die noch v e r f ü g t we rden kann , w e n n die R ä u 
m u n g durchgeklagt ist. W e r s ind die A n w ä r t e r 
auf diese F l ä c h e ? 

1. Bere i t s bestehende I n d u s t r i e w e r k e , 
d ie sich ausdehnen w o l l e n und m ü s s e n , darunter 
v o r d r i n g l i c h solche, die damit drohen, falls sich 
k e i n G e l ä n d e findet, v o n B e r l i n wegzugehen, 
oder eine F i l i a l e in Westdeutschland zu errich
ten. 

2. N e u e Industr ieunternehmen, die B e r l i n 
ebenso d r ingend braucht, um leben und beste
hen z u k ö n n e n . 

3. D i e W o h n u n g s g e s e l l s c h a f t e n 
als „ B a u t r ä g e r " des Senats, u m W o h n r a u m für 
d ie A r b e i t e r u n d Anges t e l l t en zu schaffen, ohne 
die auch der automatis ier teste Fabr ika t ions 
z w e i g nicht auskommt sowie W o h n f l ä c h e n für 
den e inheimischen Bedarf, der den P lanern v o n 
J a h r zu J a h r mehr d a v o n l ä u f t , w e i l sie den ab
solut anzuerkennenden W u n s c h nach g r ö ß e r e n 
W o h n u n g e n nicht e i n k a l k u l i e r t e n u n d i n ver 
h ä n g n i s v o l l e r Torhe i t g laubten, e in junges Ehe
paar mi t e inem K i n d und am A n f a n g der Be
rufslaufbahn des Ehemannes für immer v o n der 
Lis te der Wohnungssuchenden streichen zu k ö n 
nen, w e n n die F a m i l i e , sagen w i r i m Jah r 1955, 
oder 1960 i n eine 2 1 / 2 -Z immer -Wohnung des so
z i a l en Wohnungsbaues e ingezogen war . 

W e i t e r e A n s p r ü c h e auf N u t z u n g s f l ä c h e erhe
ben fast s ä m t l i c h e Ve rwa l tungsspa r t en : J u 
g e n d u n d S p o r t , S o z i a l e s , V e r k e h r 
u n d Betr iebe, Gesundhei t swesen , Kuns t und 
Wissenschaft . Letztere hat besonders dr ingl iche 
W ü n s c h e be im A u s b a u der Hochschulen, v o n 
denen sich die F re i e U n i v e r s i t ä t heute i n 
geradezu grotesken R a u m n ö t e n befindet. 

J ede r e inze lne Ve ran twor t l i che tut da nur 
seine Pflicht, w e n n er h a r t n ä c k i g um e in S tück 
aus dem k l e i n e n Kuchen an F l ä c h e k ä m p f t . D e r 
Landschafts- u n d Naturschutz zum Beisp ie l , der 

Frühling an der Siegessäule 

Erholungsgebie te ver te id igt ebenso w i e der 
Denkmalpf leger , der historische Bausubstanz 
bewahr t wissen w i l l . A b e r auch K l u b s und V e r 
eine erheben die Stimme, auch sie haben e in 
Recht auf Lebensraum. 

D i e S t a d t s a n i e r u n g 

Besonders i n N ö t e n befindet sich der Bau 
senator selbst. Z u a l l en Notschre ien und Pro
jekten, die auf se inem Tisch landen, zu seinen 
e igenen g r o ß r a h m i g e n P lanungen kommt die 
S t a d t s a n i e r u n g h inzu : In verschiedenen 
T e i l e n der Stadt s ind es zusammen ca. 7 q k m 
Fläche , auf denen ü b e r a l t e r t e unhygienische 
H ä u s e r abgerissen werden so l len — doch um 
die dort zur Zei t lebenden Bewohner modern 
unterzubr ingen, w i r d e in Erhebliches mehr an 
F l ä c h e gebraucht . . . 

G r u n d s t ü c k e , die auf ke inen F a l l vergeben 
werden so l len s ind jene, die B e r l i n e inmal brau
chen w i r d , w e n n es wieder seine h a u p t 
s t ä d t i s c h e F u n k t i o n z u r ü c k e r h ä l t . M a n 
w i r d e inwenden, d a ß es dann auch ke ine M a u e r 
und ke inen Stacheldraht um B e r l i n mehr geben 
w i r d und man nach a l len v i e r Himmels r ich tun-
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gen in die M a r k Brandenburg h ine in w i r d 
expandieren k ö n n e n : das ä n d e r t nichts, wenn 
es sich um r e p r ä s e n t a t i v e F l ä c h e n im Stadtkern 
handelt , zum Be i sp i e l den S ü d r a n d des Tiergar
tens, der einst D i p l o m a t e n v i e r t e l war 
und es eines Tages wieder werden w i r d . 

Zusammenfassend: wenn es sich bei d.jn ein
ze lnen berechtigten W ü n s c h e n auch hier nur um 
10 000 qm, dort um 100 000 qm handelt, so er
gibt das summiert Anforderungen, die uns den 
k l e i n e n noch zur V e r f ü g u n g stehenden „Ku
chen" nur mit Sorge betrachten lassen. D ie A n 
forderungen werden g r ö ß e r — aber der Kuchen 
w i r d k le iner . E i n V e r g l e i c h mit Os t -Ber l in ist 
da nicht am Platze. Denn Os t -Ber l in mit seinem 
bescheidenen Wiederaufbau und Neubau k ö n n t e 
eines Tages, wenn das Stadtgebiet w i r k l i c h aus 
den N ä h t e n zu platzen drohte, sich ungehindert 
nach S ü d e n , Os ten und N o r d e n ausdehnen. Doch 
s ind derart ige E r w ä g u n g e n i m Grunde i r rea l . 
Rea l ist nur die Fests tel lung, d a ß es nur eine 
w i r k l i c h befriedigende L ö s u n g der Raumnot v o n 
W e s t - B e r l i n gibt, näml i ch die W i e d e r v e r 
e i n i g u n g . Bis dah in werden die S t a d t v ä t e r 
ra t ional is ieren , improv i s i e r en und zaubern ler
nen m ü s s e n . Das mag durchaus auch sein Gutes 
haben. W a s hier gefunden und erfunden w i r d , 
um aus der k le ins ten F läche den g r ö ß t e n Nu tz 
effekt herauszuholen, das w i r d dem gesamten 
W e s ' e n , vo r a l l em dem ü b e r v ö l k e r t e n Europa, 
dienen und zwar wesentl icher, als man es sich 
vie l le icht heute vors te l l en kann . Schon heute 
l äß t sich jedoch erkennen, d a ß B e r l i n auf man
chem Industr iesektor der A u t o m a t i o n den W e g 
bereitet, und das hier e in M o d e l l heranreift für 
die L ö s u n g i n n e r s t ä d t i s c h e r Verkehrsprob leme . 
Ferner w i r d B e r l i n auch den W e g beschreiten, 
g e z w u n g e n e r m a ß e n , der sich für die Zukunft als 
f re iwi l l ige r T rend abzeichnet: die R ü c k k e h r v i e 
ler S t ä d t e r aus der Ö d e uniformier ter Stadt
randsiedlungen in Hochhausbauten in der C i t ty , 
die umbrandet s ind v o m k r ä f t i g e n Pulsschlag 
echten s t ä d t i s c h e n Lebens. 

Blick aui eine 
neue Siedlung im 
Berliner Stadtteil 
Charlottenburg-
Nord. 
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Hunder t Jahre Le t t e -Vere in 

Se in h u n d e r t j ä h r i g e s Bestehen feierte vor kur
zem der Le t t e -Vere in i n Be r l i n . W i l h e l m A d o l p h 
Lette, P r ä s i d e n t des Oberlandeskul turger ichts i n 
Ber l in , g r ü n d e t e 1866 den „ V e r e i n für die Er
w e r b s f ä h i g k e i t des weibl ichen Geschlechts". Er 
wol l t e den Frauen Gelegenhei t geben, e inen 
Beruf zu er lernen und sich i n ihm zu b e w ä h r e n . 
In der Kronpr inzes s in V i k t o r i a fand er eine e in 
f lußre iche F ö r d e r i n . A l s der V e r e i n zwei Jahre 
alt war , starb sein G r ü n d e r . 

Schon i m Jahre 1899 hatte der V e r e i n eine 
Handels - und Gewerbeschule , eine Kuns thand
arbeitsschule, eine fotografische Lehranstalt , 
eine Setzerinnenschule, eine Kochschule, eine 
Haushal tsschule und e in „ Ins t i tu t zur hauswir t 
schaftlichen Erz iehung von Töch t e rn der ä i m e r e n 
Klasse und zur A u s b i l d u n g v o n tüch t i gen Dienst
boten". E twa 2000 S c h ü l e r i n n e n lernten jähr l ich 
im Le t te -Vere in . 

A n den heute v ie r Schulen (Hauswirtschaft
liche Berufsschule, Gewerbl iche Berufslachschule, 
Technische Fachschule und K a u i m ä n n i s c h e Be
rufsfachschule) werden etwa 900 S c h ü l e r i n n e n 



16. April 1966 / Seite 6 Das Ostpreußenblatt 
Jahrgang 17 / Fol g e l f i 

Emi l Zimmer: 

TDe "Darmstädtsche 
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Das war vor vielen, v ie len Jahren, als ein e l 
ternloser Junge aus Darmstadt die Reise nach 
dem fernen O s t p r e u ß e n antrat. Ludwig sollte 
bei einem entfernten Verwandten Aufnahme 
finden. Im vor igen Jahrhundert hat wohl selten 
ein z e h n j ä h r i g e s K i n d a l le in eine so weite Reise 
unternommen. A b e r Ludwig langte wohlbehal
ten auf dem Gumbinner Bahnhof an. Dort holte 
ihn der Bauer Reinecker, so h ieß sein Verwand
ter, mit dem Fuhrwerk ab. 

Reineckers Kinder , die Z w i l l i n g e Fri tz und 
Franz, mit Ludwig fast im gleichen Al te r , freu
ten sich ü b e r den neuen Sp ie lge fäh r t en . Abends 
s a ß e n alle, die zum Hof g e h ö r t e n , in der Ge
sindestube beisammen. Beklommen hockte Lud
wig zwischen den Zwi l l i ngen . 

„ W i e heetst?" fragte Nante, der G r o ß k n e c h t 
V e r s t ä n d n i s l o s blickte Ludwig zu ihm auf. 

„ W i e du he iß t " , dolmetschten die Zwi l l inge . 
Nante stellte noch einige Fragen, Ludwig ver
stand na tür l ich ke in Wor t . 

„Na, Fruke" , meinte Nante zur Bäuer in , die 
mit den M ä g d e n das Abendbrot auftrug, „de 
Lude, dat öß joa en ganz dammliget Deer, dä 
vasteit joa ke in W o r t dietsch, dat Darmstadt 
mott ön Frankreich ligge." 

„Red man fein hochdietsch möt em, denn ward 
he schon verstoahne", bekam er zur Antwort . 

Für Ludwig gab es in den ersten Tagen aller
l e i zu bestaunen. V o r allem die v ie len Tiere l 
Morgens, wenn er aufwachte, h ö r t e er das W i e 
hern, Muhen , Grunzen, Gackern, K r ä h e n und 
Schnattern. Das waren die Stimmen des Hofes. 
M i t Hunden und Katzen war er bald gut Freund. 

M i t Fri tz und Franz ging er zur Dorfschule. 
F ü r die Kinder h ö r t e sich seine Mundar t sehr 
komisch an, und er wurde anfangs oft ausge
lacht, wenn er statt zwanzig „zwans isch" sagte 
und von den Endsilben immer das n w e g l i e ß . 
Knechte und M ä g d e , aber auch die Zwi l l i nge 
nutzen seine Unerfahrenheit in l änd l ichen Din 
gen aus und trieben so manchen Scherz mit ihm: 
Da war etwa das Haferstroh leergedroschen. 
Fri tz gab dem Ludwig einen Sack: 

„Geh zu Höfe rs und hol den Fackepuster." 
„ W a s ist das für ein Ding?" wol l te Ludwig 

wissen. 
„Zum Scheunenfach-sauber-Machen." 
„ W a r u m gerade ich?" fragte Ludwig miß

trauisch. 
„Froög nich so vä l , Schoapskopp, un mak, dat 

du h e n k ö m m s t " , rief Nante und warf mit einer 
toten M a u s nach ihm. 

A m Höferschen Hoftor nahm ihm Höfers Jun
ge den Sack ab: 

„Voade r , de D a r m s t ä d t s c h e Jung k ö m m t noa 
dem Fackepuster", rief er zur S ta l l tü r hinein. 

„Mien Jung, b l i ew man hier, öck goah em di 
hoale", meinte Höfe rs Va te r mit verschmitztem 
Lächeln. Hin ter dem Stal l , am Schrotthaufen, 
steckte er ein wuchtiges altes Eisenrad in den 
Sack und band ihn zu. Keuchend und schwitzend 
torkelte L u d w i g mit seiner schweren Last zur 
Scheune. 

„Lude, n ö m m dem Fackepuster rut", sagte 
Nante. L u d w i g zerrte das schwere Eisenrad aus 
dem Sack. 

„So, nu fang an to puste!" 
A l s alle i n lautes Ge läch te r ausbrachen, merk

te Ludwig , d a ß man ihn wieder mal reingelegt 
hatte. W ü t e n d lief er nach dem Wohnhaus , wo 
ihn die B ä u e r i n schon kommen sah. 

„Mien Jungke, hebbe se di a l l wedder geä r 
gert? K o m m rönn , k röchs t e Stock Pierack motte 
seete Kroast ." 

* 
K a r l , der W i t w e Staguhn einziger Sohn, stark, 

rauflustig und frech, wurde deswegen im gan
zen Dorf, zu seinem g r ö ß t e n Ä r g e r , nicht an
ders als Lorbas genannt. Die Kartoffelernte be
gann. 

„Geh mal h in zu Staguhns und sag dem Lor
bas Bescheid, er sol l morgen bei der Kartof
felernte helfen", trugen die Z w i l l i n g e dem 
D a r m s t ä d t e r Jung auf. 

„ W i e he iß t der Junge?" 
„Na, Lorbas, Lorbas Staguhn." 
„Das ist aber ein komischer Name, den hab 

ich noch nicht gehö r t . " 
„Du hast noch vieles nicht gehö r t . Mach und 

geh hin ." 
K a r l , genannt Lorbas, s aß vor der H a u s t ü r 

und schnitzte an einem Stock, als L u d w i g sich 
n ä h e r t e . 

„Na, D a r m s t ä d t s c h e Jung, wat wöl l s t ?" 
Freundlich sagte L u d w i g : 

„Lorbas , du möch tes t zu u n s . . . " We i t e r kam 
er nicht. W i e gestochen sprang K a r l auf, und 
ehe es sich der verblüff te L u d w i g versah, hatte 
der andere in heller W u t ihm eins mit dem H a 
selstock ü b e r den Kopf geschlagen. 

„ ö c k war die schnoddrige K r ä t schon belor-
basse", schrie er, schleuderte die Klumpen von 
den F ü ß e n und setzte dem fliehenden Jungen 
nach. Dem w ä r e es noch schlecht ergangen, 
wenn ihm die Z w i l l i n g e nicht heimlich nachge
schlichen w ä r e n . Sie stellten sich nun hinter 
dem Zaun dem K a r l in den W e g . Der, zu neuer 
W u t entfachl, hieb mit solcher Wucht auf die 
beiden ein, d a ß sie L u d w i g klägl ich um Hil fe 
baten. Ludwig , von seinem Schreck schon et
was erholt, kehrte zurück und griff in das Hand
gemenge ein. Dieser e r d r ü c k e n d e n Ubermacht 
m u ß t e der Lorbas endlich weichen. 

Abends s a ß e n die drei Jungens mäuschens t i l l 
am Tisch. Fri tz drehte den Kopf zur Seite, da
mit das von K a r l gepflanzte V e r g i ß m e i n n i c h t 
um sein l inkes A u g e nicht zu sehen war. L u d w i g 
versuchte, mit einer Hand die dicke Beule an 
seinem Kopf zu verbergen. Va te r Reinecker sah 
von seiner Zei tung hoch. Die St i l le war so un
gewohnt. 

„ W a t huckt j u doar so b e d r ö p p t ? " rief er und 
zog Ludwigs Hand von dessen Kopf weg. „Ach, 
du grieset Ka tzke l Mutter , komm bloß moal 
sehne", sagte er zu der eben eintretenden B ä u e 
r in , „de Lude h ä t t anne Kopp so dicke Knust 
wie e Heehnerei ." 

„Erba rmt seck! Erbarmt seck! W i e seh ju 
Farke l ut, hebbt ju sich gepreegelt?" rief die M u t 
ter. Da nahm der Vate r mit gr immiger M i e n e 
das lange Brotmesser und faßte mit schnellem 
Griff den erschrockenen L u d w i g ins Genick. 
„Mut te r , hol em de H ä n d ' fest", rief er und 
d rück te mit der flachen Messerk l inge behutsam 
auf die Beule. „So, mien Jung, bis du friest, ö s 
de Knust a l l l ängs t vergange." De D a r m s t ä t d t -
srhe Jung w u ß t e nun, wie man in O s t p r e u ß e n 
Beulen behandelte. 

# 
Die Z w i l l i n g e und Ludwig gingen gern zu 

Jul ius , dem Hir ten , auf das Feld . A l s sie eines 
Nachmittags wieder hinkamen, hatte der für 
jeden eine Pfeife aus Kohls t runken gemacht. 
Sie wurde mit Kleespreu gestopft, und nun 
schmauchen sie um die Wette . Ju l ius hatte »o-
gar Zigarren: Einen alten Rohrstock hatte er 

in zigarrenlange Enden zerschnitten, und stolz, 
aber mit Todesverachtung, rauchten die Jungen 
diesen Ersatz. 

„Dat Schiet schmeckt joa nich, w i w ä r e man 
leewer wedder onse Piepe roke", riet Ju l ius br 
stopfte erneut die Kohls t runkpfei fen . L u d w i g 
hatte seinen Pfeifenkopf noch nicht ganz aus
geraucht, da merkte er, wie sich plötz l ich sein 
M a g e n umdrehte. Im Hals stieg ein schreckli
ches W ü r g e n hoch. Es war keine Zeit zu ver
l ieren. M i t todblassem Ges ich ' , dicke Schwe iß 
tropfen perl ten auf der Stirn, ei l te er, den H o 
senboden mit einer Hand haltend, zum n ä c h s t e n 
Graben. Ba ld folgten auch Fr i tz und Franz J u 
lius, der Galgenstrick, hatte den dreien die Pfei
fen näml ich heimlich mit Hausmachertabak ge
füllt, den er v o n den Knechten hatte. 

„Ju sonnt mi valleicht scheene Kerre ls , var-
droage nich moal e Piepke v o l l K leewerspr i e" , 
spottete er und stopfte sich eine neue Pfeife. 
Somit hatte das Tabaksko l l eg ium ein k läg l i ches 
Ende gefunden. Ohne Ju l ius eines Blickes zu 
w ü r d i g e n , wankten die drei Raucherkandidaten 
mit weichen K n i e n nach Hause. 

Ju l ius ' Hirtenamtszeit ging zu Ende. Ludwig 
wol l te gern sein Nachfolger werden. Diesen 
Wunsch er fü l l te ihm Va te r Reinecker gern. W e r 
Hi r t werden woll te , durfte in jenen Jahren ke in 
schlechter Schüler sein. Die Jungen wurden v o n 
der S c h u l b e h ö r d e geprüf t . W e r die P rü fung be
standen hatte, konnte sich im Sommer als H i r t 
verdingen und brauchte dann in der Woche nur 
noch an zwe i Tagen zur Schule zu gehen. 

Zur H i r t e n p r ü f u n g in Werbe l i schken waren 
der Schulrat und der Kreisschul inspektor er
schienen. Unter den Prüf l ingen befanden sich 
auch L u d w i g und K a r l , genannt Lorbaß . Die Prü
fung fiel recht mangelhaft aus, nur wenige Fra 
gen wurden richtig beantwortet. Der Schulrat 
ver lor die Geduld . 

„Ihr seid dumm wie Bohnenstroh", rief er, 
„dami t ihr eure Dummheit selber eingesteht, 
braucht ihr nur noch zu singen: .Unser W i s s e n 
und Vers tand ist mit Finsternis u m h ü l l e t . . . " 

Zeichnungen: 

Bärbe l Mül ler 

* ^ ^ » 4 ? f &lli£<2Lflen Eine wahre Begebenheit 

Der Esel mit dem W a g e n hinter sich trottete 
langsam die Rich t s t raße in Al l ens te in entlang. 
Er kam aus der H e i l - und Pflegeanstalt Kor tau . 
Gemüt l i ch bewegte sich das Ge fäh r t durch das 
Hohe Tor, an S c h ö n e b e r g vorbei , l inks lag die 
Kondi to re i Bader, und weiter g ing es um die 
Ecke am H o t e l Deutsches Haus. N u n m u ß t e der 
Kutscher achtgeben, denn in der K a i s e r s t r a ß e 
kam dem Fuhrwerk die „Elekt r i sche" entgegen. 
Das Eselchen regte sich dabei nicht auf, sondern 
erreichte ruhig das Z i e l , die Bäckerei T h i e l an 
der Ecke K a i s e r s t r a ß e / S c h i l l e r s t r a ß e . Hie r holte 
der Kutscher r e g e l m ä ß i g mit seinem Eselwagen 
Brot und Gebäck für Kor tau . W i e immer, band 
er auch heute die Leine an den Wagen und be
gab sich in den Laden. 

Im Gymnas ium an der anderen Ecke war ge
rade Pause. Einige Schüler standen im Vorgar 
ten des G e b ä u d e s , obwohl das nicht erlaubt war. 
Der Schulhof, den man nicht verlassen durfte, 
lag nämlich auf der anderen Seite des Schulhau-
ses, und k e i n Schüler hatte w ä h r e n d der Pause 
etwas im Vorga r t en zu suchen. Fünf oder sechs 
Quintaner mochten es sein, die da verbotener
weise zusammenstanden und auf das Eselfuhr
werk warteten. Etwas abseits hatte der k le ine 
Sextaner Fri tz seinen ersten Ausf lug auf ver
botenem W e g e gewagt. A l s nun die Schar das 
Eselfuhrwerk erblickte, rannten alle ü b e r die 
S t r aße , der k le ine Fr i tz hinterher. Das Z i e l war 
der Esel . 

Damals gab es nämlich in Al lens te in und Um
gegend nur einen einzigen vierbeinigen Esel — 
die zweibein igen nicht mitgerechnet — , und so 
handelte es sich um eine g r o ß e S e h e n s w ü r d i g 
kei t für die Schüler . 

Die Jungenschar umringte Esel und Wagen, 
einer aus ihrer Mi t t e steichelte das Tier , ein an
derer zupfte das graue Fe l l , e in dritter piekte 
es mit einem spitzen Bleistift. Hatte das Esel
chen zunächs t st i l lgehalten, so bewegte es jetzt 
die Ohren und drehte den Kopf. A l s die Jungen 
immer kecker wurden und dem Tier mit der fla
chen Hand aufs Hin te r te i l schlugen, trabte das 
Eselchen einige Schritte weiter, den W a g e n hin
ter sich her. Das hatte der Kutscher im Bäcker

laden gehö r t . Er s t ü r z t e heraus, wobei er bei
nahe die drei Treppchen die a b w ä r t s zur La 
d e n t ü r führ ten , hinauffiel. Schimpfend lief er 
auf die Jungen zu, die auseinanderstoben wie 
ein Taubenschwarm und ü b e r die S t r a ß e h in ent
flohen. 

N u r der kle ine Fri tz war stehengeblieben im 
Gefühl seiner Unschuld, denn er hatte nur zu
geguckt bei al lem. Gerade ihn packte nun der 
Kutscher am Kragen , und patsch, hatte Fr i tz eine 
Ohrfeige weg. Er schrie auf, rannte dann aber, 
so schnell er konnte, auf das Schulhaus zu, um 
dessen Ecke die anderen schon verschwunden 
waren. Die Pause war zu Ende, ke in Schüle r war 
mehr auf dem Schulhof tu sehen. 

W ä h r e n d Fritzchens Gedanken bei dem Esel
fuhrwerk aus Kor tau h ä n g e n g e b l i e b e n waren, 
ei l ten nun seine F ü ß e den langen Kor r ido r h in
unter und erreichten die T ü r des D i rek to rz im
mers in dem Augenbl ick , als sie sich öffnete und 
der Di rek tor auf den Kor r ido r trat. W a s jetzt 
geschah, war Sache einer Sekunde. Fr i tz pral l te 
gegen den empfindlichen M a g e n seines Di rek
tors und — patsch, hatte er die zweite Ohrfeige 
weg. Noch ein paar Schritte, und Fr i tz war in 
seiner Klasse . Der Studienrat, gerade im Be
griff, die Stufen des Katheders emporzusteigen, 
h ö r t e unseren Fri tz , wandte sich um und sah, 
w ie dieser — T r ä n e n rannen ü b e r sein Gesicht 
— seinen Platz auf der vordersten Bank ein
nahm. 

„ W a r u m kommst du zu spat in die Klasse, 
Fr i tz" , fragte der Studienrat streng, . und warum 
weinst du?" 

.Ich habe eben vom Her rn Di rek tor eine 
Ohrfeige bekommen, aber ich habe dem Esel 
w i rk l i ch nichts getan!" 

Patsch, da hatte Fr i tz die dritte Ohrfeige weg. 
Die Schulstunde ü b e r schluchzte Fri tz in sich 

h ine in im Gedanken an die Ungerechtigkei t der 
W e l t . Der Esel zog indessen das Fuhrwerk 
langsam durch die S t r a ß e n Al lens te ins nach 

Kor tau iu. 

E d i t h W i e d n e r 

Der Schulrat gab den T o n an: „Laaa!" Einige 
Jungen gaben ein paar k l äg l i che T ö n e von sich 
und vers tummten dann ganz. „Auch das ein
fache L i e d k ö n n t ihr nicht mal singen? Wer von 
euch kann denn ein anderes?" Nach langem Zö
gern hob K a r l die Hand . 

„Na , du G r o ß e r , was w i l l s t du mir denn vor
singen?" K a r l stand auf, e inen Momen t blickte 
er mit seinen Schalksaugen auf den Schulrat, 
dann sagte er: 

„Ihr H ö l l e n g e i s t e r , packet euch, ihr habt hier 
nichts zu schaffen." 

Peinl iche St i l le . Jetzt vers tummte sogar der 
Schulrat. Verb lüf f t richtete er seinen Blick von 
K a r l h inweg auf den Schul inspektor . Der zog 
sein Taschentuch und putzte sich die Nase, um 
sein Lachen zu verbergen. E i n g r immiger Blick 
streifte den Lehrer, der vernichtet i m Hinter
grund stand. 

„Also singe sofort de in L i e d " , wandte sich 
der Schulrat mit strengem Blick an K a r l . In der 
Aufregung hatte K a r l e inen T o n zu hoch ge
griffen, und mit der St imme einer Posaune, als 
wo l l e er die H ö l l e n g e i s t e r ver t re iben , sang er, 
zur V e r w u n d e r u n g der hohen S c h u l b e h ö r d e , den 
V e r s mit g r ö ß t e r Sicherheit zu Ende. (Es w a r der 
zweite V e r s eines Liedes aus einem ganz alten 
Gesangbuch. K a r l hatte es v o n seiner O m a ge
lernt.) D ie komische Si tuat ion, durch Kar l s Ge
sang noch v e r s t ä r k t , bewirk te , d a ß der Schul-
inspektor nicht mehr an sich hal ten konnte und 
i n e in lautes G e l ä c h t e r ausbrach. A u c h der Schul
rat ve rzog seine strenge M i e n e zu einem 
Schmunzeln. Er wandte sich wiede r an Kail. 

„Es ist dir nicht gelungen, durch deinen Erz
engelgesang die H ö l l e n g e i s t e r zu vertreiben, 
aber da auch H ö l l e n g e i s t e r g n ä d i g sein kön
nen, e r k l ä r e ich hiermit , d a ß ihr alle bestanden 
habt. H ö r t her, ih r S t u b b e n k ö p f e , das habt ihr 
e inz ig und a l l e in eurem Höllengeis ter-Sängei 
zu verdanken!" 

Der L u d w i g war nun wohlbestal l ter Hirt. Im 
W i n t e r , der d iesmal ke in Ende zu nehmen schien, 
lehr te ihn Nante aus Flachs Peitschenschnüre 
drehn. Sie wurden dann noch mit Wagenteer 
e inger ieben. K a m dann noch am Ende eine Knall-
schmitze aus Pferdehaar daran und ein elasti
scher Rohrstock dazu, dann konnte man damit 
kna l len , d a ß es w ie e in P i s t o l e n s c h u ß klang. 

M i t t e M a i war es endlich soweit , daß Ludwig 
seine Herde austreiben konnte. Den Kleinmit-
tags-Krepsch u m g e h ä n g t , bewaffnet mit Peit
sche und Kl ingers tock, schritt er stolz hinter der 
Herde . V a t e r Reinecker g ing mit und otteilte 
ihm Instrukt ionen. V o r a l lem e r w ä h n t e er immer 
wieder , w i e ge fähr l i ch der frische Klee für die 
Rinder sein kann . 

E inma l war der Junge in e in Spiel so ver 
tieft, d a ß er seine Pflicht v e r g a ß und einige Kühe 
auf dem frischen K l e e we iden l ieß. Erschrocken 
holte er sie zu rück . D a ß eine K u h sich bald da 
nach dicht am W e g e hinlegte, war für Ludwin 
ohne Bedeutung. Der Nachbar kam des Wege^ 
dahergefahren, hielt an und rief: „Ludwig, die 
K u h ist aulgeblasen, ich werde schnell bei Ret 
neckers Bescheid sagen", und fuhr davon, 

B a l d kamen auch schon Va te r und Mutter 
querfeldein gelaufen. Dem L u d w i g schlug Jt l 
Gewissen , denn beide hie l ten Stöcke in de:1 

H ä n d e n . A b e r beide l iefen achtlos an ihm vo, 
bei , h in zur K u h . Dann hagelte es auf das arm-
Tie r nur so v o n Stockhieben. L u d w i g erstarrte 
Er war doch der Schuldige, warum wurde die 
unschuldige K u h , die doch jetzt krank war * 
furchtbar geschlagen? Er fand keine ErkKirun 
W i e konnten V a t e r und M u t t e r nur so roh sein 
Er war so e r s c h ü t t e r t , d a ß ihm die Tränen übei 
die Backen l iefen. 

. H u u l nich, Dammeiskopp , un help de Mutte 
schloage", schnauzte der V a t e r und riß die Kul 
jetzt am Kopf . Die Mut te r , die sonst so sant 
mit a l len T ie ren umging, hieb erneut erbar
mungslos auf das arme Geschöpf ein Dabe 

ni . 8 ' * l m m e r w ieder : „S teh opl Steh op!' 
Plötzl ich spang die K u h auf. „Got t sei Dank' 

sagte die Mut te r , „ w e n n sie noch aufstehen 
kann, dann bekommen wi r sie vielleicht nod 
durch. Jetzt g ing dem Jungen ein Licht l # 

w • a u f 9 e b l a s e n e " K u h m u ß t e zum Aufsteher 
gebracht werden, auch wenn es noch so vie 
P r ü g e l kostete. 

M i t der Zel t fand sich „de Darmstädtsche 
Jung immer mehr in das Leben und Treibe" 
jn die Sit ten und G e b r ä u c h e bei uns auf den 
Lande h ine in . M i t den Jahren ist aus ihm * 
waschechter O s t p r e u ß e geworden. 
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Wer Den &>{eHnia. nicht ehrt... 
D i e F r a u g iny e in ige Schrit te vo r mi r her 

In dem A u g e n b l i c k , als ich sie Ü b e r h o l e n 
wol l t e , entfielen ih r z w e i G e l d s t ü c k e . Das 
M a r k s t u c k hob sie gleich auf, den Pfennig aber 
der z w e i Schri t te we i t e r bis an den Bords te in 
gerol l t war , l i eß sie l i egen . A l s ich ihn für sie 
aufheben w o l l t e i n der A n n a h m e , sie h ä t t e ihn 
ü b e r s e h e n , meinte s ie : 

„Ach, lassen Sie nur, das ist j a nur e in 
Pfennig!" 

Ich ü b e r r e i c h t e ih r das G e l d s t ü c k mit der Be
merkung , der Pfennig habe sch l ieß l ich auch sei
nen W e r t . S ie nahm ihn z w a r entgegen, schob 
ihn aber z i eml i ch achtlos in ihre Mante l tasche 
mit e iner M i e n e , als h ä t t e sie es nicht n ö t i g , 
e iner so ge r ingen M ü n z e Bedeutung be izu
messen. 

A u f m e i n e m W e g in d ie Stadt b e s c h ä f t i g t e 
mich diese k l e i n e Episode . Ich er inner te mich, 
d a ß uns i n unserer o s t p r e u ß i s c h e n H e i m a t schon 
in f r ü h e s t e r K i n d h e i t zu Hause u n d dann auch 
s p ä t e r i n der Schule sehr e ind r ing l i ch das 
Spr ichwor t e i n g e p r ä g t w u r d e : , W e r den Pfen
n ig nicht ehrt, ist des Ta le r s nicht wert . ' 

H i e r w a r der P fenn ig nicht des B ü c k e n s wert 
gewesen und w u r d e geradezu m i ß a c h t e t , und 
doch mag es v ie l l e i ch t gerade diese F r a u sein, 
die ihren Zucker nur dort e inkauft , w o sie ihn 
um e inen Pfennig b i l l i g e r bekommt. 

Im Laut e iner Stunde w a r ich mit meinen Be
sorgungen fert ig, nur im B ä c k e r l a d e n hatte ich 
noch e inzukaufen . Eben e r k l ä r t e dort d ie V e r 
k ä u f e r i n e iner K u n d i n , d a ß sie den F ü n f z i g 
marksche in l e ider nicht wechse ln k ö n n e . „Ha
ben Sie d ie achtzehn Pfennige nicht k l e i n ? " D i e 
K u n d i n suchte sch l ieß l ich 17 Pfennige zusam
men. A b e r e in Pfennig fehlte immer noch. 

Ich hatte a n f ä n g l i c h uninteress ier t z u g e h ö r t 
und w a r mit dem Einpacken der e ingekauf ten 
W a r e b e s c h ä f t i g t Jetzt sah ich auf und er-

Der Garten als Wohnraum 
Wohl dem, der in der w ä r m e r e n und warmen 

Jahreszeit seine kleine, enge Wohnung durch ein 
Fleckchen Garten, eine Terrasse, einen Dachgarten 
oder ein I n n e n h ö f c h e n erweitern kann. K l e i n sind 
heute die G ä r t e n geworden, Parks mit weiten Bl ick
feldern g e h ö r e n der Vergangenheit an, man rech
net heute nicht nach Morgen und nach Hektar, 
man rechnet nach Quadratmetern. Aber es gibt oft 
Mittel und Wege, den Nachbargarten in den eige
nen einzubeziehen, ohne dem Nachbarn zu nahe 
zu treten. Die Aussicht auf die N a c h b a r g ä r t e n kann 
oft im kleinsten G ä r t c h e n W e i t r ä u m i g k e i t v o r t ä u 
schen, wenn der Garten so g ü n s t i g angelegt ist, 
d a ß die Umgebung im richtigen Bl ickpunkt liegt. 
Manchmal kann die Haus- oder Garagenmauer des 
Nachbarn eine wunderbare Umfriedung des eigenen 
.erweiterten Wohnraums' werden. Bei der L ö s u n g 
dieses Problems und ä h n l i c h e r wil l ein gut bebil
dertes Heft helfen: 

Kleine G ä r t e n — g r o ß gemacht. Verlag Garten
s c h ö n h e i t , Dr . Rudolf Georgi. 4 D M . 

Aus demselben Verlag liegt in der gleichen Auf 
machung ein zweites Heft vor, das helfen will , aus 
dem Garten Wohnraum zu gestalten. Hier ist be
sonders an die Abende gedacht worden und an 
kleine oder g r o ß e Feste im Freien. Gerade die tags-
ij! er a u ß e r dem Hause B e s c h ä f t i g t e n m ö c h t e n am 

Aoend in ihrem Garten Entspannung und Behagen 
finden. E r soll deshalb nicht i m Dunke l versinken, 
man sollte auch abends lesen, sein Essen einneh
men, sich seiner S c h ö n h e i t erfreuen k ö n n e n . F ü r 
die sinnreiche und effektvolle Beleuchtung gibt die
ses Heft praktische Anleitungen. 

Beleuchtete G ä r t e n , Verlag G a r t e n s c h ö n h e i t , Dr . 
Rudolf Georgi, 4 D M . H . G r . 

D a s REZEPT d e r W o t h e 

Bratfisch 
„Ei Bra tzoand , scheene Bra tzoand, M a -

damche!" W i e oft h ö r t e n w i r d iesen Ruf v o n 
den umherz iehenden Fischfrauen! Zander , Hecht 
und Dorsch w a r e n unsere bel iebtes ten Bratfische 
zu Hause . 

U n d heute? Dorsch ist Se l tenhe i t sware aus 
der Ostsee u n d b le ib t i n deren K ü s t e n n ä h e . 
Hecht u n d Zande r gibt 's k a u m noch u n d dann 
zu Pre isen, d ie mi t denen der besten Fle isch
s tücke k o n k u r r i e r e n k ö n n e n . 

A l s o b le ib t nur der Seefisch. Er ist auch etwas 
sehr S c h ö n e s und k o m m t frisch u n d gut i n un
sere K ü c h e n . N u r — man riecht i h n n i d i t gern! 
M a n minder t den Geruch mit k r ä f t i g e m S ä u e r n , 
was bei unsern S ü ß w a s s e r f i s c h e n e ine S ü n d e 
wider den zar ten Geschmack gewesen w ä r e . 
Ganz zu ve rme iden ist der Fischgeruch aber 
kaum. 

Bis jetzt! V o r e in igen W o c h e n hat eine H a m 
burger W e i z e n m ü h l e e ine Fisch-Panade heraus
gebracht (Beutel mit 100 G r a m m Inhalt 0,75 D M ) , 
die durch besondere Zusammense tzung Fisch
geruch gar nicht mehr entstehen l äß t . S i e be
steht aus W e i z e n , exot ischen G e w ü r z e n und G e 
schmackstoffen, die den Fisch herzhaft und p i 
kant machen. D ie F i s c h s t ü c k e we rden nur unter 
fließendem W a s s e r gewaschen. S ie werden nicnt 
abgetrocknet, nicht gesa lzen oder g e w ü r z t , son
dern gleich i n der Panade g e w ä l z t u n d soior t 
gebraten. Bi t te nur bei schwacher H i t z e in gut 
gelei teter Pfanne unter m e h r m a l i g e m W e n d e n 
braten Fragen Sie i n Ihren F i s c h g e s c h ä f t e n nach 
dieser H a m b u r g e r Fisch-Panade. So l l te es sie 
noch nicht geben, regen Sie die Inhaber an 
ihrer Kundschaft zu l iebe diese Fisch-Panade zu 
füh ren . , . . . 

Zigeunerr isch: M a n b r ä t w ie b e t r i e b e n be
l ieb igen Fisch l ichtbraun und stellt die S t ü c k e 
he iß Eine Z i g e u n e r s o ß e entsteht aus 50 G r a m m 
Speck, in dem eine k l e i n e Z w i e b e l « n 9 ^ w i t f 
w i r d , 40 G r a m m M e h l , a n g e r ü h r t und mi t ft L i 
ter B r ü h e a b g e l ö s c h t . W i r w ü r z e n die S o ß e 
mit e inem Eßlöffe l Tomatenmark e iner k l e i n 
gehackten G e w ü r z g u r k e , e inem hartgekochten 
fein ze rk l e ine r t en E i u n d mit z w e i ? a p n k a 

schoten, denen w i r K e r n e u n d w e i t e R i p p e n 
ausschaben u n d die w i r ^ 9 g * * 5 
W i r reichen die S o ß e neben dem Bratfisch und 
geben m ö g l i c h s t noch Salat dazu. 

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

kannte zu meiner nicht ger ingen Ü b e r r a s c h u n g 
die F r a u von vo rh in , die den Pfennig so .weg
werfend' behandelt hatte. Das p a ß t e jetzt gut! 

So tippte ich ihr leicht auf die Schulter mit 
den W o r t e n : „ N e h m e n Sie doch den aus ihrer 
rechten Mantel tasche!" Verb lü f f t starrte sie 
mich an. W i e es schien, er innerte sie sich sofort. 
Sie entnahm ihrer Mantel tasche den so miß 
achteten Pfennig, sah auf ihn nieder und legte 
ihn langsam und nachdenklich zu den >uf der 
Glasp la t te l iegenden 17 Pfennigen. 

Ich wo l l t e eben zur L a d e n t ü r hinaus, als sich 
die F rau plö tz l ich umdrehte und mi r ein leises 
und recht b e s c h ä m t k l ingendes „ D a n k e s c h ö n " 
zurief. In diesem k l e inen W o r t lag mehr als nur 
die Einsicht, d a ß auch der Pfennig seinen Wer t 
hat. 

Ich war froh, d a ß ich offenbar das rechte W o r t 
zur rechten Zei t gefunden hatte und ging be
schwingt nach Hause. E l l a K l o s t e r 

Die Ernährung im Alter 
Eine wicht ige Vorausse tzung für das W o h l 

befinden und für eine re la t iv gute Leistungs
f ä h i g k e i t des Menschen in h ö h e r e m Lebensal ter 
ist eine z w e c k m ä ß i g e , dem verminder ten Z e l l 
stoffwechsel a n g e p a ß t e E r n ä h r u n g . W e r i m 
A l t e r k ö r p e r l i c h nicht mehr anstrengend ar
beitet, braucht weniger N a h r u n g als f rühe r 
E t w a 2000 K a l o r i e n d ü r f t e n pro T a g ausreichen. 
In erster L i n i e sol l te wen ige r Fett gegessen 
werden . D ie t ä g l i c h e Fettmenge e insch l ieß l ich 
des in den Lebensmit te ln enthal tenen Fettes 
darf 1 g pro 1 k g K ö r p e r g e w i c h t nicht ü b e r 
schreiten. Der H o h l e h y d r a t - V e r z e h r sol l te eben
falls e i n g e s c h r ä n k t werden . Z u empfehlen ist, 
den Zucker sowei t w i e mögl ich durch B ienen
hon ig zu ersetzen. D ie F ä h i g k e i t des mensch
l ichen Organ ismus , Invertase zu produzieren , 
s inkt mit zunehmendem A l t e r . Dieses Ferment, 
das i m H o n i g ausreichend enthal ten ist, ist 
e iner der Bestandtei le , die bei a l ten Leuten, 
v o r a l l em be i Genesenden und bei Menschen 
mit verminder te r M a g e n s ä u r e , die V e r d a u u n g 
g ü n s t i g beeinflussen. 

E r h ö h t werden m u ß bei dem al ternden M e n 
schen die E i w e i ß - und Vi taminzufuhr . E t w a 
1,2 g E i w e i ß je k g K ö r p e r g e w i c h t werden als 
ausreichend angesehen. H i e r bieten sich be
sonders a l le M i l c h p r o d u k t e w i e Quark , K ä s e , 
Joghur t usw. als T r ä g e r hochwer t igen t ie r i 
schen E i w e i ß e s an. Der v o n Jah r zu Jahr wach
sende V i t a m i n b e d a r f w i r d durch dunkles Brot, 
durch Butter und v o r a l l em durch Obst und Ge
m ü s e gedeckt. U m dem A b b a u der Knochensub-

Lecker und gesund: 

Domdüebei 

in Pasteten 

Dieses Rezept ist eine 
Bereicherung Ihres kal
ten Bütetts und zugleich 
sehr gesund. Die Dorsch
leber enthält nämlich in 
so konzentrierter Form 
wie kein anderes Nah
rungsmittel die wert
vollen Vitamine A und 
D. Das Rezept ist aus
reichend Sur 6 kleine 
oder 4 größere Blätter
teig-Pastetchen. 

Die Blätterteig-Paste
ten zunächst kurz aul
backen, damit sie wie
der recht knusprig wer
den. Dann den Inhalt 
einer Dose Dorschleber-
Pastete in eine Schüs
sel geben. Dazu eine 
ganz iein gehackte 
kleine Zwiebel und drei 
ieingehackte hartge
kochte Eier. Diese Zu
taten gut verrühren, 
mit Salz, irischgemah
lenem Pietfer und etwas 
Worcestersauce pikant 
abschmecken und in die 
Pasteten Hillen. Mit Ei-
vierteln, Silberzwiebeln 
und Paprika garnieren. 

Dazu schmeckt ein 
kühles Glas Bier! 

Foto: Richter # Ä ^ ü 

stanz en tgegenzuwirken , e r h ä l t die v e r s t ä r k t e 
Zufuhr v o n Minera ls tof fen , die in der M i l c h , im 
K ä s e , i m G e m ü s e , Fle isch und dunk lem Brot 
sowie i n Haferflocken enthalten sind, besondere 
Bedeutung. 

O b man sich auch noch im hohen A l t e r l e i 
s t u n g s f ä h i g und w o h l fühlt, das h ä n g t nicht zu
letzt v o n der r icht igen E r n ä h r u n g ab. Br . 

Ztnseze j Z e s e t schteiben 

B I R K E N S A F T U N D B I R K E N W E I N 

V o r l ä n g e r e r Ze i t wurde in einer Leserzu
schrift B i r k e n w e i n e r w ä h n t . D a w i r j a jetzt in 
der Ze i t des s teigenden Saftes leben, w o l l e n w i r 
aus z w e i Leserbr iefen die Schi lderung br ingen, 
w i e zu Hause B i rkenwasse r gewonnen wurde. 

D i e B i r k e w a r für unsere He imat e in beson
ders charakterist ischer Baum, und die in ihm 
ruhenden Krä f t e wurden v i e l s e i t i g ausgenutzt. 
D a z u g e h ö r t seit undenkl ichen Zei ten die Ge
w i n n u n g ihres Saftes. A l l e r d i n g s w i l l er mit 
Sorgfal t gezapft werden . Das Zapfloch m u ß 
s p ä t e r fest v e r k e i l t werden, damit der Baum 
ke inen Schaden er le idet u n d eingeht. In den 
K ö n i g l i c h e n W ä l d e r n ös t l ich der W e i c h s s l war 
das A n b o h r e n der B i r k e n ü b r i g e n s streng ver
boten, w ie unser Leser E w a l d Stobbe uns mit
teilte. 

Ed i th M a u r e r , 244 Oldenburg , Ost landstr . 14, 
berichtet: 

B e i e iner Fahr t durch das M e m e l l a n d kamen 
w i r nach W i l l k i s c h k e n (Kreis Ti l s i t -Ragni t ) . 
Dor t zeigte uns der Besi tzer eines Hofes die G e 
w i n n u n g des Birkensaftes . A n s c h l i e ß e n d e rh ie l 
ten w i r e in G l a s Birkensaf t zur Erfrischung. Ich 
habe oft an dies perlende, erfrischende G e t r ä n k 
gedacht und bin ihm nie wieder begegnet. 

Unser Leser M a t h i a s Zenz, 5351 K o m m e r n , 
Gie l s t r . 36, schreibt: 

Birkensaf t kann man auf zwe ie r l e i A r t gewin 
nen. E i n m a l kann man bei einer H ä n g e b i r k e 
e inen s tarken Z w e i g k ü r z e n , i hn in eine Flasche 
stecken und die Flasche so festmachen, d a ß der 
Saft hineintropft . E i n g r o ß e s Quan tum l ä ß t sich 
so nicht gewinnen , immerh in etwas S i rken 
wasser . 

D i e andere W e i s e ist das Anzapfen . M a n 
bohrt e in Loch i n den Stamm und sch läg t dann 
einen H o l z k r a n h ine in , wie f rühe r ins Bier faß . 
N u n kann man v o n einer gesunden, s tarken 
B i r k e den Saft e imerweise sammeln. Dieses 
wohlschmeckende G e t r ä n k kann man dann mit 
Zuckerzusatz i n der Gär f l a sche zu B i r k e n w e i n 
v e r g ä r e n lassen. 

Nachdem der Saftfluß a u i h ö r t , w i r d das Loch 
durch einen Holzpfropfen verschlossen. Im 
n ä c h s t e n Jahr , wenn die Sonne wieder den Saft 
steigen läß t , bohrt man den Stamm an anderer 
S te l le an. 

D ie G e w i n n u n g des Birkenwassers , die H e r r 
v o n Sperber -Lonken, E l t v i l l e am Rhe in , K i e d 
richer Str. 22, schildert, entspricht ganz der Her 
s te l lung des sommerl ichen Holundersektes , der 
genauso erfrischend ist: 

Im F r ü h j a h r , wenn die N a c h t f r ö s t e a u f g e h ö r t 
haben und die K n o s p e n schwellen, bohrt man 
die B i r k e mit e inem starken Bohrer bis e twa 
V« ihrer S t ä r k e an. In dieses Loch treibt man 
eine H o l z r ö h r e und stellt darunter e inen 10-
Li ter -Eimer . W e n n der Saft r icht ig im Steigen ist, 
ist der E imer i n einer Nacht gefül l t . V o n einer 
s tarken B i r k e kann man 100 Li te r und mehr ab
zapfen, ohne d a ß der Baum Schaden nimmt. Be
d ingung ist a l lerdings, d a ß das Bohr loch ab
s c h l i e ß e n d mit e inem Holzpfropfen so ve rke i l t 
w i r d , d a ß der Baum nicht verb lu ten kann. Der 
Saft w i r d dann in Flaschen gefül l t . A u f eine 
D r e i v i e r t e l l i t e r - F l ö s c h e werden v i e r bis sechs 
Sul taninen, 1 Scheibe Zi t rone ohne Schale (etwa 
20 bis 30 g) und 2 Teelöf fe l Zucker zugesetzt. 
Dann w i r d die Flasche v e r k o r k t und der K o r k 
noch mit Hanfschnur und einem Apo theke r -
knoten fest um den Flaschenhals verbunden. 
Dann legt man die Flaschen in den K e l l e r . 

Nach sechs bis acht W o c h e n ist der W e i n fer
t ig . Z u m ö f f n e n schneidet man nur den B i n d 
faden durch. Das G e t r ä n k moussiert so stark, 
d a ß der Pfropfen oft w ie ein Sek tko rken hinaus
knal l t . D ie F l ü s s i g k e i t ist nicht k lar , eher etwas 
mi lchig . Setzt man k la ren Zucker zu, so s c h ä u m t 
sie stark auf. Das G e t r ä n k ist a lkohol f re i . K ü h l 
genossen ist es sehr d u r s t l ö s c h e n d . In meinem 
Elternhaus gab es im Sommer tägl ich zum M i t 
tagessen Bi rkenwasser . Es wurden a l l j ähr l i ch 
zweihunder t Flaschen gefül l t . E in Sommer ohne 
Bi rkenwasse r w ä r e unvors te l lbar gewesen. 

F rau I lse-Doris Werde rmann , Greys tones 
M e t h v e n , Perth, Schottland, hat das gleiche Re
zept i n Er innerung . Sie schreibt unter anderem: 

W e n n der Saft beginnt, i n den B i r k e n zu stei
gen, ist die beste Zeit , das B i rkenwasse r v o n 
den B ä u m e n abzuzapfen. A l t e B ä u m e s ind vor 
zuziehen, w e i l sie e inmal mehr Saft br ingen und 
zum anderen nicht die Gefahr des Eingehens 
besteht, Ich k a n n mich nicht er innern, d a ß w i r 
eine B i r k e dadurch ve r lo ren haben. W e n n der 
g e w ü r z t e Saft e inge fü l l t ist, werden die F l a 
schen mit e inem L e i n e n l ä p p c h e n verbunden und 
m ü s s e n an e inem warmen Or t 8 Tage lang 
stehen. Dann werden sie v e r k o r k t und mit einem 
A p o t h e k e r k n o t e n geschlossen. D ie Flaschen 
m ü s s e n l iegend i m K e l l e r aufbewahrt werden. 
Ende J u n i J u l i s ind sie t r inkfer t ig . Ich erinnere 
mich, d a ß w i r den Birkensaf t zur Zei t der Rog
genernte ge t runken haben. B e i m ö f f n e n der 
Flaschen m u ß man vors ich t ig sein, w e i l der Saft 
wie Sekt s c h ä u m t . 

Frisch abgezapftes Bi rkenwasser ist a u ß e r d e m 
lür die H a a r w ä s c h e zu empfehlen. 

Motten, Schaben, Silberfischchen 
Jetzt machen wir den S c h ä d l i n g e n den Garaus 

Was fliegt denn da durch das Zimmer? Eine Motte! 
T a t s ä c h l i c h eine Motte! Wo kommt denn die her? 
Die Frau des Hauses springt wie elektrisiert auf, 
und es wiederholt sich das neckische Spiel, das die 
Hausfrauen zu allen Zeiten getrieben haben. Nur, 
d a ß es heute selten geworden ist. Trotzdem gibt 
es noch Motten. Und wenn wir jetzt mit dem Reine
machen beginnen, um den Winterstaub aus der 
Wohnung zu vertreiben, dann wird diese oder jene 
von uns die b e t r ü b l i c h e Feststellung machen, d a ß 
trotz aller V o r s i c h t s m a ß n a h m e n und trotz g r ö ß t e r 
Sauberkeit in K l e i d u n g s s t ü c k e n Spuren der g e f r ä 
ß i g e n Mottenlarve zu finden sind. Also h e i ß t F r ü h 
jahrsputz auch Kampf den kleinen S c h ä d l i n g e n ! 

Die Motte ist der unliebsamste dieser heimlichen 
Untermieter. Der Schaden, den sie j ä h r l i c h in der 
Bundesrepublik anrichtet, b e l ä u f t sich immerhin 
auf 60 Mill ionen. Sie ist meistens ü b e r h a u p t nicht 
sichtbar, denn sie verkriecht sich in P o l s t e r m ö b e l n , 
unter Teppichen, hinter F u ß l e i s t e n und sitzt in Die
lenritzen. Vier Generationen eines M o t t e n p ä r c h e n s 
liefern 470 000 Larven. Insgesamt fressen diese L a r 
ven 46 kg auf — wenn sie was zu futtern finden. 
In wie vielen Haushaltungen sind Einlagen und 
Futter von Kissen, Bettdecken, Matratzen und Pol
ster nicht eulanisiert. Gedankenlos werfen wir den 
Motten so manches Futter hin, das sie dankbar an
nehmen. Denken wir an die Bluse, die den h ä ß 
lichen Kuchenfleck bekam, und die seitdem in 
einem Schrankwinkel schlummert. Denken wir an 
Babys erste Ausstattung, die wir verwahrten, und 
deren K u n s t s t o f f u m h ü l l u n g schon l ä n g s t L ö c h e r be
kommen hat. Oder an die Flickentruhe, den Stoff
beutel, an den alten Wollrock . . . es findet sich 
schon genug! 

Zuerst m ü s s e n wir also die S c h r ä n k e a u s r ä u m e n 
und g r ü n d l i c h s ä u b e r n , um den Motten den Garaus 
zu machen. Geben wir uns einen Ruck und werfen 
wir alle alten Textil ien fort, die wir nicht mehr 
gebrauchen k ö n n e n und die sich auch nicht zum 
Weggeben eignen. Es hat keinen Zweck, diese alten 
Sachen aufzubewahren. Licht, Luft und Sauberkeit 
sind die g r ö ß t e n Feinde der Motten. Mit unserer 
S ä u b e r u n g s p r o z e d u r haben wir sie vertrieben. U m 
sie aber auch in Zukunft fernzuhalten, m ü s s e n wir 
zu Hilfsmitteln greifen. Die Mottenkugeln m ö g e n 
wir nicht mehr wegen ihres penetranten Geruches, 
aber es gibt heute viele Insektizide zum V e r s p r ü 
hen, die der Kleidung keinesfalls schaden und auch 
Farben nicht angreifen. Sie sollten in S c h r ä n k e n 
und S c h ü b e n direkt v e r s p r ü h t werden. D a r ü b e r 
hinaus ist es ratsam, die Textilien, die w ä h r e n d 
des Sommers nicht gebraucht wurden, in Kunst
stoffbeutel zu h ä n g e n . Sie m ü s s e n sehr fest zu
gebunden werden, denn eine Motte findet auch die 
kleinste Ritze. Auch Mottenpapier, das ü b e r die 
Garderobe g e h ä n g t wird hat sich gut b e w ä h r t . Wer 
durchaus ein S t r ä u ß c h e n Waldmeister in den K l e i 
derschrank h ä n g e n will , soll es tun. Ob es als Mot
tenmittel wirkt, sei bezweifelt. Aber der w ü r z i g e 
Geruch des Waldmeisters ist angenehm. 

So, den Motten werfen wir nichts mehr zum F r a ß 
hin, aber gibt es nicht noch mehr S c h ä d l i n g e ? Die 
Silberfischchen sind auch nicht harmlos. Sie finden 
sich vor allem in feuchten R ä u m e n , in Badezim
mern und K ü c h e n . Nur gelegentlich verirren sie 
sich in die Zimmer, abgesehen von Kellerwohnun
gen oder sonstigen feuchten R ä u m e n . Auch hier 
hilft nur eine Radikalkur durch ein Vertilgungs
mittel. Zumeist sitzen die Silberfischchen hinter 
den Scheuerleisten, folglich werden diese s o r g f ä l t i g 
b e s p r ü h t . 

Den Anobien oder H o l z w ü r m e r n , wie sie im 
Sprachgebrauch h e i ß e n , gehen wir mit einem Spe
zialmittel zuleibe. Die S c h l u p f l ö c h e r werden be
s p r ü h t oder das Mittel wird mit einer Pipette hin
eingeblasen. Unsere M ü t t e r pflegten die Schlupf
l ö c h e r mit Wachs oder Stearin zu verkleben. Aber 
soviel Zeit werden die meisten von uns nicht mehr 
haben. 

K ü c h e n s c h a b e n und Ameisen, die mit der w ä r 
meren Jahreszeit in K ü c h e und Speisekammer hin
einmarschieren, wird auch mit Spezialmitteln der 
Garaus gemacht. 

Was gibt es noch f ü r S c h ä d l i n g e ? Nun, hier und 
da taucht auch einmal eine Maus oder gar eine 
Ratte auf, vor allem in G r o ß s t ä d t e n , wo es noch 
R u i n e n g r u n d s t ü c k e gibt, oder in H ä u s e r n , die in 
der N ä h e von — meist heimlich g e f ü l l t e n — A b 
f a l l p l ä t z e n liegen. Als richtige Plage sind Ratten 
heute unbekannt, seitdem die B e h ö r d e n ihnen den 
Kampf ansagten. Wenn es aber doch geschieht, d a ß 
eine Maus oder gar eine Ratte sich einfindet, dann 
m u ß man die Nager schleunigst b e k ä m p f e n . Der 
n a t ü r l i c h e Erbfeind, die Katze, ist der beste Ratten-
und M ä u s e f ä n g e r . Meist ziehen sich die ungebete
nen G ä s t e dann sehr schnell z u r ü c k . M ä u s e l ö c h e r 
kann man mit Glasscherben f ü l l e n und anschlie
ß e n d verschmieren. Porzellanscherben pflegen die 
M ä u s e zur Seite zu schieben. 

W i r haben heute gute Mittel, all diese uner
w ü n s c h t e n Mitbewohner zu beseitigen. Nur m ü s 
sen wir uns ein wenig M ü h e geben. Und jetzt zur 
F r ü h l i n g s z e i t haben wir ja auch genügend Schwung! 

R . G . 
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P a u l B r o c k : 

FABRIKSTRASSE 12 
Der Hotelport ier sah den Fremden schon, als 

der den Fahrdamm ü b e r q u e r t e ; ehe der Gast 
seinen Fuß auf den B ü r g e r s t e i g setzte, ging er 
ihm rasch entgegen, nahm ihm die Koffer ab 
und schritt vor ihm her bis zur Tür , die ins V e 
s t ibül führ te . Da l ieß er dem Fremden den V o r 
tritt. „Der Her r wünsch t ein Zimmer?" Und er 
hatte bereits entschieden: „Z immer 10 . . . wenn 
der Her r sich bitte eintragen w i l l ? " Er schob 
dem Gast den übl ichen Vordruck hin . 

Cornel ius Gerber aus Sydney, schrieb der 
Angekommene in g roßen , steilen Buchstaben 
mit rascher, sicherer Hand . Der Portier machte 
eine Verbeugung. „ W e n n ich bitten darf; hier 
gehts zum Lif t!" 

„Danke !" sagte der Gast. U n d : „In einer hal
ben Stunde möchte ich ein T a x i haben!" 

„Sehr woh l ! " murmelte der Portier. 

Der Fahrer nahm das Gas weg und drehte 
sich mit einer Vie r t e lwendung zum Fahrgast 
um. 

„ W e l c h e Hausnummer sollte es sein? Hier 
ist die L i n d e n s t r a ß e . " 

„Sie k ö n n e n hier halten", war die entschlos
sene A n t w o r t „Ich möchte mir das Haus selbst 
suchen!" 

Die alten L i n d e n b ä u m e standen nicht mehr, 
und auch sonst hatte sich manches v e r ä n d e r t . 
Das Haus mit dem runden Turm und den spit
zen Erkern hatte eine b räun l i che , e n t b l ä t t e r t e 
Fassade bekommen, und der Vorgar ten sah qe-
radezu m i ß h a n d e l t aus. Krokusse und Schnee
g l ö c k c h e n s t a u d e n zeigten an, daß es einmal 
anders gewesen war. Der Fremde schritt ü b e r 
die alten Steinplatten zur H a u s t ü r . Da war ein 
Messingschi ld mit einem unbekannten Namen 
Trotzdem kl ingel te er. Eine Frau, die hinter 
ha lbgeöf fne t e r T ü r ihn neugierig anstarrte, 
konnte ihm keine Auskunft geben. Sie hob ein 
wenig die mageren Schultern und schü t t e l t e so 
heftig den Kopf, daß eine graue H a a r s t r ä h n e 
ü b e r ihre St irn fiel: 

„ W e r k e n t i n ? Sol len die hier gewohnt haben?" 
„Vor zwanzig Jahren", sagte der Fremde. 
„ W i r wohnen erst acht Jahre hier", kam die 

absch l i eßende An twor t . 
„Ich bitte um Entschuldigung", sagte der 

Fremde vor der ins Schloß kl ickenden H a u s t ü r . 
Er schalt sich ärger l ich selbst, daß er den W a 
gen fortgeschickt hatte. 

Der Beamte auf dem Einwohnermeldeamt, 
e in M a n n mit zerfurchtem Gesicht und wasser
blauen A u g e n in einem Kranz feiner Fä l tchen , 
b l ä t t e r t e lange in der Kar te i . „Richtig!" Der 
A l t e nickte: „Hier haben wir ' s , stimmt! El i sa 
beth W e r k e n t i n . . . ist verheiratet, seit acht
zehn Jahren . . . tja, mit dem Hafen-Vorarbe i 
ter Pau l Skirbis . W o sie jetzt wohnt? A a h , sie 
wohnen F a b r i k s t r a ß e 12 . . . der M a n n steht 
hier jetzt als Rentner verzeichnet. So — das 
w ä r ' s woh l , ja?" 

Verwunder t blickte der Portier dem a u s l ä n 
dischen Gast nach, als dieser nach dem Mi t t ag 
essen das Ho te l v e r l i e ß . In dem grauen K o n 
fektionsanzug, mit der b i l l i gen Aktentasche 
unter dem A r m , w ü r d e er ihn am Morgen , als 
er ihm das beste Zimmer gab, wahrscheinlich 
in der dritten Etage einquartiert haben. Der 
Port ier war nicht mehr jung, und er hatte die 
Menschen e inzuschä tzen gelernt. Die u r s p r ü n g 
liche Schale sei die echte ewesen, meinte er 
bei sich selbst. „Das ist eine fremde Haut, in 
die er geschlüpft ist", murmelte er. „ A b e r was 
geht's mich an?" 

A u c h der Fremde b e s a ß Lebenserfahrunq ge
nug, um sich zu sagen, daß er in ein M i l i e u , 
wie er es wahrscheinlich antreffen w ü r d e , nicht 
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mit den ä u ß e r e n M e r k m a l e n des reichen Mannes 
hingehen durfte. Er hatte sich die Kle idung in 
einem Gebrauchtwarenladen beschafft. N u n 
stieg er die Treppen zur vier ten Etage hinauf, 
Stufen, die im V e r l a u f der Jahrzehnte ausge
höh l t waren. Es roch nach Kohlsuppe, Bohner
wachs und kal tem Zigarettenrauch. E in M a n n 
öffnete ihm. Der Fremde blickte in zwei um
schattete Augen , die in tiefen H ö h l e n lagen. 
M i t e inem Bl ick nahm er alles Bemerkenswerte 
an der etwas untersetzten Gestalt wahr, das 
S loppelk inn , die Hausjacke und die Filzpantof
feln. Er sagte, und er sprach b e w u ß t mit frem
dem A k z e n t : 

„Sie sind H e r r Skirbis , ja? Ich h ö r t e , Sie 
wol l ten ein Zimmer vermieten!" 

„Nee!" bekam er zu h ö r e n . „Bei uns nicht, 
aber . . . " er rief ins Innere der W o h n u n g h in
e in: „Lisa, ist dir bekannt, ob hier im Hause 
ein Zimmer frei ist?" 

O b w o h l das Leben i n die Z ü g e der F r a u deut
l ich seine Fal ten und L i n i e n eingravier t hatte, 
erkannte der Fremde sie doch sofort. Ja , du bist 
es, El isabeth! dachte er, als sie kop f schü t t e lnd 
hinter dem breiten Rücken ihres Mannes aus 
der D ä m m e r u n g des Hintergrundes ins Licht 
trat. Unbeeindruckt betrachtete sie den Frem
den. 

„Oh . . . E i n Irrtum?" sagte der Fremde, und 
er trat noch n ä h e r und suchte das ablehnende 
Schweigen aufzulockern, indem er sich beklagte, 
wie schwierig es sei, für einige Zeit e in Bett 
i n einem pr ivaten Fami l ienkre is zu finden; er 
sei Handlungsreisender und sein Name John 
Ha l l ey . 

Indessen suchten seine Bl icke die Schrift, die 
ve r sch lü s se l t en Zeichen in den Z ü g e n Elisabeths 
zu entziffern. A l s er ke ine A n t w o r t erhielt, 
wandte er sich z ö g e r n d ab, und er dachte: So 
geht es nicht! Ich werde ihr schreiben, und ich 
werde sie bitten, sich mit mir zu treffen. Er 
stieg die v ie len Stufen wieder hinab. Doch als 
er endlich unten stand, kamen ei l ige F ü ß e h in
ter ihm her. 

„Hal lo . . Sie k ö n n t e n — wi r haben es uns 
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ü b e r l e g t ; wenn Sie noch einmal . . .". Es war 
der M a n n , der ihm nachgeeilt kam und ihn nun 
zurückführ te . M a n zeigte ihm ein sauberes 
Zimmer, doch ohne v i e l Licht. „ W a s k ö n n t e n 
Sie zahlen, die Bedienung mit einbezogen?" 
Die A u g e n des Mannes hingen wie lauernd an 
seinem Munde . Der Fremde dachte nach und 
sagte: 

„ N e u n z i g M a r k , wenn es Ihnen recht ist." 
„Für den Monat?" 
„Für die Woche." 
Damit war es entschieden. „Ich hole nur meine 

Sachen", e r k l ä r t e der Fremde. „Ich habe nicht 
v i e l . " Doch ehe er ging, legte er das G e l d auf 
den Tisch. Er stand neben Elisabeth. M i t be
tonter Geste schob er ihr das G e l d zu, doch sie 
r ü h r t e es nicht an. W i e hingeweht bl ieb es auf 
der Tischplatte l iegen. Da w u ß t e er, d a ß das 
Angebot nicht v o n ihr ausgegangen war ; sie 
hatte sich nur gefügt . 

* 
A m anderen M o r g e n brachte sie ihm das 

Frühs tück . Er hatte eine unruhige Nacht ge
habt, da er w u ß t e , d a ß M a n n und Frau im an
l iegenden Zimmer ihr Bett hatten, W a n d an 
W a n d mit dem seinen; er meinte ihre A t e m 
z ü g e zu vernehmen. 

„Ist es Ihnen recht", fragte sie mit zurück
haltender Freundlichkei t , „ w e n n ich Ihnen das 
F r ü h s t ü c k schon jetzt bringe? Ich habe vormit 
tags a u ß e r dem Hause zu tun!" 

„Sie arbeiten?" 
„Ja!" Sie e r k l ä r t e : „Me in M a n n braucht sorg

fäl t ige Pflege. Seine A r b e i t hat ihn vorze i t ig 
zum Inval iden gemacht . . . wissen Sie. Er 
ist . . ", der Satz erstarb in halber G e b ä r d e 
einer versuchten Andeu tung ; ihre H ä n d e 
schenkten ihm Kaffee ein. 

Der Fremde begann in Hast : „Da w i r gerade 
a l le in s ind — ich m u ß Ihnen etwas e r k l ä r e n ; 
ich habe gestern nicht die vo l l e Wahrhe i t ge
sagt. Ich suchte Ihre N ä h e aus e inem beson
deren Grund . In Sydney habe ich e inen Freund. 
Er he iß t . . Corne l ius" . Seine Bl icke tasteten 
ihr Gesicht ab; er suchte nach einem Zeichen 
des Erinnerns, aber es bl ieb unbewegt, und ein
dringlicher fuhr er fort: „ C o r n e l i u s Gerber! Ent
sinnen Sie sich des Namens? M e i n Freund bat 
mich, Sie aufzusuchen, Ihnen G r ü ß e auszurich
ten . . ." 

Ke ine Bewegung in ihren Z ü g e n , auch ke in 
Laut, der auf innere Erregung h ä t t e sch l ießen 
lassen. U n d der M a n n sagte: „Es scheint, d a ß 
Sie ihn vergessen haben!" 

Die Frau hob langsam die Schultern und l ieß 
sie ebenso langsam wieder s inken. „Das ist 
alles so lange her! A b e r bitte, nehmen Sie doch 
Platz! Ihr Kaffee w i r d kalt . Ich m u ß a u ß e r 
dem . . .". Doch er beachtete den E i n w a n d nicht. 
Es war so v i e l noch zu sagen. „ A b e r mein 
Freund hat Sie nicht vergessen . . .nichts! Er 
hat mir so v i e l von damals e r zäh l t , wissen 
Sie . . ." 

E r r ö t e t e sie nicht? Schlug ihr Herz nicht 
schneller . . . nein? 

„Er ist Geschä f t smann , in Sydney — es geht 
ihm gut. A b e r — nun, er ist nicht glücklich ge
worden. Er hat es mir anvertraut seine 
Schuld, die sich nicht so leicht aus der W e l t 
schaffen läßt ; wenn ich Ihnen alles e r z ä h l t e , Sie 
w ü r d e n es sicher verstehen." 

„ W a r u m ? " fragte die Frau. U n d als sie den 
d r ä n g e n d e n Blick bemerkte, fügte sie h inzu : „Es 
tut mir le id , d a ß er nicht glücklich geworden 
ist! W a s mich betrifft . . . ich b in es!" Damit 
wol l te sie gehen. Da griff er in die Tasche 
„Das F rühs tück!" rief e r ; „darf ich es qleich 
bezahlen?" 9 

„ D a n k e ! Nicht!" wehrte sie ab. „Es ist im 
Preis einbegriffen." 

• 
A m A b e n d klopfte Ski rb is an die Tür- Mi s t e r 

Ha l l ey , wenn es Ihnen recht ist, kommen Sie 
doch ein wenig zu uns in die Wohnstube- Sie 
brauchen hier nicht a l le in zu sein!" Der Anqere -
dete, der am Tisch sitzend schrieb, spranq auf-
„Gern , wenn Ihre Frau und Sie es e r lauben ' 
W e ist es, darf ich Sie viel leicht einladen? 
Bekommt man hier in der N ä h e etwas zu t r in
ken?" 

In Ski rb is ' A u g e n bl inkte es auf: „ N e b e n a n 
in der Wirtschaft — g e w i ß ! So l l ich etwas 
holen?" 

„Ich komme mit!" e r k l ä r t e Mi s t e r H a l l e y 
El isabeth wagte nicht, sie z u r ü c k z u h a l t e n Sie 
w u ß t e aber genau, d a ß ihr M a n n die Gelegen
heit benutzen w ü r d e , sich zu be t r inken Als 
sie nach Stunden wiederkamen, h ö r t e sie ihn 
schon auf der Treppe lustig la l len und singen. 
„Nicht schimpfen, L i e b l i n g ! — M i s t e r H a l l e v • • 
er hat alles bezahlt!" 

„Bitte, sei s t i l l ! " sagte sie. Ihr Blick wies den 
anderen in sein Z immer zurück , und dann 
brachte sie den Betrunkenen zu Bett. 

* 
Es war schon sehr spä t , als sie noch an Cor

nelius ' T ü r klopfte. „Darf ich here inkommen?" 
fragte sie, ehe sie öffnete . Es war. als habe er 
darauf gewartet. 

„Ich m u ß mich entschuldigen", sagte er; „ich 
ahnte nicht, d a ß Ihr M a n n 

Sie schnitt ihm das W o r t ab „Nun haben 
Sie es aber gesehen!" sagte sie. „Je tz t wissen 
Sie alles!" U n d sie fügte betont h inzu: „ J o h n 
H a l l e y ! " 

„Du we iß t , d a ß ich Corne l ius bin?" f lüs ter te 
er atemlos. 

„Ja , ich w e i ß " , e rwider te sie. „Daraus , daß 
ich dich beim ersten Sehen nicht erkannt habe, 
dür f tes t du sch l ießen , wie sehr fern du mir...'.'* 

. . . bit te", unterbrach er sie, „nicht diese 
Bi t terkei t !" 

„Gut" , sagte sie leise, in v e r ä n d e r t e m Ton. 
„Doch w i r d es das beste sein, wenn du gehst! 
Bit te geh und l aß uns in Ruhe!" 

Fritz Kud n i g : 

Fahrt übers Haff 
Der Dampier pflügt die grünen Fluten auf, 
die schneeweiß schimmernd auseinander

rauschen. 
Verwirrend tönt ihr Lichtgesang heraui 
zu allen, die dem Rauschen schweigend lauschen. 

Dicht bei mir, an der Reling, steht ein Kind 
und freut sich an dem Farbenspiel der Wogen. 
Mit seinen blonden Locken spielt der Wind. 
Die Blicke folgen, groß, dem Dünenbogen. 

Ich taste nach des frohen Kmdes Hand. 
Sie bleibt, ein wenig bebend, in der meinen. 
Die Augen aber sind nun wie ein Brand 
von wunderbaren blauen Edelsteinen. 

„Ich m ö c h t e dir wenigstens helfen, Elisabeth!" 
stammelte er. 

Sie lachte. „He l fen? Z u m Hel fen q e h ö r t mehr 
als G e l d ! " 

„So habe ich es auch nicht gemeint." 
„ A b e r " , fuhr sie unbeirr t fort, „ich brauche 

ke ine Hi l f e . Es gab eine Zei t , da schrie ich da
nach, nach deiner W i e d e r k e h r , da h ä t t e ich es 
Ditter n ö t i g gehabt, w e i l ich ratlos, verzwei
felt . . ach was — w e i l ich so tör icht war, qe-
glaubt zu haben! Damals hat er mir geholfen, 
in seiner netten, l i e b e n s w ü r d i g e n A r t . Ja, da
mals konnte er w i r k l i c h nett und l iebenswürdig 
sein. W a s du heute gesehn hast, ist nur sein 
Schatten, der Rest seiner selbst. Dafür liebe ch 
ihn jetzt. U n d jetzt braucht er mich!" 

Corne l iu s sagte: „ A b e r dann, wenn er deiner 
Hi l fe nicht mehr bedarf ." 

..Sag nicht so etwas!" fuhr sie ihn an. 
„ W a r t e ab, was ich d i r sagen w i l l " , begü

tigte er ihr angs tvol l -verzwei fe l tes Aufbegeh
ren. Ich w i l l nur sagen, d a ß ich auf dich warte, 
ob du mich brauchst oder nicht: bis an mein 
Lebensende!" 

Er setzte sich an den Tisch und schrieb etwas; 
^ " " c i 1 ! ^ 0 e r a u f m A r i c h t e es ihr. Es war 
e in Scheck. „Bit te , n imm es für alle Fäl le; da-
mit kannst du jederzeit zu mir kommen, a u c h -

rtl? M U S ? n s t n i c h t s m e h r f ü r mich empfin
dest' N u r , damit du dann w e i ß t , d a ß du nicht 
a l l e m bist." 

u A D . e . r S a n g e n war , nahm sie das Blatt auf; 
ihr Blick fiel auf die Z a h l ; e s war eine beträcht-
ü c h e Summe. Sie z e r r i ß den Schein in kleine 
se tzen und l ieß sie achtlos zu Boden fallen. 
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Die letzte Fortsetzung schloß: 

Eva Maikies hatte schon davon geredet der 
junge Bauer sei der Martha wohl untreu Ge
worden. y 

Michel schrieb, er habe wohl nicht still genug 
gelegen. Die verletzten Knochen seien nicht ge
rade zusammengewachsen. Nun müßten sie neu 
gebrochen und noch einmal mit Silberdraht ge
naht werden. Krüppelig würde der Fuß ja blei-

WrVL e i n S t Ü c k v o m Mttelfußknochen 
fehlte. Und einige Wochen würde es wohl noch 
dauern. Aber dann . . . 

4. Fortsetzung 

M a r t h a starr te t r ä n e n l o s v o r sich h i n E ine 
Eisdecke, w i e s ie d r a u ß e n auf dem Haff l aq 
breitete sich auch ü b e r ih r D e n k e n . Ihre Hoch
zeit w a r n u n w i e d e r i n neb l ige Ferne g e r ü c k t 

Der W e b s t u h l k a m i n d ie K l e t e u n d wurde 
zugedeckt. N e u e N e t z e w a r e n z u kn i t t en und 
alte m u ß t e n gef l ick t we rden . Das .Hochzeits-
schwein" w u r d e geschlachtet und e i n g e o ö k e l t . 
Die Zukunf t schaltete M a r t h a jetzt aus ih ren 
G e d a n k e n aus. D e n n die G e g e n w a r t w a r hart 
und s o r g e n v o l l genug auf dem k l e i n e n Fischer
hof, dem der E r n ä h r e r fehlte. U n d dann er
krankte eines Tages der alte S k ö r i e s an einer 
L u n g e n e n t z ü n d u n g . N ä c h t e l a n g s a ß M a r t h a an 
seinem Bett, machte i h m die U m s c h l ä g e und 
streichelte be ruh igend seine W a n g e n , w e n n er 
bei dem hohen F iebe r nach ih r rief, o b w o h l sie 
doch neben i h m s a ß . Ihr ü b e r a n s t r e n g t e r K ö r p e r 
k ä m p f t e immer w i e d e r gegen den Schlaf an. 

D ie frostharten, sonnenarmen Tage w a r e n für 
M a r t h a nur a n g e f ü l l t mi t dem S t ö h n e n des K r a n 
ken. S ie s t ü t z t e ihn , w e n n er nach Luft rang, 
sie f lößte i h m A r z n e i e in u n d sprach i h m M u t 
und Hoffnung zu , w e n n seine b e ä n g s t i g e n d e n 
F ieberphantas ien n a c h l i e ß e n . W e n n der Knecht 
v o n se inem T a g e w e r k be i den anderen F i schern 
abends he imkam, wunder te er sich ü b e r M a r t h a . 
W o h e r nahm sie d ie Kraf t , für z w e i zu arbei 
ten u n d sich noch für den K r a n k e n aufzuopfern? 

• •: i * • > • • -

So w a r es M ä r z geworden . Der e is ige Frost 
hatte nachgelassen. D i e Luft wurde mi lde r v o n 
T a g zu Tag . A b e r die D ü n e n t rugen noch ihre 
hohen w e i ß e n K a p u z e n , das Haf f w a r immer 
noch schneebedeckt. D e r alte Fischer hatte seine 
K r a n k h e i t ü b e r w u n d e n , w e n n sie i h m auch eine 
g r o ß e k ö r p e r l i c h e S c h w ä c h e h in te r lassen hatte. 

M a r t h a w a r eines Tages auf den H o f getreten, 
um die S t a l l t ü r zu s c h l i e ß e n , die e in p l ö t z l i c h e r 
W i n d aufger issen hatte. D a b e i p r e ß t e sie die 
Hand auf den kn i s t e rnden Brief, der unter ih re r 
Jacke l ag . W e l c h eine Freude hatte er i h r und 
dem V a t e r gebracht! Es schien, als ob der V a t e r 
neu aufzuleben begann. 

Michel hatte ihr aus W i b b e r n v o n seiner ge
sunden H e i m k e h r geschrieben u n d d ie A u f g e 
botspapiere eingepackt. M o r g e n w ü r d e sie die 
B l ä t t e r aufs A m t tragen. Ihre lange W a r t e z e i t 
war vo rbe i , das vergebl iche Hof fen u n d H a r r e n 

beendet! Ihr unruhevol les H e r z w ü r d e seine H e i 
mat finden. U n d der H o f w ü r d e seinen H e r r n 
bekommen, einen, der gesund war und arbeiten 
konnte. A l l e s Sorgen w ü r d e nun e in Ende haben. 
M a r t h a sah in das v e r g l ü h e n d e Abendro t , das 
zwischen zerfetzten W o l k e n hindurchschimmerte. 
So hatte sich ihre Freude auch Bahn gebrochen. 

Sie machte die S t a l l t ü r zu und w o l l t e ü b e r den 
H o f z u r ü c k . D a sah sie eine Gestal t , i n e in gro
ß e s Umschlagtuch g e h ü l l t , ü b e r die D o r f s t r a ß e 
auf sich z u k o m m e n 

„Dore , du? W o kommst du so s p ä t noch her? 
ü b e r s Haff?" 

hatte, ü b e r b r ü h t e . A l s sie dann mit trockenem 
Nachtzeug auf dem A r m die Küche wieder be
trat, s a ß Dore noch immer in ihren nassen Sa
chen regungslos auf dem Stuhl . 

„ A b e r Dore, nu re iß dich doch b i ß d i e n zu
sammen, auch w e n n du noch so m ü d e bist! Das 
kann ja de in T o d sein", rief M a r t h a besorgt. 
„ K o m m , ich z ieh dich aus", setzte sie dann hinzu, 
kniete v o r der Schwester nieder und zog ihr 
die nassen Schuhe aus. 

„Laß, ich mache es schon", wehrte Dore er
schöpft ab. Nach wen igen A u g e n b l i c k e n brachte 
M a r t h a ihre w a r m e ingekle ide te Schwester i n 
die Schlafkammer, die sie immer gemeinsam be
wohnt hatten. Dore hatte wor t los den Tee ge
t runken, und M a r t h a stand bereits mit e inem 
„ G u t e Nacht, schlaf s chön" an der Tür , als ihre 
Schwester p lö tz l ich rief: 

„ M a r t h a , ich k a n n n i d i einschlafen, bevor ich 

„Ida wol l t ' euch besuchen, ehe der Schaktarp 
da is und es nich mehr geht." 

„ A b e r du bist j a so n a ß ! " 
„Ich b in i n eine W i n d w o c k e geraten, we i l ich 

ohne E i sp i eke losgegangen war." 
„ W i e konntest du! Solch e in Leichts inn!" M a r 

tha dachte an jene offenen Ste l len i m Haff, die 
durch S turm be im Einf r ie ren entstanden. Durch 
ihre leicht ü b e r f r o r e n e Decke, die man für fest 
hä l t , s ind sie schon manchem W a n d e r n d e n zum 
V e r h ä g n i s geworden . 

„ K o m m rasch ins Z immer , das nasse Z e u g 
m u ß herunter! H e i ß e n Tee t r i nken und sofort 
ins Bett mit dir!" M a r t h a hatte Dores e iskal te 
H a n d ergriffen und zog sie ü b e r die Schwel le 
der K ü c h e . 

„ H i e r is es am w ä r m s t e n . Ich b r ing d i r trok-
kene K l e i d e r , z i eh dich schon aus", sagte sie zur 
Schwester, w ä h r e n d sie das Beutelchen mit K a 
mi l len tee aus dem Schrank nahm u n d mit k o 
chendem Wasse r , das sie stets auf dem H e r d 

Zeichnung: Erich Behrendt 

nich . . . M a r t h a , der M i c h e l . . ." Sie stockte wie
der. „Der M i c h e l . . . " 

„ W a s is mit ihm? Is wieder sein F u ß ." 

M a r t h a schluckte und kam vo l l e r Schrecken 
an Dores Bett zu rück „Nu sprich doch schon!" 

„Nei , der F u ß is es nich. Er kann gehen und 
alles verr ichten. A b e r er sagte, wo e r . . . d i r 
jetz die . . . AufgeboLspapiere schickte da . . da 
w e i ß . . . er nich . . . " 

„ W a s w e i ß er nich?" fragte M a r t h a und zog 
sich einen Stuhl heran. Sie m u ß t e sich plötz l ich 
setzen. Hat te sich die k le ine K a m m e r nicht eben 
gedreht? 

„Er sagt, er hatt' schon i m m e r . . . nich ge
wuß t , welche v o n uns be iden . . . U n d nu — 
glaubt er mit e inma l . . ." 

„Daß d u — seine F r a u werden m u ß t , ja?" 
vo l lende te M a r t h a bitter. „Ha t sie doch recht 
gehabt, die E v a M a i k i e s ! Das hatte sie j a schon 
i m Dorf verbrei tet , d a ß M i c h e l eine andere h ä t t e . 

A b e r d a ß du das bist, meine eigene Schwe
ster . ." 

M a r t h a schlug die H ä n d e vor das Gesicht und 
p r e ß l e die F inger fest gegen die A u g e n . Dore 
soll te ihre T r ä n e n nicht sehen. Die begann jetzt, 
wie zur Entschuldigung, v o n der W e t t e um die 
Flasche Schnaps zu e r z ä h l e n , die M i c h e l durch
aus hatte gewinnen wo l l en . 

„Sons t w ä r e es j a n i e . . . nie dazu gekom
men", versicherte sie. 

„ U n d warum konnte er mi r das nich selber 
sagen? W a r u m schickt er dich damit her?" 

Es war nur noch e in F l ü s t e r n , das M a r t h a 
sich abr ingen konnte. „ W o er w e i ß , d a ß auf 
dem Haff das Eis schon bersten kann , da — 
schickt er dich . . . " Dore schwieg dazu, und M a r 
tha erhob sich p lö tz l ich und v e r l i e ß fluchtartig 
das Zimmer . 

In den folgenden Tagen lag Dore mit einer 
fieberhaften E r k ä l t u n g zu Bett. A b e r M a r t h a 
pflegte sie gesund. D ie beiden Schwestern spra
chen k a u m miteinander . A l s Dore aufstehen 
konnte, b e m ü h t e sie sich sehr um ih ren Va te r . 

M a r t h a hatte das w o h l bemerkt . Eines Tages 
k a m sie, w a r m angezogen, i n die Küche , e in 
B ü n d e l i n der H a n d . Sie wandte sich an Dore : 

„Ich hab dem V a t e r gesagt, d a ß ich noch vor 
dem Schaktarp r ü b e r m u ß . Er hat es eingesehen, 
d a ß ich jetzt K l a r h e i t schaffen m u ß zwischen 
dem M i c h e l und mir . Pfleg' du den V a t e r gut! 
Das V i e h w i r d der W i l l e m versorgen." 

„ U m Gottes w i l l e n , w e n n das Eis nich mehr 
h ä l t " , meinte Dore . „ A b e r geh', v ' le icht kannst 
i hn dir z u r ü c k e r o b e r n " , setzte sie dann wie er
loschen h inzu . 

Doch das h ö r t e M a r t h a nicht mehr. Sie war 
schon d r a u ß e n und holte sich aus der K le t e die 
lange E i sp ieke . Ube r die M ä r z s o n n e zogen W o l 
ken . D i e W a n d e r n d e bemerkte es mit Sorgen. 
Dieser warme W i n d pflegte den Eisaufbruch zu 
beschleunigen. 

H i n ü b e r m u ß t e sie auf al le Fä l l e , sie wo l l t e 
sich selbst nach Dores Reden ü b e r z e u g e n . Sie 
konnte es einfach nicht glauben, wenn sie an 
die Besuche v o n M i c h e l und an seine W o r t e 
dachte. V i e l l e i c h t w a r es nur eine Lis t ihrer 
k l e inen Schwester, die schon als K i n d oft un
glaubliche Streiche ausgeheckt hatte. W a r sie 
nicht auch als ,bl inder Passagier ' nach d r ü b e n 
gekommen, ohne d a ß jemand sie bemerkt hatte? 

W i e mochte es mit dem Eisgang auf der M e m e l 
stehen? Dieses Naturere ign is brachte dem Haff 
einen p lö t z l i chen hohen Wassers tand und d r ü c k t e 
die Eisdecke i n die H ö h e . H i n und wieder h ö r t e 
M a r t h a e in Krachen und Bersten, das sie zu
sammenfahren l ieß . Dann wich sie geschickt zur 
Seite aus. M i t ihrer E i sp ieke tastete sie den 
W e g auf W i n d w o c k e n h i n ab. Dort — der dunkle 
Spalt vorne! Eine tiefe R h ü t e tat sich v o r ihr auf. 
Es war e in Eisr iß , der aus dem letzten g r o ß e n 
Frost stammte, der das Haffeis unter donnerndem 
G e t ö s e an manchen Ste l len zum Bersten gebracht 
hatte. Fast w ä r e sie hineingerannt . N u r gut, 
d a ß sie solche T ü c k e n des Haffes v o n ihren 
G ä n g e n mit dem V a t e r her kannte. So steuerte 
sie auf den fernen W a l d des F e s t l ^ n d ^ j f l H , , ^ 
immer geradeaus, w i e sie es schon als K i n d ge
lernt hatte. Ihre W a n g e n waren v o m Gehen ge
r ö t e t , ihr A t e m flog. 

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

H ü h n e r a u g e n 
[ H o r n h a u t . S c h w i e l e n u n d W a r z e n 

beseitigt schmerzlos und unblutig 

Sie e r h a l t e n K u k i r o l a l s P f l a s t e r i n e i n e m S t ü c k u n d a l s P f l a s t e r - B i n d e n . 
D a s K u k i r o l - P f l a s t e r i n e i n e m S t ü c k is t so d ü n n w i e e i n D a m e n s t r u m p f . D a d u r c h t r ä g t 
es n i c h t a u f d r ü c k t n i c h t u n d s t ö r t n i c h t b e i m G e h e n o d e r S t e h e n . S ie k ö n n e n es i n 
der e r f o r d e r l i c h e n G r ö ß e z u r e c h t s c h n e i d e n , a l s o a u c h g e g e n g r o ß e H ü h n e r a u g e n u n d 
gegen H o r n h a u t , i n s b e s o n d e r e a u f d e r F u ß s o h l e , v e r w e n d e n . P re i s 90 D p f . 
D i e K u k i r o l - P f l a s t e r - B i n d e n e n t h a l t e n n e b e n d e m Hef t -P f l a s t e r z u m U m w i c k e l n d e r Z e h e 
d e n w i r k s a m e n K e r n u n d e i n e n P i l z - S c h u t z r i n g . E i n e P a c k u n g k o s t e t 1.20 D M . 
Jede D r o g e r i e u n d jede A p o t h e k e k a n n d a s a l t b e k a n n t e K u k i r o l v o r r ä t i g h a l t e n o d e r 
i n n e r h a l b w e n i g e r S t u n d e n b e s o r g e n . E i l e n S i e ! K u k i r o l e n S i e ! 

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

G e w ü n s c h t e s ankreuzen, Anzeige ausschneider 

R O S E N des Gartens schönster Schmuck 
Unsere b e w ä h r t e n Prachtsortimente ab sofort 

lieferbar 

1 5 Stüde A-Qualität 6,50 DM / 10 Stück I 
B-Qualität 9,— DM oder kostenlose I 
Zusendung einer Rosensortenliste. I 

A u s f ü h r l i c h e Pflanz- und Pflegeanweisung sowie Sortenliste 
liegen jeder Sendung bei. 

Ihre g ü n s t i g e Bezugsquelle Ä r Q u a l i t a t s r o B e n : 
ERICH KNIZA, Rosenschulen, «53 Steinfurth über Bad 

Nauheim, Telefon (06032) 3009 
f r ü h e r Kre i s Neidenburg und Qrtelsburg, O s t p r e u ß e n 

als Drucksache einsenden 

H ä h n c h e n d. mittelsctiw. Hasse 1 T g . 15 P I . * ' 
• wo. 90 Pf. R le sen-Fek lng 'E^ent 4 Wo. 1̂ 70 D M ^ ^ a n s e cL 

4834 Harsewinkel 213, Postfach 109. Ruf .<•>•*• 

Seht* 
P re i s -Vorteile 
0,5 PS-1,1 PS-2,0 PS 
ab DM 189,so 
• 2 Jahr« Garant!« 
• 3 Tag» Ruckgaberecht 
• Lieferung frachtfrei 

ab Fabrlklagar 
• Kein Zinsaulschlag 
• Kein Zwischenhandel 
• Kein Verlreterverkauf 

Bitte «erlangen Sie Gratisprospekt 
MASCHINEN.DIEHL . Abteilung 56 
«000 Franklvrt/Maln • CartenatraBe 24 

S D o r t r a d e r ob 115. m i t 
2-10 G ü n g e n . K l n d e r r a d e r . 
A n f i c n a e i . G r o ß e r K a i a l o g 
m . S o n d e r a n g e b o t g r a t i s . 
B a i r a b a t l o d e r l e i l i n h l u n g . 

Gröflter Fahrrad-Spezialversand ab Fabrik 
V A H B U N B (AW.*i9j, WJi MMirai t . . w. 

tz(kaurc..!l SPARK PLUG 
lf.1 m i U l U I l B KAUTABAK nach am« „Preise stark herabgesetzt für Schreibmaschinen aus Vorführung und Retouren. 

,\ trotzdem Garantie u. Umtausch-
3 recht. Kleinste Baten. Fordern | 

_*Ss>*^ Sil Gntekatcdog B es 

• 3 4 GÖTTIN G E N , Postfach o0l| 

teinstef K A U T A B A K nach amerik. Art 
Hersteller: lotibedc & Cie., • »07 Ingolstadt 

T O S S Ä Ras ie rk l ingen ? Ä 
1 UU MUCK 0,06 mm 4,10, 4.9S, 5,40 
Kein Risiko, Rockgoberecnt, 30 Tage Ziel 
Abt. 11 KOUKK-Vsnondh M OtdontHir« i.O. 

0»gr 

Si« kaufen gut und preiswert, 
besonder* 

für die Aussteuer: Bettfedern 
(auch handgeschlisiene), fertige Betten, 

auch KARO-STEP 
Bettwäsche, Daunendecken 

direkt von dar Fachfirma 
B E T T E N - B L A H U T 
STAMMHAUS tiSCHENITE ( BO H ME «W AIB) 
8901 Krumbach (Schwb.) Gänchalde 116 

Ausführliches Angebot, auch Mustar, 
kostenlos I Karte gervOgtl 

L E I D E N S I E A N R H E U M A ? 
Gicht, Ischias? 
Dann verlangen Sie ausführliche 
Gratis-Broschüre über GUTEFIN 
35 Jahre Vertrauen sprechen für 
G U T E F I N , auch in veralteten, 
schwierigen Fällen. 

E R I C H E C K M E Y E R Abt. E 1 
8 München 27, Mauerkircherstr. 100 

Carl von Lordc 
Landschlösser und Guts

häuser in 
Ost- und Westpreutjen 

Die dritte erneuerte A u s g a b e 
des wertvollen Handbuches. 

169 A b b i l d u n g e n und Tafeln, 
33 Textabbi ldungen, 

228 Seilen, Leinen, 19,80 D M 

VERLAG W. WEIDLICH 
FRANKFURTMAIN 

Savignystrahe 59 

Preissenkung! 
Immer mehr Minntr entscheidnn sieb lür: 
BRAUN-SIXTANT 
m. eingebautem Langhaarschneider. 
Zuleitung u. Luxuc-Spiegelkassette 
21 Tage Gratisprobe 
erst danach 12 Monatsr. 6 DM 7,55 
Keine Anzahlung 
DM lt.— bei Barzahlung 3% Skonto. 
5 Jahre Garantie. Fabrikneue Geräte. 
Sofortlieferung, porto* u. ve rpak-
kungstrel. Rasierwasserpr. gratis. Post 
karte mit Beruf u. Geburtsdatum genügt 
JAUCH & SPALDINQ 
7950 Biberach an der Riss, Abt. • 153 

Neu; E lek t ro Kac l i e i -Ofen Neu! 

für Wohn-, Schlaf-, Kinderzimmer, loche, »od, preisgünstig, fahrbar. Wärme für wenig Geld. Steckdose genügt. Schreiben Sie uns, Katalog gratis. Direkt ob Fabrik auch Teilzahlung. WIBO-Werk, Abt. 9 

Hamburg, KollaustraBe J> 

HONIG billiger! 
l a goldgelber , gar . na tur re iner 

BIENEN-, BlüTEN-, SCHLEUDER- H O N I G 
M a r k e „ S o n n e n s c h e i n " , Ex t ra -Aus lese , wunde rba re s A r o m a 

4','; kg netto (lO-Pfd.-Eimer) DM 17,80 
TU kg netto ( 5-Pfd.-Eimer) DM 9,80 

Kein« Eimerberechnung. Seit 45 Jahren! Nachnahme ab Honighaus 
SEIBOLD & CO., 2353 Nortorf/Holstein, Abt.: 1 < 

P R I M A D A U B R W U R S T ! 
5-kg-Probepaket, 6 Sorten, netto . „ _ 
4.5oo kg, nur 36,90 D M , portofrei Bitte stets AnzeigengroUe 

Weckmanm K G . , 6543 Sohren 7 
Breite und Höhe - angeben 
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Mm Stande des (Spangers 
V e n n man am Dorfeingang von P r o s s i t 

t e n , Kre is Rößel , den W e g in nörd l icher Rich
tung nach Thegsten beschritt, sah man nach 
etwa einem Ki lometer zur Rechten ein sich 
weithinziehendes W i e s e n g e l ä n d e . Deutlich fal
len nach al len Seiten die B e r g h ä n g e ab und 
umsch l i eßen dieses Talgebiet. Diese Wiese war 
zu al len Jahreszeiten feucht. A u f ihr wuchs eine 
Grasart, die die Rinder nur w i d e r w i l l i g fraßen,-
sie war sauer. Inmitten dieses g r o ß e n Wiesen
gebietes g länz t die Fläche eines zum T e i l von 
Schilf und Rohr umstandenen G e w ä s s e r s . Das 
war im engeren Sinne der S p a n g e r. Im we i 
teren Sinne galt die gleiche Bezeichnung für 
das gesamte W i e s e n g e l ä n d e . Unwei t des Ge
w ä s s e r s erstrecken sich zwei g r o ß e Torfstiche, 
aus denen bis 1945 bis aus acht Mete r Tiefe 
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gestochen wurde. Idyll isch in seiner Einsamkeit 
lag neben dem Wiesengebiet a l le in der Hof 
des Bauern Sommerfeld, des E i g e n t ü m e r s dieser 
G e w ä s s e r . 

Niemand w ä r e es eingefallen, den Spanger 
Teich zu nennen. Er ist v i e l g r ö ß e r und tiefer 
als die in O s t p r e u ß e n so zahlreich vorkommen
den Teiche. Seine Einbettung in das G e l ä n d e 
verriet sogleich, d a ß er nie küns t l i ch hergestellt 
worden ist, wie seine Vet tern, die Teiche. Der 
Spanger in seiner Bezeichnung als G e w ä s s e r 
war die tiefste und letzte Stelle eines im Laufe 
v ie ler Jahrhunderte vermoorten Sees. A l s sol
cher hatte er seine eigene Bezeichnung, und 
die war eben Spanger. 

Auch in der Gemarkung des Dorfes B l e i -
c h e n b a r t h , Kre i s Rößel , wurde ein Spanger 
genannt. Der See war schon vö l l ig zugewach
sen und bestand nur noch aus einer feuchten 
Wiese , die nicht mit einem W a g e n befahren 
werden konnte. — In den Commissionsakten 
v o n Seeburg aus den Jahren 1788—1800, Band 2, 
w i r d e in Spanger in den Gemarkungen zwischen 
K u n k e n d o r f , L i c h t e n h a g e n und 
W a 1 k h e i m bei Seeburg genannt, auf den 
neuen Kar ten genannt Spangen-See. Auch er 
w a t - längst verlandet. 

* 
W a s he iß t Spanger? Das W o r t k l ingt zwar 

deutsch, dennoch aber w i r d es in keinem L e x i 
k o n geführ t . Das W o r t entstammt der bal t i 
schen Sprache. Im Prussischen he iß t pannean = 
Moosbruch. Im Alt le t t ischen he iß t pane = M i s t 
jauche. Neben dem L a k m ü h l w a l d bei 
Bischofstein befindet sich e in ausgedehntes 
Moorgebiet , aus dem die Bauern bis 1945 aus 
g r o ß e r Tiefe Torf stachen. Das ist das Panje-
bruch. In der Benennung hat sich die u r s p r ü n g 
liche baltische Bezeichnung fast u n v e r ä n d e r t er
halten. In dem W o r t e Spanger dagegen ist eine 
Angle ichung an die deutsche Sprache unver
kennbar, w ie es bekanntl ich bei zahlreichen ost
p r e u ß i s c h e n Ortsnamen vorkommt. 

W i e G e w ä s s e r oftmals besiedlungsgeschicht
lich bedeutsam sind, so läß t sich gleiches auch 
von dem Spanger in Prossitten nachweisen. Nach 
Berichten von Augenzeugen wurden an den 
T a l h ä n g e n des Spangers g r ö ß e r e H ü g e l g r ä b e r 
freigelegt. Unter den Grabbeigaben h ä t t e n sich 
goldene Reife und Spiralen befunden. Schon bei 
tieferem Pflügen w ä r e n die Bauern auf Urnen 
und sonstige Hinweise von G r a b s t ä t t e n gesto
ßen . O b w o h l die gemachten Funde nie fach
männisch bestimmt worden sind, darf man woh l 
doch auf ein Gräbe r f e ld der Prussen schl ießen 
W e n n auch die A l l e nicht genau als einstige 
Ostgrenze für die germanischen Gepiden zu 
nehmen ist, so deuten dennoch mehrere Fakten 
auf prussische S i e d l u n g s t ä t i g k e i t h in : die Prus
sen bevorzugten als J ä g e r und Fischer die N ä h e 
der Seegestade, fast alle Ortsnamen um Pros
sitten sind prussischer Herkunft, wie auch Pros
sitten dem Namen nach Prussenbesitz war. 

Noch bis zur Ver t re ibung war der Spanger 
auße ro rden t l i ch fischreich. Wi lden ten , Bles-
h ü h n e r , S c h w ä n e und andere W a s s e r v ö g e l niste
ten im dichten Schilf und Rohr und tummelten 
sich auf dem klaren Wasser zwischen w e i ß e n 
und roten Seerosen. Fischreiher, W i l d g ä n s e und 
Raubs tö rche gaben sich dort öf ters ein Stelldich
ein. 

Daß sich um einen solchen Zeugen der V e r 
gangenheit Sagen und E r z ä h l u n g e n ranken, ist 
w o h l ve r s t änd l i ch . W e r w i r d w o h l das tiefe Ge
wässe r , das wegen seiner sprindigen Stel len im 
W i n t e r nie fest zufror, einst gegraben haben? 
Menschen k ö n n t e n das nicht gemacht haben! 
Eine Sage e rzäh l t , Riesen h ä t t e n vo r undenk
lichen Zeiten den Spanger gegraben. Der A u s 

hub w ä r e noch sichtbar vorhanden. N o r d l i c h 
des Spanger, unweit entfernt, befand sich e m 
eigenartig auffallender „Schwols t" , der sich wie 
ein Geschwulst unmittelbar v o m Bergrucken ab
hob. Seit alters her pflegten die Bauern dort 
ihre verendeten Pferde zu verscharren, weshalb 
man den H ü g e l „ P f e r d e h i m m e l " nannte. W a s lag 
nähe r , als diesen H ü g e l für den A u s h u b des 
Spangers zu halten. 

E i n Knecht, so e r z ä h l t e sich die B e v ö l k e r u n g , 
woll te dem Spanger das Geheimnis seiner oft 
g e r ü h m t e n Tiefe e n t r e i ß e n . So fuhr er mit dem 
K a h n zur M i t t e des G e w ä s s e r s , k n ü p f t e Zaum 
an Zaum und senkte sie so in die s t i l le Tiefe. 
U n g e z ä h l t e Z ä u m e h ä t t e er schon zusammen
gefügt , noch immer aber w ä r e der Boden nicht 
erreicht gewesen. Plötzlich aber fühl te der 
Knecht, wie in der Tiefe eine unwiderstehliche 
Kraft an dem Sei l zu ziehen begann und ihn fast 
ins Wasser gerissen h ä t t e . Das war z u v i e l ! Ent
setzt ruderte der V o r w i t z i g e zum Ufer und habe 
nie mehr versucht, dem so sanft scheinenden 
G e w ä s s e r eines seiner Geheimnisse zu entrei
ßen. A m gleichen Tage aber stellte der M ü l l e r 
des Gutes G a 11 i n g e n fest, d a ß sich eine 
g r o ß e A n z a h l zusammengeknoteter Z ä u m e um 
das Rad seiner W a s s e r m ü h l e gewickel t habe. — 
V o m Spanger führ t en ta tsächl ich einige G r ä b e n 
ab. Einer davon führ te nach Ga l l ingen . 

Abends aber schienen Feen und Wasse r Jung
frauen dem Spanger zu entsteigen und sie füll
ten mit ihrem schwebenden Reigen das ganze 
T a l an. Bis lang in den M o r g e n h ine in deckte 
dann eine w e i ß e Nebeldecke das T a l und h ü l l t e 
alles i n Schweigen, als wahre sie das Gehe imnis 
der Nacht. 

A l o y s S o m m e r f e l d 

Ostdeutsche . j K u n d a t t e n auf. JZangspieC p L i t t e 

Es ist für uns eine Freude, d a ß in der wert
vo l len Schallplattenreihe „Deutsche Dichtung" 
des Chris tophorus-Verlages die neueste Platte 
ostdeutsche Mundartgedichte aufklingen läß t . 
A u f Seite A spricht der weit ü b e r die schlesi-
sche Landsmannschaft hinaus beliebte Professor 
W i l h e l m M e n z e l fein und g e m ü t v o l l sechs Ge
dichte von K a r l v o n Hol t e i (1798—1880). (Die 
Ä l t e r e n unter uns kennen K a r l v o n Ho l t e i 
g e w i ß durch sein L i ed v o m Reiter und seinem 
„schier d r e i ß i g Jahre alten" Mantel!) Seite B 
e n t h ä l t sieben Gedichte in o s t p r e u ß i s c h e m Platt 
von E r m i n i a v o n O l f e r s - B a t o c k i , 
temperamentvoll und e in füh l sam gesprochen 
von der kürzl ich verstorbenen M a r i o n 
L i n d t. W e r M a r i o n Lindt nur von ihren V o r 
t r ä g e n im K ö n i g s b e r g e r Ja rgon her kannte, w i r d 
ü b e r r a s c h t sein, wie meisterhaft sie die besinn
lich-heiteren oder ernsthaften plattdeutschen 
Schilderungen beherrscht, wie sie dem „Gange l 
l i ed" , der jungen Liebe in der Heuaust, dem 
Volksbrauch um den Tod, dem lustigen „Fas te l -
danz" wie den frommen Sitten um die Entste
hung des Brotes jewei ls den richtigen Ausdruck 
verleiht . Besonders das Schlußgedicht „Mien 
leewet Tohuuske" zeigt ihre Fäh igke i t , ge faß te 
Trauer um unser Zuhause, wie sie uns Ver t r i e 
benen eigen ist, herb und ganz unsentimental 
aussagen zu k ö n n e n . Die Gedichttexte nebst 
Ü b e r s e t z u n g ins Hochdeutsche (nur zum besse
ren Vers tehen brauchbar!) sind der Platte bei
gefügt . Eine sprachwissenschaftliche E in führung 
gibt Professor Zwirner . ü b e r die Entwicklung 
der Mundar ten kann man jedoch auch anderer 
Auffassung sein. Gleichfalls be igefüg t ist ein 
p ä d a g o g i s c h e r Text v o n Dr . J . Plate. H i e r w i r d 
der H ö r e r auf die Kuns t der Dichter in aufmerk
sam gemacht, die besonders im Rhythmischen 
liegt. 

W i r k ö n n e n stolz darauf sein, d a ß eine ost
p r e u ß i s c h e Mundar td ichter in unter die G r o ß e n 
unserer Literatur eingereiht wurde. 

Die anderen Plat ten enthalten entweder W e r 
ke eines Dichters (Wal ther v o n der Voge lwe ide , 
Lessing, W i e l a n d , Schiller, Kle i s t , Droste, Hö l 
derl in, Mör ike ) oder sie zeigen Formen, M o t i v e 
und Interpretation. D a ist eine Platte mit Fa
beln, andere mit Bal laden v o n ihren A n f ä n g e n 
bis zur Gegenwart (darunter A g n e s M i e -
g e l s „Mär v o m Ritter Manue l " ) , Oden und 
Legenden. A u f Mot ivp la t t en h ö r e n w i r „Der 
M o n d in der deutschen Dichtung", „Die Passion", 
„Dichter und Wel t r aum" . Besonders eindrucks
v o l l ist die Reihe „ W e g e der Interpretation". 
H i e r h ö r e n w i r z. B. fünf Goethe-Gedichte, jedes 
von mehreren Schauspielern alter und neuer 
Zeit gesprochen. Es ist erstaunlich, die Unter
schiede im V o r t r a g von Ka inz , Bassermann, 
M o i s s i , Kayss l e r mit dem der Mode rnen zu 
vergleichen. Unter den v ie len hervorragenden 
Sprechern der genannten Dichtungen befindet 
sich auch ein O s t p r e u ß e : Fr iedr ich v o n B ü -
1 o w (Fr iedr ich-Wilhe lm Graf B ü l o w v o n Den-
newi tz -Grünhof f ) , t ä t i g am Sender Baden-Ba
den. M i t g r o ß e m Fle iß hat er sich die Ausspra 
che alter Dichtung von den Merseburger Zau
be r sp rüchen bis zum Pa rz iva l und der „mi t te l 
alterlichen Dichtung v o m T o d " erarbeitet. Be
sondere Freude w i r d jeder anspruchsvolle H ö 
rer am V o r t r a g Thomas Hol tzmanns auf der 
Kleist-Plat te haben. Kle is t s „ M a r i o n e t t e n t h e a 
ter" kann man nicht genug h ö r e n . 

A l l diese Langspielplat ten verdienen nicht 
nur an Schulen und Hochschulen Beachtung als 
hervorragende Unterr ichtsmit tel , sie w e i d e n 
auch Fami l i en und Einsamen A n r e g u n g br ingen. 
Erfreulich ist die Aufmachung der U m s c h l ä g e 
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Modellbogen von 
ostpreußischen Bauernhöfen 

Der M o d e l l b a u b o g e n - V e r l a g B e r n w a r d , 
der sich die Aufgabe gesetzt hat, in farbigen 
m a ß g e r e c h t e n und naturgetreuen Modellbau-
bogen historische deutsche Bauwerke, so das 
Hols ten tor zu Lübeck , wiederzugeben und damit 
der Jugend im W e g e des Basteins näherzubrin
gen hat neuerdings auch Mode l lboden mit ost-
deutschen Bauten herausgegeben. Zur Zeit lie
gen v ie r Bas te ibogen „ O s t p r e u ß i s c h e 
B a u e r h ö f e " vor . H i e r b e i hat der Verlag 
unter den zahlreichen Bauernhaustypen Ost
p r e u ß e n s b e w u ß t z w e i i n Fachwerk errichtete 
V o r l a u b e n h ä u s e r und e inen i m ostpreußischen 
O b e r l a n d v o r k o m m e n d e n Hof typ ausgewählt . 
Besonders charakterist isch ist das g r o ß e Bauern
haus mit der V o r l a u b e auf der Giebelseite, das 
b e h ä b i g und woh lhabend wi rk t . 

Zutreffend hebt der V e r l a g i n einem Begleit
text hervor , d a ß die a u s g e w ä h l t e n Model le nur 
einen k l e inen Ausschni t t aus den vielen ost
p r e u ß i s c h e n Bauernhaus typen bieten, wei l Ost-
p r e u ß e n e in Schmelzt iegel verschiedenartiger 
Menschen gewesen ist und daher seine Bauern
h ä u s e r wesentl iche Unterschiede, z. T. auch wirt
schaftlich bedingte M i s c h t y p e n aufweisen. Frei-
lieh ist be i diesen A u s f ü h r u n g e n ü b e r s e h e n wor
den, d a ß das deutsche Element in Os tp reußen 
stets ü b e r w i e g e n d gewesen ist. G e g e n ü b e r Ein
wanderern aus benachbarten L ä n d e r n , ja selbst 
g e g e n ü b e r den M e n n o n i t e n und Salzburgern, 
haben, w ie die o s t p r e u ß i s c h e Familienforschung 
seit mehr als v ie r Jahrzehnten, insbesondere 
Fr iedr ich Stahl i n „ N a s s a u i s c h e Bauern und an
dere deutsche Siedler in O s t p r e u ß e n " , Kbg. 
1936 (2. A u f l H b g . 1965) nachgewiesen hat, die 
A n s i e d l e r aus fast ganz Deutschland e in V i e l 
faches betragen. W e n n auch verschiedene euro
p ä i s c h e „ N a t i o n e n " e inen T e i l der os tpreußi 
sd ien Menschen mitgeformt haben, wobe i die 
f r anzös i schen Hugenot ten und die katholischen 
Steuer- und Zo l lbeamten Fr iedr ichs des G r o ß e n 
aus Frankre ich ke ineswegs vergessen sein sol
len , so trifft dies be i den E n g l ä n d e r n und Schot
ten nur i n ganz verschwindendem M a ß e in Me-
mel , K ö n i g s b e r g und E l b i n g zu. V o n einer i r i 
s c h e n E inwanderung h ingegen kann über 
haupt nicht gesprochen werden . 

Solche Unr ich t igke i t en so l l ten durch Einschal
tung berufener Ste l len , z. B. des V e r e i n s für 
Fami l i enkunde i n Ost- und W e s t p r e u ß e n e. V . 
in Hamburg , z u k ü n f t i g ve rmieden werden , an
dernfalls sich leicht schlimmere Feh le r ein
schleichen k ö n n t e n , w i e es u n l ä n g s t be i einem 
Tapetenver lag mit falschen heraldischen Zeich
nungen und Farben des Danziger W a p p e n s ge
schehen ist. Ebenso dü r f t e es v o r Her s t e l l ung 
weiterer Bogen gerade bei der M a n n i g f a l t i g k e i t 
o s t p r e u ß i s c h e r Bauten, die v o n ve rwand ten 
deutschen Bautypen b i swe i l en erheblich abwei 
chen, z w e c k m ä ß i g sein, a l t b e w ä h r t e , w i s sen
schaftliche K a p a z i t ä t e n kurz zu befragen, denn 
gerade unserer Jugend, die die Heimat nicht 
mehr kennt, darf man nur das vorsetzen, was 
hieb- und stichfest ist. Desungeachtet ist der 
vierfache M o d e l l b o g e n , der i m V e r h ä l t n i s 1:150 
sauber durchgearbeitet ist, sehr z u empfehlen 
und darauf h inzuweisen , d a ß e in weiterer , schö
ner Bogen das „ K r a n t o r zu D a n z i g " darstellt. 

cm. 
* 

„ O s t p r e u ß i s c h e B a u e r n h ö f e " in der Reihe „Histori-
rische Bauwerke im Modell", Bernward-Verlag, H i l 
desheim, 4 Bogen, 3,30 D M . 

mit Dichterbi ldern , Handschrif tproben und un
ser W i s s e n bereichernden Texten . H . v. L 

* 
„ O s t d e u t s c h e Mundartgedichte", Langspielplatte, 

Christopherus-Verlag Herder, Freiburg i. B . Jede 
Platte 14,— D M , sechs Platten zusammen 75,— DM. 

jf&t Wippt u n d ^ J n g e l a m ^Allt-Uftr 

„Der Senker, die Senke, das Hängenetz oder 
Hebenetz, besteht aus einem guadratischen 
Netztuch von 1,50 bis 3 m Seite, dessen Ecken 
an den Enden zweier gekreuzter, halbkreis
förmiger gebogener Bügel von leichtem und 
elastischem Holz befestigt sind. Der Kreuzungs
punkt der Bügel ist mittelst einer kurzen star
ken Schnur an der Spitze einer 3 bis 4 m 
langen, leichten, aber haltbaren Stange ange
bunden. Das Senknetz wird nur in Wasser von 
weniger als 2 m Tiefe, in Seen und Teichen, 
namentlich aber in Flüssen mit mäßigem Ge-
iäUe angewandt, besonders an Orten, wo Brük-
kcr.nleiler und dergleichen die Bildung kleiner 
St "del begünstigen. 

Der am Ufer stehende Fischer senkt das Netz 
vorsichtig ins Wasser, bis die Enden der Bügel 
auf dem Grunde ruhen und hebt es, sobald er 
Fische darüber vermutet, möglichst schnell und 
gleichmäßig empor. Der dem Heben des Netzes 
vom Wasser entgegengesetzte Widerstand ist 
natürlich um so bedeutender, je engmaschiger 
es ist, und da bei langsamen Heben die über 
dem Netze befindlichen Fische leicht Zeit finden 
zu entwischen, so macht man das Netz von mög
lichst ieinem Garn und strickt es so weitmaschig, 
wie es mit Rücksicht aui die zu fangenden 
Fische nur möglich ist..." 

* 
Die beiden Zeichnungen und die dazu gehö

renden Beschreibungen sind dem von Profes
sor Dr. Be necke 1881 herausgegebenen Buch 
„Fische, Fischerei und Fischzucht in Ost- und 
Westpreußen" entnommen. 

U n d das war bei uns so: 

W e n n in den letzten Februar- und ersten 
M ä r z t a g e n die warmen F r ü h l i n g s s o n n e n s t r a h l e n 
die heimatlichen Gefilde e r w ä r m t e n , wenn die 
Tauwasser lust ig v o n den Bergen und Äckern 
ins T a l herniederrieselten, wenn die Kiebi tze 
ihr „Kiewit t , k iewit t !" e r t ö n e n l ießen , dann — 
ja , dann zogen in dichten Scharen, beiderseits 
der Al leufer , die Stirhl inge f lußaufwär ts . 

S i lbern bis golden e r g l ä n z t e n im hel len Fluß
wasser die Leiber der M ä n n c h e n und Weibchen 
so recht bunt schil lernd im F r ü h l i n g s k l e i d e , und 
hinauf ging's zu den entlegenen Seen und Bäch
le in , um sich um die Ab lage und Aufzucht der 
neuen Brut zu b e m ü h e n . 

Bei der Nachricht „Die Stichlinge ziehen!" 
wurden die W i p p e n aus den Schauern und 
S t a l l b ö d e n geholt, schön an den Enden befestigt. 
W a s der W i p p e sonst noch fehlte, hat der alte 
Wippenmacher Blaschay in Ordnung gebracht, 
der es als alter Fischer so gut verstand, durch 
besondere T ü n c h e dem Netz die Farbe des Fluß
grundes zu geben. V o n Guttstadt beginnend, 
ü b e r Al lens te in , Reußen , zum Lansker See, K u r 
ken, Persing, Lykusen , ja, bis hoch hinauf nach 
Or lau , wo in zwei Ki lometer Entfernung die 
ü b e r einhundert Que l l bäch l e in der A l l e sich zum 
Allefluß formieren, da standen M ä n n e r und 
W e i b l e i n , Jungen und M ä d c h e n mit den W i p 
pen am Flußufer , zogen mit der W i p p e die Stich-
l i n g s s r h w ä r m e als „Silber der A l l e " an Land 
und füll ten in zwei Stunden einen vo l len Kartof
felkorb. 

E i , was ist das? Bli tzschnell schießt ein Hecht 
am Rande des Netzes v o r ü b e r ! Er hat den W i e 
sengraben verfehlt, in dem er in dem sti l len, 
a u f g e w ä r m t e n Wasser seinen Laich ablegen 
woll te . 

W i e schade, dicht am Rande der W i p p e schoß 
er vorbei . W a s h ä t t e das für einen schönen 
Hechtbraten abgegeben! A l l e zwei M i n u t e n zog 
ein Stichlingsschwann v o r ü b e r . Sonnenbr i l len 

trugen die Leute nicht. W i e schmerzten da die 
A u g e n bei dem steten Bl ick in das helle W a s 
ser! U n d die Schultern wurden v o n der langen 
Wippstange ged rück t . W i e froh war man, wenn 
die „Fischere i" v o r ü b e r war! Z u Hause wurden 
die Stichlinge mit h e i ß e m Wasser b e b r ü h t und 
den Schweinen und dem Gef lügel als Futter ge
reicht. K u r z vo r der eigentlichen Schweinemast 
stellte man das „Fischfüt tern" ein. Der Schwei
nespeck sah gelb aus. 

Der Angelspor t war ein besonderes V e r g n ü 
gen. Da standen sie an dem langen F lußufe r 
und zogen bei dem v i e l f ä l t i g s t en K ö d e r v o n 
Regenwurm, Brot, Käse , F l iegen die schil lernden 
Barsche, Plötzen und Rotfedern ans Tageslicht. 
Leider, leider, die dicken Döbe l oder D ü b e l g in
gen nicht an die Angelschnur. M i t aufgepluster
ten Federn jagen B l ä ß h ü h n e r einige W i l d e n t e n 
aus ihrem Revier von Schilf und Rohrdickicht 
heraus. W a r das eine interessante Jagd! 

In den hohen F l u ß b ö s c h u n g e n (Burten) s a ß e n 
in den M e r g e l l ö c h e r n die tiefbraunen bis dunk
len Krebse. N u n aber mit der Hase lk lemme ge
rade auf die K ö r p e r m i t t e der herauskriechen
den Krebses gezielt, eine kurze Rechtsdrehung, 
und wupp, lag der Krebs auf dem Ackerboden! 
W e r wagt es, mit der b l o ß e n H a n d den Krebs 
aus dem H ö h l e n l o c h zu schnappen? Vors icht? 
Vors icht! Oft hielt man eine Wasserrat te in der 
Hand , die e inem e k l i g werden konnte . W a s ist 
das? Einen halben Me te r unter der Wasserober
fläche schießt ein Fischotter durch das N a ß , 
Beute suchend. W i e stark tei len sich die W a s 
ser l inien bei dem krä f t i gen Rudern des Fisch
r ä u b e r s ! In der hohen Burte zwischen Schilf und 
Rohr hat er seine feuchte W o h n u n g . N i e m a n d 
s tö r t das Jagdrev ie r des Tieres, und erfreulich 
ist, d a ß man das immer seltener werdende T ie r 
in dem R ä u m e zwischen der A l l e b r ü c k e in K u r 
ken bis zum Lansker See den Naturfreunden 
erhalten hat. 

O. W . B a c h o r 

„Der Käscher der masurischen Gewässer ist ein 
an einem eisernen Ringe von etwa 1 m Durch
messer befestigter Netzsack, der nach Art einer 
Waagschale an drei Schnüren aufgehangen ist, 
die sich zu einer stärkeren Leine vereinigen. 
Er wird namentlich auf Brücken angewandt und 
ist natürlich ebenso wie die Senke nur in nicht 
zu tiefen Wasser brauchbar. Mit dem Käscher 
werden besonders Döbel, Barben und mancher

lei Weißfische gefangen ..." 

Der vorher genannte G e m e i n e S t i c h -
11 n g (Gasterosteus aculeatus L.) w i r d volks
tüml ich auch „ S t a d i e l b a u c h , Stachl inski , Stich-
insk i , S t e c h b ü d e l , Steckbedel , Stechert, Stecher

img, S t e i g b ü g e l " genannt. 

A l l e diese N a m e n beziehen sich auf die vor 
der Ruckenflosse stehenden drei starken, nie
derlegbaren Stacheln des Fisches, der trotz sei
ner ger ingen G r ö ß e v o n nur 6 bis 8 Zentimeter 
einer der g e f ä h r l i c h s t e n L a i c h r ä u b e r ist. 

Seine F ä r b u n g ist a u ß e r o r d e n t l i c h verschie
den, am Rucken ba ld dunkler , ba ld hel ler oliven-
grun oder blauschwarz, w ä h r e n d Bauch und 
weiten s i l b e r g l ä n z e n d erscheinen. In der Laich
zeit s ind be im M ä n n c h e n Seiten, Brust und Bauch 
blau- und ka rminro t 
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V o n der Pferdebahn zur „Elektrischen" 
Ungemeines, A u f s e h e n erregte es 1881 i n Kö

nigsberg - das damals 142 000 E inwohne r z ä h l t e 
— als d ie „ K ö n i g s b e r g e r P f e r d e 
e i s e n b a h n • G e s e l 1 s c h a f t e in p r i v a 
tes Un te rnehmen , d ie erste S t r a ß e n b a h n der 
Haupt- und Residenzstadt in Betr ieb setzte M a n 
diskut ier te heftig h in und her. Pferdefreunde 

KÖNIGSBERGER-PFERDEBAHN — so lautet die 
Querschrift unter den Fenstern. Oben zeigen 
Schilder die Fahrstrecke an: Hintere Vorstadt 
bis zum Steindammer Tor. Geliefert wurde der 
Wagen von det Königsberger Waggonfabrik 
Steinfurt. Am Dach über dem Lenkerstand sind 
ein Scheinwerfer und eine Bimmelglocke zur 
Warnung unvorsichtiger Fußgänger angebracht, 
die sich un diese Neuheit im Straßenverkehr erst 
gewöhnen müssen. 

wetterten gegen d iesen „ g r o ß s t ä d t i s c h e n Fort
schritt", o b w o h l d ie nur le ichten „ W ä g e l c h e n " 
der T ie rsch indere i , die damals b i s w e i l e n noch 
an Chausseewa lzen zu beobachten war , ke inen 
Vorschub ledsteten. A u ß e r d e m wurde der 
S c h l o ß b e r g durch „ V o r s p a n n " ü b e r w u n d e n . E i n 
T e i l der B ü r g e r der Stadt w a r auch der A n 
sicht, d ie F u ß g ä n g e r , nament l ich die Jugend
l ichen, w ü r d e n be i s t ä n d i g e r Benu tzunq der Stra
ß e n b a h n verweichl icht . M a n meinte , ihre Beine 
w ü r d e n sich z u r ü c k b i l d e n ! Selbst am dama l igen 
Stad t rand wohnende K ö n i g s b e r g e r , die das erste 
a l lgeme ine V e r k e h r s m i t t e l e igent l ich h ä t t e n be
g r ü ß e n m ü s s e n , z u m a l das S t r a ß e n p l l a s t e r noch 
recht unterschiedl ich war, l i e ß e n selbst ihre 
T ö c h t e r be i W i n d und W e t t e r wei te r zu F u ß 
nach den Schulen der Innenstadt laufen und 
dazu noch Pake te von den Packkammern am 
A l t s t ä d t i s c h e n M a r k t he imschleppen Das ge
schah nicht e twa aus Sparsamkei t ; man war der 
Neue rung eben abhold , w e i l die b isher ige , be
w ä h r t e Lebenso rdnung b e e i n t r ä c h t i g t zu w e r d e n 
schien. Dennoch haben v e r h ä l t n i s m ä ß i g v i e l e 
dieser „ j u n g e n D a m e n der J a h r g ä n g e um 1880" 
die erst a l l m ä h l i c h abebbende A b n e i g u n g gegen 
die ersten S t r a ß e n b a h n e n gut ü b e r s t a n d e n und 
erinnern sich noch heute mit Freuden , he iml ich 
dim Pferdebahn ab und z u doch benutzt zu 
haben. 

K o n k u r r e n z 

a u f E i s e n b a h n s c h i e n e n 

Z u n ä c h s t gab es — die feier l iche Erö f fnung 
fand am 28. 5. 1881 statt — nur v i e r L i n i e n . Das 
W a g e n - D e p o t befand sich auf dem H e u m a r k t 
des S te indamms. In w e n i g e n J ah ren brachte es 
das s p ä t e r h i n „ S t r a ß e n b a h n - A k t i e n -
G e s e l l s c h a f t " genannte, r ü h r i g e Unte r 
nehmen auf s ieben L i n i e n , darunter v o n den 
al ten H a u p t b a h n h ö f e n (Ost- u n d S ü d b a h n h o f ) 
bis zum K ö n i g s t o r , v o n der K r o n e n s t r a ß e , dem 
s p ä t e r e n ä u ß e r e n T e i l der V o r s t ä d t i s c h e n L a n g 
gasse, bis zur R h e s a s t r a ß e u n d v o n der V o r 
stadt bis zum S te indammer Tor . 

Dieser A u f s t i e g w u r d e dadurch etwas ge
bremst, d a ß 1895 e in zwei tes Unte rnehmen , die 
„ S t ä d t i s c h e e l e k t r i s c h e S t r a ß e n 
b a h n " ins L e b e n gerufen wurde . S ie begann 
am 31. 5. 1895 mit z u n ä c h s t e iner L i n i e , die v o m 
Pi l lauer oder Lizent -Bahnhof , dem zwei ten K ö -
nisberger Bahnhof der „ O s t p r e u ß i s c h e n S ü d -
bahn-Akt iengesel lschaf t" , bis zur Augustas t ra- le 
verlief, d. h . den V e r k e h r v o m O s t e n zum W e 
sten der a l ten Innenstadt vermi t te l t e . S ie diente 
in erster L i n i e der i m H a f e n u n d be i den indu
s t r ie l len U n t e r n e h m u n g e n auf der Laak , so der 
bei der damals dort ge legenen „ U n i o n - G i e ß e 
re i " a rbe i tenden B e v ö l k e r u n g . D i e s t ä d t i s c h e 
Köni igsbe rge r S t r a ß e n b a h n w a r i m ü b r i g e n „ e i n e 
der ersten e lek t r i schen S t r a ß e n b a h n e n , d ie i n 
Deutschland auf K o s t e n e iner S tadtgemeinde er
baut wurde" (s. P. Rohde , K ö n i g s b e r g Stadtver
wal tung, K b g . , Har tungsche Buchdruckere i 1908). 
Bis 1900 k o n n t e n dre i we i t e re e lekt r ische Stra
ß e n b a h n l i n i e n e rö f fne t we rden . 

Doch auch die al te R i v a l i n , d ie Pferdeeisen-
bahn-Gesellschaft, g i n g mit der Z e i t mit und 
setzte am 9 5. 1900 i h r e erste e lektr ische 
S t r a ß e n b a h n l i n i e i n Be t r i eb . D iese f ü h r t e v o n 
der P o s t s t r a ß e b i s zu den H u f e n . D i e Fahr
scheine aus dieser Z e i t w a r e n ü b e r a u s farben
froh, so d a ß sie e ine Z e i t l a n g e in bel iebtes 
Sammlerobjekt v i e l e r K ö n i g s b e r g e r S c h ü l e r und 
noch j ah re l ang danach i n a l ten S c h u l b ü c h e r n zu 
entdecken wa ren . 

Das N e b e n e i n a n d e r z w e i e r S t r a ß e n b a h n g e 
sellschaften w ä h r t e nicht lange; schon 1901 
wurde die Pferdeeisenbahngesel lschaft v o n der 
S t ä d t i s c h e n e lek t r i schen S t r a ß e n b a h n ü b e r n o m 
men, o b w o h l sie dieser ke ineswegs unter legen 
war, sondern ihre V e r k e h r s z i f f e r n das Fünf fache 
erreicht hatten. Im Jahre 1902 wurde das Stra
ß e n b a h n n e t z e rhebl ich ausgebaut und in die
sem Z u s a m m e n h a n g das S t r a ß e n b a h n - D e p o t 
„ C o s s e " am Pregel errichtet. Zug le i ch wurde 
die alte L i n i e zum Lizent-Bahnhof , die 
bis 1945 v o n den L i n i e n 9 u n d 10 befahren 
wurde, b is do r th in v e r l ä n g e r t . A n g r ö ß e r e n 
Strecken folgte 1905 die ü b e r den W e i d e n d a m m 
zur K a i s e r s i r a ß e und 1906 eine wei tere nach 
„ M a r a u n e n h o f " ü b e r den N a < ^ g a l l e n s t e ^ g 
durch den Fes tungsdurchbruch am W r a n g e l t u r m 

vorbe i . Es war dde L i n i e 8, die zugleich den 
„ T r a g h e i m " , das Geheimra tsv ie r tes K ö n i g s b e r g s , 
wei ter e r s c h l o ß 

B i s J u d i t t e n u n d P o n a r t h 

Nach der Eroberung v o n Maraunenhof g ing 
der Siegeszug der S t r a ß e n b a h n unaufhaltsam 
v o r w ä r t s 1908 erreichte sie, d ie inzwischen 
109 M o t o r - und 50 A n h ä n g e w a g e n ihr E igen 
nannte, mit der L i n i e 11 „Schönbusch" und „Po
narth" mit dem V o r t e i l , d a ß die dort gelegenen, 
bel iebten Brauereien und ihre g r o ß e n B ie rgä r 
ten schneller aufgesucht werden konnten. Das 
ös t l i che Ponar th wurde mit der 15 freilich erst 
rund z w e i Jahrzehnte s p ä t e r e inbezogen. Diese 
L i n i e f ü h r t e in umgekehr ter Richtung bis zur 
Kuns takademie und erfreute sich ba ld solcher 
Bel iebthei t , d a ß sie neben der 7 nach „ J u d i t t e n " 
ze i tweise mit z w e i A n h ä n g e w a g e n fuhr. Eine 
14 hat es ü b r i g e n s bereits e inmal im Jahre 1920 
gegeben, als der nach dem Ersten W e l t k r i e g 
abgenutzte W a g e n p a r k E i n s c h r ä n k u n g e n not

wend ig machte. Da man die lange Strecke der 
bis „Kal thof" fahrenden 2 nicht mehr in den 
bisher igen Z e i t a b s t ä n d e n aufrechterhalten 
konnte, l ieß man die 14 als a b g e k ü r z t e 2 nur 
mit e inem M o t o r w a g e n v o n den alten Haupt
b a h n h ö f e n bis zum K ö n i g s t o r fahren. 

B e i Beg inn des Z w e i t e n W e l t k r i e g e s ver
füg te die K ö n i g s b e r g e r S t r a ß e n b a h n ü b e r einen 
g r o ß e n , z. T. recht modernen Wagenbes tand . 
Ihre Schnel l igke i t wurde auch von Besuchern 
aus dem „Reich" gelobt. Unfä l l e waren trotz 
des regen S t r a ß e n v e r k e h r s und de? te i lweise 
engen S t r a ß e n sehr selten. W i e gut die moder
nen, bei der Maschinenfabr ik v o n Steinfurt ge
bauten K ö n i g s b e r g e r M o t o r - und A n h ä n g e 
wagen waren, ze igen sowjetische W e r b e p r o 
spekte mit heut igen S t r a ß e n b i l d e r n aus unserm 
alten K ö n i g s b e r g . Immer noch s ind die nun schon 
mehr als 25 Jahre alten Fahrzeuge auf Bi lde rn 
der „ H u f e n " zu erkennen, wenn sie auch einige 
V e r ä n d e r u n g e n haben ü b e r sich ergehen lassen 
m ü s s e n . gn. 

Straßenbahnzüge auf dem Roßgärter Markt — Eine Aufnahme von Fritz Krauskopl aus den 
dreißiger Jahren. 

Nochmals: Die Königsberger Straßenbahnen 
Z u s c h r i f t e n a u s u n s e r e m L e s e r k r e i s 

Unse r Leser H a n s B r a u s e w e t t e r aus 
N e u ß , B ü t t g e r s t r a ß e 77, schreibt uns: 

„Se i t 1936 w a r ich i n K ö n i g s b e r g als Stra
ß e n b a h n f a h r e r t ä t i g . O b w o h l ich seit 1907 in 
K ö n i g s b e r g lebte, ist mi r v o n einer L i n i e 13 
nichts bekannt . Es gab da fü r aber eine L i n i e 1 
und eine L i n i e 1 ' (eine 1 mi t e inem Punkt) . D ie 
L i n i e 15 fuhr morgens bis 8 U h r und abends 
ab 21 U h r als L i n i e 3/15 v o n Ponar th-Ost ü b e r 
Hauptbahnhof, K a i s e r - W i l h e l m - P l a t z , Hufen bis 
Kuns takademie . T a g s ü b e r ve rkehr te die L i n i e 3 

v o m Hauptbahnhof bis Hammer , also von etwa 
7.30 U h r bis 21 Uhr . 

Schon als z w ö l f j ä h r i g e r Junge hatte ich S p a ß 
daran, w e n n die L i n i e 5 den S c h l o ß b e r g hinauf-
oder hinunterfuhr, ganz langsam. D ie 5 fuhr 
dann ab Schlachthof, W e i d e n d a m m , D o m s t r a ß e 
ü b e r die S c h m i e d e b r ü c k e den S c h l o ß b e r g hoch 
ü b e r den M ü n z p l a t z . W o h i n , w e i ß ich le ider 
nicht mehr. 

A l s ich dann 1936 selbst S t r a ß e n b a h n f a h r e r 
wurde , verkehr te die L i n i e 5 v o m Schlachthof, 
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Diese Skizze gibt in großen Zügen einen Überblick über das Königsberger Straßenbahnnetz. 
Die Fahrstrecken der einzelnen Linien änderten sich im Laute der Jahrzehnte. Vermerkt sind 
hier die Endstationen der Linien, wie sie i m J a h r e 1 9 40 bestanden. Die Nummern der 
damaligen Linien liefen durchgehend von 1 bis 12, im weiteren Sprung folgten 15 und 25. Die 
Endstation der letztgenannten war Grünhoffer Weg (Samitter Allee). Die 25 kreiste nach ver
schlungenem Weg um die Böise. Die Straßen, die die einzelnen Linien durchfuhren, können auf 
dieser kleinen Skizze nicht angedeutet werden Am Hauptbahnhof begannen fünf Linien (1, 2, 

3, 4, 11); hinzu kam die nach Ponarth-West führende 15. 

Den Verkehr zu den Hafenbecken besorgten Bus-Linien. An den meisten Endstationen der 
Straßenbahn hatten die Fahrgäste Anschluß auf Bussen zu entfernteren Vororten wie Neuen

dorf, Liep, Quednau, Charlottenburg. 

Unter -Haberberg , K a i s e r - W ü h e l m - P l a t z , S te in
dammer Berg rechts h ine in in die P o s t s t r a ß e , 
Opernhaus , Tragheim, W r a n g e l s t r a ß e , Samitter 
A l l e e bis Endstat ion Ba l l i e th . 

Ich habe die L in i e 5 noch gut in Er innerung, 
w e i l sie bei uns S t r a ß e n b a h n f a h r e r n nicht sehr 
beliebt war W e n n w i r damals näml ich den 
Steindammer Berg hinauf fuhren, m u ß t e n w i r 
oben an der Abb iegung zur P o s t s t r a ß e die W e i 
che nach rechts stellen. Unsere Weichenste l ler , 
z iemlich schwer und u n g e f ä h r e inen M e t e r lang, 
hingen näml ich d r a u ß e n vor dem Fenster an 
der Vorderp la t t fo rm. M a n m u ß t e also das Fen
ster vorn au f r e ißen , mit der l i nken Hartd die 
Fahrkurbe l hal ten und dann die Weichen mit 
der rechten Hand stellen. Dieses erforderte v i e l 
Geschickl ichkei t . Normale rwe i se soll te ja hier 
ein Weichenste l le r stehen, aber besonders im 
W i n t e r war er selten da. Oft waren es auch 
S t a m m f a h r g ä s t e , die dieses A m t freundlicher
weise a u s ü b t e n . 

A b 1936 gab es die L in i en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9/10, 12 und 15. Bevor es die L in i e 8 v o n Po
nar th-West zum Krema to r ium gab, fuhr die L i 
nie 11 v o m K a i s e r - W i l h e l m - P l a t z nach Ponarth-
West . " 

F rau F r i d a R e s k e schreibt: 

„Auch ich habe den Spaziergang mitgemacht. 
Im Fa l l e der L in i e 5 erlaube ich mir etwas zu 
sagen. Diese L i n i e fuhr schon 1927 vom M ü n 
chenhofplatz ü b e r den Weidendamm, V i e h 
markt, Richtung Rosenau zum Schlachthof. M o r 
gens 5.30 U h r hatte sie h a u p t s ä c h l i c h die Her ren 
Fleischermeister als F a h r g ä s t e . Selbige m u ß t e n 
ja jeden T a g zum Einkauf . Es gab damals auch 
schon Meis te r , die mit einem flotten Pferdege
spann zum Schlachthof fuhren. Bei meiner Liebe 
zum o s t p r e u ß i s c h e n Edelpferd l ö s t e das bei mir 
immer eine hel le Freude aus." 

V e r d u n k e l u n g s b i r n e n in der Kr iegsze i t 

Schon öf ter haben w i r im O s t p r e u ß e n b l a t t 
A r t i k e l ü b e r dieses Thema gelesen. W o r a n mag 
es l iegen, d a ß diese B e i t r ä g e stets mit beson
derem Interesse aufgenommen wurden? H a b e n 
w i r in unseren S t r a ß e n b a h n e n nur Ve rkeh r smi t 
tel gesehen, die uns einst sicher und schnell an 
das g e w ü n s c h t e Z i e l brachten? W a s ist es, das 
uns auch heute noch so gern an unsere S t r a ß e n 
bahnen z u r ü c k d e n k e n l äß t ? Schon ihr b l o ß e s 
V o r h a n d e n s e i n erschien uns damals in der H e i 
mat nie als eine S e l b s t v e r s t ä n d l i c h k e i t . 

W i r erfreuten uns an ihrer ä u ß e r e n Gesta l t : 
wucht ig und — in ihrem w e i ß e n K l e i d — ele
gant zugleich, warteten w i r auf sie an der Hal te 
stelle. In ihrem g e r ä u m i g e n Inneren nahmen 
w i r gern auf einer der b l i t zb lanken H o l z b ä n k e 
oder Einzels i tze Platz, die im W i n t e r von unten 
her woh l tuend e r w ä r m t waren . W e r denkt nicht 
gern daran zu rück wenn bei strengem Frost ihre 
brei ten Scheiben, mit E i sb lumen bedeckt, nur 
durch e in Guck loch die Sicht nach a u ß e n freiga
ben, das sich die F a h r g ä s t e durch Behauchen der 
Scheiben geschaffen hatten, und wenn ihre Rä
der k l i r r e n d ü b e r die ka l t en Schienen glit ten? 
W e n n der W a g e n f ü h r e r v o r n mit hochgeschla
genem K r a g e n , heruntergelassenen O h f e h k l a p -

über den Pregel führten Klappbrücken, die zu 
bestimmten Zeiten geöffnet wurden, um Schiffe 
mit hochragenden Masten durchzulassen Daher 
konnte kein durchgehender Fahrdraht über die 
Brücken gespannt werden, und die Straßenbah
nen mußten mit aufgespeicherter Kraft diese 
kurze Strecke überwinden, wie auf diesem Bilde 
die „3" auf dem Wege zum Hauptbahnhof über 
die Grüne Brücke. Aufn.: Schöning 

pen und mit bereiftem Schnurrbart die K u r b e l n 
drehte? 

In der Kr iegsze i t boten unsere S t r a ß e n b a h 
nen infolge der angeordneten V e r d u n k e l u n g 
e in anderes B i l d : ihre sonst so hel len, g r o ß e n 
Scheiben waren durch schwarze V o r h ä n g e zuge
deckt, v o r n und hinten mit b l äu l i che r Farbe 
ü b e r s t r i c h e n , und die schwarzen Ve rdunke lungs 
b i rnen i m Wagen inne ren l i e ß e n nur einen s p ä r 
l ichen Lichtschimmer nach a u ß e n dr ingen. N a 
tür l i ch w a r auch die A u ß e n b e l e u c h t u n g auf e in 
M i n d e s t m a ß b e s c h r ä n k t : so schlichen unsere 
S t r a ß e n b a h n e n am A b e n d wie Gespenster leise 
ü b e r die s c h n e e u m s ä u m t e n Schienen, gleichsam 
eine V o r a h n u n g dessen, was an L e i d und U n 
he i l noch ü b e r unsere Vaters tadt hereinbrechen 
sollte. So haben w i r sie zuletzt gesehen A b e r in 
unserer Er innerung leben sie fort als ein Stück 
Heimat , das w i r nie vergessen werden. 

H e l m u t S c h e i b e r t 

M i t der Verö i fenLl ichung dieser Lese izusdu i f -
ten beenden w i r die E r ö r t e r u n g e n ü b e r die Kö
nigsberger S t r a ß e n b a h n e n . 
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DIE K A R T E I DES HEIM A T KREISES B R A U C H T DEINE A N S C H R I F T 
M E L D E A U C H J E D E N W O H N U N G S W E C H S E L 

Bei allen Schreiben an die Landsmannschaft immer die l e t z t e Heimatanschrift angeben: 

2i. Apri l . Goldap, Kreistreffen in Heidelberg. 
30. April/1 Mai, Insterburg-Stadt und -Land, Tref

fen für die im s ü d d e u t s c h e n Raum a n s ä s s i g e n 
Insterburger in Stuttgart-Degerloch. Vereins
heim Stuttgarter Turnerbund, J a h n s t r a ß e am 
Fernsehturm. 

21. /22. Mai. S c h l o ß b e r g . Hauptkreistreffen In Win
sen/Luhe. 

22. Mai, Osterode, Kreistreffen in Hamburg. 
11./12. Juni, Angerburg, Hauptkreislreffen in Roten

burg/Hannover. 
18./19. Juni, Gumbinnen, Kreistreffen in Bielefeld. 
18./19. Juni, Insterburg-Stadt und -Land, Jahres-

haupttreffen in Krefeld. 
1. —3. Juli , Neidenburg, Kreistreffen in Düsse ldorf . 
2. /3. Juli, K ö n i g s b e r g - S t a d t , Kreistreffen in D ü s s e l 

dorf. 
17. Juli , Sensburg, Kreistreffen in Remscheid. 
17. Juli . Ebenrode, Kreistreffen in Essen-Steele. 
23. /24. Juli , Rastenburg, Haupttreffen in Wesel. 
30. /31. Juli , Lyck, Jahrestreffen in Hagen (Westfalen). 
31. Juli. Labiau, Hauptkreistreffen in Hamburg. 

M e n s a - G a s t s t ä t t e n . 
13. August, Mohrungen, Kreistreffen in Hamburg. 
14. August Memel-Stadt und -Land, Heydekrug, 

Pogegen. Haupttreffen in Hannover-Limmer. 
Kurhaus Limmerbrunnen. 

20. /21. August, Lotzen, Haupttreffen in N e u m ü n s t e r . 
21. August, Angerapp, Kreistreffen in Hannover. 
21. August, Johannisburg, Kreistreffen in Hannover-

Limmerbrunnen. 
27. /28. August, Pr.-Eylau, Haupttreffen in Verden 

an der Aller. 
28. August. Ebenrode. Kreistreffen in Ahrensburg 

(Holstein). 
28. August. Insterburg-Stadt- und -Land, Treffen 

für die im norddeutschen Raum a n s ä s s i g e n 
Insterburger in Hannover. 

28. August, Wehlau, Hauptkreistreffen in Hamburg. 
Haus des Sports. 

273. September. Neidenburg. Haupttreffen in Bo
chum. 

4. September. Elchniederung, Kreistreffen in Wup
pertal. 

4. September, Johannisburg, Kreistreffen in Dort
mund. 

4. September, Lotzen, Kreistreffen in G ö t t i n g e n . 
4. September Osterode, Kreistreffen in Osterode. 
4. September, S c h l o ß b e r g , Kreistreffen in G ö t t i n 

gen. 
4. September, Tilsit-Stadt und Tilsit-Ragnit, Kreis

treffen in Wuppertal. 
10./Ii. September, Goldap, Jahreshaupttrefffen In 

Stade. 
10. /II. September, Treuburg, Kreistreffen in Op

laden. 
11. September, Johannisburg, Haupttreffen in Ham

burg, M e n s a - G a s t s t ä t t e n . 
11. September, Braunsberg, Kreistreffen in M ü n s t e r . 
11. September, Tilsit-Ragnit, Patenschaftstreffen 

Thappen in S c h ö n b e r g , Kreis P l ö n . 
18. September, Ebenrode, Kreistreffen In Hannover. 
18. September, Hellsberg, Kreistreffen in K ö l n . 
25. September, Gumbinnen, Kreistreffen in Stuttgart. 
25. September, Memel-Stadt und -Land, Heydekrug, 

Pogegen, Haupttreffen in Hamburg, Planten un 
Blomen, J u n g i u s s t r a ß e . 

1/2. Oktober, Angerapp, Haupttreffen in Mettmann. 
2. Oktpber, Mohrungen, Kreistreffen in M ü l h e i m 

an der Ruhr. 
1. Oktober, Osterode, Kreistreffen in Herne. 

8./9. Oktober, Allenstein-Stadt und -Land, Haupt
treffen in Gelsenkirchen. 

9. Oktober, Elchniederung, Kreistreffen in N ü r n 
berg. 

9. Oktober, Tilsit-Stadt und Tilsit-Ragnit, Kreis
treffen in N ü r n b e r g . 

16. Oktober, Angerapp, Kreistreffen in Stuttgart. 

Braunsberg 
Stadtbaumeister a. D. Eugen Maecklenburg-

Mehlsack 80 Jahre 
In geistiger und humorvoller Frische kann der 

ehemalige Stadtbaumeister von Mehlsack, Herr 
Eugen Maecklenburg, M ö n c h e n g l a d b a c h - H a r d t , R ö 
merkuppe 31, seinen 80. Geburtstag feiern. 

Die Kreisgemeinschaft Braunsberg h ä l t es für 
ihre ehrenvolle Pflicht, an dieser Stelle dem ver
dienten Beamten zu seinem Geburtstage zu gratu
lieren. 

Nahezu 20 Jahre hat Herr Maecklenburg als Stadt
baumeister in Mehlsack gewirkt. Aus der F ü l l e sei
nes beruflichen Lebens und seiner Erfolge seien 
nur die bedeutendsten e r w ä h n t : Bau der Gas-, 
Wasser- und E l e k t r i z i t ä t s w e r k e , der K l ä r a n l a g e , der 
Kanalisation, S t r a ß e n b e l e u c h t u n g und Verkabelung 
des Ortsnetzes, S t r a ß e n - und Wohnungsbau, Schul
bauten und Bauten für den Erholungsbetrieb. Wei
tere weittragende Planungen fanden am 10. 2. 1945 
durch die Vertreibung ein schmerzvolles Ende. Nach 
einer abenteuerlichen Flucht ü b e r das vereiste Haff 
auf die Nehrung, ü b e r Danzig und L ü b e c k gelangte 
die Familie Maecklenburg nach W ü s t e r . 1955 starb 
die Frau des Jubilars, an der die Strapazen der 
Flucht nicht spurlos v o r ü b e r g e g a n g e n waren. 

Nach der Vertreibung schuf Herr Maecklenburg 
eine Adressenkartei der Mehlsacker und f ü h r t e 
viele Familien zusammen. 1956 gab er das Buch 
„Chronik der Stadt Mehlsack" heraus und 1963 
stellte er einen Bildband mit ü b e r 100 Fotos Mehl
sacks zusammen. E r organisierte Mehlsacker Tref
fen in K ö l n , M ü n s t e r und Düsse ldor f . F ü r den 
Lastenausgleich f ü h r t e er viele W e r t s c h ä t z u n g e n 
und Gutachten durch. Bei R e n t e n a n t r ä g e n half er 
mit Wohnorts- und Arbeitsbescheinigungen. 

Der Jubilar ist auch heute noch rege tät ig . Neben 
zahlreichen Vereinsverpflichtungen ist er Beirat 
im K r e i s a u s s c h u ß der Kreisgemeinschaft Brauns
berg und Ehren- und Vorstandsmitglied der Lands
mannschaft O s t p r e u ß e n in M ö n c h e n g l a d b a c h . 

Zwar ist vom Lebenswerk unseres verdienten J u 
bilars in Mehlsack nur ein T r ü m m e r h a u f e n mit 
verwilderten S t r a ß e n ü b r i g g e b l i e b e n ; von ihm er
richtete Baudenkmale liegen in Schutt und Asche. 
Eines aber ist diesem e r f ü l l t e n Leben geblieben: 
Das B e w u ß t s e i n treu getaner Pflacht. 

Aloys Radau. Kreisvertreter 

Fischhausen 
Seestadt Pillau 

Auch in diesem Jahre will unsere Patenstadt 
E c k e r n f ö r d e Kindern von ehemaligen Pillauern 
einen kostenlosen Aufenthalt an der See g e w ä h r e n , 
und zwar vom 29. Juli bis 18. August. F ü r den Fe
rienaufenthalt kommen nur Kinder im Alter von 
10 bis 15 Jahren in Frage, die bisher an keinem E r 
holungsaufenthalt teilgenommen haben. Meldung 
mit Vorname und Alter des Kindes bitte ich sofort, 
s p ä t e s t e n s aber bis 10. Mai, zu richten an Fritz Göll , 
233 Eckernförde , Diestelkamp 17. 

E . F . Kaffke 
2067 Reinbek, K a m p s t r a ß e 45 

Goldap 
Treffen in Heidelberg 

Alle Goldaper aus dem s ü d w e s t d e u t s c h e n Raum 
treffen sich am Sonntag, dem 24. Apri l in Heidel
berg, G a s t s t ä t t e S c h ü t z e n h a u s , oberhalb des Schlos
ses. Hiermit e r f ü l l e n wir den oft vorgetragenen 
Wunsch nach einem Treffen in diesem Raum und 
bitten um sehr rege Beteiligung. Das Lokal ist ab 
10 Uhr g e ö f f n e t . Bei dieser Gelegenheit zeigen wir 
Farbdias, die uns die Landsmannschaft O s t p r e u ß e n 
fTeondhcherweise mar Verfttgwng gesteift hat. Es 

ist ein Bildbericht ü b e r eine Reise in die Heimat 
im Jahre 1965. Auf ein frohes Wiedersehen in Hei
delberg! 

D r . T o f f e r t , Kreisvertreter 
4 Düsse ldorf , W a l l s t r a ß e 30 

Gumbinnen 
Heimatbrief 

Die bisher von Herrn Pfarrer Moritz für den Ver
sand des Briefes geleistete Arbeit wird nunmehr 
von Herrn Fritz Schacknies, 48 Sennestadt, Lessing
weg 1, w e i t e r g e f ü h r t . Die Leser werden gebeten, 
in Zukunft alle für die Herausgabe des Briefes ge
leisteten Zuwendungen an nachstehendes Postscheck
konto zu ü b e r w e i s e n : Fritz Schacknies, Sonder
konto, 4816 Sennestadt; Konto-Nr. 1817 51 Postscheck
amt Hannover. 

Der n ä c h s t e Brief erscheint noch in diesem Monat. 
Kunlze, Kreisvertreter 

Königsberg-Stadt 
Treffen der Stadtverwaltung 

Alle ehemaligen A n g e h ö r i g e n der Verwaltung der 
Stadt K ö n i g s b e r g und der s täd t i s chen Betriebe so
wie deren Hinterbliebene sind aufgerufen. , 

am 30. Apri l ab 16 Uhr 
an einem Treffen im Mercatorzimmer der Schlegel
betriebe in Duisburg, K ö n i g s t r a ß e 64 (vom Haupt
bahnhof Duisburg In fünf Minuten zu erreichen) 
teilzunehmen. Es laden hierzu in heimatlicher Ver
bundenheit ein 
Werner M ü n k , Duisburg Walter Kolbe, Biedenkopf 

Asco-Treffen 
Beim Bundestreffen in D ü s s e l d o r f finden die A n 

g e h ö r i g e n des Asco in der Halle für K ö n i g s b e r g e r 
Vereinigungen unter den Sportvereinen einen Asco-
Tlsch. 

A n l ä ß l i c h der deutschen Leichtathletikmeister
schaften in Hannover (4. August bis 7. August) findet 
das Jahreshaupttreffen des Asco am 6. August in 
Hannover, Gildehaus, Ä g i d i e n p l a t z , statt. Das Busch
zimmer ist für 35 Personen reserviert. 

K a r t e n w ü n s c h e für die Meisterschaften sind recht-
zeltig bekanntzugeben. Im Vorverkauf soll eine ge
schlossene T r i b ü n e n r e i h e in der N ä h e des Ziels 
beschafft werden. A m 5. August finden W e t t k ä m p f e 
der Jung- und Altaktiven bei den Traditionswett
k ä m p f e n auf der Mehrkampfanlage neben dem 
Stadion statt. Abends Kameradschaftsabend der 
ganzen deutschen Leichtathletik im Ratskellersaal, 
K a r m a r s c h s t r a ß e . 

Die Traditionsgemeinschaft hat sehr preiswerte 
G e m e i n s c h a f t u n t e r k ü n f t e beschafft: Jugendliche 
kommen in der Jugendherberge unter, Frauen (15 
bis 20) im Institut für L e i b e s ü b u n g e n , M ä n n e r im 
Haus für Naturfreunde, Habighorstweg 2, S t r a ß e n 
bahnhaltestelle S p a n n h a g e n s t r a ß e . Anmeldungen 
f ü r die Quartiere an Mittelschullehrer Berthold 
Frost. 3 Hannover, A l b e r t - N i e m a n n - S t r a ß e 1. Bis 
zu neun Privatquartiere stellen Kameraden zur 
V e r f ü g u n g . Vermittlung durch Hans Schemoniek. 
Hotel- oder Fremdenheim-Unterkunft nur durchs 
Verkehrsamt, L u i s e n s t r a ß e . 

dann im Einsatz auf verschiedenen K r i e g s s c h a u p l ä t 
zen mit B e f ö r d e r u n g e n zum Oberschirrmeister und 
L A m T t - J a n u a r 1920 begann seine Ausbildung bei 
der Deutschen Reichsbahn auf dem Hauptbahnhof 
in Allenstein. Von 1927 bis 1937 war er Dienstvoi-
steher des Bahnhofs Passenheim, a n g i e ß e n d zwei 
Jahre Bahnhofsvorsteher in N o r k l t

f

t e

D

n ' h l I K ^ e l o b e r -
sterburg. und von 1939 bis zur Vertreibung Ober 
bahnhofsvorsteher in Gerdauen. . . _. 

Familie Riedel, zu der noch eine Tochter und 
zwei S ö h n e g e h ö r t e n (ein Sohn war bereits 1942 
als O b e r f ä h n r i c h gefallen) fand sich nach der^Flucm 
a l l m ä h l i c h in Mecklenburg wieder 2 U s a ™ m £ ? -

Seit 1955 wohnt K a r l Riedel mit seiner Frau in 
einem Eigenheim in M ü l h e i m (Ruhr). Trotz erheb
licher B e e i n t r ä c h t i g u n g seiner Sehkraft nach zwei
maliger Star-Operation nimmt er regen A n 
teil an unserer Heimatarbeit. Die Kreisgemein-
schaft Orteisburg gratuliert K a r l R 1 ^ e l recht herz
lich zum 85. Geburtstage und w ü n s c h t ihm oesuna 
heit und p e r s ö n l i c h e s Wohlergehen. 

Max Brenk. Kreisvertreter 
328 Bad Pyrmont, Postfach 120 

Pr.-Eylau 
Fritz S c h r ö d e r 78 Jahre 

A m 27. März dieses Jahres beging unser l a n g j ä h 
riges K r e i s a u s s c h u ß m i t g l i e d , Fritz Schoder, 24 L ü 
beck Artlenburger S t r a ß e 31, seinen 78. Geburtstag. 
Bereits in der Heimat stand der Jubilar im ö f f e n t 
lichen Leben. E r war B ü r g e r m e i s t e r der Gemeinae 
Schrombehnen, sowie Amtsvorsteher des Bezirkes 
M ü h l h a u s e n . Bei der G r ü n d u n g der Kreisgemein
schaft Pr.-Eylau stellte er sich sogleich der lanas-
mannschaftlichen Arbeit zur V e r f ü g u n g und wurde 
in den K r e i s a u s s c h u ß g e w ä h l t . Die Kreisgemein
schaft Pr. -Eylau m ö c h t e Herrn S c h r ö d e r an dieser 
Stelle nachträg l i ch die herzlichsten G l ü c k w ü n s c h e 
aussprechen und für seine treue und rege Mitar
beit innerhalb der Kreisgemeinschaft aufrichtig 
danken. Wir w ü n s c h e n ihm für die weiteren L e 
bensjahre beste Gesundheit. 

Pr. -Eylau — Jugendkreis 
Hiermit m ö c h t e Ich nochmals auf unsere erfolg

reichen Treffen unseres Jugendkreises hinweisen. 
Es wird auch in diesem Jahre stattfinden und zwar 
vom 11. bis 19. Juni in dem Heim „ S a c h s e n h a i n " 
unseres Patenkreises Verden, wozu ich alle kreis
a n g e h ö r i g e n Jugendlichen im Alter von 16 bis 30 
Jahren sehr herzlich einlade. 

Durch V o r t r ä g e ü b e r unsere Heimat und politische 
Gegenwartsfragen wollen wir uns in Aussprachen 
mit den Aufgaben der Vertriebenen Jugend in heu
tiger Zeit vertraut machen. D a r ü b e r hinaus werden 
L i c h t b i l d e r v o r t r ä g e , Sport. Gesang, Heimabende, so
wie Wanderungen, Besichtigungen und ein Aus
flug mit, Bus (Ziel wird noch festgelegt) die Tage 
des Treffens sehr abwechslungsreich gestalten und 
uns, wie auch in den Vorjahren, zm einer frohen 
Heimatgemeinschaft verbinden. 

Ich bitte, schon jetzt den Termin 11. bis 19. Juni 
in die Urlaubszeit einzuplanen und die Anmeldun
gen — z u n ä c h s t unverbindlich — recht bald an den 
Unterzeichneten oder an Karin Borz, 23 Kie l , Hage
b u t t e n s t r a ß e 74, zu senden. Hierbei bitte ich anzu
geben: Geburtsdatum. Beruf. Heimatwohnort, jet
zige Anschrift; von nicht v o l l j ä h r i g e n Teilnehmern 
ist die E i n w i l l i g u n g s e r k l ä r u n g des Erziehungsbe
rechtigten b e i z u f ü g e n . Unterkunft, Verpflegung und 
Bahnfahrt — auch f ü r Berliner Jugendliche — sind 
frei bzw. werden ersetzt; lediglich ein Unkosten
beitrag von 20,— D M je Teilnehmer ist zu entrich
ten, der jedoch auf Antrag auch erlassen werden 
ksnn. 

Ich weise noch darauf hin, d a ß für die Teilnahme 
an unserem Jugendtreffen nur 4 Urlaubstage be-

Neidenburg 
B u c h h ä n d l e r Albert Bormann, Neidenburg t 

Baumeister Adolf Hoppe, Neidenburg t 
Bauer Albert Merkisch, Muschaken t 

Der Tod h ä l t in letzter Zeit unter unseren Lands
leuten und Mitarbeitern reiche Ernte. 

So verstarb in Essen nach einem langen Leiden 
und Krankenlager der B u c h h ä n d l e r Albert B o r -
m a n n aus Neidenburg am 2. Apr i l im Alter von 
65 Jahren. Nicht nur aus unserer Neidenburger Zeit 
war er uns bekannt, er war stets ein liebwerter 
Mitarbeiter als stellvertretender Stadtvertreter der 
Stadt Neidenburg seit der Vertreibung. Als stell
vertretender Obmann für den Bezirk 5 Neidenburg 
half er Landsleuten, wo er nur konnte. So wie er 
in der Heimat in seinen E h r e n ä m t e r n bestrebt war, 
immer zu vermitteln, so hielt er es auch bis zuletzt, 
auch wenn er seinen Lebensunterhalt schwer durch 
berufsfremde Arbeit verdienen m u ß t e . 

A m 1. Apr i l wurde Adolf H o p p e im Alter von 
82 Jahren in Hamburg-Harburg zur letzten Ruhe 
gebettet. E r entschlief am 29. März in Geesthacht, 
wo er seinen Lebensabend bei seinem Sohn ver
brachte. Das Industriewesen und die B a u t ä t i g k e i t 
in Stadt und Kreis Neidenburg, ja weit ü b e r die 
Kreisgrenze hinaus ist von Adolf Hoppe stark be
einf lußt und g e f ö r d e r t worden. So geht auch mit 
ihm ein Stück Heimatgeschichte in die Ewigkeit. 
Seine Lebenserfahrung und damit Hilfe gab er nach 
der Vertreibung seinen Landsleuten als Mitglied der 
b e r u f s s t ä n d i g e n Organisation weiter und legte mit 
das Fundament für die jetzige Organisation unserer 
Gemeinschaft. 

In Eschede, Kreis Celle verstarb am 31. März 1966 
im Alter von 82 Jahren Albert M e r k i s c h , Bauer 
aus Muschaken. In der Heimat hat er wohl alle 
E h r e n ä m t e r bekleidet, die ein Mann mit allgemei
nem Vertrauen nur ü b e r t r a g e n erhalten kann. Auch 
das Amt eines Hegeringleiters bekleidete er in 
voller Verantwortung. Nach der Vertreibung stellte 
er sich als Mitarbeiter für seine Heimat sofort zur 
V e r f ü g u n g und war Mitglied des Kreistages, bis ihn 
Krankheit zur Niederlegung zwang. 

Den Verstorbenen danken wir. Sie sind Geschichte 
unserer Heimat geworden. 

Wahl 
F ü r den verstorbenen stellvertretenden Obmann 

des Bezirkes 5 der Stadt Neidenburg, Albert Bor
mann ist ein Nachfolger zu w ä h l e n . Die B e v ö l k e 
rung des Bezirkes 5. d. i. Deutsche S t r a ß e ab Markt 
mit allen N e b e n s t r a ß e n bis Walzenschuppen, einschl. 
K ö l n e r S t r a ß e bis zur alten M ü h l e hinter den 
S c h l o ß t e i c h a n l a g e n , jedoch unter A u s s c h l u ß der 
B i s m a r c k s t r a ß e wird aufgefordert, V o r s c h l ä g e bis 
zum 25. Apri l an den Unterzeichneten einzureichen. 
Postkarte mit dem Namen und der Anschrift des 
Vorzuschlagenden und genauem Absender g e n ü g t . 
Die eingegangenen V o r s c h l ä g e werden a n s c h l i e ß e n d 
zur Wahl gestellt. 

Gemeinde Kurkau 
Der s. Z. g e w ä h l t e stellv. Gemeindevertrauens

mann für Kurkau, Ulrich Samulowitz, hat sein Amt 
zur V e r f ü g u n g gestellt. Daher ist eine Neuwahl 
erforderlich. W a h l v o r s c h l ä g e ehemaliger Bewohner 
von Kurkau sind bis zum 25. Apr i l an den Unter
zeichneten einzureichen. 

Ein Vorschlag liegt bereits vor: Helmut Lissy, 
jetzt Bochum. Gehen weitere V o r s c h l ä g e nicht ein, 
so ist Helmut Lissy g e w ä h l t . Bei Vorliegen mehrerer 
V o r s c h l ä g e wird eine Wahl ausgeschrieben. 

Wagner, Kreisvertreter 
83 Landshut, Postfach 502 

Ortelsburg 
Oberbahnhofsvorstchrr Karl Kicrirl-Passenhcim 

85 Jahre 
A m 18. Apr i l begeht Oberbahnhofsvorsteher i. R. 

Kar l Riedel in M ü l h e i m (Ruhr), Ludwig-Bender-
S t r a ß e 15, seinen 85. Geburtstag. 

K a r l Riedel wurde in Wartenburg, Kreis Allen
stein, geboren, ging dort zur Schule und trat an
s c h l i e ß e n d ln das v ä t e r l i c h e Geschalt ein, um das 
Glasereihandwerk zu erlernen. Im Oktober 1901 
wurde er Soldat beim Artillerie-Regiment Nr. 2 in 
Pillau, bei dem er sich dann zu weiterer Dienstzeit 
verpflichtete. 

A m 2. Apri l 1913 heiratete er die jüngste Todrtei 
des Fleischermeisters Adolf Wenk in Königsberg. 
Bei Beginn des Ersten Weltkrieges war Riedel 
Schirrmeister im Artilleriedepot in K ö n i g s b e r g , 

r 5MINUTEN 

Ihre vierte deutsche Hallenmeisterschaft gewann 
Jutta Olbrisch (26), Heidelberg/Bremen, bei den 
deutschen Meisterschaften Im Dortmunder Hallen
bad. Im 100-m-Kraulen siegte sie in 1:04,7 Min . und 
placierte sich a u ß e r d e m im 1 0 0 - m - R ü c k e n s c h w i m m e n 
in 1:16,0 Min . als Dritte. Bei den Springmeister
schaften konnte sich der o s t p r e u ß i s c h e Altmeister 
Hermann Bahrendt-Rheydt im Turmspringen auf 
Platz drei in die Siegerlisten eintragen lassen. 

Nach dem 28. Spieltag in der F u ß b a l l b u n d e s l i g a 
stehen die Mannschaften mit o s t p r e u ß i s c h e n Spie
lern nicht u n g ü n s t i g in der Tabelle, keine als aus
gesprochener Meisterschaftsfavor.it, aber auch nicht 
a b s t i e g s g e f ä h r d e t . Bayern M ü n c h e n mit K a p i t ä n 
Werner Olk-Osterode, der einige Spiele wegen Ver
letzung ausgesetzt hatte, steht nach dem letzten 
2:2 gegen N ü r n b e r g auf Platz zwei am g ü n s t i g s t e n , 
der Hamburger SV mit J ü r g e n Kurbjuhn-Tils i t 
nach einem 0:0 gegen Hannover 96 auf Platz 9, die 
Braunschweiger Eintracht nach dem 1:1 in M ü n c h e n 
gegen 1860 auf Platz 10, w ä h r e n d Eintracht Frank
furt nach den letzten Spielen ohne den Allensteiner 
Dieter Stinka Platz 8 einnimmt. K ö l n mit dem der
zeitigen Nationalspieler Wolfgang Weber-Pommern 
steht an vierter Stelle und Hannover 96 jetzt ohne 
den gesperrten ostdeutschen Spieler Bodo Fuchs 
und den L i n k s a u ß e n Bandura-Schlesien auf Platz 13. 

Der K ö n i g s b e r g e r F u ß b a l l t r a i n e r Kurt Krause 
(50), vor dem Krieg erfolgreicher R e p r ä s e n t a t i v e r 
des VfB K ö n i g s b e r g , s p ä t e r mit seinem jetzigen 
Trainerkollegen Kurt Baluses (Offenbacher Kickers) 
beim Itzehoer SV als Spieler, dann f ü n f Jahre als 
Trainer sehr erfolgreich bei Altona 93, unterschrieb 
jetzt bei seinem Verein St. P a u ü Hamburg, an der 
Spitze der Regionalliga Nord und A n w ä r t e r für 
die Bundesliga, einen Trainervertrag für ein wei
teres Jahr. St. Pauli leistete sich dann sofort einen 
Ausrutscher und verlor gegen die a b s t i e g s g e f ä h r 
dete Mannschaft von Kiel-Friedrichsort mit 2:4. 

Der K ö n i g s b e r g e r Motorradrennfahrer Hans-Ge
org Anscheidt, der in den Vorjahren mit einer 50-
rcm-Kreidler-Maschine Rekorde fuhr und jetzt f ü r 
eine japanische Firma fährt , will trotzdem auch 
u n t e r r f e h S m e n r " M a S C h i n e n w i e d e r Rekordversuche 

Der sehr erfolgreiche Hindernisjockey Walter K a r -
del aus Danzig vollendete sein 65. Lebensjahr 
Kardel verzeichnete insgesamt 187 Siege und tat 
seit 1956 als Trainer tä t ig . 

Der ostdeutsche Eishot k e y t o r s c h ü t z e n k ö n i e G u 
stav Hanig (21), in der Eishockeyhochburs F ü s s e n 
und bei der Weltmeisterschaft mit dem ersten 
Platz in der Gruppe B f ü r Deutschland besonders 
erfolgreich, will jetzt nach seinem Bundeswehr
dienst in Mannheim Volkswirtschaft studieren und 
für den dortigen Bundesliga-Eisclub spielen F ü s s e n 
will diesen hervorragenden Spieler nicht für Mann
heim freigeben. T T M M 

Vor den deutschen Waldlaufmeisterschaften waren 
bei den Landesmeisterschaften die ostdeutschen 
L a n g s t r e c k e n l ä u f e r sehr erfolgreich. In Elmshorn 
brachte es der deutsche 10 OOO-m-Rekordmann i ! ,w 
Philipp Asco K ö n i g s b e r g / L ü b e c k wieder fert"? 
zuerst die k ü r z e r e Strecke und dann gleich an 
s c h l i e ß e n d die lange Strecke ü b e r 7200 m 2 le" 
Winnen. In Westfalen waren B o g a t z k i - W e s t p r e u ß e n 
und Machunze-Schlesien die Siecer in w £ i £ * 
de,r Sehlesier Girke und «uf d?? i .ngerfwSSJ 
auf Platz zwei der W a r t h e l ä n d e r Ida "'stanz 

Die deutsche Leichtathletlkgruppe in S ü d a f r i k a 
war bei den ersten Starts in Johannesburg 1 
Port Elizabeth recht erfolgreich Der I S t ä S f . J S ? 
Springer Ingomar Sieghardt ü b e r s p r a n g b e t a T S r Ä S 
Start 2.05 m und steigerte sich dann 1 
s ü d a f r i k a n i s c h e n Rekord auf 2.07 m J ü r « £ n « . I T 
L a b i a u / M e i ß e n h e i m , gewann das Spei-werfen" mit 

i i £ ' r ^ T ^ in L u d . 

N e u ! 
Folgende K a r t e n 1 : 100 000 haben wir 

neu auf Lager genommen: 
G r o ß b l a t t N r . 5 Umgebung Tils i t 

6 S c h l o ß b e r g - W i s c h w i l l 
13 Danz ig -Pu tz ig 
27 M a r i e n b u r g - P r . Stargard 
30 b Treuburg-Lyck 
42 M a r i e n w e r d e r - G r a u d e n z 
43 Dtsch-Eylau-Osterode-

G i l g e n b u r g 
45 Johannisburg-Gehlenburg-Kolno 

jedes Blat t 2,— D M 
K r e i s k a r t e n : 

G o l d a p 2,70 D M 
Bartenste in 2,60 D M 
E l b i n g 2 - 6 0 D M 

Lotzen 2,— D M 
Rosenberg 2,40 D M 
Samland 3,— D M 

O s t p r e u ß e n - K a r t e 
1 : 300 000 sechsfarbig 5,90 D M 

Buchversand des Kan t -Ver l ages 
H a m b u r g 13, Pa rka l l ee 86 

n ö t i g t werden, da in diese Woche der 17. Juni (Tag 
der Einheit) fä l l t . Sollte jemand nicht w ä h r e n d der 
ganzen Zeit an dem Treffen teilnehmen können 
so wird er gebeten, mitzuteilen, von welchem Tage 
ab mit seiner Teilnahme zu rechnen ist. 

A n die Eltern richte ich die herzliche Bitte, ihrer 
Kindern die Teilnahme an dieser Jugendwoche 
nahezulegen, da letzteren, wie mir ö f ter erklärt 
wurde diese Bekanntmachung gar nicht zur Kennt
nis gekommen ist. Ich hoffe auf recht rege Betei
ligung. 

Gerhard Doepner 
Kreisvertreter und Jugendobmann 
24 L ü b e c k - M o i s l i n g . K n u s p e r h ä u s c h e n 8 

Schloßberg (Pillkallen) 
Jugendfreizeitlager in Bad Pyrmont 

vom 24. bis 31. Jul i 
Wir verweisen auf unsere Bekanntmachungen in 

unserem letzten Heimatbrief und im Ostpreußen
blatt Folge 8 vom 19. Februar, Seite 12. 

Es sind noch einige P l ä t z e frei. Junge Schloß-
berger im Alter von 16 bis 25 Jahren, die in der 
Berufsausbildung, als Bundeswehrsoldaten oder als 
Studenten nicht zu Hause bei ihren Eltern woh
nen, lesen nicht immer unsere Bekanntmachungen. 
Wir bitten deshalb die Eltern, ihre S ö h n e und 
T ö c h t e r auf die ü b e r a u s g ü n s t i g e n Teilnahmebedin
gungen in dem s c h ö n e n Bad Pyrmont aufmerksarr, 
zu machen und baldigst ihre Teilnahme bei Fritz 
Schmidt, 313 L ü c h o w . Stettiner S t r a ß e 17, anzumel
den. 

Frankfurter Treffen f ä l l t aus 
Unser Kreistreffen am 14. Mai in Frankfurt am 

Main a n l ä ß l i c h der DLG-Ausste l lung m u ß leider 
wegen der G r o ß k u n d g e b u n g aller Vertriebenenver-
b ä n d e am 14. Mai in Bonn ausfallen. 

Dr. Erich Wallat-Willuhnen, Kreisvertreter 

WORT 
Das deutsche Spitzentrio im Hochsprung ist jetzt 

wieder v o l l s t ä n d i g , nachdem der schlesische 2,13-m-
Springer Gunter Spielvogel seine Verletzung unc 
Krankheit auskuriert hat. A u ß e r Schillkowski-Dan-
zig, dem deutschen Rekordhatler mit 2,14 m, dem 
Sehlesier Spielvogel mit 2,13 m und dem Sudeten
deutschen Sieghardt mit 2,11 m, ist auch noch Pete: 
Riebensahm, Braunsberg/Mainz, der 1961 den deut
schen Rekord mit 2,10 m hielt, in der deutscher 
Spitzengruppe. W. Gc. 

N e u e r V o r s t a n d des O D S 

Der e twa 2000 M i t g l i e d e r i n 45 Hochschul
gruppen z ä h l e n d e Ostpol i t i sche Deutsche Stu
dentenverband O D S hat auf seiner Jahres
tagung i n Bonn für das A m t s j a h r 1966/67 Her
bert S ä n g e r , H a m b u r g , zum Vorsi tzenden, Lut! 
Kr ieger , He ide lbe rg , zum stellvertretende:! 
Vors i t zenden und den l a n g j ä h r i g e n Vorsitzen
den G e o r g Gi sa r t -Bonn zum geschäftsführenden 
Vor s t andsmi tg l i ed g e w ä h l t . mid 

Ostdeutsche K u l t u r w e r t e s t ä r k e r nutzen 

Die v o n der Stif tung P r e u ß i s c h e r Kulturbesit: 
ve rwal te ten ostdeutschen Kul tu rwer te solle:i 
kün f t i g s t ä r k e r nutzbar gemacht werden. Das ist 
das Ergebnis e iner Aussprache , die zwischen 
Bundesver t r iebenenminis te r Dr . G r a d l und 
dem K u r a t o r der Stif tung, Hans -Georg W o r 
in i t , i n B e r l i n stattfand. G r a d l und Wormit be
zogen sich be i ihrer V e r e i n b a r u n g auf die ge 
setzliche Verpf l ich tung des Bundes und der Län
der, das Ku l tu rgu t der Ver t r i ebenen zu pfle 
gen und im B e w u ß t s e i n des ganzen deutschen 
V o l k e s lebendig zu erhal ten. Hui 

Gemeinden v e r k l a g e n d ä n i s c h e s Kirchen
min i s te r ium 

N e u n d ä n i s c h e Kirchengemeindevorstande ha 
ben gemeinsam das Kopenhagener Ministerium 
für kirchl iche Ange legenhe i t en wegen der Um 
bettung der i n ganz D ä n e m a r k verstreut be 
grabenen deutschen Kr iegs to ten verklagt. Be 
dieser Umbet tung , die g e m ä ß e inem Abkommer 
v o n 1962 erfolgt, so l l en d ie deutschen Kriegs 
toten gemeinsam auf e twa 30 g r o ß e n Ehren 
friedhofen beigesetzt werden. D ie Vertreter de 
Kirchengemeinden stehen jedoch auf den 
Mandpunk t , d a ß aussch l i eß l i ch sie das Rech 
hatten, ü b e r ihre F r i e d h ö f e zu bestimmen. 

C Kamerad, ich rufe Dich! 

ster. dem deutschen Altmeister " F ü r s t ^ u n r t *£L" 
indisponierten deutschen Meister Jaschek 

Bund ehemaliger Tilsiter Prinz-Aibrecht-Dragone 

müi™rs?'- . i U Vn , 1 9 - J u n i flndet in Hannover, Dorp 
link h -^ 1 \ J n

t

d e n . Hauptbahnhofs-Gaststatten. ober 
de« e h e m i i i ; « « , , 1 0 n e l l e Treffen aller Kamerader 
von P r e ^ ß p n n T ^ g o n e r - R e g i m « n t s Prinz Albred>-
™ ihren A n ^ i 1 - . N r - 1 s t a t t - A U e Kameradel 
™ ^ S n C , w h Ö r l K e n w e r d e n dazu eingeladen 
növe, H e ? r e ' h " ^ " 1 1 Kamerad Fritz Lorbach, 3 Han-

° v c i Herrenhausen, R ü g e n e r S t r a ß e 4. entgegen. 

B r u n o M a s u r a t h r 

2626 Hofgeismar, Marktstrsee • 
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Vet £ast von hüben 
V o n G e r t r u d P a p e n d i e k 

V o r mehr als v i e r z i g J a h r e n war Johanne 
K u l e n k a , e i n D o r f k i n d aus M a s u r e n , nach Kö
nigsberg u n d zu uns gekommen, v o n Zuhause 
ausgeruckt v o r dem b ö s a r t i g e n und gewalt
t ä t i g e n St iefvater . 

„L i ebe r b e i fremde Leute i n Diens t" , hatte sie 
gesagt, „a l s dies U n h e i l noch l ä n g e r aushal ten * 

Sie w a r w o h l ü b e r z e u g t davon , d a ß sie es 
bei uns gut haben m ü ß t e , g e w ö h n t e sich rasch 
e in u n d sch loß sich mi t a l l en K r ä f t e n ihres herz
haften W e s e n s an den fremden, s t ä d t i s c h e n 
Haushal t u n d d a r ü b e r h inaus noch p e r s ö n l i c h 
an mich — dieses, w i e d ie F o l g e zeigte auf 
Lebenszeit . 

Es gab g r o ß e n K u m m e r , als sie sich nach drei 
Jahren v o n uns trennte, um zu heiraten Ein 
dauerhaftes G l ü c k w a r ih r nicht beschieden das 
hatte sie v o r h e r g e w u ß t . V o r langen Jahren 
schon hatte i h r dahe im eine Z igeune r in die 
H a n d l i n i e n gedeutet : „ D a s Los, das deine M u t 
ter t r äg t , ist auch d i r best immt." 

Sie v e r l o r i h r en M a n n nach k u r z e m Ehestand, 
schlug sich wacker durch v i e r J ah re W i t w e n 
schaft und heira te te dann e inen sehr v i e l ä l t e r e n 
M a n n , der g le ichfal ls v e r w i t w e t war . S ie w o h n 
ten in der K r u m m e n G r u b e i m Löben ich t , sie 
war nun sozusagen e ine S t ä d t i s c h e geworden 
und t rug den dr i t ten N a m e n . F ü r mich b l ieb 
sie immer d ie H a n n e K u l e n k a aus dem Dort 
bei Lyck . 

Die be iden hat ten ke ine K i n d e r u n d nahmen 
im vor le tz ten K r i e g s j a h r e inen va ter losen , k a u m 
dem S ä u g l i n g s a l t e r entwachsenen Jungen in 
Pflege mit dem W i l l e n , i h n g r o ß z u z i e h e n . 

In e iner Nach t u m Ende A u g u s t s tand H a n n e 
K u l e n k a auf der H o l z b r ü c k e , das Jungchen an 
die Brust g e d r ü c k t , d ie Handtasche als e inz ige 
Habe am A r m . Das Eckhaus an der K r u m m e n 
Grube hatte e inen Vo l l t r e f f e r abbekommen, das 
Tageblat t g e g e n ü b e r brannte u n d der ganze he i 
mische L ö b e n i c h t , d ie Al t s t ad t u n d der Fisch
markt, der Kneiphof , der D o m und das Schloß . 
Die H o l z b r ü c k e war eine Insel im lobenden 
Feuermeer . 

In den mehr als z w a n z i g Jah ren zwischen 
damals und heute setzte sich das Leben dieser 
Menschen dennoch auf die ihnen g e m ä ß e W e i s e 
fort. S ie wa ren dem U n h e i l ent ronnen und wur 
den wei tab in eine fremde G e g e n d verschlagen, 
aber sie kamen wieder aufs Land . Es gab mit 
der Zei t e inen e igenen Hauss tand, e in S tückchen 
Acker und e in b i ß c h e n Gar ten , Pla tz für e in 
paar H ü h n e r und eine selbstgezimmerte Laube. 

Das Jungchen hatten sie gehenlassen, als es 
flügge war . Der heute V i e r u n d z w a n z i g j ä h r i g e 
fährt zur See als Erster Off iz ier bei der bundes
deutschen Hande l smar ine . So geht es, w e n n solch 
ein winz iges S t ü c k c h e n Leben rechtzei t ig i n die 
richtigen H ä n d e kommt. 

Und Hanne K u l e n k a k a m jetzt mi t dem Rent-
nerzug von d r ü b e n , um den Pf legesohn v o n 
einst, der nun e i n M a n n ist, v o r der n ä c h s t e n 
Ausfahrt noch e inma l z u sehen. 

Sie k a m auch zu mi r und hauste h ier e in 
paar Tage, machte mit G e w a l t meine W o h n u n g 
sauber, kochte, wusch u n d suchte mich w i e da
mals auf ih re A r t sanft z u beherrschen. 

„ A b e n d s w e r n w i r nich auch noch aufdecken." 
Sonst s a ß sie am Tisch u n d e r z ä h l t e . 
Sie war , w i e sie immer gewesen, k l e i n , s t ä m 

mig u n d k e r n i g , mi t s c h ö n e n b lauen A u g e n , f r i 
schen F a r b e n u n d s ta rkem braunem Haar . W ä h 
rend sie sprach, begannen die G l o c k e n meiner 
sehr fernen J u g e n d z u l ä u t e n . 

Jene Z e i t i n K ö n i g s b e r g wurde w iede r gegen
w ä r t i g , es w a r auch damals nicht immer einfach 
gewesen z u bes tehen u n d durchzukommen. So 
war eben das Gesicht des Lebens . S ie besann 
sich auf a l les — Menschen , D inge , Z u s t ä n d e , auf 
die k le ins ten V o r k o m m n i s s e noch ganz genau. 

„ W i e w i r den U m z u g machten nach der K r a u s 
allee", sagte sie „ u n d trugen schon vo rhe r i m 
mer r ü b e r , d ie w e i ß b l a u e n Tassen u n d die K u 
chenteller u n d a l les G l a s i m W ä s c h e k o r b und 
h ä t t e n k ö n n e n mi t der E lek t r i schen fahren." 

„Von den Tassen" , e rwide r t e ich, „ist noch 
eine e inz ige ü b r i g . " 

„Das war , w i e der W i n t e r so ka l t war , 1928 
zu 1929, u n d i n dem neuen H a u s immer die 
W ä n d e v o l l E i s , u n d Sie ve r s t anden erst nicht 
mit dem H e i z e n . " 

„Richtig", sagte ich, „ u n d die H a n n e k a m des
halb am Ers ten Fe i e r t ag f rüh v o n Speichersdorf 
angefahren." 

„Denn i m Sommer, w e n n Sie nach C r a n z fah
ren wol l t en , m u ß t e immer schnel l gehen mit dem 
Essen." 

„Ach Hanne , das Essen w a r ja nicht so 
wichtig." 

„Die g n ä d i g e F r a u m u ß t e immer e in G l a s 
Wasser haben zu jeder M a h l z e i t . U n d manchmal 
v e r g a ß ich." 

Sie fuhr we i t e r fort mit unserem F a m i l i e n 
leben: 

„ W i e die V e r l o b u n g war v o n H e r r n Regie
rungsrat, w o er sich doch eine aus N a d r a u v o m 
Gut geholt hatte, da k a m e n denn auch die v i e 
len Schwestern, sechs oder s ieben." 

„Ne in , Hanne , i m ganzen nur fünf." 
„Ich w e i ß noch, d ie Lorchen, das war doch 

die J ü n g s t e , d ie k a m denn m a l z u M i t t a g , so 
mir nichts d i r nichts. N a ja , sie w a r v o m Lande 
wo al les re ichl ich ist, aber be i uns war doen 
nur so e in a rmer S t a d t h a u s h a l t . . . D i e gnadige 
Frau hat auch k e i n leichtes Leben genabt 

Sie meinte w o h l dami t den armen Stadthaus
halt, v ie l l e ich t aber auch noch etwas anderes-
das K r e u z mi t a l l den ü b e r gewachsenen, ganz 
anders und auch noch untere inander so ver
schiedengearteten K i n d e r n . 

Ers taunl ich genug setzte sie m e i n e i g e h e i m e 
Gedankenre ihe fort: „ A b e r die Schwiegersohne 

D d s ( ) s t p r e u ß e n b l d t t 16. April 1966 / Seite 13 

ABEND AM PILLAUER TIEF 

waren j a G o l d . W e n n einer v o n den Ri t tme i 
sters kam, dann g ing gleich die Sonne aui . " 

Immer w a r es so gewesen, d a ß s ie den K e r n 
der D inge traf. S ie l i eß sich nichts vormachen 
u n d w a r schon i n jungen Jah ren e in A u s b u n d 
an Lebensweishe i t . 

B e i e inem Todes fa l l i n unserer Fami l i e , den 
sie tief beklagte : „ H ä t t auch noch zehn Jahre 
leben k ö n n e n " , zog sie doch gleich hinterher 
die v e r n u n f t m ä ß i g e Fo lge rung : „ H a u p t s a c h e , die 
jungen H e r r e n s ind schon g r o ß ! U n d al le dre i 
gut eingeschlagen. Is auch nicht immer. A u c h 
bei feine Herrschaft b lamie ren sich die K i n 
der . . . " 

Be i dieser A r t v o n Unte rha l tung , die ja mich 
selber und die M e i n e n betraf, hatte ich v o n 
Ze i t zu Ze i t e i n W o r t mit e inzuwerfen. A b e r 
dann fing sie an, i m A c k e r des e igenen Lebens 
zu graben und al les h e r a n z u f ö r d e r n , was darauf 
gewachsen war , g e b l ü h t u n d Frucht getragen 
hatte, ve rdor r t u n d v e r k o m m e n war . Sie hob 
die S c h ä t z e des Erdreiches ans Licht und man
ches dunkle , verborgene Gehe imnis . Dann 
brauchte ich nur z u z u h ö r e n oder v ie l le icht nicht 

e inmal das. Denn die Ereignisse ü b e r s c h n i t t e n 
sich w ie die Z e i t r ä u m e , die Personen gerieten 
durcheinander, ich vermochte nicht mehr zu fo l 
gen, und das war auch gar nicht so wicht ig . 

Denn sie wo l l t e doch hier, in dem behaglichen 
Z immer im fernen Wes ten , bei e inem v o n je ver
trauten Menschen si tzen und reden, reden v o n 
a l lem, was ih r das Schicksal gebracht, genom
men und versagt hatte, v o n dem nun so wei t 
entlegenen, ver lo renen heimischen Raum, aus 
dem sie ihr He rz niemals hatte l ö s e n k ö n n e n . 

Es g ing um den f r ü h v e r s t o r b e n e n Va te r , um 
die unruhige M u t t e r und deren v e r h ä n g n i s v o l l e 
Wiederhe i ra t , den schrecklichen Stiefvater, den 
Hof, die Tiere , die Feldarbei t , die Nachbarn, den 
Lehrer , den Gas twir t , den Bahnhof, die Z igeu 
nerin, den Haus ie re r und nicht zuletzt den 
Genda rm. 

Z u w e i l e n sprang sie, ohne d a ß ich es gleich 
merkte, v o n der Vergangenhe i t i n die Gegen
wart ü b e r , dann war nicht mehr v o n dem Lycker 
See die Rede, sondern v o n einem anderen, i n 
dessen N ä h e sie jetzt hausten. 

Es wa ren dort auch dörf l iche Menschen und 

*Schnie<ßke ftumpeit 

M e i n e F reund in in K ö n i g s b e r g hatte e inen 
H u n d . Schniefke h i e ß er. E i n ausgefal lener N a m e 
für e inen H u n d , nicht wahr? A b e r auf a l le F ä l l e 
e in heimatl icher , o s t p r e u ß i s c h e r . Schniefke selbst 
w a r ke ineswegs ausgefal len. Er w a r e in H u n d 
w i e v i e l e , e in brauner Dackel , ku rz geschoren, 
e twas zur F ü l l e und zum Phlegma neigend. N u n 
ja , seine zwölf Jahre w i r d er w o h l schon auf 
dem Bucke l gehabt haben, aber v e r w ö h n t und 
v e r h ä t s c h e l t wurde er v o n Frauchen noch im
mer w ie e in Hundebaby . M i t Schniefke konnte 
man jeden T a g auf Schritt und Tr i t t k l e inen 
Freuden begegnen. Jedermann am H a m m e r w e g 
und und um die Kuns t akademie herum kannte 
Schniefke, und auch den Pfiff, auf den er rea
gierte — oder nicht, wie ' s i hm gefiel . Sel ten 
habe ich ihn damals mit seinen Ar tgenossen 
toben sehen, aus den Jahren w a r er heraus. 

Doch eines Tages hatte es ihn gepackt. D a 
war ihm e in l iebreizendes H u n d e - D a c k e l f r ä u l e i n 
ü b e r den W e g gelaufen. Schniefke besann sich 
auf die Tage seiner Jugend. Er wurde munter 
und ei l te mit jugendl ichem E l a n — in e inem 
Tempo, das seinen E n k e l n Ehre gemacht h ä t t e 
— der Angebe te tenen nach. Doch wie das Schick
sal so s p i e l t . . . Dieser j ä h e Temperamentsaus
bruch sol l te i hm zum V e r h ä n g n i s werden. N o c h 
ehe Schniefke die Dame seines Herzens er
reichte, s t ü r z t e er ung lück l i ch ü b e r e inen Ste in 
und b l i eb auf der Strecke l iegen. Eine Pfote 
war leicht e ingeknickt und m u ß t e , als man ihn 
v o m Schauplatz trug, geschient und bandagiert 
werden. Biss ige Leute bemerkten : „L iebespech 
im v o r g e r ü c k t e n A l t e r ! " 

N u n ist es j a mit T i e r en w i e mit K i n d e r n : 
Schniefke fand ba ld heraus, d a ß er mit seinem 
wuchtigen V e r b a n d eine „Ro l l e " zu spielen be
gann. Er kam sich i rgendwie vor, denn al le W e l t 
bedauerte und v e r w ö h n t e ihn noch mehr. „Die 

Leidenszei t hat auch ihre V o r z ü g e " , dachte 
Schniefke in seinem k le inen Dackelh i rn . Frau
chen l i t t auf a l le F ä l l e mehr als der al lersei ts 
hofierte Schniefke. Jeden A b e n d brachte sie 
ih rem L i e b l i n g e inen besonderen Leckerbissen 
mit, den der Patient weh l e id ig humpelnd ent
gegennahm. 

Schniefkes Fettpolster begannen zu schwel
len . Sein Bauch reichte ihm fast bis zur Erde. 
A b e r diese lukul l i sche Zei t nahm auch e inmal 
e in Ende. Der O n k e l Dok to r l ö s t e eines Tages 
den V e r b a n d des Ve r l e t z t en und e r k l ä r t e 
Schniefke für gesund. Das nun w a r ke ineswegs 
nach seinem Sinn . Er hatte an dem Leidenszu
stand mit seinen angenehmen Beglei terschei
nungen bereits Gefa l l en gefunden. Es behagte 
ihm nicht, d a ß der alte Trott wieder beginnen 
und somit wahrscheinl ich auch die Tagesra t ion 
herabgesetzt werden soll te. 

Schniefke begann zu g r ü b e l n und auf e inen 
A u s w e g zu sinnen. Ich ve r lo r ihn zu der Zei t 
ganz aus den A u g e n . Doch eines Abends war 
er wieder da, von we i t em schon sah ich unse
ren gesetzten Dackelher rn q u i e t s c h v e r g n ü g t , 
w i e lange nicht mehr, um die Kuns takademie 
herumtoben und ich freute mich, d a ß er alles 
so gut ü b e r s t a n d e n hatte. 

Im gleichen A u g e n b l i c k h ö r t e ich Frauchen 
nach ihm pfeifen, unverkennbar w ie immer die 
ersten Tak te aus der R igo le t t o -Ar i e . W a s tat 
der Schlauberger? Er spitzte die Ohren , redu
zier te se in Tempo und schaltete augenblick
l ich auf k r a n k um. M i t e inem geradezu herz
z e r r e i ß e n d e n Leidens-Dackelbl ick humpelte er 
langsam seinem Frauchen entgegen: „So, jetzt 
b in ich k rank und erwarte Krankenzu lage ! 

Da sage noch einer, T iere h ä t t e n ke inen V e r 
stand! M a r i o n L i n d t 

die Gesetze des Lebens gar nicht so sehr ver
schieden von denen v o n einst. 

„Der A l t e " , sagte sie dann plötzl ich, „wi rd 
schon sehr warten . . . " 

Das B i l d des M ä d c h e n s , das uns einst so treu 
gedient hatte, war wie a u s g e l ö s c h t , und statt 
seiner s aß an meinem Tisch in redseliger Be
haglichkei t die B ä u e r i n aus dem Osten mit a l l 
den Z ü g e n und der ganzen Wucht ihrer i m 
Boden verwurze l ten schlichten und urechten 
Pe r sön l i chke i t . 

N e i n , ich brauchte nicht immer z u z u h ö r e n , ich 
h ä t t e es auch nicht leisten k ö n n e n . Aber ich 
e r f a ß t e doch das Wesent l ichste ; und es war, als 
w ä r e ein ganzes Masurendor f bei mir zu Gast 
und e r z ä h l t e seine Geschichte. 

Sie k lang meinen Ohren und meinem S inn 
wie eine Sage, die war nicht immer fromm und 
l iebl ich, sondern oft auch d ü s t e r , w i l d und 
schrecklich Die Hauptsache war der Hof — am 
Hof und seinem Besitz h ing das Leben, hingen 
Stolz, Ehre und irdische G l ü c k s e l i g k e i t . U m den 
Hof wurde gehandelt und gestritten, geschuftet 
und geheiratet, prozessiert und betrogen, ge
schworen und falsch geschworen, zuwei len auch 
umgebracht Es gab Gewal t ta ten in Zorn und 
Trunkenhei t , dunkle Vers t r i ckung und ge fähr 
lichen W a h n 

Hanne sagte: „ M e i n e Mut te r war schon als 
K i n d so unruh ig und heftig. D a hat die G r o ß 
mutter einen M a n n aus dem Nachbardorf ge
holt, der konnte das austreiben Sie m u ß t e dem 
K i n d Haarspi tzen und N ä g e l abschneiden, die 
hat er besprochen und dann vergraben. D a 
wurde es besser mit ihr . A b e r s p ä t e r , als sie den 
zwei ten M a n n hatte . . . " 

Sie e r z ä h l t e v o m M o r g e n bis zum A b e n d , 
be im Kochen, be im Essen, bei jeder Arbe i t , i m 
merzu. Mi tun te r , w e n n ich sie i n der Küche 
a l l e in l ieß , h ö r t e ich sie dort v o m Z immer aus 
u n e r m ü d l i c h wei terreden, eine Vie r t e l s tunde und 
l ä n g e r . . . 

Sie stand auf der Tr i t t le i te r be im Gard inen-
aufstecken und sagte: „Is nu nicht anders: A r 
beit is das Glück meines L e b e n s . . . " 

Es fanden sich mit e in iger M ü h e i m g r o ß e n 
H a m b u r g Leute aus dem heimischen Dorf, Nach
barskinder v o n einst, nun hoch i n Jahren . S ie 
verbrachte e inen Nachmit tag und A b e n d be i 
drei Schwestern in A l t o n a und k a m beseligt 
zurück . 

„Die Her ta , die Trude und die M a r i e , ich h ä t t 
sie j a nicht wiedererkannt , aber nun s a ß e n sie 
da, und w i r t ranken Kaffee — s c h ö n e n Kuchen 
hatte die He r t a gebacken — und e r z ä h l t e n uns. 
U n d nu w e i ß ich auch, w i e es denn zuletzt dort 
gewesen ist. M e i n e M u t t e r ist z u r ü c k g e k o m m e n 
nach acht Tagen Flucht und ist gebl ieben auf 
dem alten Hof. Sie hat es nicht schlecht gehabt, 
und mit 79 ist sie gestorben. D a b i n ich ganz 
beruhigt . . . " Dann setzte sie u n g e r ü h r t h inzu : 
„Den Stiefvater haben die Polen 1945 erschos
sen . . 

A l s ihre Ze i t um war, fuhr sie doch ganz gern 
wieder zu rück . Sie hatte a l le besucht und ge
sprochen, die v o n ihrer Sorte waren , hatte das 
Jungchen wiedergesehen, ehe es mit dem neuen 
Patent auf dem neuen Schiff i n See stach. Sie 
hatte da und dort e in b i ß c h e n eingeheimst und 
machte sich nun wieder auf zu ih rem alten M a n n , 
der noch r ü s t i g und stattlich war und sie sehr, 
sehr brauchte. 

„Der w i r d sich ja ü b e r den Kaffeetrichter 
freuen", meinte sie. „ W e n n er b loß w i r d die 
H ü h n e r gut versorgt haben . . . " 

Sie w ü r d e ihn bestimmt bestens betreuen, 
wenn sie wieder dort war, i hn regieren und 
r ichtig auf Schub br ingen und mal auch e in b iß
chen schimpfen. Das g e h ö r t e dazu. 

A b e r dann sagte sie be im Absch ied noch: 
„ M e i n e beste Zei t i m Leben, das war doch, w ie 
ich i n S te l lung war und denn die v i e r Jahre 
Wi twens tand . " 

So war sie, so war sie immer gewesen; Ge
radezu, ohne Falsch, v o n Schrot und K o r n mit 
e inem standhaften Herzen , doch ohne Gefüh l s 
ü b e r s c h w a n g und ohne e in U b e r m a ß an Ge
duld , e in Mensch , aus der Erde gewachsen. 

Helmuth M . Hot icher: „Sterne , Schicksal und 
Propheten." 30 000 Jahre Astrologie. 372 Sei
ten und 52 einfarbige Abbildungen auf Tafeln. 
Verlag F. Bruckmann, München 20. Leinen 28,— 
D-Mark. 

Millionen in aller Welt pflegen noch heute — im 
Jahre 1966 — Tag für Tag in der Zeitung, in der 
Illustrierten ihr „Horoskop" zu lesen, obgleich sie 
sehr genau wissen sollten, auf welch vager Basis jene 
„Propheten" arbeiten, die ihnen aus dem Stand der 
Sterne ihr Schicksal voraussagend deuten möchten 
Hofastrologen hielten sich nicht nur — für schweres 
Geld — Großkönige des asiatischen und afrikanischen 
Altertums, römische Cäsaren und Feldherrn, sondern 
auch deutsche Kaiser und Könige, Wallenstein u. a Es 
soll auch in diesen Tagen noch manche Prominente 
geben, die auf keinen Fall auf den fragwürdigen Rat 
solcher Magier verzichten wollen. 

Den „Bericht einer großen Sehnsucht" nennt Hel
muth Böttcher seine umfassende wissenschaftliche Stu 
die vom Sternenglauben der Menschheit, der vom 
Werden, Wachsen und Vergehen der uralten Mythen 
berichtet, die in der Frühgeschichte der Religionen 
eine so große Rolle spielten. Da erleben wir, wie ri™ 
einsame, ewig bedrohte Mensch zuerst empfand oVß 
über ihm gewaltige Kräfte walten müssen, wie ei 
das Unergründliche zu enträtseln versuchte. Sehn
sucht nach Gott und Drang nach höherem Wissen ver
einigten sich. Was Menschen schon vor vielen tausend 
Jahren erforschten und ersannen, grenzt oft ans Wun
derbare. Je mehr man allerdings enthüllte, desto star
ker wurde die Erkenntnis, wieviel uns immer verbor
gen bleiben wird. Das Ewige wird sich eben nie er
gründen lassen, auch wenn wir heute Raumschiffe 
zum Mond, zum Mars und zur Venus schicken. Bött
cher erinnert daran, daß allein schon das neue Welt
bild unseres großen Coppernicus die Basis der alten 
Astrologie restlos zerstört hat, daß viele Thesen der 
großen Griechen von der exakten neueren Forschung 
glatt widerlegt worden sind. k. 
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BERLIN 
Vorsitzender der Landesgruppe Berlin: Dr. Matthe«. 

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

24. Apri l , 16 Uhr, Heimatkreis Lyck. Kreistreffen 
im Lokal Norden-Nordwest-Kasino, 1 Berlin 65, 
J ü l i c h e r S t r a ß e 14, U-Bahn Gesundbrunnen, 
Busse A14, A71. A99. 

30. Apri l , 20 Uhr, Heimatkreise Tilsit-Stadt, Tilsit-
Ragnit, Elchniederung, F r ü h l i n g s f e s t : Tanz in 
den Mai 1966 ln den Charlottenburger F e s t s ä l e n , 
1 Berlin 19, K ö n i g i n - E l i s a b e t h - S t r a ß e 41. U-Bahn 
Kaiserdamm, Busse AS 1, A65, A74. E i n l a ß 
10 Uhr. Ende? Eintrittegeld 3,— D M . im Vor
verkauf 2,50 D M . 

1. Mai, 15 Uhr, Heimatkreis Darkehmen, Kreis
treffen im Lokal Pommerenke, 1 Berlin 65, 
K a t t e g a t t s t r a ß e , Bus 70. 

Kundgebung am 1. Mai 

Die Landesgruppe Berlin nimmt wie in jedem 
Jahr auch diesmal wieder an der g r o ß e n Maikund
gebung auf dem Platz vor dem R e i c h s t a g s g e b ä u d e 
teil. Wir bitten alle Landsleute und Heimatfreunde, 
unserem Teilnahmeaufruf zu folgen. Die Kreisfah
nen sind mitzubringen. Treffpunkt am 1. Mai um 
8.30 Uhr vor dem „Haus der ostdeutschen Heimat" 
(Europa-Haus), 1 Berlin 61. S t r e s e m a n n s t r a ß e 90-102. 

HAMBURG 
Vorsitzender der Landesgruppe Hamburg: Otto 

Tintemann. 2 Hamburg 33, S c h w a l b e n s t r a ß e 13. 
G e s c h ä f t s s t e l l e : 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 
Harburg/Wilhelmsburg — Freitag, 22. Apri l . 20 

Uhr, heimatpolitischer Vortrag und Jahreshauptver
sammlung im Hotel „Zur Fernsicht", Vahrenwinkel-
weg 32. Z u erreichen mit H H A - B u s der Linie 42 
bis Goldene Wiege. 

Elbgemeinden: Sonntag, 24. Apri l , 16 Uhr, im 
Lokal „Am Baurspark" Blankenese. Elbchaussee 573, 
Monatsversammlung. Da ein Ausflug am 15. Mal 
besprochen werden soll, bitten wir um recht zahl
reiche Beteiligung. 

H e i m a t k r e i s g r u p p e n 
Sensburg: Dienstag, 19. Apri l , 16 Uhr, Monats

zusammenkunft im Restaurant Feldeck, F e l d s t r a ß e 
Nr. 60. 

Sonderfahrt zum Bundestreffen 

Zum Bundestreffen der O s t p r e u ß e n am 2. und 3. 
Juli in D ü s s e l d o r f fahren Sonderomnibusse. Bitte 
fordern Sie M e r k b l ä t t e r für die Sonderfahrt von 
der G e s c h ä f t s s t e l l e an. 

F r ü h l i n g s f e s t in Planten un Blomen 

Nur noch wenige Tage sind es bis zu unserem 
F r ü h l i n g s f e s t in der Festhalle von Planten un Blo
men am 15. Apri l , 20 Uhr. Wir haben uns alle M ü h e 
gegeben, Ihnen einen g e n u ß r e i c h e n Abend mit an
s c h l i e ß e n d e m Tanz zu bereiten. Falls Sie noch keine 
Karten im Vorverkauf erworben haben, erhalten 
Sie diese auch an der Abendkasse. 

SCHLESWIG-HOLSTEIN 
Vorsitzender der Landesgruppe Schleswig-Holstein: 

G ü n t e r Petersdorf, 23 Kiel , N i e b u h r s t r a ß e 28. 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Kiel , W i l h e l m i n e n s t r a ß e 47'49. 
Telefon 4 02 11. 

Glücks tadt — A m 20. Apri l , 15 Uhr, liest Frau Ve
rena Hempfing Geschichten o s t p r e u ß i s c h e r Dich
ter. — Uber die Notwendigkeit einer sinnvollen 
Frauenarbeit in den Landsmannschaften sprach 
Landesfrauenreferentin Eva Rehs vor der Frauen
gruppe. 

Itzehoe — Zur Kundgebung am 14. Mai in Bonn 
und zum Bundestreffen in D ü s s e l d o r f fahren O m 
nibusse. Pfingsten wird ein Berlin-Flug veranstal
tet. 30. Jul i Sommerausflug nach dem S c h ö n b e r g e r 
Strand. — Bei der Jahreshauptversammlung gab 
Vorsitzender Gralki einen Ü b e r b l i c k ü b e r die A r 
beit des vergangenen Jahres. Frau Reschke berich
tete ü b e r die Arbeit der Frauengruppe und Frau 
Worm ü b e r die der Arbeitsgruppe. Dr. Bahr setzte 
sich in einem heimatpolitischen Referat kritisch 
mit der Denkschrift der E K D auseinander. Der 
Vorstand wurde einstimmig w i e d e r g e w ä h l t . Erster 
Vorsitzender Fritz Gralki , Stellvertreter Dr. Balke 
und L m . Glaner, Kasslerer Ernst Balke, S c h r i f t f ü h 
rerin Frau Lemke, K a s s e n p r ü f e r L m . Schwarz und 
L m . Rupsch, weiterhin g e h ö r e n die Landsleute Frau 
Andresen, Frau Worm, Frau Reschke. Groth, Szy-
maneik. Wettreck und Nowitzki dem Vorstand an, 

Oldenburg — N ä c h s t e Zusammenkunft der Frau
engruppe am 3. Mai, 15.30 Uhr, Hotel „Stadt Frank
furt. — A m 12. Juni findet eine Fahrt ins Blaue 
statt. — Bei der Jahreshauptversammlung gab 
Vorsitzender Weiher den Jahresbericht. Der 
n e u g e w ä h l t e Vorstand setzt sich wie folgt zusam
men: erster Vorsitzender Fritz Weiher, zweiter 
Vorsitzender Gottfried Grzybowski, Schr i f t führer 
Eva Grzybowski, K a s s e n f ü h r e r Gottfried Grzybow
ski, Frauengruppe Debora Schwesig, Beisitzer Irm
gard Schuhmann (Jugendgruppe), Gertrud Seiffert, 
Albert Schwesig, Werner Skirbelles, Max Smollich, 
K a s s e n p r ü f e r Werner Fritz und K a r l Bartelt. 

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

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

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

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

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

Abiturientenfreizeit in Meinsen 
Abiturienten aus ganz Deutschland trafen sich am 

letzten Wochenende auf einer Abiturientenfreizeit 
der Gemeinschaft D a n z i g - W e s t p r e u ß i s c h e r Studen
ten (DWS) im „Haus Weichselland" in Meinsen/ 
Snringe. 

Diese, im studentischen Bereich beliebte Einrich
tung, die sich bereits zum 7. Male wiederholt, stellte 
in ihren Mittelpunkt die individuelle Beratung der 
Abiturienten hinsichtlich F a k u l t ä t e n , Hochschul-
orten, studentischen Organisationen und der Finan
zierung. Weiterhin zeigten die von renommierten 
Referenten gehaltenen V o r t r ä g e den aufgeschlosse
nen Z u h ö r e r n etwas von der Vielfalt der Bereiche, 
die für ein Verstehen unserer o s t e u r o p ä i s c h e n Nach
barn notwendig sind. Hierbei stand im Vordergrund 
die geschichtliche Entwicklung W e s t p r e u ß e n s unter 
B e r ü c k s i c h t i g u n g ethnographischer Aspekte. Auch 
die Haltung der polnischen Kirche g e g e n ü b e r 
Deutschland war Hauptteil einer sehr regen Dis
kussion. 

Das Interesse, mit dem das Auditorium die Aus
f ü h r u n g e n der Referenten verfolgte, machte es 
deutlich, wie sehr die junge Generation an der 
L ö s u n g und damit an den Problemen der Frage der 
Wiedervereinigung der deutschen Ostgebiete inter
essiert ist. 

Hannover — 15. Apri l , 20 Uhr. Fleckessen mit Un
terhaltung der Landsleute aus K ö n i g s b e r g im F ü r -
stenzammer (Hauptbahnhof). A n s c h l i e ß e n d spricht 
Hfarr BfcMchke ü b e r die Denkschrift der E K D . 

Hannover — 25. Apri l , Busfahrt ins Blaue. A b 
fahrt 13 Uhr in der S t r a ß e A m J u s t i z g e b ä u d e gegen
ü b e r dem Landgericht. R ü c k k e h r gegen 20 Uhr. A n 
meldungen telefonisch bei L . Bodeit unter 66 22 29. 

Heidmtthle — Bei der Jahreshauptversammlung 
der Gruppe hielt Vorsitzender Harry Drewler einen 
Rückbl ick auf das Jahr 1065. Mit der landsmann
schaftlichen Arbeit konnte man vollauf zufrieden 
sein. Der Besuch der Veranstaltungen war gut. Die 
Aufgabe der Pflege und Erhaltung des ostdeutschen 
Kulturgutes konnte im vollen Umlang g e l ö s t wer
den. Der Vorsitzende warnte vor einer V e r s ö h n u n g 
mit den ö s t l i c h e n N a c h b a r l ä n d e r n um jeden Preis 
und ohne Beachtung der gegebenen Rechtsgrund
lagen. Aus der Versammlung erhielt der Vorstand 
ein Dankeswort für die geleistete Arbeit. Die Neu
wahl des Vorstandes ergab keine wesentlichen Ver
ä n d e r u n g e n . Den Vorsitz f ü h r t wieder Harry Drew
ler, seine Vertreter wurden Herbert Borkowski und 
Fritz Loerzer, Kulturwartin Herta Krol l , Kassen
wart Hans Kuhn, Schr i f t führer Heinz Labeschautzki, 
F e s t a u s s c h u ß Helmut Austen, Kurt R ö d e r und Wal
ter Krol l . — Ein Halbtagsausflug soll im Juni statt
finden; dann folgt die Fahrt zum Bundestreffen am 
2./3. Juli nach Düsse ldor f . U m rege Beteiligung wird 
gebeten! Zum Erntefest im Oktober wird die be
freundete Gruppe Wilhelmshaven eingeladen. 

Melle — Zum Bundestreffen in D ü s s e l d o r f setzt 
der Kreisverband Melle am Sonntag, dem 3. Juli , 
einen Omnibus ein. Anmeldungen für diese Fahrt 
werden ab sofort entgegengenommen bei der Kreis
geschäf t s s t e l l e des BdV, 452 Melle, M ü h l e n s t r a ß e 6 
(Fernruf Melle 4 86) oder der landsmannschaftlichen 
Gruppe, 452 Melle, Amselweg 9 (Fernruf 4 86). Nach 
Eingang der Teilnahmemeldungen werden dann 
n ä h e r e Einzelheiten ü b e r Abfahrtszeiten gegeben. 

q u a k e n b r ü c k — S a t z u n g s g e m ä ß findet die n ä c h s t e 
Kreisdelegiertentagung mit den Gruppen Bramsche, 
B e r s e n b r ü c k , F ü r s t e n a u und Q u a k e n b r ü c k am 16. 
Apri l , 14 Uhr, in Q u a k e n b r ü c k im Wartesaal 1. Klasse 
(Hinterzimmer) statt. Um v o l l z ä h l i g e s Erscheinen 
aller Delegierten wird dringend gebeten. Landes
vorsitzender Fredi Jost, der den T ä t i g k e i t s b e r i c h t 
gibt, wird gleichzeitig ü b e r die Tagung der Ostpreu
ß i s c h e n Landesvertretung in L ü n e b u r g seine E i n 
drücke allen Anwesenden vermitteln. Nach dem 
Finanzbericht und der Entlastung des Vorstandes 
erfolgen Neuwahlen. A u s f ü h r l i c h werden den Dele
gierten die Vorbereitungen für Fahrten zum Bun-
clestreffen am 2./3. Juli in D ü s s e l d o r f bekanntge
geben. Den A b s c h l u ß der Tagung bildet ein Vor
trag des G e s c h ä f t s f ü h r e r s der Gemeinschaft evan
gelischer O s t p r e u ß e n , Pfarrer W. Marienfeld (Dort
mund), der zur umstrittenen E K D sprechen wird. 
Das Thema lautet: „ V e r s ö h n u n g und Recht — K i r 
che und Politik." A n diesem Vortrag werden a u ß e r 
den Delegierten geladene E h r e n g ä s t e aus dem gan
zen Kreis B e r s e n b r ü c k sowie d a r ü b e r hinaus teil
nehmen. 

BREMEN 
Vorsitzender der Landesgruppe Bremen: Rechtsan

walt und Notar Dr. Prengel, 28 Bremen, S ö g e 
s t raße Nr. 40. 

Dr. Fritz Kimme t 
Nur wenige Wochen vor seinem 68. Geburtstag 

starb der l a n g j ä h r i g e Vorsitzende des Landesver
bandes des BdV Bremen, Amtsgeriehtsdirektor Dr. 
Fritz Kimme. Dr. Fritz Kimme wurde in Czernikau 
in der Provinz Posen geboren. In Berlin und K ö 
nigsberg studierte er Jura. Nach seiner Promotion 
in Marburg folgte eine Referendarzeit im Ober-
landc-sgerichtsbezirk Marienwerder. 1928 wurde er 
in Berlin Assessor und kehrte dann wieder nach 
Marienwerder zurück. Bis 1945 war der Verstorbene 
im Oberlandesgerichtsbezirk Danzig tä t ig . Zweimal 
wurde Dr. Kimme aus der Heimat vertrieben. 1925 
m u ß t e er seine Heimat verlassen, als das Leben 
unter dem polnischen Regime u n e r t r ä g l i c h gewor
den war. Aus seiner zweiten Heimat Posen/West
p r e u ß e n m u ß t e er 1945 fliehen. Nach dem Kriege 
sammelte Dr. Kimme in Bremen seine Landsleute 
aus dem w e s t p r e u ß i s c h e n Kreis Leipe. Im Landes
verband des B d V war er z u n ä c h s t Bezirksbetreuer 
f ü r Borgfeld. 1949 wurde er stellvertretender Vor
sitzender, 1950 erster Vorsitzender. Voller Tatkraft 
und Ideen lenkte er die Geschicke des Landesver
bandes und s p ä t e r auch die des 1958 g e g r ü n d e t e n 
BdV-Dachverbandes in der Hansestadt. Ihm ist es 
zu verdanken, d a ß der kleinste Landesverband der 
Vertriebenen zu einem der aktivsten im Bundesge
biet wurde. 

Eine g r o ß e Trauergemeinde, darunter viele Ver
treter Bremer B e h ö r d e n , die Vorsitzenden der 
landsmannschaftlichen Gruppen und der Vorstand 
des B d V nahmen am 31. März Abschied von Dr. 
Fritz Kimme. Worte des Gedenkens sprach Pastor 
Hoffmann, Huntlosen (Oldenburg), aus Leipe (West
p r e u ß e n ) . 

NORDRHEIN-WESTFALEN 
Vorsitzender der Landesgruppe Nordrhein-West

falen: Harry Poley, 41 Duisburg, D u i s s e r n s t r a ß e 
Nr. 24, Telefon 33 55 84. Stellvertreter- Erich 
Grimoni. 493 Detmold. Postfach 296 Geschäf t s 
stelle- 4 Düsse ldorf , Duisburger S t r a ß e 71, Te
lefon 48 26 72. 

Bielefeld — 22. Apri l , 20 Uhr, gastiert das Kara-
rett „Die Igel" im Windfriedhaus in Bielefeld, Tur
n e r s t r a ß e 4, Ecke Heeper S t r a ß e (am Kesselbrink). 
Alle Landsleute sind herzlich eingeladen. Eintritts
karten im Vorverkauf in der G e s c h ä f t s s t e l l e Biele
feld. Herforder S t r a ß e 10. und an der Abendkasse 
im Windfriedhaus. 

Detmold — 24. Apri l . 17 Uhr. Heimatabend mit 
Farblichtbildervortrag ü b e r das heutige O s t p r e u ß e n 
in „Stadt Frankfurt". — F ü r die Gemeinschafts-Bus-
fahrt zum Bundestreffen In D ü s s e l d o r f werden 
schriftliche Anmeldungen erbeten an den Vorsit
zenden Erich Dommasch, 493 Detmold, Martin-
L u t h e r - S t r a ß e 45. 

D ü r e n — A m 16. Apri l , 19.30 Uhr, Heimatabend 
mit Lichtbildervortrag „Das Musikleben in Ost
p r e u ß e n " im Lokal „Zur Altstadt", Steinweg 8. 

Duisburg — 23. Apri l . 20 Uhr, Heimatabend ( F r ü h 
lingsfest) mit Tanz bis etwa 2.30 oder 3 Uhr im 
Postsportsaal. A a k e r f ä h r s t r a ß e 60. Es wirken der 
Ostlandchor Duisburg, eine Volkstanzgruppe der 
DJO und die Kapelle Bahl mit. G ä s t e herzlich will
kommen. S a a l e i n l a ß 16 Uhr. Unkostenbeitrag 2,— 
D-Mark. 

D ü s s e l d o r f — 23. Apri l Wanderausflug. Die Tei l 
nehmer treffen sieh um 14.30 Uhr am S c h l o ß Ben
rath, S t r a ß e n b a h n l i n i e 1. — Die Teilnahme an der 
Kundgebung in Bonn am 14. Mai wird mit einem 
Busausflug verbunden, der in die Eifel und in einen 
Teil des oberbergischen Landes führt . Der Fahrt
kostenbeitrag von 8,50 D M je Teilnehmer wird bis 
zum 25. Apr i l auf das Postscheckkonto Essen Nr. 
1366 60. Hugo Neumann. D ü s s e l d o r f - E l l e r , erbeten. 
Abfahrt am 14. Mai. morgens 9 Uhr, vom Rhein
bahnhaus am Hauptbahnhof. Landsleute, die nur 
an der Kundgebung in Bonn teilnehmen wollen, 
haben Gelegenheit, sich an der Busfahrt des Kreis
verbandes D ü s e s l d o r f des BdV zu beteiligen. Sie 
m ü s s e n bis zum 1. Mai den Fahrpreis von 5,— D M 
ai*f das Konto Nr. 47 003 256 bei der Stadt. Spar
kasse Düsse ldor f , Hermann Gellrich. Sonderkonto 
Bonn, einzahlen. Die Einzahlungsquittung gilt als 
Teilnehmerausweis. Die Teilnehmer an dieser Fahrt 
treffen sich um 12 Uhr an der Shell-Tankstelle 
Graf-Adolf-Platz. 

Hagen — Bei der letzten Zusammenkunft sprach 
Zweiter Vorsitzender Bartelt ü b e r die derzeitige 
wirtschaftliche Situation der Vertriebenen, insbe
sondere der vertriebenen Landwirte und wies auf 
die Kundgebung am 14. Mai in Bonn n'n. Ein 
Frage- und Antwortspiel mit Kulturwart Gell s ch loß 
sich an. Vorsitzender Matejit rief zur Teilnahme 
am Bundestreffen auf. 

K ö l n - 16. Apri l , 16 Uhr. Generalversammlung 
Im Haus der Begegnung, Jabachf i traße . 

M ü n s t e r - 16. Apr i l , 15.30 Uhr, Treffen der Frau-
engruppe am Eingang der Spardose ( P m a x e B a u 
sparkasse) zur Budget-Beratung. Anmeldungen zur 
Tagesfahrt am 17. Mai nimmt Frau Brosch ent
gegen. 

Plettenberg — 16. Apri l , 20 Uhr, Heimatabend im 
Gasthof ziur Krone, W i l h e l m s t r a ß e . A n diesem Abend 
ist die letzte Gelegenheit, für eine Anmeldung zur 
Fahrt nach Bonn am 14. Mai. Das Fahrgeld ist mit
zubringen. Um rege Beteiligung wird gebeten. 

Unna — A m 30. Apri l , 20 Uhr, in s ä m t l i c h e n R ä u 
men der S o z i e t ä t „Tanz in den Mai". — A m 20. Mai 
in der S o z i e t ä t Lichtbildervortrag . .Ostpreußischeh 
Musikleben" von Gerhard Staff. Eintritt 1,50 D M 
S c h ü l e r und VHS-Mitglieder 0,75 D M . - Die A p r i l -
Monatsversammlung galt dem Gedenken an Marion 
Lindt, ü b e r deren Lebensweg Kulturwart Schlo-
bles berichtete. Die Gruppe b e s c h l o ß a u ß e r d e m , 
geschlossen an der Protestkundgebung des B d V am 
14 Mai auf dem Bonner Marktplatz teilzunehmen. 
Abfahrt am 14. Mai 8 Uhr, vom Neumarkt. R ü c k 
kehr gegen 20 Uhr. Der Fahrpreis von 8 D M ist 
beim Vorsitzenden K ö n i g , H a r k o r t s t r a ß e 6—8, zu 
entrichten. Dort werden auch Anmeldungen für aie 
Gemeinschaftsfahrt zum Bundestreffen entgegen
genommen. 

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

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

Ludwigshafen — A m 7. Mai im G r o ß e n B ü r g e r 
bräu Bunter Abend mit F r ü h l i n g s f e s t . Dabei wer
den auch Anmeldungen für die Omnibusfahrt zum 
Bundestreffen entgegengenommen. 

HESSEN 
Vorsitzender der Landesgruppe Hessen und Ge

schäf t s s t e l l e : Konrad Opitz. 63 G i e ß e n , An der 
L i e b i g s h ö h e 20. Telefon-Nr. 06 41/7 37 03. 

Frankfurt — Montag, 18. Apri l , treffen sich unsere 
Damen um 15 Uhr in der Verbraucherberatung, Ber
liner S t r a ß e , zu einem Vortrag ü b e r „ M o d e r n e 
Chemiefaser". 

G i e ß e n — 20. Apri l . 2o Uhr, Gasthaus zum L ö w e n , 
Monatsversammlung mit Lichtbildervortrag von 
Frau van Scherpenberg „Eine Reise durch Indien". — 
2 Mai, 15 Uhr, Mohrunger Stube der K o n g r e ß h a l l e . 
Frau Liebetrau spricht für die Frauengruppe ü b e r 
„Wie k ö n n e n wir uns heute vor den Zivilisations
krankheiten schützen?" — 14. Mai, 9 Uhr, ab Johan
neskirche, Abfahrt zur Deutschland-Kundgebung 
in Bonn, Fahrtkosten 4,— D M . — 6. Juni, 15 Uhr, 
Mohrunger Stube der K o n g r e ß h a l l e , Frauentreffen. 

Wiesbaden — 21. Apri l , 20 Uhr, im Haus der 
Heimat, Filmabend ü b e r Danzig. Ost- und West
p r e u ß e n . — Auf der Jahreshauptversammlung 
wurde der neue Vorstand g e w ä h l t . Vorsitzender 
Kar l Neumann, Stellvertreter Kurt Schmidtke, 
S c h r i f t f ü h r e r Hilmar Wischnewski. Dem alten Vor
stand wurde nach seiner Entlastung ein herz
licher Dank für seine bis dahin geleistete Arbeit 
ausgesprochen. Insbesondere wurde L a n d s m ä n n i n 
Frau Schetat für ihre m ü h e v o l l e , aber erfolgreiche 
T ä t i g k e i t als Kassiererin gedankt. Es war eine 
S e l b s t v e r s t ä n d l i c h k e i t , d a ß Frau Schetat gebeten 
wurde, auch im neuen Vorstand weiterhin als Kas
siererin tä t ig zu sein. 

BADEN-WÜRTTEMBERG 
1. Vorsitzender der Landesgruppe Baden-Wflrttem-

berg: Max Voss. 68 Mannheim. Z e p p e l i n s t r a ß e 
Nr. 42. Telefon 3 17 54. 

St. Georgen — Die Neuwahlen bei der Jahres
hauptversammlung hatten folgendes Ergebnis: erster 
Vorsitzender Herbert Grau, zweiter Vorsitzender 
Alfret Schlien, dritter Vorsitzender Erwin Kargoll , 
S c h r i f t f ü h r e r Anni Grieshaber. Kassierer Helene 
Wolf, Frauenreferentin Frau Bischof. Für H i m 
melfahrt ist ein gemeinsamer Ausflug in die n ä h e r e 
Umgebung geplant. 

Stuttgart — 27. Apri l . 15 Uhr, Treffen der Frauen
gruppe zu einem g e m ü t l i c h e n Beisammensein im 
Hotel Bergheim in Weilimdorf. G r u b e n ä c k e r 177. 
Linie 6, Haltestelle Bergheimer Hof. 

BAYERN 
Vorsitzender der Landesgruppe Bayern: Walter 

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

M ü n c h e n — Heimat- und kulturpolitischer A r 
beitskreis, Donnerstag. 14 . 4. 1966. 20 Uhr, G a s t s t ä t t e 
L ö w e n b r ä u arr. Nordbad. Diskussionsabend. Landes
vorsitzender Baasner spricht ü b e r „ D e r Kampf um 
die deutsche Wagenburg" — ein Bericht ü b e r die 
heutige politische Lage der Vertriebenen. 

M ü n c h e n , Gruppe N o r d / S ü d — 21. Apri l , 15 Uhr. 
Treffen der Frauengruppe in der G a s t s t ä t t e Para
diesgarten, Ecke O e t t i n g e n - P a r a d i e s s t r a ß e ( S t r a ß e n 
bahnlinie 20). — 23. Apri l , 20 Uhr, Filmabend 
(„Frage 7") im Studentenheim Alemania, M ü n c h e n 22, 
K a u l b a c h s t r a ß e ( N ä h e U n i v e r s i t ä t ) . 

Weiden — 8. Mai Heimatnachmittag mit Mutter
tagsfeier. — Beim letzten Heimatnachmittag berich
tete Raddigk jun. ü b e r die Kulturreferententagung 
in M ü n c h e n , bei der die Grundsatzfragen der ost
deutschen Kulturarbeit diskutiert und die Probleme 
der deutschen Ostpolitik behandelt wurden L a n 
desdelegiertentagung ist am 4. und 5. Juni in Rosen
heim Zum 12. Juni hat die Bezirksgruppe Oberfran
ken zdi einer Sternfahrt nach Trebgast eingeladen 

Ost- und Mitteldeutsche Kulturtage in Bremen 

In der Zeit vom 17. bis 30. Apr i l laden der B d V 
S Ü S S ! ,U nw, d ! , e V e r e i n ' R t e n Landsmannschaften 
Mitteldeutschlands zu einem Besuch der Ost- und 
Mitteldeutschen Kulturtage in Bremen ein. 

„ " ; . A p r i I ' 1 1 , 1 5 u h r ' E r ö f f n u n g der Kulturtage und 
E r ö f f n u n g der Ausstellung „Die Wartburg in der 
deutschen Geschichte". Vortrag von Dr Asche D ü s 
seldorf. Die Ausstellung ist täg l i ch bis zum 24 ' ADril 
von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr g e ö f f n e t 
Eintritt frei. seuiinet. 

18 Apr i l , 20 Uhr, Deutsches Haus. Schlesiensaal 
„Ost- und Mitteldeutschland in der deutschen K u l 
turgeschichte", Vortrag von Professor Dr Wo frurr. 
G ö t t i n g e n . ' "»"«". 

20 Apr i l , 2« Uhr, Stadtwaage, L a n g e n s t r a ß e , So-
w j e t r u ß l a n d und China - Ideologie und Machtpoli
tik", Vortrag von Porfessor Dr. Meissner K ö l n 

23. Apri l , 20 Uhr, Kleiner Glockensaal, Konzert des 
Chores der Singeleiter, Lübeck , Leitung Lebrecht 

25. Apr i l , l i Uhr Stadtwaage. L a n g e n s t r a ß e , Aus
stellung „Die ostdeutsche Frau - ihr Bild und 
Werk". G e ö f f n e t täg l ich bis 30. Apri l von 10 bis 18 
Uhr. am 30. Apri l bis 14 Uhr. Eintritt frei 

27. Apri l , 20 Uhr, D e u t s c h e « Haus, Schlesiensaal 
„Max Halbe - Leben und Werk". Es sprich Chef 
dramaturg Dr. Schultze, O s n a b r ü c k 

28. Apri l . 2« Uhr, Deutsches Haus, Ost-Westnreu-
fflffh-Vn " R u ß , l a n d i m s P i e * e l ^ i n e r Geschichte" 

30 Apr i l , 20 Uhr, Albert-Schweitzer-Saal der Rem 

aller Veranstaltungen. F ü r E i n z e l v e r M ^ a i n f n ^ 
betragt der Eintritt 2 . - D M <6chtt " S { - U ^ , n 

Karten nur an der Abendkasse. ' 

E i n bel iebter Wandschmuck 

ist dieser runde Holz te l l e r , mittelbraun, 
poliert , 25 cm 0 , mit verschiedenen Mo
tiven und Inschriften aus Mess ing (hdnd-
g e s ä g t ) , Preis 14,80 D M . In kleinerem 

Format (20 cm 0 ) 10,— D M . 
Diesen W a n d t e l l e r und andere heimat
liche Geschenke für jede Gelegenheit und 
in jeder Preis lage finden Sie in unserer 
Liste, die w i r Ihnen auf Anforderung 

gern zusenden. 
Kant V e r l a g G m b H , A b t . Heimatandenken 

H a m b u r g 13, Pa rka l l ee 86 

Ein o s t p r e u ß i s c h e r Reiter und Züchter : 
Georg Heyser t 

Auf dem Brander Hof in Halstenbek, in der Nähe 
von Hamburg, starb im 63. Lebensjahr Georg Heuser 
aus K l e i n - D r ä w e n (Degimmeii) im Kreise Stalin, 
p ö n e n , der zu den bekanntesten o s t p r e u ß i s c h e n länd
lichen Reitern und zu den f ü h r e n d e n bäuerlichen 
P f e r d e z ü c h t e r n g e h ö r t e . Sein Vater b e g r ü n d e t e die 
weit Uber O s t p r e u ß e n hinaus bekannte hlpoo'o-
gische Familie Heyser; er galt als ein gottbegnadeter 
Pferdemann, der durch das Pferd „hindurchsehen" 
konnte. Mit g r o ß e m Erfolg b e t ä t i g t e er sich Jahr
zehnte hindurch als Vermittler und A u f k ä u f e r von 
Hengstfohlen und von Remonte-Fohlen. Aber auch 
er selbst wies als Z ü c h t e r und A u f z ü c h t e r große 
Erfolge auf. Aus der Degimmer Zucht wurden so 
manche Leistungspfeide und Spitzenhengste des 
o s t p r e u ß i s c h e n Hengstmarktes gestellt. Nicht nur 
sein Sohn Georg Heyser. sondern auch die beiden 
T ö c h t e r erbten den Pferdeverstand, wobei sich be
sonders die jetzige Frau M a r t h a H a a s l e r aus
zeichnete. 

Georg Heyser. schon als Junge l ä n d l i c h e r Reiter im 
Sattel, war sowohl im Rennsattel wie im Turniersat
tel zu Hause; er konnte u. a. auf der aus der Degim-
menschen Zucht stammenden B e a t e das Trakeh-
ner v.-d.-Goltz-Querfeldeinrennen gewinnen bzw. 
sich als Zweiter behaupten. Beate blieb in der Par
dubitzer Steeple Chase unter Dr. v. K u m m e r hinter 
dem Trakehner V o g l e r Zweiter, wobei noch aus 
der Degimmer Zucht J o h a n n i t e r i n in diesem 
Rennen den 4. Platz belegte. Als Gustav Rau ln 
Berlin die einmalig zur D u r c h f ü h r u n g gebrachte 
Deutsche Meisterschaft der l ä n d l i c h e n Reiter beim 
Reichsverband-Hallenturnier ausschrieb und die Be
dingungen so hoch schraubte, d a ß dem Sieger das 
Goldene Deutsche Reiterabzeichen und dem Zweiten 
das Silberne Reiterabzeichen verliehen wurde, blieb 
Georg Heyser, der H a u d e g e n und K o r e a mit
genommen hatte. Sieger vor seinem Nachbarn 
Schwandt und dem w e s t f ä l i s c h e n Spitzenreiter Stau-
pendahl. Den g r ö ß t e n Erfolg konnte Georg Heyser 
1935 in der sehr schweren Prinz-Siglsmund-Vielsel-
t i g k e i t s p r ü f u n g erringen; er blieb auf E l e m e n t 
vor dem Vertreter der Kavallerieschule und Olym
piareiter von Berlin so Lippert auf Fasan, w ä h r e n d 
der s p ä t e r e Olympia-Sieger Nurmi unter Stubben
dorff ausschied. 

Aber auch als Z ü c h t e r selbst konnte Georg Heyser 
mit H u m b o l d t den Spitzenhengst des letzten 
o s t p r e u ß i s c h e n Hengstmarktes stellen. Nach dem. 
Kriege baute er sich zuerst in Artlenburg als Päch
ter eine Zucht auf, siedelte dann nach Hamburg 
ü b e r , wo er sich vorwiegend mit der Champignon
zucht ü b e r Wasser hielt, um dann auf dem Brander 
Hof unter Mitwirkung seiner Frau Lene, geb. Klein, 
und seines Sohnes Georg Otto eine Reitschule und 
ein Trakehner G e s t ü t aufzubauen. 

Mit Georg Heyser, der am letzten Dienstag I 
Rellingen zu Grabe getragen wurde, ging einer der 
g r o ß e n o s t p r e u ß i s c h e n Reiter dahin, der es dn der 
Glanzzeit der S p e z i a l S t ä l l e der Kavallerieschule mit 
diesen Spitzenreitern aufnahm, der als Rennreiter 
die g r ö ß t e n Erfolge aufzuweisen hatte und sich 
auch als Z ü c h t e r einen klangvollen Namen erar
beitete. M i r k o A l t g a y e r 

TEURE BUNDESPOST? 
G e b ü h r e n f ü r B r i e f e ( i n P f e n n i g ) 
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Wk g c o t u l i e c e n . . . 

zum 98. Geburtstag 
Schettler, Emilie, aus Salpen, Kreis Angerburg, jetzt 

24 Lübeck, Folke-Bernadotte-Straße 35, bei Ross. 
am 13. April. 

7iim 94. Geburtstag 
Kirschberger, Julius, aus Franzdorf, Kreis Insterburg, 

jetzt bei seinen Kindern Herta und Kurt Marguard, 
5761 Däinghausen, Danziger Straße 1, am 21. 
April. 

Weisser, Frida, geb. Klopfer, aus Tilsit, Gut Punkt, 
jetzt 61 Darmstadt. Mathildenstraße 26. 

zum A3. Geburtstag 
Piontkowskl, Marie, aus Lissen, Kreis Angerburg, 

jetzt 6303 Hüngen, Gießener Straße 16, am 14. April. 
Rohinann, Marie, geb. Svmanski, aus Großgarten, 

Kreis Angerburg, jetzt 5928 Laasphe, Kreis Witt
genstein, Königstraße 43, am 23. April. 

zum 92. Geburtstag 

Latt, Elise, aus Ostseebad Cranz, jetzt 239 Flensburg, 
DRK-Heim Schleswiger Straße, am 18. April. 

Mathes, Wilhelm, aus Kobulten, Kreis Orteisburg, 
jetzt 47 Hamm, Goldmarsch 46, am 22. April. 

Müller, Karl, aus Kruglanken, Kreis Angerburg, 
jetzt 2059 Buchen über Lauenburg, Ostpreußen
weg 28. am 23. April. 

zum 91. Geburtstag 
Bartuleit, Emma, geb. Eckert, aus Angerburg, jetzt 

208 Pinneberg, Ohlenkamp 8, am 23. April. 

zum 90. Geburtstag 

Klose, Gotllieb, aus Seemen, Kreis Osterode, jetzt 
bei seiner Tochter Lydia Schulz, 48 Bielefeld, Jöll-
heide 8, am 17. April. Mit ihm feiern seine Kinder 
Natalie Keim, Helmut und Willi Klose in Biele
feld, Herta Scholz in Münster, Sigismund Klose in 
Holtkamp bei Bielefeld. Sein Sohn Leo grüßt aus 
Kanada. 

Millaschewski, Anna, aus Königsberg-Sackheim 22, 
jetzt 7815 Kirchzarten, Albert-Schweitzer-Straße 2, 
am 19. April. 

Porr, Max, aus Seeburg, Kreis Rößel, jetzt 4048 Gre
venbroich, Arndtstraße 20, bei Bemba, am 22. April. 

zum 89. Geburtstag 

Bronsert, Auguste, aus Kruglaken, Kreis Angerburg, 
jetzt 1 Berlin-Schöneberg, Neuer Mattheu? Kirch
hof, Am Priesterweg, bei Gross, am 16. April. 

Dorka, Charlotte, geb. Pentzek, aus Allenstein, Roon-
straße 75, jetzt bei ihren Töchtern Elly und Ruth, 
655 Bad Kreuznach, Hugo-Reich-Straße 1, am 17. 
April. Die Töchter Gertrude und Hildegard, sowie 
der in den USA lebende Sohn Kurt, 13 Enkel und 
10 Urenkel gratulieren herzlich. 

Guth, August, aus Borkenwalde, Kreis Angerburg, 
jetzt 1 Berlin NW 87, Wullenweberstraße 12, am 
12. April 

Mlchalzik, Gustav, aus Lehmfelde, Kreis Insterburg, 
jetzt in Mitteldeutschland, zu erreichen über,Max 
Michalik, 78 Freiburg, Fehrenbachallee 59 a, am 
9. April. 

Stirneit, Georg, Postbeamter i. R., aus Kukerneese, 
Kreis Elchniederung, jetzt 2931 Langendamm bei 
Varel am 21. April. 

zum 88. Geburtstag 
Sagrowski, Gottlieb, aus Wappendorf, Kreis Ortels-

burg, jetzt 4981 Klosterbauerschaft 326 über Bünde, 
am 19. April. 

Sennert, Auguste, aus Sensburg, Seenblick 1, Jetzt 
bei ihrer Tochter Frau Weqener, 304 Soltau, Borne-
mannstraße 6, am 2. April. Die Kreisgemeinschaft 
gratuliert herzlich. 

Statz, Auguste, aus Königsberg, jetzt 293 Varel, Gar
tenstraße 16, am 20. April. 

zum 87. Geburtstag 
Kiszio, Ida, aus Schöntal-Arnsfeld, Kreis Goldap, jetzt 

4501 Hasbergen, Lönsweg 4, am 17. April. 
KUssner, Elise, aus Tharau, Kreis Pr.-Eylau, jetzt 

4901 Wülfer-Bexten, am 30. März. 

zum 86. Geburtstag 
Czyborra, Albert, aus Raudensee, Kreis Angerburg, 

jetzt 2332 Riesby über Eckernförde, am 17. April. 
Grasteit, Auguste, geb. Grickscheit, aus Loye, Kreis 

Elchniederung, jetzt bei ihrem Schwiegersohn Ernst 
Mertins, 214 Bremervörde, Walkmühlenstraße 96, 
am 8. April. 

Zimmermann, Anna, geb. Szameit, aus Thiergarten, 
Kreis Angerburg, jetzt 2 Hamburg-Oststeinbeck, 
Heidelohe 14, am 22. April. 

zum 85. Geburtstag 
Altenburg, Mathilde, Witwe des Postinspektors Hein

rich Altenburg, aus Königsberg, jetzt 3419 Bollensen 
über Uslar, am 19. April. 

Doebler, Otto, aus Stullichen, Kreis Angerburg, jetzt 
314 Lüneburg, Richard-Brauer-Straße 15, am 16. 
April. 

Kropla, Karl, aus Groß-Strengeln, Kreis Angerburg, 
jetzt 3541 Eimelrod Nr. 17 über Usseln, Kreis 
Waldesck, am 20. April. 

Liedig, Emilie, aus Stolzenberg, Kreis Heiligenbeil, 
jetat 85 Nürnberg, Findelwiesenstraße 35, am 22. 
April. 

Riedel, Karl, aus Schiitzendorf, Kreis Orteisburg, 
jeftt 433 Mühlheim/Ruhr, Ludwig-Bender-Straße 15, 
am 18. April. 

Stecke!, Marie geb. Grudda, aus Gotenhaven, jetzT 
bei ihrer Tochter Erna Steckel in 244 Oldenburg 
(Holstein), Stettiner Straße 1, am 20. April. 

zum 84. Geburlstag 
Dieckert, Otto, aus Rodddii, Kreis Wehlau, jetzt 4 Düs

seldorf, Tannenhotweq 101, am 18. April. 
Hintzer, Martha, aus Senshurg, jetzt 7862 Alzenbach 

IWiesental), am 12. April. . 
Sett, Johanna, geb. Klempert, aus Heinrichsdorf Kreis 

Rößel, jetzt bei ihrem Sohn J ° * e f ; * V T Henrich 
Alfons Klempert, 3572 Stadt Alendorf, Hemndi-
Schneider-Straße 25, am 18 April. 

zum 83. Geburtstag 
Guzewskl. Fritz, ehemaliger Amtsvorsteher und Stan

desbeamter des Amtsbezirks Wal enrode, Kreis 
Treuburq jetzt bei seiner Tochter Irmgard in 493 
Delmold9' Willi-Hofmann-Straße 20/22, » 6 . Apr. 

Koschorreck, Therese, geb. Baldzuhn, aus Anger 
bürg, jetzt 31 Celle, Kronestraße 19, am »2- Apnl. 

Römer, Elise, aus Mohrungen und Kon.gsberg jezt 
874 Bad Neustadt, Reder Straße 1, am Ä Apn _ 

Sprung, Martha, aus Königsberg Durerstraße 2 jetzt 
24 Lübeck-Karlshof, .lungborn 17, am 18. April. 

zum 82. Geburtstag 
Mittelstadt. Johannes, Chefredakteur des Kömgsber-

ger Tageblattes, aus Königsberg Luisenallee 67, 
jetzt 1 Berlin, Ostpreußendamm 93, am 18. April. 

Obyts, Auguste, geb. Biernath, dus Schwenten, Kreis 
Angerburg, jetzt in Mitteldeutschland, am 18. Apiil. 

zum 81. Geburtstag 
Koscliorreck, Emma, aus Angerburg, Bismarckstraße, 

jetzt 2212 Brunsbüttelkoog, Memeler Straße 11, am 
11 April. 

Pulzka, Elisabeth, aus Hohenstein, Landwehr, jetzt 
24 Lübeck-Brandenbaum, Rübenkoppel 9, am 23 
April. 

Worm. Johannes, Pfarrer i R., aus Willenberg, Kreis 
Orteisburg, jetzt 54 Koblenz, Mainzer Straße 86, 
am 18. April. 

zum 80. Geburtstag 
Birnat, Franz, Schneidermeister, aus Liebstadt, jetzt 

2224 Burg (Dithm.), Große Schulstraße 39, am 10. 
April. 

Ennelke, Otto, früher Bürgermeister von Inse, Kreis 
Elchniederung, jetzt 2887 Elsfleth, Rathausplatz 3, 
am 16. April. 

Grzybienski. Marie, aus Ortelsburq, Ulmenstrdße 11, 
jetzt 333 Helmstedt, Leibnizstraße 7, am 26. März. 

George, Rudolf, aus Johannisburg, jetzt 1 Berlin 41, 
Roonstraße 15. 

Karpa, Karl, 20 Jahre bis zur Vertreibung Bürger
meister von Althöfen, Kreis Sensburg, jetzt 4171 
Walbeck, Kreis Geldern, Ponterstraße C 44, am 
17. April. Die Kreisgemeinschaft gratuliert herzlich. 

Kleischmann, Auguste, aus Deihornswalde, Kreis 
Schloßberg, jetzt in Mitteldeutschland, zu erreichen 
über Frau Dora Kleischmann, 23 Kronshagen, Wen-
dowstraße 34, am 16. April. 

Krause, Martha, geb. Penk, aus Königsberg, Hoff-
mannstraße 7, jetzt 4 Düsseldorf, Bilker Allee 36, 
bei Juhl, am 18. April. 

Leipski, Maria, aus Hohenstein, Kreis Osterode, jetzt 
1 Berlin 22, Gautinoer Weg 12, am 14. April. 

Lessat, Anna, geb. Wobers, aus Tilsit, jetzt 2401 
Klempau bei Krummesse über Lübeck, am 15. April. 

Maecklenburg, Eugen, Stadtbaumeister a. D., aus 
Mehlsack jetzt 405 Mönchengladbach-Hardt, Rö
merkuppe 31, am 22. April. 

Poschag, Johanna, geb. Domnick, aus Pr.-Eylau, Ge
neral-Litzmann-Straße 8, jetzt 415 Krefeld, Bogen-
straße 48, am 9 April. 

Pullwill, August, Justizoberinspektor i. R., aus Schloß
berg und Allenstein, jetzt 3331 Marienthal-Horst, 
am 24. März. 

Schirrmacher, Hedwig, geb. Schäfer, aus Gutenfeld, 
Kreis Samland, jetzt in Mitteldeutschland, zu er
reichen über Otto Schirrmacher, 46 Dortmund-Brü-
scherhof, Overgünne 74, am 20. April. 

Schmuck, Albert, aus Grünwalde, Kreis Pr.-Eylau, 
jetzt 6532 Obeiwesel/Rhein, Gut Schönberg, am 
19. April. 

Sczepannek, Fritz, aus Eichenau, Kreis Neidenburg, 
jetzt 463 Bochum-Langendreer, Dürener Straße 14, 
am 18. April. 

Schinz, Hermann, Bauer und letzter Bürgermeister 
von Dauginten, Kreis Gumbinnen, jetzt Heise 24 
über 2851 Hollen, Kreis Bremerhaven, am 18. April. 

Weller, August, Dr., Studienrat a. D. aus Wehlau, 
jetzt 28 Bremen, Stader Straße V 82, am 19. April. 
Die Kreisnemeinschaft gratuliert herzlich. 

Wingandt, Friedel, geb. Haase. aus Königsberg, jetzt 
23 Kiel, Feldstraße 118, am 17. April. 

zum 75. Geburtstag 
Alf, Oskar, Biindesbafrn-'Oberspkretär i. R., aus In

sterburg, Friedrichstraße 6, jetzt 318 Wolfsburg, 
Semmelweisring 3, am 6. April. 

Doehring, Arno, aus Heinrichswalde, Kreis Elchnie
derung, am 18. April, seine Frau Berta Doehring, 
am 14. Januar, jetzt wohnhaft in 8013 Haar, Franz-
Schuberth-Straße 6. 

Felchner, Marie, aus Lotzen, jetzt 239 Flensburg, 
Osterallee 29, am 21. April. 

Grunwald, Ernst, aus Mulden, jetzt 2 Hamburg-Rahl
stedt, Ebersmoorweg 21, am 15. April. 

Heerhorst, Elisabeth, aus Königsberg, Schindekopf-
straße 26, jetzt 1 Berlin 41, Fehlerstraße 11, am 
21 April. 

Hochriem, Karl, aus Angerburg, jetzt 3543 Adorf-
Waldeck, Am Dansenberg 119, am 19. April. 

Kleschies, Gertrud, geb. Baumgart, aus Sensburg, 
jetzt 2 Hamburg 26, Chapeaurougeweg 16, am 16. 
April. 

Klein, Friedrich, aus Hussehnen, Kreis Pr.-Eylau, 
jetzt 24 Lübeck, Ziegelstraße 12, am 18. April. 

Lehwald, Emma, geb. Meyke, aus Königsberg, Kai
serstraße 48 b, jetzt 5657 Haan, Lessingstr. 4, am 
20. April. 

Maercker, Hansheinrich von, Landessozialgerichtsrat 
a. D., aus Marienwerder und Allenstein, jetzt 65 
Mainz, Am Fort Elisabeth 35 IL, am 20. April. 

Narewski, Hulda, aus Locken, Kreis Osterode, jetzt 
4 Düsseldorf 1, Werstener Straße 180, am 20. April. 

Sesse, Elfriede, geb. Rutz, Försterwitwe, aus der 
Försterei Maransen, Kreis Osterode, jetzt bei ihrer 
Tochter Christel Trustorff, 2208 Glückstadt, Reichen-
berger Straße 53, am 20. April. 

Szengel, Elise, geb. Kowalalewski, aus Wensken, 
Kreis Angerburg, jetzt in Mitteldeutschland, am 
17. April. 

Wiegand, Anna, geb. Hausendorf, aus Königsberg, 
Samlandweg 9, jetzt 44 Münster, Roxelerstraße 12, 
am 20. April. 

Willenberg, Otto, aus Prostken, K^eis Lyck, jetzt 
2807 Achim, Schmiedeberg 1, am 19. April. 

Zachau, Erna, aus Königsberg, Tiergartenstraß« 53 b, 
jetzt 239 Flensburg, Ostlandstraße 12, am 21. April. 

Goldene Hochzeiten 
Goroncy, Oskar und Frau Emma, aeb. Neuber, aus 

Steegen, Kreis Pr.-Holland, Reirhenthal und Gör
ken, Kreis Mohrungen, jetzt 2822 Schwanewede 
bei Bremen, Danziger Straße 65, am 4. April. 

Pempe, Michael und Frau Bertha, geb. Matschijew-
ski, aus Heidewaldburg, Kreis Köniosberg-Land 
und Petridcen, Kreis Labiau, jetzt 3013 Barsing
hausen, Kaltenkirchener Straße 53, am 23. April. 

Petereit, Hermann, Lehrer a. D., und Frau Eva, geb. 
Braun, aus Pomedien, Kreis Wehlau, jetzt 2358 
Kaltenkirchen, Haus Memel, am 14. April. 

Das Abitur bestanden 
Giesler, Wolfgang (Realschullehrer Hans Giesler aus 

Danzig-Langfuhr und Frau Thea, geb. Roth, aus 
Tannenwalde bei Königsberg, jetzt 2165 Harsefeld, 
Am Bockelfeld 1) an der Halepaghen-Schule Buxte
hude. Physik-Studium an der Universität Hamburg. 

Hartwich, Ulrike (Studienrat Fritz Hartwich und Frau 
Erna, geb. Knaust, aus Königsberg, jetzt 206 Bad 
Oldesloe, Am Stadion 33) am Theodor-Mommsen-
Gymnasium Bad Oldesloe. 

Schmidt, Sibylle (Dr. med. Adalbert Schmidt, ge
storben 1962, und Frau Elfriede, geb. Zurawski, aus 
Allenstein, Bahnhofstraße 13, und Elbing, jetzt 514 
Erkelenz, Kölner Straße 27) am Gymnasium Erke
lenz. 

Tiedtke, Rudi (ältester Sohn des Kaufmanns Heinz 
Tiedtke und Frau Oha, geb. Bezien, aus Tilsit und 
Heydekrug, jetzt 56 Wuppertal-Elberfeld, Holzer

straße 4) am Neusprachlichen Gymnasium Aue in 
Wuppertdl-Elbertelcl. 

I'rumpa, Günter (Betriebsprüfer Mdx Trumpa dus 
Neuschleuse und Tilsit und Frau Edith, geb. Nebe, 
aus Königsberg. Rippenstraße 25, jetzt 311 Uelzen. 
Nothmdnnstraße 30 A) an der Herzog-Ernst-Schule 
in Uelzen. Studium: Medizin. 

Bestandene Prüfungen 
Barsuhn, Sdbine (Werner Bdrsuhn und Frau Malli, 

geb Brommecker, aus Kreuzingen und Schlpßbddi, 
jetzt 2945 Sande, Jadestraße 1) hat die staatliche 
Prüfung als Kindergärtnerin am Kindergärtnerin
nenseminar Oldenburg bestanden. 

Böhnke, Marianne (Kantor i. R. Georg Böhnke und 
Frau Charlotte, geb. Hensel, aus Petersdorf, jetzt 
3031 Hademstorf) hat am 8. März an der Pädago
gischen Hochschule in Hannover die erste Lehrer
prüfung mit dem Prädikat „gut" bestanden. 

Nordalm, Marie-Luis (Oberinspektor Josef Nordalm 
und Frdu Grete, geb. Lottermann, aus Julienfelde, 
Kreis Angerapp, jetzt 5141 Haus Hohenbusch, Kreis 
Erkelenz) hat vor der Prüfungskommission der Re
gierung in Aachen ihr pharmazeutisches Vor-
exdmen mit „sehr gut" bestanden. 

Sadlack, Edith (Maschinenbaumeister Ernst Sadlack 
und Frau Käthe, geb. Kadelka, aus Orteisburg und 
Heiligenbeil, jetzt 452 Melle, Finkenweg 4) hat 
ihre Sprachstudien in England und Frankreich in 
den Abschlußexamen mit den Noten „gut" und 
„Auszeichnung" bestanden. 

A c h t u n g ! 

Sie k ö n n e n am Frei tag, 15. A p r i l , 21 bis 

22 Uhr , im III. Programm des W D R h ö r e n : 

Eine Sendung von Professor Hubatsch 

ü b e r das Thema 

H i n d e n b u r g u n d d e r S t a a t 

Das vielbeachtete Buch v o n 

Prof. Dr. W a l t h e r Hubatsch 

H I N D E N B U R G U N D D E R S T A A T 

A u s den Papieren des Generalfe ldmar
schalls und R e i c h s p r ä s i d e n t e n v o n 

1887 bis 1934 
397 Seiten, davon 232 Seiten Dokumente , 
mit A b b i l d u n g e n auf 20 Sei ten Kunst

druck, Le inen 39,80 D M 
halten w i r für Sie v o r r ä t i g 

Buchversand des Kan t -Ver l ages 
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KULTURNOTIZ 
Prof. Dr . Hans Rothfels, der Nes tor der deut

schen Hi s to r i ke r und Gelehr ter v o n internatio
nalem Rang, vol lendete am 12. A p r i l das 75. Le 
bensjahr. In Kasse l geboren, ve r lo r Rothfels im 
Ersten W e l t k r i e g , den er als Kr i egs f r e iw i l l i ge r 
mitmachte, durch einen Sturz v o m Pferd e in 
Be in . 1918 promovier te er in He ide lbe rg bei 
Hermann Oncken, 1942 habi l i t ier te er sich in 
Ber l in bei Fr iedr ich Meinecke . Schon zwe i Jahre 
s p ä t e r folgte die Berufung als Ord ina r ius für 
neuere Geschichte an die A l b e r t u s - U n i v e r s i t ä t 
in K ö n i g s b e r g . Diese K ö n i g s b e r g e r Jahre hat 
Hans Rothfels selbst stets als die H ö h e p u n k t e 
seines Lebens empfunden. 1934 v o n den neuen 
Machthabern seines Amtes verwiesen, emigrier
te Rothfels, dessen Lebenswerk vo r a l lem Bis
marck und seiner Epoche galt, erst kurz vor 
Kr iegsausbruch 1939 nach England und ü b e r 
nahm einen k le ineren W i r k u n g s k r e i s in Oxfo rd . 
E i n Jahr s p ä t e r wurde er in die Vere in ig t en 
Staaten berufen, w o er s p ä t e r e inen His tor ischen 
Lehrs tuh l an der U n i v e r s i t ä t C h i k a g o inne
hatte. Nach dem Zwei t en W e l t k r i e g kehrte Roth
fels nach Deutschland zurück und arbeitete an 
der Dokumenta t ion der V e r t r e i b u n g mit, deren 
V o r w o r t er auch schrieb. A l s Ord ina r iu s für 
Geschichte wi rk te er bis 1960 an der U n i v e r s i 
tä t T ü b i n g e n . Seit 1953 gibt er mit Professor 
Eschenburg die Vier tel jahreshefte für Zei tge
schichte heraus. Die Landsmannschaft Ostpreu
ß e n ehrte Professor Rothfels mit ihrer h ö c h s t e n 
Ausze ichnung , dem P r e u ß e n s c h i l d . 1961 wurde 
er M i t g l i e d des Ordens „ p o u r le meri te" für 
Wissenschaften und K ü n s t e . A l s ihm die Tü
binger Studenten bei seiner Emer i t i e rung 1960 
einen Facke lzug brachten, wiesen ihre Sprecher 
darauf h in , d a ß Rothfels durch seine bedingungs

lose Suche nach der Wahrhe i t , seine W ü r d e und 
G ü t e a l len T ü b i n g e r Studenten zum V o r b i l d 
geworden sei. 

UNSER BUCH 
Helene von Nostitz: Potsdam. 212 Seiten mit 
25 Fotografien, Verlag Wolfgang Weidlich, 
Frankfurt am Main, Savignystraße 59, 18,— 
D-Mark. 

Dieses zuerst 1930 erschienene Werk der großen 
Autorin Helene von Nostitz (geborene von Benecken
dorff und Hindenburg) ist vielleicht das schönste 
Vermächtnis dieser Frau, die in dunkelster Zeit — 
im Sommer 1944 — aus unserer Mitte schied und die 
uns viele wunderbare Bücher — a. a. auch über Ber
lin und Dresden hinterließ. Dieses Potsdamwerk, das 
man heute nur mit Ergriffenheit lesen kann, steht 
im Range durchaus ebenbürtig neben Fontanes „Wan
derungen" und neben den liebevollen Schilderungen 
von Sterneux zum gleichen Thema. 

Noch einmal führt uns Helene von Nostitz durch 
die unzerslörte Welt der preußischen Königs- und 
Residenzstadt, erzählt von ihrer wundersamen und 
ernsten Geschichte, von ihren Schätzen, von ihre! 
Menschen. Vom Stadtschloß, von Sanssouci, von 
Neuen Palais, von den Kirchen und Bürgerhäusern 
vom Römischen Bad, der Orangerie, den Gärten, Seei 
und Parks der Umgebung, vom idyllischen Paretz 
und vom Pfingstberg wird berichtet. Ganz nahe kom
men uns die Gestalten der großen Preußenkönige, 
ihrer Baumeister, Architekten und Maler, ihrer großen 
Berater und Freunde. In einer Zeit, wo uns diese 
großen geschichtlichen Stätten Deutschlands verschlos
sen, sind, sollte gerade die junge deutsche Generation 
dieses Buch lesen. k. 

Ein günstiges Vorzugsangebot... 
. . . das unsern verehr ten W e r b e i r e u n d e n zur be
sonderen Beachtung empfohlen w i r d . Der gern 
gelesene He ima t roman „He in r i ch v o n P lauen" 
v o n Ernst Wieher t (2 B ä n d e mit 660 Seiten) w i r d 
unsern Werbemi ta rbe i t e rn als P r ä m i e i ü r die 
V e r m i t t l u n g v o n nur z w e i neuen Dauerbezie
hern des O s t p r e u ß e n b l a t t e s kostenlos gegeben, 
eine a u ß e r g e w ö h n l i c h e Gelegenhei t zum vo r t e i l 
haften Erwerb des v ie lbegehr ten Buches. Sehen 
Sie bitte nachstehend unsere gesamte P r ä m i e n 
auswahl . 

Für die W e r b u n g e i n e s neuen Dauerbeziehers : 

Postkar tenkalender „ O s t p r e u ß e n im B i l d " ! 
Hauska lender „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 färb. S t ä d t e w a p p e n : fünf Elch-
schaufelabzeichen M e t a l l vers i lb . ; Kugelschreiber 
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 Wandkache l od W a n d 
teller, 12,5 cm Durchmesser, oder Brieföffner, 
alles mit deT Elchschaufel, Bernsteinabzeichen 
mit der Elchschaufel, lange oder Broschennadel , 
Heimatfoto 24X30 cm (Auswahl 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", Bi ldband „ O s t p r e u ß e n " (Langewiesche-
Büchere i ) ; „Der fliegende Edels te in" , „Bun te 
Blumen ü b e r a l l " oder „Der See unter dem Tu-
r i awa ld" (von Sanden-Guja); „ V o g e l v o l k im 
Gar t en" (Landbuchverlag). 

Für z w e i neue Dauerbezieher : 

Buch „ S o m m e r ohne W i e d e r k e h r " von Rudolf 
N a u j o k ; E. Wiehert „He in r i ch v o n f l auen" 
(2 B ä n d e ) , schwarze W a n d k a c h e l 1 5 x 1 5 cm mit 
E'chschaufel, A d l e r , Tannenbergdenkmal , Kö
nigsberger Schloß oder Wappen o s t 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 Eichenplatte; 

Wappente l le r , 20 cm Durchmesser, mit Elch
schaufel oder A d l e r ; „Die Pferde mit der Elch-
schaufeP (D M Gooda l l ) ; 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 aut Wunsch ein weitergehendes Angebot 
Ersatzlieterung bleibt vorbehalten. 

Es werden die an die nebenstehende Anschrift 
gesandten Bestellungen prämiiert, diese sollen 
also nicht bei der Post verbucht werden Aul 
jeder neuen Bestellung gibt der Werber seinen 
Wunsch an-, die Gutschtiften können auch tum 
Autsammeln stehen bleiben Die neuen Ahan 
nenten müssen selbst unterschreiben 

Eigenhestellungen und Abonnementserneue 
rnnn»n nach Wohnsitzwechsel oder Reise sowie 

Austausch und Ersatzbestellungen werden 
nicht prämiiert, ebenso nicht Bestellungen aus 
Sammelunterküntten oder 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 O s t p r e u ß e n e. V . 

Die Zeitung erscheint w ö c h e n t l i c h . 
Den Bezugspreis in H ö h e von 2,— D M bitte Ich 
monatlich im voraus durch die Post zu erheben. 

Vor- und Zuname 

Postleitzahl Wohnort 

S t r a ß e und Hausnummer oder Postort 

Datum Unterschrift 
Ich bitte mich in der Kartei meines Heimatkreises 
zu f ü h r e n . Meine letzte Heimatanschrift: 

Wohnort S t r a ß e und Hausnummer 

Kreis 

Geworben durch 
Vor- und Zuname 

v o l l s t ä n d i g e Postanschrift 

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

Als offene Briefdrucksache tu senden an: 

Das OstpreußenbIatt 
Vertriebsabteilung 

2 H a m h n r g 13 Po n1tach R0 47 
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ff Wehe dem Kabinett... 
Speidels W a r n u n g und die M a h n u n g von Clausewi tz 

V o n W o l f g a n g A d l e r 

ff 

Dürfen wir uns darauf einstellen, daß die 
G e f a h r e i n e r m i l i t ä r i s c h e n A g 
g r e s s i o n gegen die A l t e W e l t ü b e r w u n d e n 
ist? Nicht nur Paris geht ja von dieser Annahme 
aus, sondern auch London folgt ihr, w ä h r e n d 
Washington zumindest glaubt, d a ß sich der 
Schwerpunkt des Ost-West-Konfl iktes von 
Europa nach As i en verlagert habe. M i t seiner 
Ansicht, daß unser Kontinent noch weit vom 
Zustand der Befriedung entfernt sei, steht Bonn 
ziemlich al le in. V i e l e — im A u s l a n d und im 
Inland — empfehlen der Bundesregierung da
her, sich endlich zu einer Ä n d e r u n g ihres Stand
punktes zu bequemen, damit sie aus der miß
lichen Rol le eines „ R u h e s t ö r e r s " herauskomme 

Nach einer n ü c h t e r n e n Beurtei lung der Lage 
jedoch verbietet es sich, diesem Rat zu ent
sprechen. Den Eisernen V o r h a n g direkt vor 
unseren Augen , empfinden w i r die Drohung, die 
der Sowjetblock gegen uns richtet, vermutl ich 
deutlicher als unsere Partner, k ö n n e n also nicht 
plötzl ich b l ind lür die Erkenntnis werden, d a ß 
M o s k a u seine S t r e i tk rä f t e und Waffen im Laufe 
der letzten Jahre nicht etwa geschwächt , son
dern g e s t ä r k t hat. Sollen wir diese Beobach
tung verschweigen und uns — da es opportun 
zu sein scheint — der Spekulat ion ansch l ießen , 
daß die „Koex i s t enz" gleichsam ewig dauert? 

G e n e r a l a. D. D r . H a n s S p e i d e l — 
einst Befehlshaber der N A T O - L a n d s t r e i t k r ä f t e 
Europa-Mit te — hat in diesen Tagen vor einer 
Ü b e r s c h ä t z u n g der Absprachen zwischen Ost 
und West eindringlich gewarnt. „Ein Entspan
n u n g s p r o z e ß " — so hat er wör t l ich e r k l ä r t — 
„liegt erst dann vor, wenn die Ursachen der 
politischen Konfl ikte durch Verhandlungen und 
Kompromisse bereinigt werden." Unabdingbar 
g e h ö r e a u ß e r d e m der Verzicht auf die klassen
kämpfer i schen , antagonistischen Auffassungen 
dazu, auf die sich die sowjetische Pol i t ik ge
g e n ü b e r dem kapitalistischen Westen immer 
noch s tü tze . 

Daß dieser Fachmann die Gefahr eines nu
klearen Krieges weiterhin für gegeben häl t , 
resultiert g e w i ß nicht aus einer ü b e r t r i e b e n e n , 
hysterischen Angst , sondern aus der k ü h l e n 
Berechnung der Mög l i chke i t en des Kremls . 
Nach der Me inung des Generals k ö n n t e das 
Schicksal der atomaren Vernichtung ü b e r die 
Menschheit hereinbrechen, wenn die Sowjets 
die westliche V e r g e l t u n g s k a p a z i t ä t und den 
westlichen Ver te id igungswi l l en un t e r s chä t zen , 
wenn sie ferner G e w i n n und Ver lus t eines 
Über ra schungsangr i f f s mit Kernwaffen falsch 
beurteilen und wenn schließlich der Wes ten 
einer Aggress ion des Ostens so schnell zu er
l iegen droht, daß nur der Einsatz v o n Massen-

„Moskau an Oder-Neiße-
Anerkennung uninteressiert" 

London hvp. Der exilpolnische Publizist 
Aleksander Bregman machte es im Londoner 
„Dziennik Polski' dem Gomulka-Regime zum 
Vorwurf, daß es auf verzichtpolitische Publika
tionen in Westdeutschland nicht eingehe, son
dern vielmehr alles tue, um eine „Änderung 
der Bonner Politik zu verhindern". Gemeint ist 
damit, daß Warschau auf verzichtpolitische An
gebote in der Oder-Neiße-Frage bisher stets mit 
der Forderung auf Anerkennung auch des 
Ulbrichtregimes geantwortet hat. Bregman be
tont, daß Moskau nichts an einer Anerkennung 
der Oder-Neiße-„Grenze' durch die Bundesrepu
blik liege und daß Warschau dieselbe Einstel
lung vertrete. Der Kreml werde eventuell für 
eine Liguidierung der Atlantischen Allianz und 
für eine Neutralisierung Deutschlands etwas bie
ten, nicht aber für eine Anerkennung der Oder-
Neiße-Linie. Aufgrund dieser Sachlage werde es 
den deutschen Politikern leicht gemacht, dem 
von westlicher — insbesondere französischer — 
Seite ausgeübten Druck in Richtung einer An
erkennung der Oder-Neiße-Linie Widerstand 
entgegenzusetzen. Die polnische Emigration 
müsse also, so bemerkt Bregman abschließend, 
um so nachdrücklicher auf einer Anerkennung 
der Oder-Neiße-„Grenze" bestehen und dafür 
eine Unterstützung der Wiedervereinigung 
Deutschlands zwischen Rhein und Oder durch 
die Exilpolen in Aussicht stellen. 

Vernichtungsmitteln die Übermach t des Gegners 
zu brechen vermag. 

Na tür l i ch hat sich das politische Handeln 
nicht a l le in an mi l i tä r i schen Ansichten zu orien
tieren. Doch unsere S t a a t s f ü h r u n g m u ß beach
ten, welche Kräf te der K r e m l — gleichsam zum 
„Angriff aus dem Stand" — in Mi t te leuropa be
r e i t hä l t : zwe i M i l l i o n e n Soldaten in 100 D i v i 
sionen mit 21 000 Kampfpanzern und 5700 
schweren Ar t i l l e r i e -Geschü tzen , 2200 Angriffs
flugzeuge sowie 355 Schiffe, von denen 90 U n 
terwasserfahrzeuge, 60 schwimmende Raketen
t r ä g e r und 100 Landungseinheiten sind. N u r 
etwa ein Fünfte l dieser gewalt igen Streitmacht 

„ S ä u b e r u n g s w e l l e " in Po len : 

ist auf dem e u r o p ä i s c h e n Brückenkopf der at
lantischen A l l i a n z für die Ver t e id igung sofort 
ve r fügba r . M a n muß daher ^u vermeiden 
suchen, d a ß sich diese M i t t e l der A b w e h r noch 
reduzieren. 

So schwer das in der augenblicklichen Si tua
tion auch fällt, hat die Bundesregierung doch 
auf ihrer bisherigen These zu beharren, d a ß die 
Ris iken für Europa fortbestehen. Denn die hin
sieht, die C a r l v o n C l a u s e w i t z *or fast 
anderthalb Jahrhundert niederschrieb, hat noch 
heute G ü l t i g k e i t : „ W e h e d e m K a b i n e t t , 
das mit einer h a l b e n P o l i t i k und g e f e s 
s e l t e r K r i e g s k u n s t auf einen Gegner 
trifft, der w i e das rohe Element keine anderen 
Gesetze kennt als die seiner innewohnenden 
Kraft! Dann w i r d jeder M a n g e l an T ä t i g k e i t und 
Ans t rengung e in Gewicht in der Waagschale 
des Gegners, und ein geringer S toß reicht oft 
hin, das Ganze zu Boden zu werfen." 

Wer steht auf der Abschußliste? 
Parteisonderkommission an der Arbe i t 

(co). Im politischen Leben Polens herrscht 
Unruhe. Mäch t ige F u n k t i o n ä r e trauen einander 
nicht mehr ü b e r den W e g . Jeder sieht sich im 
Geiste auf der „Abschuß l i s t e " des anderen, re
kapi tul ier t besorgt, welche S ü n d e n gegen die 
Partei l inie er f ah r l ä s s ig oder b e w u ß t begangen 
haben k ö n n t e , t r ä u m t nachts v o n belastenden 
Schrif ts tücken oder u n g ü n s t i g e n Aussagen miß
launig behandelter Untergebener vor einer a l l 
mäch t igen Parteikommission. Die N e r v o s i t ä t 
datiert seit jenem Tage, da gezielte Indiskre
tionen aus der Parteispitze bekannt werden 
l ießen , d a ß in Polen wieder e inmal eine Säu
berungswelle g r o ß e n A u s m a ß e s bevorstehe. 
G r u n d genug, besorgt ins Büro zu gehen. W e r 
we iß , wer morgen dar in sitzt. 

Das gil t besonders für die A u s l a n d s 
d i p l o m a t e n , für W i r t s c h a f t s f u n k 
t i o n ä r e und J o u r n a l i s t e n a u ß e r h a l b des 
Landes. Seit Mona ten schon werden ihre Ä u ß e 
rungen und Handlungen der letzten Jahre ge
nauestens überprüf t . Die ersten Rückberufun-
gen hat es bereits gegeben. Wei te re stehen be
vor . Mancher „Prüf l ing" sitzt schon auf gepack
ten Koffern. 

Die S ä u b e r u n g s a k t i o n gilt innerhalb wie 
a u ß e r h a l b des Landes sowohl den L inks - als 
auch den Rech t s - „Abwe ich le rn" , den Ch ina -
Freunden, wie denen, die v o n „wes t l i chen 
Ideen" a n g e k r ä n k e l t scheinen. W i e kr i t isch die 
Lage für die P e k i n g - A n h ä n g e r ist, bewies die 
kürz l i che Flucht des F ü h r e r s der pro-chine-
sischen Gruppe innerhalb der Polnischen K o m 
munistischen Partei , Rusinek, nach A l b a n i e n . 
W i e wen ig Warschau seinen Diplomaten traut, 
demonstrierten die Westflucht eines hohen Be
amten des P r ä s i d i u m s des Minis terrates , Smo-
l insk i , des Generalkonsuls i n Stockholm, M i -

chalski, des Chefs der M i l i t ä r m i s s i o n in West-
Ber l in , T y k o c i n s k i , des M i l i t ä r a t t a c h e s in W a 
shington, Genera l M o d e l s k i , der hohen A b w e h r 
f u n k t i o n ä r e M o n a t und Swiat lo , des Direktors 
des Wissenschaftl ichen Institutes beim Z K der 
polnischen K P , Bialer , und die zahlreicher an
derer Diplomaten, F u n k t i o n ä r e und Journa
listen. 

Chef-Fahnder nach potentiel len Abwe ich l e rn 
ist Gomulkas Ver t rauter Zenon K l i s z k o . Er steht 
an der Spitze einer Sonderkommiss ion der Par
tei, die al le h ö h e r e n Beamten der d ip loma
tischen Vert re tungen Polens, der Mi l i tä r - , W i r t 
schafts- und technischen M i s s i o n e n sowie die 
Auslandskorrespondenten der polnischen Z e i 
tungen und Agenturen übe rp rü f t . Besondere 
Aufmerksamkei t gilt ihren Kontak ten zu A u s 
l ä n d e r n , ihren Fami l ien- und F i n a n z v e r h ä l t 
nissen. 

Die S ä u b e r u n g s w e l l e findet vor e inem Hinter 
grund p e r s ö n l i c h e r M a c h t k ä m p f e i n den h ö c h s t e n 
Partei- und Regierungsgremien Polens statt. A u f 
der einen Seite steht der k ranke Parteichef G o -
mulka , u n t e r s t ü t z t v o n M i n i s t e r p r ä s i d e n t C y r a n -
k iewiez , dem Ver te id igungsminis ter Spychalsk i 
und dem ebenfalls schwerkranken A u ß e n 
minister Rapacky. Dagegen steht der stal i
nistische P a r t i s a n e n f l ü g e l mit Innenminister 
M o c z a r an der Spitze, dem Chef des gesamten 
Sicherheitsapparates, der Ter r i to r ia len Landes
ver te id igung und der p a r a m i l i t ä r i s c h e n Organ i 
sationen. Dri t ter Konkur ren t um die Macht, m ö g 
licherweise Z ü n g l e i n an der Waage , ist eine 
„ russ i sche" Gruppe, r e p r ä s e n t i e r t durch den 
stel lvertretenden Ver te id igungsminis te r Bord-
z i l l o w s k i , die i n letzter Zei t zahlreiche Schlüs 
selposi t ionen in den S t r e i t k r ä f t e n mit ihren Leu
ten besetzen konnte. 

Vertriebene in den Rundfunkrat! 
Sie sol len künf t ig auch i n Hessen vertreten sein 

(HuF) Die C D U - F r a k t i o n i m hessischen Land
tag hat in einem A n t r a g zur Ä n d e r u n g des 
hessischen Rundfunkgesetzes gefordert, künf t ig 
auch einen R e p r ä s e n t a n t e n d e r H e i 
m a t v e r t r i e b e n e n in den Rundfunkrat 
aufzunehmen. Sie hat darauf hingewiesen, d a ß 
die Ver t r iebenen beispielsweise im Rundfunk
rat des S ü d d e u t s c h e n Rundfunks mit drei P e r 
sön l i chke i t en vertreten sind. 

Der CDU-Landtagsabgeordnete Richard H a k 
kenberg e r k l ä r t e zur B e g r ü n d u n g des Antrages 
u. a.: 

„Es unterliegt ke inem Zweife l , daß die H e i 
matvertr iebenen in Bezug auf eine Reihe von 
Fragen eine eigene Auffassung vertreten und 
bestimmte Erwartungen hegen. Sie fühlen sich 
auch in besonderer W e i s e dem Gedanken der 
W i e d e r v e r e i n i g u n g und der S t ä r k u n g 
und Pflege des R e c h t s g e d a n k e n s ver
pflichtet." 

Der Sprecher verwies dabei auf die Tatsache, 
d a ß die Heimatver t r iebenen in den Rundfunk
r ä t e n der s ü d d e u t s c h e n Rundfunkanstalten ver
treten s ind und d a ß das g r o ß e V e r s t ä n d n i s , das 
die ostdeutschen Menschen bei den dortigen 
Regierungsparteien finden, auch in den Rund
funkgesetzen zum Ausdruck komme. 

Hackenberg wandte sich in diesem Zusam

menhang g e g e n d i e D i f f a m i e r u n g 
d e r V e r t r i e b e n e n und ihrer Probleme 
durch manche Sendungen in Funk und Fe rn 
sehen. Er e r k l ä r t e dazu u. a.: „ W e r es i n Presse, 
Funk und Fernsehen durch M i ß b r a u c h der M a s 
senmedien den e r k l ä r t e n Gegnern der deutschen 
Wiede rve re in igung erlaubt, die Grundpos i t io 
nen als angeschlagen oder a u s g e h ö h l t anzu
sehen, erreicht nur, d a ß das legi t ime deutsche 
Ver langen als eine N e b e n s ä c h l i c h k e i t in die 
Schublade gelegt w i r d . " 

Hackenberg dankte in diesem Zusammenhang 
den Ver t re te rn der V e r t r i e b e n e n v e r b ä n d e für 
ihre A r b e i t : „Ich b in der M e i n u n g , w i r sol l ten 
die Menschen, die sich in unserer Zei t haupt-
oder nebenamtlich dem al lgemeinen W o h l w i d 
men und in diesen Funk t ionen arbeiten, nicht 
gering schä tzen und d i skr imin ie ren . E ine De
mokrat ie lebt v o n den Menschen, die nicht nur 
an sich denken, sondern f ü r a n d e r e d a 
s i n d . " 

Touris ten in der M a r i e n b u r g 
M a r i e n b u r g . Seit 1953 besuchten 2,2 M i l 

l ionen Touristen, davon 45 000 A u s l ä n d e r , die 
Mar ienburg , meldet die Breslauer Ze i tung 
„S lowo Polsk ie" . j o n 

„Wir schämen uns nicht!" 
Warschau (hvp). Die polnische Juristen-

Zeitschriit „Pravo i Zycie" (Recht und Lebeni 
begrüßte das verzichtpolitische Osf-Memoran. 
dum der „Kammer für öffentliche Veranlwor-
tung" der Evangelischen Kirche in Deutschland 
und brachte zum Ausdruck, daß das polnische 
Volk sich der Massenaustreibung 
ostdeutschen Bevölkerung aus ihrer Heimai 
nicht zu schämen brauche (!). Tadeusi 
Kur erklärte, die Denkschrift der EKD vertrete 
einen „realistischen und richtigen Slandpunkc. 
Je mehr sich dieser durchsetze, um so .wüten
der und verbissener' reagierten die „revan-
chistischen und neo-hitleristischen Zentren in 
der Bundesrepublik", vor allem die „Berufsum
siedler". Die polnische Nation habe „zu allen 
Eroberern sämtlicher Geschichtsepochen qesagt. 
,Hinaus mit euch!' " „Und wir schämen uns des
sen nicht!" 

Die in Danzig erscheinende polnische Zeitung 
„Glos Wybrzeza" (Stimme der Küste) schrieb, 
"die „Friedensgrenze" an der Oder und Neiße 
sei „in Übereinstimmung mit der polnischen 
Staatsraison" gezogen worden. Polen habe 
„erstmals in seiner Geschichte den Sieg über 
den deutschen Militarismus... i n vollem Um
fange ausgenutzt". Mit Bezug auf die Massen
austreibung der ostdeutschen Bevölkerung aus 
ihrer Heimat und auf die Annexion deutschet 
Gebiete wurde betont, es sei gelungen, .die 
(polnischen) nationalen Träume und Sehnsüchte 
zu verwirklichen und die Grenzpfähle an der 
Oder, Neiße und Ostsee zu setzen ..." 

„Kriegsmüde nordvietnamesische 
KP-Genossen" 

M . H a n o i . Das nordvietnamesische KP-Blatt 
„ N h a n D a n " hat kü rz l i ch e inen ersten Hinweis 
auf „ g e w i s s e K P - G e n o s s e n " gegeben, die .un
richtige Ans ich ten" ver t re ten w ü r d e n und die 
des Kr ieges m ü d e geworden seien. Wörtlich 
h i eß es i n dem A r t i k e l u. a.: 

„Diese Genossen lassen in der Wachsamkeit 
nach, sie haben pazifistische Neigungen , sind 
nicht bereit zum Kampf, sie sehen manchmal 
nur noch Schwier igke i ten , ohne die Erfolge und 
M ö g l i c h k e i t e n zu bemerken, sie s ind oft Pessi
misten, sie schwanken, fü rch ten e inen langen 
K r i e g , sie erkennen nicht k la r , was hinter den 
ver logenen P l ä n e n des Feindes ü b e r .Friedens
verhandlungen ' steckt und sie m ö c h t e n sich aul 
a u s l ä n d i s c h e H i l f e s t ü t z e n . " 

Professor von Mikulicz-Radecki f 
In Sibichhausen, am Starnberger See, verstarb 

nach einem langen, schweren Le iden i m 74. Le
bensjahre Professor der Gebur tsh i l fe und 
Frauenhei lkunde Dr . med. Dr . med. h. c. F e l i x 
v o n M i k u l i c z - R a d e c k i . 

E r wurde am 17. J u l i 1892 i n Breslau als Sohn 
eines b e r ü h m t e n Arz t e s geboren, des Geheim-
rats Professor Johann v o n Miku l i cz -Radeck i der 
d ie Technik der Opera t ionen der Brus t - ' und 
B a u c h h ö h l e erheblich verbesser t hat und die 
nach i h m benannte „Miku l i cz -Tamponade" ei-
fand. 

Der Sohn studierte M e d i z i n an den Universi
t ä t e n Bres lau , K i e l , Par is u n d Freiburg. Den 
Ersten W e l t k r i e g machte er als Reserveoffizier 
mit . V o n L e i p z i g wurde der Privatdozent 192? 
als a. o. Professor an die Ber l ine r Unive r s i t ä t be 
rufen, er folgte 1932 dem Ruf an die Königsbei
ger A l b e r t u s - U n i v e r s i t ä t als o. Professor und 
Di rek to r der U n i v e r s i t ä t s - F r a u e n k l i n i k . Bis 1945 
hat er i n O s t p r e u ß e n segensreich gewirkt. Pro
fessor F e l i x v o n M i k u l i c z - R a d e c k i war einei 
der bekanntesten Ä r z t e . V i e l e n Patientinnen aus 
a l len K r e i s e n der B e v ö l k e r u n g hat er helfen 
k ö n n e n . Im Zuge der V e r t r e i b u n g führ te ihn der 
W e g nach Sch leswig-Hols te in . E r war als Chef
arzt des St . -Franziskus-Hospi ta ls i n Flensburg 
und als Gastprofessor der U n i v e r s i t ä t K i e l tätig, 
bis er 1953 an die F re ie U n i v e r s i t ä t Berl in ging 
Dor t lehr te er w iede r als o. Professor für Ge
burtshi lfe und G y n ä k o l o g i e und leitete zugleich 
als D i r e k t o r die F r a u e n k l i n i k der Universität; 
1961 wurde er emeri t ier t . M e h r als 130 Aufsätze 
wurden i n Fachzeitschriften veröffent l icht . 

E ins der K i n d e r , die aus der mit seiner Frau 
K ä t h e , geb. F inzenhagen , geschlossenen Ehe ent
stammen, ist d ie W i e n e r Burgschauspielerin 
H i l d e M i k u l i c z . 

Der nicht nur i n O s t p r e u ß e n hochgeachtete 
A r z t , der M i t g l i e d mehrerer deutscher und aus
l ä n d i s c h e r Fachgesellschaften war, wurde au! 
dem Bergfriedhof A u f k i r c h e n bei Sibichhausen 
bestattet. 

C Unterr i cht Ver sch iedenes 

Deutsches Rotes Kreuz, Schwesternschaft, 56 Wuppertal-Barmen 
S c h l e i c h s t r a ß e 161 — Wir bilden 

%tmkent u. %'intietkmnkeHschwestetn 
In modernster Klinik aus. Vorbedingungen: Gute 
Schulbildung, hauswirtschaftliches Jahr. Aufnahme
alter ab 17 Jahre. Das hauswirtschaftliche Jahr kann 
als V o r s c h ü l e r i n abgeleistet werden. V o r s c h ü l e r i n n e n 
ab 16 Jahren werden zu jeder Zeit aufgenommen. 

Gvmnostiklehrerinnen - Ausbildung 
(staatl. Prüfung) 

Gymnastik • Pflegerische Gym
nastik - Sport - Tanz - Wahl

gebiet Handarbeit. 
3 Schulheime, 3 G y m n a s t i k s ä l e 

1 Turnhalle 
Jahn-Schule, f rüher Zoppot 
letzt Ostseebad Glücksburg 

Flensburg 
Bilderprospekt anfordern) 

B e s t ä t i g u n g 

^Anzeigenschluß 

jeweils Sonnabend 

Wer kann bezeugen, d a ß Gustav 
Sambill aus Ramsen, K r . Sam-
land, b. Rittergutsbesitzer Cas
par! V. 1. 4. 1938 bis 1. 3. 1943 
gearbeitet hat? Zuschr. erb. zw. 
Rentensache Max Duszat. 3071 
Deblinghausen 130. 

Wer kann b e s t ä t i g e n , d a ß Siegfried 
Kopenhagen, Jahrgang 1912, f rüh , 
wohnh. K ö n i g s b e r g , Farenheid-
str. 22, die Hindenburg-Oberreal-
schule u. d. A l t r o ß g ä r t e r Mittel
schule b. z. Ableg. d. mittl. Reife 
besucht hat? Unk. werd. erstattet. 
Nachr. erb. Irmgard Kopenhagen, 
7967 Bad Waldsee, R o ß r u c k s t r . 11. 

Briefmarken, 500 versch., alle 
Welt, 4,80 D M . u. Nr. 62 260 an 
Das O s t p r e u ß e n b l a t t , 2 Ham
burg 13. 

Lyck 
Alte geschichtl. Abhandlungen 
ü b e r Lyck. Karten. Stahl- u. 
Kupferstiche, alte Fotos zu 
kaufen gesucht. Schriftl. od. 
tel. Angeb. an D. Mallunat, 
3 Hannover, B e e k e s t r a ß e 38, 
Telefon 42 56 77. 

Wer kannte Obergefr. Horst K ind
ler, F P N r . 28 263 E , geb. 19. 5. 1924 
in Görl i tz , letzte Nachr. aus dem 
Raum Goldap v. Februar 1945, off. 
Anschrift lt. P. K r . M ü n c h e n : 50. 
Inf.-Div., Regiment 122, 8. od. 12. 
Kompanie? Nachr. erb. Siegfried 
Wauer, 4980 B ü n d e , Kamerad-
schaft 17.  

Gesucht: Familien, die in den Jah
ren 1936—1938 im Hause Triangel 
Nr. 2, K ö n i g s b e r g Pr., zu Miete 
gewohnt haben. Nachr. unt. Nr. 
62 155 an Das O s t p r e u ß e n b l a t t , 
2 Hamburg 13. 

Stellenangebote J 
Bedeutendes G r o ß v e r s a n d h a u s bie
tet Ihnen sehr guten 

Nebenverdienst 
Bis 7u <JO •/. i- , i , , , , ^ . u ,»„ . d u r c h leichte k a u f m ä n n i s c h e TSU8-v e S t o ^ ^ ^ ? ^ h « ^ , n . > S . l e d e , : - k e i t - A u c h f - Hausfrauen geeignet 

usw R i e s e n i ^ w ^ ? 0 l f s c h m u c k K e i n Eigenkapital erforderl. Bitte 
W M Liebmnnn v r H Angeb. v. kurze Nachricht u. Nr. 62 402 an Da» 
w. M . Liebmann K G . H o l z m i n d e n ! O s t p r e u ß e n b l a t t 2 Hamburg 13. 

Immobilien 

Zeugen gesucht, die mich v. K o n 
fektionshaus Rudolf Petersdorf 
u. d. Ostpr. M ä d c h e n g e w e r b e 
schule her kennen. Erna Frank, 
geb. Tobien (aus K ö n i g s b e r g Pr. | 
Rosenau), 4933 Blomberg, Freil ig-
r a t h s t r a ß e 17. 

Bauland, 1500 qm, bei Celle, freie 
Bauw. ä 9 D M verkauft S. Pal-
laschke, 6096 Raunheim, Weser-
s t r a ß e 17. 

Kleines l-Fam.-Haus a. d. Nordsee, 
3 Zim. , K ü c h e , Bad, gr. Garten, 
Preis 48 000 D M , zu verkaufen. 
Zuschr. u. Nr. 62 262 an Das Ost
p r e u ß e n b l a t t . 2 Hamburg 13. 

S u c h a n z e i g e n 
Wer kann Auskunft geben ü b e r die 

Eheleute August Schaak aus T i l 
sit, Ragniter Str. Unkosten wer
den erstattet? Nachr. erb. Traute 
Frischmuth. 5163 Langerwehe, 
K a r l - A r n o l d - S t r a ß e 13. 

Suche Kollegen 
die mit mir von Mai 1924 bis 
Juni 1925 b. d. Fa. L . Steinfurt, 
Kbg.-Ratshof, Juni 1925 bis 
Juli 1927 b. d. Fa. Eugen 
Oscher. Kbg. , Jul i 1927 bis Ok
tober 1928 b. d. Fa Union-Gie
ß e r e i K ö n i g s b e r g - C o n t i n e n . 
Juni 1932 bis März 1934 b. d 
Fa. F . Schichau, Kbg.-Conti -
nen, als Kesselschmied gearbei
tet haben. F ü r Jede B e s t ä t i 
gung w ä r e ich dankbar. U n 
kosten werden erstattet. Emi l 
Wasselewski, 47 Hamm. Tau
b e n s t r a ß e 5 (fr. K ö n i g s b e r g , 
Speichersdorfer S t r a ß e 123). 

(reuhillitnes, )UM\I>S Miuidieiv 

S I Ä K ' Ä ">!vH"te
 l n H a u s " » i K U * « - G u , e s 

unt) JÄr <Pu(cet Haiti drüben? 

A u s k ü n f t e ü b e r zol lfreie Waren 

er te i len die P o s t ä m t e r 
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ELCHE AM MEER 
erschienen ? s t n n . e r A u f l a ^ ""ter dem Titel Sehe" am M e e r 
npn pfJ5f A . ? , e s P a n n e n d < > n Schilderungen und die 8" eise 
ffil^»dUÄtaWÄW.rfII^™w.Wejr^ , e d e n Natur, und 
Sie im« h m - ! ? . " « , , n , , l ' e i n e n gebunden 14.80 D M Senden 
Sie uns bitte Ihre Bestellung die Zusendung erfolgt portofrei 
Rautenbergsche Buchhandlung. 295 Leer (Ostfriesl) Postf «09 

W a I d p f l a ii x e n Gänse- und Putenküken 

Nebenve rd i ens t 
Im Hause. Sofort melden 
H E I S E C O (49). 224 Heide 

„ H i c o t o n " ist altbewahrt gegen 

B e t t n ä s s e n 
Preis D M 3.90 Nur in Apotheken 
e r h ä l t l i c h Hersteller. „ M e d i k a " 
8 M ü n c h e n 42 

Jede Reparatur 
mit schriftl. Garantie! 

K a t a l o g kostenlos 

Uhren 

Bestecke 
Bernstein 
Juwelen 
Alberten 

w yw Königsberg Pr. / 

8011 M ündien - VATERSTETTEN 

Schmantbonbons 
- audi „Kuhbonbons" gerannt -

500 Gramm jetzt nu, 1.96 DM 
Lieferung ab 20 DM portofrei 

J. NOLL & CO. 
28 Bremen. Postfach 1663 

» U d C hält länger frisch! 
Tilsiter Markenlcäse 

nach b e w ä h r t e n ostpr. Rezepten 
hergestellt und gelagert. Aus dem 
g r ü n e n Land zwischen den Meeren. 
'/« kg 2.50 D M . bei 5-kg-Postpaketen 

keine Portokosten. 
Heim Reqlln, 207 Ahrensburg Holstein A1 

Bitte Preisliste für Bienenhonig u. 
Wurstwaren anfoidern 

oeste Kapitalanlage Fichten 
(Weihnachtstanne), 5jähr 40/70 cm 
24 D M . 4jähr. . 30/50 cm 15 D M . 
Sitkafiehten, 40/60 cm 28 D M Blau
tannen 20'35 cm 24 DM Omorica 

Kserb Fichte) 20/40 cm 24 D M . 
Douglas. 30 50 cm 28 D M . Schwarz-

Ikiefern lange Nadeln. 2jähr. 24 D M . 
Weymutskiefern 16 D M Kriechende 
Kiefern für B ö s c h u n g e n 40 D M . 
alles per 100 S t ü c k Verpflanzt mit 
guter Bewurzelung. Rosen. B l ü t e n -
s t r ä u c h e r , Heckenpflanzen Preis
liste anfordern Emil Rathje 
Baumschulen. 208 Pinneberg (Hol
stein) Rehmen 10 b. Abt. 15. 

LI _. " naturrein nt. 9 Pfd 15,45 
I I U l i i g n t 5 p f d 9 4 5 

E r d b - K o n f 12,95 KirschKonf 13.25 
. Preiselbeer 19.95 Schwarze Johan-
nisbeer-Konf 13.35 Vierfr . -Marm 

!8,90 Erdb. /Apfel 9.95 Edelsir . hell 
|8,85 Himb.- od Kirschsirup 12,15 
: Pflaumenmus 8.80 1 Eimer portofr 
ab Ernst Napp. Abt 68. 2 Ham
burg 36. Postfach 46. 

ab sofort lieferbar Emdener und 
Toulouser Kreuz. 3—5 Tg . alt 5,—, 
3 Wo. 6,—. Schw. Breitbrustputen 
1 Tg . 4.—, je Woche ä l t e r 0.50 D M 
mehr. Bruteier halber Preis. Dop-
pelbr. Beltsville-Puten je Stufe 
0,50 D M billiger. Z u c h t h ä h n e Pfd. 
3,— D M . A b 30 Stck. verpackungs
frei. Zur Lieferung b. 30. A p r i l 1966 
10 •/« Rabatt. S e n n e s t ä d t e r Puten
farm, 4816 Sennestadt-Beckhoff 11, 
Telefon 05 20 52 / 2 53. 

Urlaub im s c h ö n e n Chiemgau! 
Umgeb. v. schattig. W ä l d e r n , idyll . 

[Spazierwege, Liegewiese m. Garten-
[brause (temp. Wass.); mod., sonn. 
Balkonzimmer, IL k. u. w. Wasser, 

IZentralheizg. Etag.-Bad, beste ab-
iwechslungsr. K ü c h e , gepfl. Haus. 
iVollpension 11 b. 14 D M . Pension 
Wiefarn, 8201 Amerang/Chiemgau 
(600 m), Tel . 0 80 75 I 2 36 Ford. Sie 

'Prospekt. 

Bekanntschaften 

Urlaub / Reisen 

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

Kaninchen- und 
Katalog freil Fuchsfangneke 

Schuftnehe gegen VogeTfrarj 
M E C H A N I S C H E N ETZFABRIK 

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

Urlaub an der Nordsee. Ruhige 
Lage, Doppelzimmer, pro Bett 
mit F r ü h s t ü c k 6 D M . Frau Marga 
Eilts, 2941 Altharlingersiel 15, 
Nordsee. 

7829 Seppenhofen-Hochschwarzwald, 
Gasth.-Pension Hirschen, Vo l l 
pension 13 D M plus lo Prozent. 

H O T E L U N D P E N S I O N S H A U S 
S C H R E I N E R 

5424 Kampibornhofen (Rhein) 
Tel . 0 67 73 / 3 16, bietet reichl. 
u. gute Verpflegung. Z im. m. 
k. u. w. Wasser, Zentralheizung 
— das ganze Jahr g e ö f f n e t . V o l 
ler Pensionspreis b. 31. 5. 10,— 
D M , ab 1. 6. 1966 bis 30. 9. 1966 
11,— D M , keine Nebenkosten. 

Prospekt anfordern. 

Steno-Kontoristin i. Nordrh.-Westf., 
43/1,72, dkbl., ev., schuldl. gesch., 
sehr h ä u s l . , w ü n s c h t pass. g r o ß e n 
Herrn i. sich. Position kennenzu
lernen. Zuschr. u. Nr. 62 263 an 
Das O s t p r e u ß e n b l a t t , 2 Hambg. 13. 

M O N I K A : 1 9 / i ^ 7 7 ^ h ü b s c h e , tempe-
ramentvolle Blondine ersehnt 
Herzensehe! Habe mein Auto, 
V e r m ö g e n usw.; stelle keine ma
teriellen A n s p r ü c h e . B in einsam 
und m ö c h t e „IHN" sehr lieb 
haben, w ü n s c h t : „MONI 105" -
62 Wiesbaden. Fach 662 ( E h e m ö l 

_ 1er). 
Ö s t p r e u ß i n , 38/1,60, ev., i . sozialen 

Beruf tat., w ü n s c h t Bekanntsch. 
mit einf., lieb. Herrn, evtl. Wit
wer m. K i n d . Zuschr. u. Nr. 62 187 
an Das O s t p r e u ß e n b l a t t , 2 H a m -
burg 13. 

Kfz.-Handw., 24/1,78, m ö c h t e net
tes M ä d e l zw. Heirat kennenl. 
Bildzuschr. u. Nr. 62 261 an Das 
O s t p r e u ß e n b l a t t . 2 Hamburg 13. 

Angestellter, 36/1,70, ev., schl., ruh., 
Naturfreund, w ü n s c h t eine L e 
b e n s g e f ä h r t i n kennenzulern., de
ren Heimat auch O s t p r e u ß e n ist. 
Bildzuschr. u. Nr . 62 378 an Das 
O s t p r e u ß e n b l a t t , 2 Hamburg 13__ 

Anhangl. Witwer, Rentner, 65/1,67, 
ev., m. gut. Eink. u. Eigentums
wohnung, w ü n s c h t f ü r d. Lebens
abend eine anhangl., v e r s t ä n d n i s 
volle ruhige L e b e n s g e f ä h r t i n , m. 
Rente, bis 58 J . , vorerst gemeins. 
H a u s h a l t s f ü h r u n g . Bei Zuneigung 
Heirat m ö g l i c h . Bildzuschr. (zur.) 
u. Nr. 62 292 an Das O s t p r e u ß e n 
blatt, 2 Hamburg 13. 

Dr. med.: Arzt und Idealist, ledi
ger junger 30er, ersehnt Ehe
g l ü c k ! Herzenseinsam, suche ich 
nicht V e r m ö g e n : Liebe — auch 
zu meinem herrlichen Beruf — 
Ist wesentlich! „DR. HR. 105" — 
62 Wiesbaden, Fach 662 ( E h e m ö l 
ler). 

O s t p r e u ß e , 37/1,72, ev., Besitzer v. 
Haus m. Landwirtsch., w ü n s c h t 
nette Ö s t p r e u ß i n zw. Heirat ken-
nenzul., Raum Hamburg bevorz. 
Bildzuschr. (zur.) u. Nr . 62 293 an 
Das O s t p r e u ß e n b l a t t , 2 H a m 
burg 13. 

Suche f. meinen Sohn, 40/1,74, ev., 
solide, N i c h t t ä n z e r , Buchhalter, 
m. Haus i. Raum Schlesw.-Holst., 
Ostseebad, pass. Partnerin, Ost-
p r e u ß i n , zw. Heirat b. Zuneig., 
30—35 J . , ev. Bildzuschr. (zur.) u. 
Nr. 62 295 an Das O s t p r e u ß e n 
blatt. 2 Hamburg 13. 

p a Ä a a & B a ß j - a i a a a Q s a c i 

Wir verloben uns heute 

Ingrid Probst 
H a n s - G ü n t e r W i r s u m 

Braunschweig, den 9. A p r i l 1966 
A b t s t r a ß e 11 

Celler S t r a ß e 115 
fr. Molkerei Pollwitten 
Kreis Samland 

A m 21. A p r i l 1966 feiert mein 
lieber Mann, unser guter V a 
ter, Schwiegervater und Opa 

Paul Morszeck 
aus Allenburg, K r . Wehlau 

seinen 70. Geburtstag. 
Es gratulieren von Herzen und 
w ü n s c h e n noch viele g l ü c k l i c h e 
Jahre 

seine Frau 
seine Kinder und Enkel 

5603 W ü l f r a t h 
H a v e m a n n s t r a ß e 2 

Unsere lieben Eltern 

Lehrer i. R. 

Michae l Pempe 
und Frau Bertha 

geb. Matschijewski 
aus Heidewaldburg 

K r . K ö n i g s b e r g - L a n d 
fr. Petricken, K r . Labiau 

feiern am 23. Apr i l 1966 in Bar-
singhausen. Kaltenbornstr. 53, 
das Fest der Goldenen Hoch
zeit. 

-JHerzlich gratulieren und w ü n -
, /̂rhen weitere Jahre f ü r einen 

gesegneten und friedvollen 
Lebensabend 

die dankbaren K i n d e r 

So Gott will, feiert unsere 
liebe Mutter und Schwieger
mutter 

H u l d a N a r e w s k i 
aus Locken, Kreis Osterode 

am 20. A p r i l 1966 ihren 75. Ge
burtstag. 

Wir w ü n s c h e n ihr viel G l ü c k 
und Gottes Segen. 

Ihre dankbaren K i n d e r 
Elfriede und Erich Richter 

4 D ü s s e l d o r f I 
Werstener S t r a ß e 180 

Ca) 
A m 20. A p r i l 1966 vollendet 
unsere liebe Schwester und 
S c h w ä g e r i n , Frau 

A n n a W i e g a n d 
geb. Hausendorf 

aus K ö n i g s b e r g , Samlandweg 9 
ihr 75. Lebensjahr. 

Es gratulieren von ganzem 
Herzen und w ü n s c h e n weiter
hin Gottes Segen und gute 
Gesundheit ihre Schwestern 

Charlotte Hausendorf 
M ü n s t e r 

Marta Bischoff 
geb. Hausendorf 

Walter Bischoff 
56 W.-Elberfeld 
O p p h o f e r s t r a ß e 39 

und alle A n g e h ö r i g e n 
auch aus der S B Z 

. 44 M ü n s t e r . Roxeler S t r a ß e 12 
V . / 

Unsere liebe Mutt i . Schwie
germutter nud Oma 

Gert rud Kleschies 
geb. Baumgart 
aus Sensburg 

feiert am 16. Apr i l 1966 ihren 
75. Geburtstag. 
Es gratulieren herzlichst und 
w ü n s c h e n weiterhin gute Ge
sundheit und Gottes Segen 

die dankbaren K i n d e r 
Schwiegerkinder 
und Enke l 

2 Hamburg 26 
Chapeaurougeweg 16 

Anzeigen knüpfen neue Bande 

Otto Wi l l enbe rg 
Lehrer i. R. 

aus Prostken, K r . Lyck 

wird am 19. A p r i l 1966 75 Jahre 
alt. 

Es gratulieren herzlich 

seine Frau 
seine Kinder u. Enkelkinder 

2807 Achim, Schmiedeberg 1 

A m 18. Apr i l 1966 feiert mein lieber Mann, der 

Kammermusiker i. R. 

Edmund Limprecht 
aus K ö n i g s b e r g Pr . 

seinen 70. Geburtstag. 
Es gratulieren herzlichst und w ü n s c h e n noch viele g l ü c k l i c h e 
J a h r e Frau Herta Limprecht, geb. Tolks 

Famil ie Fritz B r ä h m e r , Bremen 
Familie Wolfgang B r ä h m e r , Bremen 
Familie Wil l i Weber, Hannover 
Frau Selma Briaire, Utrecht, Holland 
und alle Verwandten und Freunde 

aus Mitteldeutschland 
Bremen D i e t r i c h - B o n h o e f f e r - S t r a ß e 5 

A m 20. A p r i l 19«6 feiert unsere liebe Mutter und Oma, Frau 

Emma Lehwald 
geb. Meyke 

aas K ö n i g s b e r g Pr. , K a i s e r s t r a ß e 4« b 

ihren 75. Geburtstag. 

I h r « K i n < i . r . » d B n k o l k i a d e r 

5«S7 Haan. L e s s i n g s t r a ß e 4 

So Gott will, feiern wir in 
Dankbarkeit am 13. Apr i l 1966 
den 70. Geburtstag meiner lie
ben Frau, Mutter, Schwieger
mutter und Omi 

Anna Reimer 
geb. Neeth 

aus Oberteich bei Prassen 
Kreis Rastenburg 

Es gratulieren von Herzen und 
w ü n s c h e n weiterhin Gottes 
Segen und Gesundheit 

Gustav Reimer 
Edith und Walter Likuski 
sowie Enkelin Marianne 

5201 Gielgen (Siegkreis) 
A m Wolfsbach 2 

V J 

A m 16. Apr i l 1966 feiert unsere 
liebe Mutter. G r o ß m u t t e r und 
U r g r o ß m u t t e r 

M a r i a Druskath 
geb. Gonell 

aus K ö n i g s b e r g Pr. 
S t e r n w a r t s t r a ß e 58/9 

ihren 75. Geburtstag. 

Es gratulieren herzlich und 
w ü n s c h e n beste Gesundheit 

ihre S ö h n e 
B r u n o u n d K u r t 
im Namen aller A n g e h ö r i g e n 

813 Starnberg 
A n g e r w e i d e s t r a ß e 10a 

A m 16. Apr i l 1966 feiert un
sere liebe Mama. Frau 

Charlotte Slomka 
geb. Lehmann 

aus K ö n i g s b e r g Pr. 
Cranzer Allee 76 b 

ihren 70. Geburtstag. 
Es gratulieren von Herzen und 
w ü n s c h e n weiterhin Go*tes 
Segen, Gesundheit und viele 
g l ü c k l i c h e Jahre 

ihre Kinder 
Christel und Irmgard 
und Schwiegersohn 
Ernst-Adolf 
sowie alle Verwandten 

V J 

Unsere liebe Mutter, Schwie
germutter und Oma 

H e d w i g Schirrmacher 
geb. S c h ä f e r 

aus Gutenfeld. K r . Samland 

feiert am 20. Apr i l 1966 ihren 
80. Geburtstag. 

Es gratulieren herzlichst und 
w ü n s c h e n weiterhin Gottes 
Segen 

die dankbaren K i n d e r 
S c h w i e g e r k i n d e r 
u n d E n k e l 

x 61 Meiningen (Thür) 
Nonnenplan 1 

A m 24. M ä r z 1966 konnte 

Justizoberinspektor i. R. 

August Pul lwit t 
aus S c h l o ß b e r g und Allenstein 

seinen 80. Geburtstsg bei guter 
Gesundheit feiern. 

Es feierten mit ihm 
seine Frau, seine Kinder 
Enkel 
und liebe Bekannte aus der 
Heimat 

3331 Manental-Horst 

Jahre wird am 12. Apr i l 1966 
unsere liebe G r o ß m u t t e r , Frau 

Martha Hintzer 
aus Sensburg 

Dazu gratuliert recht herzlich 
Tochter Betty Funk 
mit Familie 

7861 Atzenbach (Wiesental) 
6 Frankfurt (Main) 
Biel (Schweiz) 

V J 

Unsere liebe Mutti und Omi, 
Frau 

Briedel Wieqandt 
geb. Haase 

aus K ö n i g s b e r g Pr. 
begeht am 17. Apr i l 1966 bei 
bester Gesundheit ihren 80. Ge
burtstag. 
M ö g e ihr f r ö h l i c h e s Herz noch 
lange für uns schlagen! 
Dies w ü n s c h e n 

H o r s t I r m e n 
I n g e b o r g I r m e n 

geb. Wiegandt 
B e a t r i c e I r m e n 
C o r n e l i a I r m e n 

23 Kie l 23 Kie l 
Feldstr. 118 Feldstr. 29 

A m 18. Apr i l 1966 leiert unser 
lieber Vater 

K a r l Riedel 
f r ü h e r Oberbahnhofsvosteher 
der B a h n h ö f e Passenheim und 

Gerdauen 
j . 433 M ü l h e i m - H e i ß e n (Ruhr) 

L u d w i g - B e n d e r - S t r a ß e 15 
seinen 85. Geburtstag. 
Wir w ü n s c h e n ihm weiterhin 
Gottes reichsten Segen, Ge
sundheit und Frohsinn und 
noch viele g l ü c k l i c h e Jahre an 
der Seite unserer lieben Mut
ter. 

Seine dankbaren K i n d e r 

A m 16. Apri l 1966 feiert unser 
lieber, guter Vater und Opa 

Otto Engelke 
aus Inse, K r . Elchniederung 

seinen 80. Geburtstag. 

Es gratulieren herzlichst und 
w ü n s c h e n weiterhin Gesund
heit und Gottes Segen 

seine Kinder und Enkel 
sowie Urenkelchen Carsten 

2887 Elsfleth (Weser) 

A m 19. Apri l 1966 wird der 
Landwirt, Herr 

Alber t Schmuck 
aus G r ü n w a l d e . K r . Pr . -Eylau 

80 Jahre alt. 
Es w ü n s c h e n weiterhin Ge
sundheit und Gottes Segen 

s e i n e T o c h t e r 
S c h w i e g e r s o h n 
u n d E n k e l k i n d e r 

6532 Oberwesel (Rhein) 
Gut S c h ö n b e r g 

Gustav und Ida Sczesny 
sagen auf diesem Wege allen 
Lieben ihren allerherzlichsten 
Dank für die vielen Gratula
tionen und G l ü c k w ü n s c h e zum 
87. Geburtstag. 

7941 Ittenhausen 
ü b e r Riedlingen 

F ü r die zahlreichen G l ü c k 
w ü n s c h e a n l ä ß l i c h meines 
90. Geburtstages danke ich 
allen Freunden und Bekann
ten. 

A r l u r Blumenthal 
5401 Waldesch 
H ü b i n g e r Weg 2 

Fami l ienanze igen 

in Das O s l p i e u ß e u b l u t l 1 

Unerwartet hat unser Herr 
gott nach schwerer, langer 
Krankheit unsere geliebte 
Schwester, S c h w ä g e r i n . Tante 
und Kusine 

Martha Dildey 
geb. Aberger 

aus Gumbinnen, O s t p r e u ß e n 

im 73. Lebensjahre heimgeholt. 

In tiefer Trauer 
im Namen 
aller Hinterbliebenen 

K ä t e Groell 
Helene Groell 
Gertrud Wohlfarth 

geb. Groell 
Joachim Wohlfurth 
Karin Paul, geb. Wohlfarth 
Wilhelm Paul 

Roseburg, den 25. März 1966 
Hannover 
Vahrenwalder S t r a ß e 50 

Die Beisetzung fand am 
29. M ä r z 1966 in Siebeneichen 
statt. 

A m 28. März 1966 starb unser 
lieber Vater, G r o ß v a t e r und 
U r g r o ß v a t e r 

Bruno Bahr 
aus K ö n i g s b e r g Pr. 

B a c h s t r a ß e 21a 

im Alter von 84 Jahren. 

In tiefer Trauer 

seine Kinder 
Enkel und Urenkel 

in Kleinmachnow 
Frankfurt (Main) 
B r u n s b ü t t e l k o o g 
Duisburg und Salzburg 

41 Duisburg, W a l d s t r a ß e 145 

Die Abschiedsstunde schlug zu 
f r ü h , 
doch Gott der Herr bestimmte 
sie. 

P l ö t z l i c h und unerwartet ent
schlief am 24. M ä r z 1966 mein 
lieber Sohn, unser guter B r u 
der, Schwager, Onkel, Neffe 
und Vetter 

Rudi Kowalewski 
aus Weskeim, O s t p r e u ß e n 

im 37. Lebensjahre. 

In stiller Trauer 
im Namen aller A n g e h ö r i g e n 

Minna Kowalewski 
geb. Kahlke 

2871 Altengraben 
Post Schierbrok 

Wer so gewirkt wie D u im 
Leben, 
wer so e r f ü l l t e seine Pflicht, 
und stets sein Bestes 
hergegeben, 
der stirbt auch selbst im 
Tode nicht. 

Nach langem, schwerem L e i 
den, jedoch unerwartet rasch, 
verschied unsere liebe, gute 
Muttel, Schwiegermutter, 
G r o ß m u t t e r , U r g r o ß m u t t e r , 
Schwester, S c h w ä g e r i n und 
Tante 

Elisabeth Rust 
geb. Sprung 

aus F r i e d r i c h s m ü h l e 
Kreis Insterburg 

im 76. Lebensjahre. 

Sie folgte nach zwei Jahren 
ihrem geliebten Gatten, den 
zwei in R u ß l a n d gefallenen 
S ö h n e n und ihrer in Ostpreu
ß e n verstorbenen Tochter 
Erika in die ewige Heimat 
nach. 

In tiefem Leid 
Die Kinder 
Lisbeth Bauersachs und Gatte 
Hildegard Wiethe und Gatte 
E r n a G ö h r i n g e r und Gatte 
Hans Rust und Gattin 
Heinz Rust und Gattin 
Else Braun und Gatte 
Helene Quesseleid und Gatte 
Schwiegertochter Martha 
28 Enkel , 12 Urenkel 
und alle Verwandten 

7959 Gutenzell 
Kreis B i b e r a c h / R i ß 
Edelbeurer S t r a ß e 

P l ö t z l i c h und unerwartet ver
starb im 87. Lebensjahre am 
4. A p r i l 1966 mein treuer Le
benskamerad, unser lieber V a 
ter, G r o ß - und U r g r o ß v a t e r , 
der 

Postbetriebswart i. R. 

Friedrich Ackermann 
aus Ragnit. S c h ü t z e n s t r . 9 

Wir danken für sein e r f ü l l t e s 
Leben. 
In tiefer Trauer 
im Namen der A n g e h ö r i g e n 

Emma Ackermann 
geb. Deising 

2 Hamburg 33, G e i e r s t r a ß e 6 
Die Trauerfeier fand am Don
nerstag, dem 14. Apr i l 1966, um 
18 Uhr in Halle A des Krema
toriums Hamburg-Ohlsdorf 
statt. 

A m 29. März 1966 verstarb in 
N e u m ü n s t e r unser lieber Va
ter, G r o ß v a t e r und U r g r o ß 
vater 

Franz Matzat 
aus Ladmannsfelde 

Kreis S c h l o ß b e r g 

im 87. Lebensjahre. 

Im Namen aller Hinterbliebenen 

Frau H . Soltner, geb. Matzat 

7 Stuttgart 13, Friedmannstr. 16 

A m 31. März 1966 v e r l i e ß uns im 65. Lebensjahre nach schwe 
rer Krankheit unsere liebe, selbstlose Schwester. S c h w ä g e r i n 
und Tante, meine beste Freundin 

DRK-Schwester 

Bertha Lindenau 
A n g e h ö r i g e des DRK-Mutlerhauses Stolp (Pommern) 

jetzt L ü b e c k 
aus Norkitten, Kreis Insterburg 

In stiller Trauer 
im Namen der Familie 

Charlotte R ü c k l e b e n , geb. Lindenau 
Martha K ü s s n e r , DRK-Schwester 

L ü b e c k . Ratzeburger Allee 160 

2 Hamburg 70. Bartensteiner Weg 35 

Trauerfeier war am 5. Apr i l i960 im Krematorium Lübeck . 
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Nach einem Leben voll aufopfernder Liebe ent
schlief heute nacht p lö tz l i ch und unerwartet un
sere geliebte Mutti, Schwiegermutter, unsere liebe, 
gute Omi. Schwester. S c h w ä g e r i n und Tante, Frau 

Eveline Schleinat 
geb. Brischke 

aus Sensburg, O s t p r e u ß e n 

im Alter von 68 Jahren. 

In stiller Trauer 

Liselotte Schleinat 
Karl-Friedrich Schleinat 
K ä t e Krenn, geb. Schleinat 
Richard Krenn 
Ingrid Oberhoffer, geb. Schleinat 
Joachim Oberhoffer 
Enkelkinder F r a n k - R ü d i g e r 
und Lars-Holger 
und Anverwandte 

Koblenz, A m alten Hospital 12. Wien. M ü n c h i n g e n 
den 25. März 1966 

Die Beerdigung fand am Dienstag, dem 29. März 1966, um 
13.30 Uhr von der Kapelle des Hauptfriedhofes in Koblenz 
aus statt. 

Still und einfach war Dein Leben, 
treu und fleißig Deine Hand. 
Sanft war Dein H i n ü b e r s c h w e b e n 
in ein besseres Heimatland. 

Gott dem A l l m ä c h t i g e n hat es gefallen, meine ge
liebte E h e g e f ä h r t i n und Berufskameradin, unsere 
liebe Schwester S c h w ä g e r i n und Tante 

Auguste Matheuszik 
geb. Podkowa 
aus Treuburg 

lm Alter von 73 Jahren in sein Reich abzuberufen. 

In tiefer Trauer 
Franz Matheuszik 
und .Mi«' Verwandten 

Hohenlockstedt. den 8. April 1966 
Trauerfeier fand am Mittwoch, dem 6. Apri l 1966. in der ev. 
Kirche zu Hohenlockstedt statt 

Vater in deine H ä n d e befehle ich meinen Geist, 
du hast mich er lös t , Herr du treuer Gott. 

Nach kurzer Krankheit ist unsere liebe, treusorgende Mutter, 
Schwiegermutter, G r o ß m u t t e r und U r g r o ß m u t t e r , Frau 

Wilhelmine Kloss 
geb. Gayko 

aus Stollendorf bei Arys 
im 24. März 1966 im 90. Lebensjahre sanft entschlafen. 

In stiller Trauer 
Ida Kloss 
Heinrich Panwitz und Frau Anna 

geb. Kloss 
Wilhelm Kloss und Frau Hedwig 

geb. Kluwe 
Max Kullick und Frau Helene 

geb. Kloss 
Paul Kloss und Frau Wilma, U S A 
Willi Becker und Frau Gertrud 

geb. Kloss 
Gustav Karrasch und Frau Martha 

geb. Kloss 
Bruno Kloss und Frau Edith 

geb. Kraja 
Emma Riebensahm, geb. Kloss 
Enkel und Urenkel 

2211 B ü t t e l , den 28. März 1966 
Die Beisetzung hat in Kie l stattgefunden. 

Still und einfach war Dein Leben, 
treu und fleißig Deine Hand, 
sanft war Dein H i n ü b e r s c h e i d e n 
in ein besseres Heimatland. 

Nach langem, schwerem Leiden ging am 27. März 1966 unsere 
liebe Mutter, Schwiegermutter, Omi, Schwester, S c h w ä g e r i n 
und Tante 

Meto Joneleit 
geb. Uszpelkat 

aus Heinrichswalde. Kreis Elchniederung, O s t p r e u ß e n 

im Alter von 63 Jahren für immer von uns. 

In stiller Trauer 
Irmgard Kretzschmar, geb. Joneleit 
Horst Kretzschmar 
Erika Tennigkait, geb. Joneleit 
Georg Tennigkait 
Enkelkinder Ingrid, J ü r g e n und Uwe 
sowie alle Anverwandten 

Witten-Annen (Ruhr), den 27. März 1966 

Gott dem A l l m ä c h t i g e n hat es gefallen, meine liebe Frau, 
gute Mutter, Schwiegermutter und G r o ß m u t t e r , unsere liebe 
Schwester, S c h w ä g e r i n , Tante und G r o ß t a n t e , Frau 

Luise Galda 
verw. Brejora, geb. Konstanty 

aus Gusken, Kreis Johannisburg 

im Alter von 77 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit in 
die Ewigkeit abzuberufen. 

Wir gedenken zugleich unserer Lieben, die, gleich ihr, unsere 
geliebte Heimat nicht haben wiedersehen d ü r f e n . 

In tiefer Trauer 
im Namen aller A n g e h ö r i g e n 
Fritz Galda 
und Ludwig Konstanty 

Wehdem 62 (Westf), Hildeshelm, S a a r s t r a ß e 133 A 
am 29. März 1966 
Die Beisetzung hat am 4. Apri l 1966 in Sennestadt von der 
Kapelle des Waldfriedhofes aus stattgefunden. 

t 
K ä m p f e den guten Kampf des Glaubens, 

so will ich dir die Krone des Lebens geben. 

Am 17. März 1966 verstarb, wenige Tage nach Vollendung 
ihres 81. Lebensjahres, meine liebe Frau, unsere gute Mutter 
und Schwiegermutter unsere geliebte Omi, S c h w ä g e r i n , Tante 
und Kusine 

Elise Conrad 
geb. Lemke 

aus S c h ö n b o r n , Kreis Pr.-Holland 

Gleichzeitig gedenken wir unserer im Zweiten Weltkrieg 
gefallenen S ö h n e und B r ü d e r G e r h a r d und H u b e r t . 

In stiller Trauer 

Hermann Conrad 
Manfred Conrad und Frau Elfriede 

geb. Bublies 
Gabriele, Brigitta und Gundela 

als Enkelkinder 
und alle Anverwandten 

4543 Lienen-Dorfbauer. Kreis Tecklenburg (Westi) 

Am 28. März 1966 entschlief nach kurzer Krankheit, jedoch 
für uns alle unerwartet, unsere liebe Mutter und Omi 

Gastwirtsfrau 

Berta Sembritjki 
geb Naglatzki 

aus Grünf l ieß . K r . Neidenburg 

im Alter von 73 Jahren. 

Sie folgte ihrem 1940 in der Heimat verstorbenen Mann und 
ihren drei gefallenen S ö h n e n . 

In stiller Trauer 
Gerda Kern, geb. Sembritzki 
Bernhard Kern 
Renate Strop, geb. Kern 
Klaus Strop 
Heidi Kern 
Christine und Marion 

als Enkelkinder 

4 D ü s s e l d o r f - W e r s t e n . Werstener Feld 76 

Nach kurzer, schwerer Krankheit entschlief heute unsere 
liebe, treusorgende Sctfiwester 

Olga Klein 
P o s t o b e r s e k r e t ä r i n 1. R. 

aus Zinten 

im Alter von 67 Jahren. 

In stiller Trauer 

K ä t h e B ä n s c h , geb. Klein 
zugleich im Namen der Geschwister 

567 Opladen, D ü s s e l d o r f e r S t r a ß e 124 
4 D ü s s e l d o r f - H e e r d t , K n e c h t s t e d e n s t r a ß e 63, den 28. März 1966 

A m Sonntag, dem 13. März 1966, verschied nach kurzem, 
schwerem Leiden meine liebe Frau, unsere herzensgute Mut
ter, Schwiegermutter und Oma 

Lina Neumann 
geb. Schink 

aus K ö n i g s b e r g Pr., A l t r o ß g ä r t e r P r e d i g e r s t r a ß e 6 

im Alter von 60 Jahren. 

In tiefer Trauer 

Kurt Neumann 
Margot Scheel, geb. Neumann 
Werner Scheel, Udo und Axel 
Ingrid Groth. geb. Neumann 
Kurt Groth, Brigittchen und Sigrid 

2241 Hemmingstedt ü b e r Heide (Holst) 

t • 8. 1. 1879 

Helene Criee 
geb. Nicol 

Otto Criee 
t 28. 11. 1965 

17. 1. 1879 f 9. 3. 1966 
aus K ö n i g s b e r g Pr.. K u n k e l s t r a ß e 20 

Nach einem e r f ü l l t e n Leben wurden unsere lieben Eltern. 
Schwiegereltern, G r o ß - und U r g r o ß e l t e r n in die ewige Heimat 
abberufen. 

In stiller Trauer 
im Namen aller A n g e h ö r i g e n 
Hans Reich und Frau Irmgard 

geb. Criee 
Leo Ladach und Frau Alice 

geb. Criee 
Margot Criee. geb. Reinke 

4 D ü s s e l d o r f - O b e r k a s s e l . D ü s s e l d o r f e r S t r a ß e 163 
1 Berlin-Zehlendorf. P o ß w e g 29 
2209 G l ü c k s t a d t (Elbe) 

n „ , p a r h t p t m i C h nicht als gestorben; denn ich werde 
£ d e n £ n w e 7 t e r l e b e n , die ich auf Erden geliebt habe. 

N a r t l schwerem mit Geduld ertragenem Leiden 
n a £ n i G o U der A l l m ä c h t i g e , für uns alle zu früh, 
unsere gute treusorgende Mutter, Schwiegermutter, 
liebe Oma Schwester. S c h w ä g e r i n und Tante 

Margarete Kraft 
geb. P r ö h l e 

aus Allenstein 

am 4. A p r i l 1966 im Alter von 69 Jahren zu sich in 
die Ewigkeit. 

Wir gedenken gleichzeitig ihres Ehemannes, unseres 
lieben Vaters, 

Paul Kraft 
der im S p ä t s o m m e r 1945 in sowjetischer Gefangen
schaft verschied. 

In stillem Leid 
G ü n t h e r Kraft und Frau Lieselotte 

geb. Wiemer 
Gerhard Kraft und Frau Charlotte 

geb. Fallak 
Cornelia, Matthias, Urte und Andreas 

als Enkelkinder 

Berlin 31, Weimarsche S t r a ß e 2 

Heute Nacht entschlief sanft nach langem, schwerem Leiden 

mein lieber Mann, unser guter Vater, Schwiegervater, G r o ß 

vater und Bruder 

Landwirt 

Wilhelm Jegutzki 
aus P l ö w k e n , Kreis Treuburg 

im 75. Lebensjahre. 

In tiefer Trauer 

Auguste Jegutzki, geb. Sych 

Heinrich Stiebel und Frau Elisabeth 

geb. Jegutzki 

Edith Jegutzki 

Ing. Walter Jegutzki und Frau Ursula 

geb. Seidler 

Sophie Teik, geb. Jegutzki 

Enkelkinder und alle Verwandten 

Hennen, den 7. A p r i l 1966 

Die Beerdigung fand am 12. A p r i l 1966 in Hennen statt. 

Nach schwerem, arbeitsreichen Leben ist nach kurzer Krank
heit am 9. M ä r z 1966 unser guter Vater. Schwiegervater, Groß
vater, Bruder, Schwager und Onkel 

Otto Lindenau 
Waldwart aus B ö t t c h e r s d o r i 

zuletzt K ä m m e r e r in Mehleden 
im Alter von 68 Jahren f ü r immer entschlafen. 
Wir gedenken gleichzeitig unserer lieben Mutter 

Martha Lindenau 
geb. Riehl 

die am 25. Dezember 1946 in unserer geliebten Heimat auf der 
Kolchose Trausen bei Gerdauen verstarb 
und unseres lieben Bruders 

Siegfried Lindenau 
der am 17. Oktober 1946 in Bad Doberan (Meckl) an den Fol
gen einer Herzerkrankung allzu f r ü h mit 19 Jahren von uns 
gehen m u ß t e . 

In stiller Trauer 

Hanna Lindenau 
76 Offenburg, A m Lerchenrain 16 

Fritz Lindenau und Familie 
Mitteldeutschland 

Hans Lindenau und Familie 
76 O f f e n b u r g - S ü d . Neveuweg 2 

Ernst Lindenau und Familie 
7601 Zell-Weierbach ü b . Offenburg 
B ü h l e n s t e i n s t r a ß e 1 

Wir haben unseren Vater fern unserer teuren Heimat am 
14. 'arz 1966 auf dem Stadtfriedhof Weingarten in Offenburg 
zi otzten Ruhe gebettet. 

Mein geliebter, treusorgender Mann unser herzensguter un-
^ ^ v ^ T S k S ^ ^ ^ ' HeberZ eS PtU t|rudUer. 

Sparkassendirektor i . R. 

Erich Poerschke 
geb. M>. Februar 1900 gest. 22. M ä r z 1966 

S M i Ä ^ K ^ a n d e n F o l g e n e ines 

Sein ganzes Leben galt dem Wohl seiner Familie. 

In tiefer Trauer 

Hedwig Poerschke, geb. Hinkel 
Hans-Joachim Hornoff und Frau Sigrid 

geb. Poerschke 
mit Ulrike, Beate und Irene 

Paul Heise und Frau Hannelore 
geb. Poerschke 

l l n r i

r a ' t . D e « e v und Arne 
und alle A n g e h ö r i g e n 

? KÄSSSSSK SSÄÄÄ sar -
zs « Ü B T Ä 's? asjff a?B?s-
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fern der u . w Z . — " « < - « » Kurzer, schwe-
• d e r H e i m a t - mein lieber Mann, unser 

rer Krankhei t 
guter Vater. SchwiegervateVröVoßVatenSch 
A m Freitag, dem » . M ä r z u e * entschlief nach kur; 

eber Mi 
der — - • " • « « . ot-nwager und Onkel, 

Oberrangieraufseher a. D. 

Albert Lesch 
aus Gerdauen, Bahnhof 

im A4fcer von 78 Jahren. 

In tiefer Trauer 
Else Lesch, geb. Gehrmann 
Heinz Becker und Frau Ursula 

geb. Lesch 
Gerhard Lesch u. Frau Mariechen 

geb. Werner 
Horst Gorholt und Frau K ä t i 

geb. Lesch 
und 4 Enkelkinder 

47 H a m m (Westf), Werler S t r a ß e 30. den l . A p r i l 1966 

Nach schwerer Krankhe i t entschlief gestern mein lieber Mann 
unser herzensguter Vater. Schwiegervater, unser geliebter 
Opa, Bruder, Schwager und Onkel 

Gustav Bünsch 
Im 75. Lebensjahre. 

aus Gumbinnen 

In tiefer Trauer 

E m m a B ü n s c h , geb. Meinekat 
Peter v. Daehne und Frau Lisbeth 

geb. B ü n s c h 
G ü n t h e r Huhne und Frau Elsbeth 

geb. B ü n s c h 
Christ ina-Gabriela, Johann-Christoph 
und Dorothee 

Braunschweig, Ottenroder S t r a ß e 53, den 28. M ä r z 1966 
3301 Destedt. 3341 Hedeper 

Die Beerdigung fand am Donnerstag, dem 31. M ä r z 1966. um 
13 Uhr in Destedt statt 

Nur Arbeit war Dein Leben, 
Du dachtest nie an Dich. 
N u r f ü r die Deinen streben, 
hieltst D u f ü r Deine Pflicht! 

Fern seiner geliebten o s t p r e u ß i s c h e n Heimat verstarb unser 
lieber Vater, Schwiegervater und G r o ß v a t e r , Bruder, Schwa
ger und Onkel , der 

Altbauer 

Otto Godau 
aus Kotzlauken. Kreis Samland 

kurz vor Vollendung seines 85 Lebensjahres. 

In stiller Trauer 
Erwin Godau und Frau Inge 

geb. Jeschke 
Herbert Krause und f r a u Edith 

geb. Godau 
seine Enkelkinder 
und aJJe . A n g e h ö r i g e n 

2251 Horstedtfeld, den 19. M ä r z 1966 
Die Beisetzung fand am 23. M ä r z 1966 in Hattstedt »tat t . 

Adolf Hoppe 
Baumeister 

Neiden b ü r g , O s t p r e u ß e n 
• 18. 11. 1884 t 29. 3. 1966 

Nach einem e r f ü l l t e n Leben ist unser lieber Vater, Schwie
gervater, G r o ß v a t e r und U r g r o ß v a t e r sanft entschlafen. 

In stiller Trauer 

Gerda Eckermann, geb. Hoppe 
Werner Eckermann 
Ingetraut M ü l l e r , geb. Hoppe 
Dr. Walter M ü l l e r 
Dipl.-Ing. Ado l f Hoppe und Frau 

Rosemarie 
Hannelore Siersleben. geb. Hoppe 
Enkel und Urenkel 

2057 Geesthacht. M e s s e r s c h m i d t s t r a ß e 38 

t 

Am 23. M ä r z 1966 entschlief im 92. Lebensjahre unser lieber 
Vater und G r o ß v a t e r 

Bauoberinspektor 1. R. 

Baumeister 

Max Beck 
aus Tilsit Annaberg 5 

In tiefer Trauer 

Hildegard Beck 
Magdalene Meyer, geb. Beck 
Dr. med. Fritz Beck 
Sigurd Beck 
Margarethe Beck, geb. B a g u ß 
Hannelore Beck, geb. Packwolat 
Kurt Meyer 
und Enkelkinder 

239 Flensburg, Phil ipp-Lassen-Koppel 22 

A m 24. M ä r z 1966 entschlief nach langer Krankheit mein 
lieber Mann, unser guter Vater, Schwiegervater, G r o ß v a t e r , 
U r g r o ß v a t e r , Onkel und Schwager, der 

Landwirt 

Fritj Nickel 
aus Hagenrode. Kreis S c h l o ß b e r g 

im Alter von fast 86 Jahren. 
E r folgte seinen drei in R u ß l a n d gefallenen S ö h n e n . 

Ida Nickel, geb. Baumann 
Kinder und Anverwandte 

509 Leverkusen 3, Fichtenweg 18 

Die Beerdigung war am 29. März 1966 am Waldfriedhof 
Reuschenberg. 

Nach einem e r f ü l l t e n Leben, das seiner Arbeit und seiner 
Familie gewidmet war, verstarb am 3. A p r i l 1966 nach langer, 
schwerer Krankheit , versehen mit den heiligen Sterbesakra
menten, mein lieber Mann, unser guter, treusorgender Vater 
und G r o ß v a t e r , unser lieber Schwager und Onkel 

Fleischermeister 

Johannes Raffel 
aus Bischofsburg, Langgasse 3 

im 71. Lebensjahre. 

In tiefer Trauer 

Erna Raffel, «eb. Roschkou ski 
Hans-Ulrich Raffel und Frau Irmgard 
Werner Raffel und Frau Ilse 
Aribert Raffel und Frau Marlen 
Manfred Raffel 
Heinz-Helmut Raffel 
seine sieben Enkel 
und alle A n g e h ö r i g e n 

2391 Schafflund/Flensburg, im Apr i l 1966 

Die Beerdigung fand am 7. Apr i l 1966 auf dem F r i e d e n s h ü g e l 
in Flensburg statt. 

Nach kurzer, schwerer Krankheit entschlief sanft am 27. M ä r z 
1966, fern von seiner unvergessenen Heimat, mein lieber, 
guter Vater, Schwiegervater. G r o ß v a t e r , U r g r o ß v a t e r . Schwa
ger und Onkel , der 

Landwirt 

Willi Hammerschmidt 
im 76. Lebensjahre. 

aus Stettenbruch 

In stiller Trauer 
im Namen aller Hinterbliebenen 
Ingeborg Stadie und Familie 

493 Detmold. B r ä u e r e i Falkenkrug 

Prof. Dr. med. habil. Emil Szerreiks 
Oberstarzt a. D. 

* 16. 4. 1900 * 4 - 4 - 1 9 6 6 

aus K ö n i g s b e r g Pr. 

Im N a m e n a l ler A n g e h ö r i g e n 

Annaliese Szerreiks, geb. Burmeis ter 

817 B a d Tö lz . C h r i s t i a n - S c h o n g e r - S t r a ß e 9 

, A » m 7 A oi 11 1966 i n M ü n c h e n statt. 
D i e Feuerbes ta t tung fand am 7. A p r u i w 

Anzeigentexte bitte deutlich schreiben 

Nachruf 

Unser warmherziger und allzeit hilfsbereiter Freund, ein 

O s t p r e u ß e ohne jeden Tadel, stets mit seinen Gaben und 

Kenntnissen f ü r das gute Recht unserer Heimat eintretend, der 

Schriftleiter 

Erwin Scharfenorth 

ist am 30. M ä r z 1966 mitten in seiner Berufsarbeit von uns 

gegangen. 

In Trauer und Dankbarkeit 

Verein f ü r Familienforschung in Ost- und W e s t p r e u ß e n e. V . 

Sitz Hamburg 

W a l t h e r M ü l l e r - D u l t z 

Vorsitzender 

Fern seiner o s t p r e u ß i s c h e n Heimat entschlief am 4. M ä r z 
1966 im 89. Lebensjahre mein lieber Mann, unser lieber Vater. 
G r o ß v a t e r , U r g r o ß v a t e r , Schwiegervater, Bruder, Schwager 
und Onkel, der 

Kaufmann und M ü h l e n b e s i t z e r 

Richard Rautenberg 
aus Sensburg, Arys , Popelken, Marienfelde 

In stiller Trauer 
im Namen aller A n g e h ö r i g e n 

Adele Rautenberg, geb. Wisotzki 

4802 Halle (Westf). A m Laibach 21 

Nach kurzem, schwerem Leiden entschlief heute, fern seiner 
unvergessenen Heimat, mein geliebter Mann, unser guter 
Vater, Schwiegervater. Opa. Bruder, Schwager und Onkel 

B u c h h ä n d l e r 

Albert Bormann 
aus Neidenburg 

im Alter von 65 Jahren. 

In stiller Trauer 
K ä t e Bormann, geb. Beyer 
Conrad Eigner und Frau Vera 

geb. Bormann 
Werner Bormann und Frau Luise 

geb. Weigel 
Enkelkinder und Anverwandte 

43 Essen. M ü n c h e n e r S t r a ß e 166. den 2. A p r i l 1966 

P l ö t z l i c h und unerwartet verschied mein Mann, unser guter 
Vater, Schwiegervater und G r o ß v a t e r 

J u s t i z o b e r s e k r e t ä r a. D. 

Ernst Scheidemann 
aus Kaukehmen. M i t t e l s t r a ß e 5 

kurz vor Vollendung des 65. Lebensjahres. 

In stiller Trauer 
Charlotte Scheidemann, geb. Hennig 
Wolfgang Scheidemann 
Heinrich Voges und Frau Marianne 

geb. Scheidemann 
Stefan und Christina 

311 Uelzen, A n den zehn Eichen 71, den 26. M ä r z 1966 

M ü h ' u n d A r b e i t w a r D e i n Leben 
nie dachtest D u an Dich ; 
nur für die De inen streben, 
hieltest D u für Deine Pflicht! 

Nach langem, i n g r o ß e r G e d u l d er tragenem Leiden entschlief heute mein l ieber 
M a n n , Va te r , Schwieger-, G r o ß - und U r g r o ß v a t e r , Bruder, Schwager und O n k e l 

Wilhelm Kuhn 
aus Bunden, K r . P r . -Ho l l and 

im 86. Lebensjahr. 

ln s t i l ler Trauer 
im Namen al ler A n g e h ö r i g e n 

Martha Kuhn, geb. K r a j e w s k i 
Ernst Hagemann und Frau Erika, 

geb. K u h n 

2101 Emmelndorf, S iedlung, Drosse l weg, den 2. A p r i l 1966 

D i e Trauerfeier fand am 6. A p r i l 1966 in der Fr iedhofskapel le Hi t t fe ld statt. 



16. April 1966 / Seite 20 

Mylonöluseit - teuer und angestaubt 
Ein Spaziergang durch das heutige Sensburg 

E i n kalter, scharfer Os twind b l ä s t mir ins Ge
sicht, als ich in Sensburg ankomme. M e i n Wagen 
w i r d sofort umlagert, denn westliche Fahrzeuge 
sieht man hier recht selten. Fragen ü b e r Fragen 
m u ß ich beantworten. W i e v i e l kostet so e in 
Wagen? Ob auch ein Arbe i te r sich so etwas le i 
sten k ö n n t e ? Die polnischen Neusiedler , von 
denen nur wenige gut gekleidet sind, sind sehr 
neugierig, geradezu begierig auf Nachrichten 
aus dem Westen. A l s ich ihnen e r zäh l e , d a ß 
ich aus der Bundesrepublik komme, sind sie 
ein wenig en ' t äusch t , denn nur A m e r i k a ist für 
sie das Wunder land , von dem sie t r ä u m e n . 

Sensburg ist im Jahre 1438 vom Deutschen Rit
terorden g e g r ü n d e t worden. Es entwickelte sich 
anfangs nur langsam, und die Einwohnerzahl 
blieb gering Erst als zu Anfang des 20. Jahr
hunderts Sensburg Eisenbahnverbindung erhielt 
und Garnison für das 146., danach das i51. In
fanterieregiment wurde, nahm die Stadt einen 
schnelleren Aufschwung. A n nennenswerten 
Bauten hat Sensburg die 1734 erbaute evange
lische und die 1861 errichtete katholische Kirche, 
ein Amtsgericht, Kreishaus, Kreiskrankenhaus 
und (.'ic Kasernen aufzuweisen. V o r dem Kreis 
haus siand f rüher das Abst immungsdenkmal . Im 

mehr zum Hungern gezwungen sind. Sie halten 
das — nicht ganz zu Unrecht — für einen Erfolg 
ihres Aufstandes von 1956. Nicht jeder hat die 
Kraft, immer daran zu denken, d a ß , was besser 
ist, nicht gut sein m u ß . Nach den Jahren des 
Leidens ist der Wunsch, zu leben, immer s t ä r k e r 
geworden, und ein bunter Sommerstoff unter 
dem tristen Grauschleier der ä rml ichen Konsum
g ü t e r - P r o d u k t i o n löst schon Freude aus. A u ß e r 
den einfachen Lebensmitteln ist alles sehr teuer. 
E in Paar gute Schuhe kosten 1000 Z lo ty . S o v i e l 
verdient man durchschnittlich im Monat . E in 
„Spezia l i s t" (er ist Bauführe r und beaufsichtigt 
Staatsbauten in der Umgebung) verdient e twa 
2000 Z lo ty im Monat , aber auch er kann seiner 
Frau keine Perlonbluse für 700 Z lo ty kaufen, 
die zerknittert und ziemlich angestaubt im 
Schaufenster liegt. 

In dem einzigen g r ö ß e r e n Gasthaus in Sens
burg sehe ich die meisten Polen nur G e t r ä n k e 
bestellen, zu denen sie ihr mitgebrachtes Brot 
essen. Das Bier ist schaumlos. Der Tee sieht 
noch am besten aus, und ich bestelle — polnisch 
radebrechend — ein Glas . Der Ke l lne r antwortet 
mir deutsch. Er gibt mir a l ler le i Tips und hat 
v ie l zu flüstern. Doch traut er sich immer nur 

östlich mutet das Bild 

heute den Besucher 

des Maiktplatzes in 

Sensburg an. lm 

Hintergrund die 

evangelische Kirche. 

Ländliches l reiben vor dem Sensburger Bahnhol, Ecke Kasernen- und Bahnholstraße 

Jahre 1920 sind im Kre i s Sensburg für Deutsch
land 34 332 Stimmen, jedoch nur 25 Stimmen für 
Polen abgegeben worden. A l s Wahrzeichen der 
Stadt, weit ins Land sichtbar, sei noch der Bis
marckturm in dem Stad'park J a e n i c k e s h ö h e er
w ä h n t , so benannt nach dem verdiens tvol len 
B ü r g e r m e i s t e r Jaenicke. 

Sensburg war eine re izvol le Stadt und ist 
es auch heute noch, obwohl die ungepflegten 
H ä u s e r sofort ins A u g e fallen. Die T r ü m m e r 
der Langgasse in der N ä h e des Marktes , deren 
H ä u s e r zum g r ö ß t e n T e i l ausgebrannt waren, 
wurden schon vor l ä n g e r e r Zeit f o r t ge r äumt . 
M a n hat dort den neuen Mark tp la tz angelegt, 
der vom Krautsee bis zum Ausgang der Teich-
straGe reicht. Die beiden bekannten Hotels 
„Deutsches Haus" und „ M a s o v i a " sind ze r s tö r t . 
Die Polen haben in der Zwischenzeit ein neues 
Hote l gebaut. Der Magistratsee, auf dem man 
f rüher Schwäne und seltene W a s s e r v ö g e l sehen 
konnte, ist jetzt wieder ein Anziehungspunkt 
für die heutigen Sensburger. Die re izvol le Ufer
promenade macht jedoch noch immer einen ver
wahrlosten Eindruck. 

A l s ich durch Sensburg spaziere, kommt mir 
alles so bekannt vor, obwohl ich diese Stadt 
nur wenige M a l e gesehen und besucht habe. So 
arm an Lärm waren die S t r a ß e n meiner K i n d 
heit; so alt und glanzlos standen die H ä u s e r 
meiner Heimatstadt i n der Er innerung; so w i l d 
und hoch wuchs seinerzeit Gras in den G ä r t e n 
alter, b r ö c k e l n d e r V i l l e n ; so halbzerfallen wa
ren die Z ä u n e , die ich als Junge ü b e r k l e t t e r t e . 
Selbst das Kinderspie lzeug in den Läden wankt 
mich d re iß ig Jahre zurück. Holzreifen, Blech
siebe und Schubkarren, die l ängs t vergessen 
waren, stehen da plötzl ich vor meinen Augen . 

Das Leben ist etwas freier geworden: Das war 
mein Eindruck in Sensburg. Die Menschen s ind 
hier ganz einfach froh d a r ü b e r , d a ß sie nicht 
mehr mit Verhaftung bedroht werden und nicht 

kurz stehenzubleiben. Er v e r r ä t mir, daß man 
mit den aus einem S t ä n d e r ragenden Papier
servietten Bestecke und Tel ler abwischt, ehe 
man anlangt zu essen. 

Ich sprach auch mit einem Direktor des po ln i 
schen R e i s e b ü r o s „Orb i s " , der mir ü b e r die 

Touris t ik in O s t p r e u ß e n sagte: „ W i r s ind mit 
dem Aufbau unserer Hotels und G a s t s t ä t t e n für 
westliche Besucher noch nicht soweit, d a ß w i r 
jedem Interessenten ein Einre isevisum erteilen 
k ö n n t e n . Einige amerikanische Touristen, die zu 
uns gekommen sind, beschwerten sich ü b e r un
sere Lokale . Auch die Schweden s ind sehr ver
w ö h n t und m u ß t e n hier auf v ie les verzichten. 
Es w i r d noch einige Jahre dauern, bis w i r 
alles das geschaffen haben, was im Wes t en 
s e l b s t v e r s t ä n d l i c h geworden ist." 

Ressentiments? Ich s p ü r t e sie kaum, obgleich 
sie noch da sein m ü s s e n . Denn wenn e in Deut
scher seine Ausre i se i n die Bundesrepubl ik be
antragt, beginnen die Schikanen, der H a ß ge
gen alles Deutsche scheint neu aufzuflammen. 

Systematisch pflastert der Staat den W e g zur 
bundesdeutschen Grenze mit b ü r o k r a t i s c h e n 
F u ß a n g e l n , abgesehen davon, d a ß jeder, der 
ausreisen w i l l , sein gesam'es p e r s ö n l i c h e s 
Eigentum dem Staat „ s c h e n k e n " m u ß . Einze l -
Touris ten aus dem Wes ten s ind jedoch w i l l k o m 
men, obwohl man nicht sagen kann, d a ß sich 
der polnische Staat sehr darum b e m ü h t . 

W e r n e r E i s m a n n 

NEUES AUS OSTPREUSSEN 
Wachsende Arbeitslosigkeit in Frauenburg 

F r a u e n b u r g . Die En twick lung der Stadt 
Frauenburg werde gehemmt, w e i l es in der 
Stadt ke ine Industrie gebe, h e i ß t es in einem 
Bericht der A l l ens t e ine r Ze i tung „Glos OY-
sz tynsk i " . D ie E i n w o h n e r z a h l v o n Frauenburg 
sei seit 1961 nur um v ie r neue Einwohner ge
stiegen. Die B e s c h ä f t i g t e n z a h l s inke von Jahr 
zu Jahr. D ie Ze i tung sieht ke ine erfreulichen 
Perspek t iven für die alte o s t p r e u ß i s c h e Stadt in 
den n ä c h s t e n Jahren jon 

Das fjötsel 
Im heimat l ichen P la t t l 

D i e folgenden Wor t f ragmente r ichtig geord
net nennen uns i n ostpr. Mundar t , wenn einer 
am falschen O r t oder i h m etwas unbehaglich ist. 

w — e — p — m — h — k — i — ie — u — 
ut — seh — h l — ck — em — t — tt — op — 
o l — e. 

und die Losung ausfolge 15 

V o r dem Rathaus 

Spatz — Pool 
Taube — N a d e l 

Gast — Lei ter — Klause — 
M e i e r — Leuna — Band. 

P o g e s a n i e n 

Blick auf die Langgasse Neubauten zwischen Von-Below-Platz und Hotel 
Gutzeit 


