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Ein Ostblock-Diplomat enthüllt: 
Ulbricht wollte 1956 in Oder-Neiße-Gebiete einrücken 

T y p i s c h für d ie E i n s t e l l u n g der osteuro
p ä i s c h e n K o m m u n i s t e n g e g e n ü b e r der Sowjet
zone ist der Aussp ruch des tschechoslowakischen 
Professors Go lds tuecke r : „ W e n n auch nur ein 
deutscher Panzer in die Tschechos lowake i e in
dr ingen sol l te , w ü r d e das V o l k u n m i ß v e r s t ä n d 
lich reagieren . ." W o h l g e m e r k t : Golds tuecker 
meinte e inen „ D D R " - P a n z e r , der e twa auf W e i 
sung der Sowje ts in M a r s c h gesetzt werden 
k ö n n t e , w e n n es n o t w e n d i g w ä r e , die W a n d 
lungen in P rag abzustoppen. 

Diese Ä u ß e r u n g des tschechoslowakischen Pro
fessors m u ß in Z u s a m m e n h a n g gesehen werden 
mit dem Bericht des Deu t sch land-Kor responden
ten der Z ü r c h e r Z e i t u n g „Die Tat" , dem 
g e g e n ü b e r e in i n B o n n akkred i t i e r t e r D ip loma t 
eines kommuni s t i s chen Landes — es k ö n n t e 
sich also w o h l u m eine r u m ä n i s c h e oder jugo
s lawische Q u e l l e hande ln — g e ä u ß e r t hat, im 
Jahre 1956 habe der damal ige Erste S e k r e t ä r 
des Zen t r a lkomi t ee s der S E D , W a l t e r Ulbr ich t , 
der Reg ie rung der Sowje tun ion „ m i l i t ä r i s c h e 
H i l f e " angeboten, u m den dama l igen En twick
lungen in der V o l k s r e p u b l i k P o l e n zu begeg
nen, d ie als „ p o l n i s c h e r O k t o b e r " bezeichnet 
w o r d e n s ind . Der schweizer ische Journa l i s t k o m 
ment ier te diese i h m mitgete i l te Informat ion 
dahingehend , d a ß „Ulb r i ch t s e i l fer t ige D r o h u n g 
mit seiner V o l k s a r m e e " das V e r h ä l t n i s der p o l 
nischen K o m m u n i s t e n zum SED-Staat auf Jahr
zehnte h inaus g e p r ä g t habe. 

W e r d iesen Bericht i n e iner Schweizer Z e i 
tung zur K e n n t n i s n immt, w i r d nicht daran 
z w e i f e l n , d a ß es sich h ie rbe i w o h l um eine 
gez ie l te E n t h ü l l u n g des D i p l o m a t e n gehandel t 
hat. Es ist bekannt , d a ß e i n T e i l der D i p l o m a t e n 
aus den Ostb locks taa ten , nicht zuletzt solche, 
d ie i n Par i s akkred i t i e r t s ind, k e i n e n H e h l aus 
ih re r Auffassung machen, wonach a u s s c h l i e ß 
l i ch das U lb r i ch t -Reg ime die Ursache für d ie 
Spannung i n E u r o p a und v o r a l l e m d a f ü r sei , 
d a ß das f r ü h e r gute V e r h ä l t n i s zwischen den 
Staaten Ost - u n d S ü d o s t e u r o p a s zu den Deut 
schen immer noch g e t r ü b t werde . Diese Ent
h ü l l u n g erfolgte denn auch z u e iner Ze i t , da 
O s t - B e r l i n w i e d e r scharf gegen die L i b e r a l i 
s ie rungs tendenzen" i n P rag S t e l l ung genommen 
hat. 

U l b r i c h t aber hat mi t se inem se inerze i t igen 
V o r s c h l a g die P o l e n erst recht an d ie Seite 
der Sowjets g e f ü h r t . Se in V o r s c h l a g d ü r f t e mi t 
V e r a n l a s s u n g d a f ü r sein, d a ß Parteichef G o -
m u l k a damals — u n d sei ther w iede rho l t — er
k l ä r t e , die „ O d e r - N e i ß e - G r e n z e * , j a , „d i e ganze 
Ex i s t enz Po lens" stehe auf dem Sp ie l , w e n n 
Po l en sich nicht als z u v e r l ä s s i g e r Bundesgenosse 
der S o w j e t u n i o n erweise . 

Im Z u s a m m e n h a n g mit der V e r ö f f e n t l i c h u n g 
i n der Schweizer „ T a t " erhal ten auch die se i 
nerze i t igen G e r ü c h t e , M o s k a u habe angebl ich 
T e i l e der O d e r - N e i ß e - G e b i e t e i n sowjetzonale 
V e r w a l t u n g geben w o l l e n , eine besondere Be
leuchtung. 

D ie „ F r e u n d s c h a f t " t ä u s c h t : G o m u l k a w e i ß um den Vorsch lag 
V o l k s a r m e e gegen die Po len zur V e r f ü g u n g zu s tel len. 

Ulbr ichts , den Sowjets die 
Foto : dpa 

Teilung noch nicht besiegeln 
Vom Grundgesetz zur Wahrung der deutschen Einheit verpflichtet 

Gerade i n e iner Zei t , da der Os ten v o n uns 
die A b f i n d u n g mit den „ R e a l i t ä t e n " ver langt , 
g i l t es, den W i l l e n zur W a h r u n g der na t ionalen 
und staatl ichen deutschen Einhe i t immer wiede r 
und fortgesetzt zu erneuern. Diese uns v o m 
Grundgese tz her aufgegebene Verpf l ich tung hat 
der Bundesminis te r für gesamtdeutsche Fragen, 
W e h n e r , v o r dem Bundestag hervorgehoben, als 
er k r i t i sch zu den V o r w ü r f e n der Oppos i t i on 

Negatives Echo auf SPD^Parteitag 
„Glos Pracy": „Unsere Wachsamkeit wird nicht eingelullt" 

Das Echo auf den SPD-Par te i t ag in M o s k a u und 
in P rag hat deshalb i n der Bundeshaupts tadt be
sondere Beachtung gefunden, w e i l es zeigt, d a ß 
das pol i t i sche „ E n t g e g e n k o m m e n " , welches d ie 
g r o ß e Reg ie rungspar te i g e g e n ü b e r den haupt
säch l i chen po l i t i schen Forde rungen des K r e m l s 
und seiner Sa te l l i t en bekundet hat, nur zu w e i 
tergehenden Z u m u t u n g e n füh r t e . Insbesondere 
M o s k a u b e f l e i ß i g t e sich, a l le r W e l t k l a r zuma
chen, d a ß die E r k l ä r u n g des Par te ivors i tzenden , 
B u n d e s a u ß e n m i n i s t e r W i l l y Brandt, ü b e r die 
„ A n e r k e n n u n g bzw. Respek t i e rung" der Oder-
N e i ß e - L i n i e "nicht ausre ichend" sei 

D ie Warschaue r „ T r y b u n a L u d u " b e g r ü ß t e 
ke ineswegs die A u s f ü h r u n g e n Brandts zur Oder -
N e i ß e - F r a g e , sondern betonte v ie lmehr , „d ie 
Aufnahme d ip lomat i scher Bez iehungen zwischen 
Bonn und W a r s c h a u h ä n g e ke ineswegs a l l e in 
von der A n e r k e n n u n g der g e g e n w ä r t i g e n G r e n 
zen ab." Es m ü s s e vor a l l em auch eine „ A n e r 
kennung der D D R als zwei ter deutscher Staat" 
erfolgen. „ Z y c i e W a r s z a w y " monier te , d a ß die 
v o n Brandt ausgesprochene A n e r k e n n u g nur 
bis zu e inem Fr i edensve r t r ag gel ten sol le , und 
behauptete in diesem Zusammenhange wahr
he i t swidr ig , der P r ä s i d e n t des Bundes der V e r 
t r iebenen, der SPD-Bundes tagsabgeordnete Re in 
ho l Rehs, habe dem Par te i tag „ v i e l e Dankes 

wor te" ü b e r m i t t e l t . D i e polnische Gewerkschafts
ze i tung „Glos P racy" warnte : „ U n s e r e Wachsam
kei t k a n n durch i rgendwelche Ges ten nicht e in
ge lu l l t w e r d e n " : F ü r Warschau sei ohnehin „ d a s 
G r e n z p r o b l e m e n d g ü l t i g geregelt". Po len werde 
ke inen D i a l o g ü b e r diese Frage zulassen. Rad io 
Warschau sprach zwar v o n „ e i n e m gewissen 
Fortschri t t" hinsichtl ich der A n e r k e n n u n g der 
O d e r - N e i ß e - „ G r e n z e " , betonte aber, dieser sei 
nur unter dem Druck des l i n k e n F l ü g e l s der 
S P D erfolgt. V o r a l l em sei ke ine „ e i n d e u t i g e A n 
e rkennung der D D R " zu verzeichnen. 

M o s k a u g ing weniger auf die O d e r - N e i ß e - E r 
k l ä r u n g Brandts ein, sondern polemisier te haupt
sächl ich dagegen, d a ß die S P D sich ü b e r h a u p t 
in der Reg ie rungskoa l i t ion befindet. Dabe i ü b t e 
Radio M o s k a u schä r f s t e K r i t i k daran, d a ß die 
S P D an der Nots tandsverfassung mitarbei ten 
wol le . „Die Tatsache der Fortsetzung der S P D -
K o a l i t i o n mit der mil i tar is t ischen und revanchis
tischen K i e s i n g e r - S t r a u ß - P a r t e i spricht schon an 
und für sich B ä n d e " , e r k l ä r t e Radio M o s k a u , und 
„Rad io Fr ieden und Fortschrit t" bezeichnete die 
E r k l ä r u n g W i l l y Brandts zur O d e r - N e i ß e - F r a g e 
als u n g l a u b w ü r d i g . Die „ A n e r k e n n u n g s - E r k l ä -
rung" des SPD-Parte i tags wurde also weder in 
M o s k a u noch in Warschau honoriert , wie zu er
war ten war. 

S te l lung nahm, indem er darauf h inwies , d a ß die 
Deutschlandpol i t ik die g e g e n w ä r t i g e Lage „ n u r 
sehr gradweise mit unseren eigenen K r ä f t e n " 
v e r ä n d e r n k ö n n e . D i e Gegenseite, so betonte 
der Min i s t e r , w o l l e „ u n s e r e Unterschrift unter 
die Bes iege lung der Unwider ruf l i chke i t , der 
E n d g ü l t i g k e i t der T e i l u n g Deutschlands". 

W e h n e r warnte v o r der V o r s t e l l u n g , eine ge
s a m t e u r o p ä i s c h e Sicherhei tskonferenz sei auf 
lange Sicht wahrscheinl ich das einzige inter
nat ionale G r e m i u m , v o n dem oder v o r dem mit 
e in iger Auss ich t auf Erfo lg auch ü b e r die deut
schen Probleme gesprochen werden k ö n n t e . D i e 
Bundesrepubl ik d ü r f e nicht im A l l e i n g a n g und 
nicht ohne Z u s a m m e n w i r k e n mit ihren V e r 
tragspartnern in e in K o n f e r e n z g e f ä l l e h ine in 
schlit tern, das u r s p r ü n g l i c h hergerichtet worden 
sei, um die Bundesrepubl ik sozusagen zum S ü n 
denbock für al le B e f ü r c h t u n g e n zu machen, die 
man i n Ost und W e s t hegt. Es sei e in Erfo lg der 
Bundesregierung, d a ß heute nicht mehr die Bun
desrepubl ik als S tö r en f r i ed einer V e r s t ä n d i g u n g 
angesehen w i r d . 

Der M i n i s t e r nannte die Bundesrepubl ik „e in 
Gemeinschaftswerk v o n Deutschen aus N o r d -
und S ü d d e u t s c h l a n d , aus West- , Ost-, M i t t e l 
deutschland und — nicht zu vergessen — v o n 
Deutschen aus Siedlungsgebieten a u ß e r h a l b der 
alten Reichsgrenzen". Diese Bundesrepubl ik 
m ü s s e als die „ d e m o k r a t i s c h e Komponen te der 
deutschen P o l i t i k " eine gerechte dauerhafte Lö
sung der na t ionalen Frage anstreben. Die Bun
desrepubl ik Deutschland m ü s s e „von Deutsch
land für die Deutschen so v i e l wie mögl ich ret
ten durch ihr t äg l i ches W i r k e n und die Summe 
ihres W i r k e n s " . 

Diese Fests tel lungen des gesamtdeutschen 
Min i s t e r s verd ienen besondere Hervorhebung , 
we i l gerade durch die Ä u ß e r u n g Brandts auf 
dem N ü r n b e r g e r Partei tag und durch den dort 
g e f a ß t e n Besch luß in K r e i s e n der Ver t r i ebenen 
die Be fü rch tung aufgekommen war, die an der 
Bundesregierung betei l igte SPD wo l l e den durch 
die Ver t r e ibung geschaffenen Unrechtstat
bestand anerkennen und kapi tu l ie re damit vor 
der brutalen Gewal t . 

Legalisierung 
einer Diktatur? 

H . W . — Die Bundesregierung k ö n n e , so hat 
der Bundesminis ter für gesamtdeutsche Fragen 
bei der dri t ten Lesung des Bundeshaushaltes 
a u s g e f ü h r t , es als einen Erfo lg ihrer Po l i t ik 
bezeichnen, d a ß heute nicht mehr die Bundes
republik als S tö ren f r i ed einer V e r s t ä n d i g u n g 
angesehen wi rd . In der Tat hat Bonn zahlreiche 
Ans t rengungen unternommen, um diese, v o n 
der sowjetischen Propaganda in die W e l t ge
setzte V e r d ä c h t i g u n g zu e n t k r ä f t e n . M a n geht 
sicherlich nicht fehl in der Annahme , d a ß auch 
die Vor s t e l l ungen der Bundesregierung h i n 
sichtlich des Austausches von Gewal tverz ich te r 
k l ä r u n g e n von dem Gedanken geleitet sind, die
ses unsel ige Erbe eines M i ß t r a u e n s gegen die 
Bundesrepubl ik e n d g ü l t i g abzubauen. Dabei ist 
auch keineswegs entscheidend, d a ß die A n t w o r t 
auf die Liste von 14 Punkten, die der sowje
tische Botschafter in Bonn, Semjon Za rapk in , im 
Oktober 1967 in Bonn ü b e r g e b e n hat, erst jetzt 
erteilt wurde. Sehr v i e l wesentl icher ist, d a ß 
man in Bonn sehr k la re Vors t e l l ungen sowohl 
ü b e r die Absichten der Gegensei te wie auch 
ü b e r die eigenen M ö g l i c h k e i t e n besitzt. 

Der n ü c h t e r n e Betrachter der pol i t ischen S i 
tuation w i r d zu der Fests te l lung kommen, d a ß 
sich zur Stunde schwerlich M ö g l i c h k e i t e n ab
zeichnen, endlich zu einer Bere in igung mit M o s 
kau zu gelangen. U n d selbst wenn die Bundes
regierung nunmehr den Sowjets offiziell V e r 
handlungen ü b e r den Austausch von Gewal t 
v e r z i c h t e r k l ä r u n g e n angeboten hat, bleibt die 
Frage, ob hierbei das herauskommen wird , was 
man in Bonn vertreten kann. Schließlich geht 
dieser Gedanke schon auf die Regierung Er
hard zurück , die a l lerdings mit derart igen V o r 
sch l ägen in M o s k a u wen ig Bei fa l l gefunden 
hatte. Heute, da die Sowjets durch die welt
poli t ische Si tuat ion daran interessiert sein 
k ö n n t e n , an ihrer Wes tgrenze entsprechende 
Sicherheiten eingebaut zu sehen, ist es keines
falls ausgeschlossen, d a ß Gewal tverz ich t -
e r k l ä r u n g e n , die die Bundesregierung mit Staa
ten des Warschauer Paktes austauschen w ü r d e , 
ihr Interesse finden. 

M a n geht aber nicht fehl, wenn man folgert, 
d a ß der Sowje tun ion vo r a l l em daran gelegen 
ist, eine G e w a l t v e r z i c h t e r k l ä r u n g vo r a l len 
D ingen zwischen B o n n und Os t -Be r l i n herbei
z u f ü h r e n . D ie Sowjets spekul ie ren dahingehend, 
eine derart ige Vere inba rung , zwischen Bonn 
und dem „ z w e i t e n deutschen Staat" geschlossen, 
werde prakt isch als eine v ö l k e r r e c h t l i c h e A n 
erkennung eben dieser „DDR" durch die Bun
desrepubl ik gewertet. 

So sehr man in Bonn im Interesse einer Ent
spannung und Friedenssicherung an einer weit
gehenden V e r e i n b a r u n g ü b e r einen Gewa l tve r 
zicht interessiert ist, so w i r d man doch sehr 
genau zu ü b e r l e g e n haben, w iewe i t e in derar
tiges Engagement geeignet sein kann , anderen 
V ö l k e r n , e twa dem neutralen A u s l a n d , die Auf 
nahme diplomatischer Beziehungen zu Ulbr icht 
zu erleichtern. So gesehen, ist der Schritt der 
Bundesregierung, ü b e r M o s k a u dem Ost-Ber
l iner Regime e in direktes Verhandlungsange
bot zu unterbreiten, sicherlich nicht ohne R i s i k o 
und Gefahren. A l l e i n , es darf nicht ü b e r s e h e n 
werden, d a ß die Sowjets sehr leicht in der Lage 
w ä r e n , das Angebo t Bonns z u r ü c k z u w e i s e n und 
uns den b e r ü c h t i g t e n „ S c h w a r z e n Peter" zuzu
spielen, wenn w i r dieses schwerwiegende Pro
b lem v o n vornhere in an der „DDR" scheitern 
lassen wol l t en . 

Sol l te es zu V e r h a n d l u n g e n kommen, so 
m ü ß t e in jeder W e i s e klargeste l l t werden, d a ß 
der Gewal tverz ich t ke ineswegs die A n e r k e n 
nung der „DDR* als A u s l a n d und damit als 
eines zwei ten deutschen Staates bedeuten kann . 
Es m u ß v i e lmehr darauf h ingewiesen werden, 
d a ß es sich bei dieser Bereitschaft der Bundes
regierung nur um die Deutl ichmachung ihres 
W i l l e n s zur Fr iedenssicherung und Entspannung 
handelt. Eine Fehldeutung — ganz gleich, wo
durch diese e r m ö g l i c h t werden soll te — w ü r d e 
bedeuten, d a ß w i r uns bereit f änden , die auf 
deutschem Boden errichtete Dik ta tur zu lega l i 
sieren. 

W i r w ü r d e n — namentl ich nachdem wi r ein 
t o t a l i t ä r e s System ü b e r w u n d e n haben — in 
der W e l t u n g l a u b w ü r d i g werden, wenn w i r uns 
bereit f inden sol l ten, den v o n den Kommunis t en 
in Mi t t e l eu ropa geschaffenen „S taa t " als solchen 
anzuerkennen. Praktisch näml ich w ü r d e das 
eine totale Kap i tu l a t ion der w i rk l i ch demokra
tischen Krä f te vor einer Dik ta tur bedeuten. K u r t 
Schumacher, der k o m p r o m i ß l o s e Sozia ldemo
krat, hat aber hinsichtl ich der Dik ta tur e inmal 
deutlich gesagt, d a ß es unerheblich sei, ob sie 
in braun oder in rot e i n g e f ä r b t sei. Sie sei in 
jedem Fa l l e abzulehnen. 
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Viel Reif auf politischen Frühlingsblüten 
Die starre Haltung unserer östlichen Nachbarn ist unverändert 

Gar mancher scheint geneigt, die Ereignisse 
in der Tschechoslowakei oder gar in Polen als 
den Ausbruch eines poli t ischen F r ü h l i n g s zu 
werten, an den er um so l ieber glaubt, als hier 
die politische wie die jahreszeitl iche Kompo
nente ü b e r e i n z u s t i m m e n scheint. Doch bei einer 
sehr genauen Betrachtung w i r d man feststellen 
m ü s s e n , d a ß man von e^nei e u i e u K u r s ä n d e 
rung noch sehr wei t entfernt ist, und niemand 
soll te glauben, d a ß e in Auswechse ln der Per
sonen auch bereits die Aufgabe der kommuni 
stischen D o k t r i n bedeutet. W e r heute zum Be i 
sp ie l v o m „ P r a g e r F r ü h l i n g " s c h w ä r m t , m u ß auch 
den Reif i n Kauf nehmen, der bereits auf diese 
v e r f r ü h t e n B lü t en gefallen ist. Schon die W a h l 
des Generals Svoboda zum P r ä s i d e n t e n der M o l 
dau-Republ ik m u ß als e in Z u g e s t ä n d n i s der Pra
ger Reformer an die Sowjetunion gewertet wer
den. Der neue S t a a t s p r ä s i d e n t g e h ö r t nicht zu 
den Reformern, er hat intern verlauten lassen, 
d a ß er v o n der g e g e n w ä r t i g e n Diskuss ion nichts 
hä l t , und keineswegs nur inoff iz ie l l betont er 
die No twend igke i t enger Beziehungen an die 
Sowjetunion. N u r die Bindung an M o s k a u , das 
ist Svobodas M e i n u n g , sei geeignet, seinem 
Lande Sicherheit zu g e w ä h r l e i s t e n . 

Innenpolit isch w i r d interessant sein festzustel
len, w ie die Regierung im Prager Hradschin sich 
etwa zu den Forderungen stel len wi rd , welche 
die 4,2 M i l l i o n e n S lowaken — also bald 30 Pro
zent der G e s a m t b e v ö l k e r u n g — angemeldet ha
ben. W i r d der neue M a n n am Schalthebel der 
Kommunist ischen Partei , A l e x a n d e r Dubcek, v o n 
Hause aus selbst S lowake , seinen engeren 
Landsleuten g r ö ß e r e Fre ihei ten v o m Prager Zen
tralismus g e w ä h r e n k ö n n e n ? Er w i r d dabei ü b e r 
denken, daß die CSSR auch heute noch ein V i e l -
völkers ts» . t ist, in dem es bald 600 000 Ungarn 
und g e m ä ß amtlichen S c h ä t z u n g e n auch noch 
ü b e r 110 000 Deutsche gibt. Es w i r d interessant 
sein zu sehen, i n welcher Wei se Prag diesen 
M i n o r i t ä t e n entgegenkommt. M a n soll te jedoch 
nicht glauben, das neue Regime in Prag w ä r e 
bereit, in Fragen der Deutschlandpoli t ik andere 
W e g e zu gehen, als sie etwa zur Zeit N o v o t n y s 
beschritten wurden. V i e l m e h r bildet i n diesen 
entscheidenden Fragen der Ostblock — wenn 
auch mit graduel len Unterschieden — eine E i n 
heit und wie man hier denkt, hat der ungarische 
M i n i s t e r p r ä s i d e n t zum Ausdruck gebracht, als 
er u n l ä n g s t die A n e r k e n n u n g des Ulbr ichtsregi
mes in Os t -Ber l in und der O d e r - N e i ß e - L i n i e als 
eine Vorausse tzung für die Hers te l lung d ip loma
tischer Beziehungen zwischen der Bundesrepu
bl ik und Ungarn verlangte. Gerade dieser H i n 
weis aus Budapest sollte uns zeigen, d a ß es an 
sich wenig G r ü n d e gibt, hinsichtl ich einer erfolg
reichen Ostpol i t ik sehr optimistisch zu sein. W i r 
werden, w o h i n w i r uns auch immer wenden, mit 
dieser Gretchenfrage konfrontiert werden. So
weit reicht der A r m Moskaus trotz a l ler „Libe
ral is ierung", d a ß die A n e r k e n n u n g Ost-Berl ins 
als die condi t io sine gua non gefordert w i r d . 
Selbst R u m ä n i e n ist noch nicht bereit, e twa in 
der Frage der F a m i l i e n z u s a m m e n f ü h r u n g einer 
befriedigenden Lösung zuzustimmen. 

W a s Polen angeht, so scheint hier ke in Tau
wetter zu erwarten; im Gegentei l , in Warschau 
glaubt man sich b e s t ä r k t , wenn es darum geht, 
eine starre Ha l tung einzunehmen. Sicherlich ha
ben die dort mit Interesse zur Kenntnis genom
menen Ver lau tba rungen aus dem kirchl ichen 
Raum dazu beigetragen, die Ha l tung der offi
z ie l len polnischen Stel len zu versteifen. M a n 
mag in Warschau auf die Zeit und darauf speku
l ieren, d a ß die Deutschen eines Tages m ü d e 
werden und sich mit der 1945 geschaffenen S i 
tuation abfinden. 

Vermut l i ch hat auch die Ä u ß e r u n g ü b e r die 
O d e r - N e i ß e - L i n i e , auf dem N ü r n b e r g e r Partei
tag der SPD zum Beschluß erhoben, — trotz der 
inzwischen erfolgten Interpretation — dazu bei
getragen, den Eindruck v o n einer bevorstehen-

Auf Gegensei t igkei t 

den Kapi tu la t ion zu v e r s t ä r k e n . K e i n Wunder , 
d a ß Ulbricht sich besonders an Warschau k lam
mert und dem Gomulka-Regime besonders ver
bunden fühlt. Sicherlich w i r d es auch unter den 
o s t e u r o p ä i s c h e n Diplomaten solche geben, die 
von dieser engen Bindung zwischen Warschau 
und Ost -Ber l in nicht begeistert s ind. Es w ä r e be
g r ü ß e n s w e r t , wenn etwa der A p p e l l der V e r 
triebenen, die den Unrechtstatbestand nicht an
erkennen, aber mit dem polnischen V o l k den 
W e g zu einem friedlichen Ausg le ich suchen 
wol len, doch e inmal auf fruchtbaren Boden fal
len w ü r d e . 

A l l e i n , i m Augenbl ick sind keine ermutigen
den Zeichen zu sehen, und w i r soll ten uns hier 
auch nichts vormachen. Uns bleibt die Hoffnung, 
wie der Gesamtdeutsche Min i s t e r in diesen Ta 
gen sagte, d a ß auch die kommunist ischen Re
gierungen auf die Dauer nicht i n der Lage sein 
werden, den Strom der Zeit umzukehren. U l 
brichts Versuch, seinen „S taa t " mit einer eigenen 
Verfassung auszustatten, dient dem auf lange 
Zeit angelegten P r o z e ß der Te i lung Deutsch
lands. W e r aber sich heute bereitfindet, e twa 
die „DDR" als einen legalen und zwei ten deut
schen Staat anzuerkennen, m u ß sich vorhal ten 
lassen, d a ß er darauf abzielt, auf deutschem Bo
den eine neue Dikta tur zu legal is ieren. 

Warschau. Eine Übers ich t ü b e r die polnischen 
Stimmen zum SPD-Partei tag in N ü r n b e r g er
gibt, daß Warschau der Presse und dem Rund
funk die folgende „ S p r a c h r e g e l u n g " ü b e r m i t t e l t 
!iat: Es wi rd zwar „ a n e r k a n n t " , d a ß die auf dem 
Parteitag verwendete V e r s i o n „ A n e r k e n n u n g 
bzw. Respekt ierung der O d e r - N e i ß e - L i n i e (oder 
„Grenze" ) bis zum Fr iedensver t rag" einen „ge
wissen Fortschritt" darstelle, gleichzeit ig aber 
wi rd betont, d a ß eine solche „Bef r i s tung" nicht 
akzeptiert werden k ö n n e , da die „poln i sche 
Westgrenze an Oder und N e i ß e e n d g ü l t i g " sei. 

W a s speziel l die Vers icherung anbetreffe, d a ß 
die O d e r - N e i ß e - L i n i e „ r e s p e k t i e r t " werde, so 

Die Vere in ig ten Staaten, durch den Verzicht 
des P r ä s i d e n t e n Johnson auf eine erneute K a n 
didatur, durch die a n g e k ü n d i g t e Bereitschaft zur 
Beendigung des Kr ieges i n V i e t n a m und nicht 
zuletzt durch den M o r d an M a r t i n Luther K i n g 
im Bl ickpunkt der Wel tö f fen t l i chke i t , haben auf 
diplomatischem Parkett eine Entscheidung ge
troffen, die richtig gewertet werden m u ß . H e n r y 
Cabot Lodge, l a n g j ä h r i g e r Chefdelegierter der 
U S A bei den Vere in ten Nat ionen , ist, was seine 
antikommunist ische Ha l tung angeht, zweifels
ohne eine der profi l iertesten P e r s ö n l i c h k e i t e n . 
Er war lange Zei t an der Nahts te l le der A u s e i n 
andersetzung mit d«m K o m m u n i r m i ' s und der 
Fre ien W e l t als US-Botschafter i n Saigon. Er 
gil t als e in kontaktfreudiger M a n n . Er w i r d nun 
in Bonn den bisher igen Botschafter M c G h e e ab
lösen . 

E i n i n Bonn wei lender US-Senator befürch
tete, d a ß in W a s h i n g t o n e in M i ß t r a u e n gegen 
die A u ß e n p o l i t i k der Bundesrepubl ik anwach
sen k ö n n e , und er bezog sich hierbei e inmal auf 
das W o r t v o n der „ A n e r k e n n u n g resp. Respek
t ierung", das trotz der n a c h t r ä g l i c h e n Interpre
tat ion i m A u s l a n d so verstanden wurde, als sei 
die Bundesrepubl ik bereit, auf die Gebiete jen
seits der Oder und N e i ß e zu verzichten. Beson
ders bedenkl ich aber stimmte diesen Beobach
ter die Entscheidung auf dem Partei tag der SPD, 
aus der Sch luß -Reso lu t ion den Satz „Das atlan
tische B ü n d n i s ist das Fundament der deutschen 
Sicherheit" zu streichen. 

W a s aber die Amer ikane r , gemeint s ind hier 
Regierungskreise, ganz gleich, ob es sich um 
Republ ikaner oder Demokra ten handelt, angeht, 
so s ind sie beunruhigt ü b e r die in Westdeutsch
land und in Be r l in stattfindenden A n t i - V i e t n a m -
Kundgebungen. W i e d e r ist es der Durchschnitts
amerikaner, der be im A n b l i c k derartiger Fern
sehbilder sich die Frage vorlegt, ob es s i nnvo l l 
ist, gegebenenfalls mit dem Blut amerikanischer 
Bürge r e twa für die Freihei t Ber l ins einzuste
hen, wenn zum Beispie l i n dieser Stadt und auch 
sonstwo in der Bundesrepubl ik die studentische 
Jugend sich zu Kundgebungen formiert, die e in
deutig gegen die U S A gerichtet s ind. Im W e i ß e n 
Haus aber k ö n n t e man gerade deshalb, w e i l 
diese A k t i o n e n als v o n Studenten verantwort
lich aeleitet, be/pichnet werden, die Frage nach 
dem künf t i gen W e g der Bundesrepubl ik stel len. 
Näml ich , wohin dieser W e g führen w i r d , wenn 
diese Kre i se e inmal i n die polit ische F ü h r u n g s 
schicht des westdeutschen B ü n d n i s p a r t n e r s nach
gewachsen sein werden. Regierungskreise ge
winnen — so w i r d aus Wash ing ton berichtet — 

V o n dem Sozia ldemokraten Kur t Schumacher 
stammt das Wor t , d a ß es nur eine Form der 
Diktatur gibt, wobei es unerheblich ist, ob sie 
nun in der W o l l e braun oder rot ge f ä rb t er
scheint 

W i r gehen sicherlich nicht fehl, wenn wi r mei
nen, d a ß die L ä n d e r des Ostblocks gerne bereit 
sind, mit uns in Beziehungen zu treten, sobald 
sie glauben, dadurch ihren wirtschaftlichen und 
sonstigen Interessen zu n ü t z e n . Es w ä r e aber 
falsch zu glauben, man w ä r e dort bereit, unse
ren poli t ischen Vors t e l lungen entgegenzukom
men. Selbst das Beisp ie l Belgrad w i r d zeigen, 
d a ß Ti to nicht daran denkt, seine Forderungen 
hinsichtlich der Wiedergutmachung zu strei
chen; w i r m ö c h t e n eher annehmen, d a ß w i r hier 
recht bald zur Kasse gebeten werden sol len. 

Dieser kurze Rundbl ick mag zeigen, d a ß v o n 
einem wi rk l i chen F r ü h l i n g noch keine Rede sein 
kann. W a s die g r u n d s ä t z l i c h e n Vors t e l l ungen 
angeht, so stehen wi r hier noch vor der Eis
barriere des kal ten Krieges , der keine Erfindung 
des Westens, sonden v ie lmehr für den K o m m u 
nismus ein neuer W e g ist, sein altes Z i e l zu 
erreichen. W i r werden nur dann erfolgreich Po
l i t ik zu machen in der Lage sein, wenn w i r ge
nau wissen, auf welchem Ter ra in w i r uns be
wegen. H . T. 

gelte, d a ß „der deutschen Bundesrepubl ik ohne
hin nichts anderes ü b r i g bleibt, als diese Grenze 
zu achten". W e n n man aber gesagt habe: „Re
spektieren bis zum Fr iedensver t rag" , so l iege 
dar in geradezu „e ine Drohung" , indem damit 
zum Ausdruck gebracht worden sei, dann werde 
diese „ G r e n z e eben nicht mehr respektiert wer
den". Des wei teren sind die polnischen P u b l i 
kat ionsorgane angewiesen worden, die in der 
Bundesrepubl ik lautgewordenen krit ischen 
St immen zu den E r k l ä r u n g e n auf dem SPD-
Parteitag eingehend zu zi t ieren und dabei dar
auf h inzuweisen , „daß sich in der Ha l tung 
Bonns und der westdeutschen Revis ionis ten 
nichts g e ä n d e r t hat". hvp 

den Eindruck, als vo l lz iehe sich in der Bundes
republik e in ge fähr l i che r Linksrutsch, der sich 
zu einer G e f ä h r d u n g der amerikanischen Inter
essen auswi rken k ö n n t e . 

In der Tat ist es so, d a ß in zunehmendem 
M a ß e die Rad ika l en Auf t r ieb gewinnen. Das 
geht schon aus der Stat is t ik hervor , die das Bun
desinnenminis ter ium kürz l ich bekanntgab. W ä h 
rend die Massenkommunika t ionsmi t t e l insbe
sondere auf die N P D und die „Gefahr von 
rechts" h inweisen, ist unbestrit ten, d a ß das A n 
wachsen auf dem l i n k e n F l ü g e l sich wesentl ich 
schneller vo l lz ieh t . F a ß t man sie unter dem 
Begriff „ A u ß e r p a r l a m e n t a r i s c h e Oppos i t ion" zu
sammen, so s ind es rund 40 000 Mi tg l i ede r , die in 
Parteien, V e r b ä n d e n und K l u b s eingetragen 
sind. D ie Z a h l der Organisa t ionen ist v o n 131 
auf 181 angestiegen, und noch w e i ß man nur, 
was v o n diesem Eisberg oberhalb der Wasser 
fläche sichtbar ist. 

Es w ä r e sicherlich falsch, a l le diese Kre i se i n 
Bausch und Bogen als „ K o m m u n i s t e n " zu be
zeichnen. A l l e s ind sie sich jedoch e in ig i n der 
A b l e h n u n g unserer derzei t igen Gesellschafts
ordnung. Sie b e k ä m p f e n gemeinsam das 
„ E s t a b l i s h m e n t " , und sie s ind bereit, für die Er 
richtung einer neuen O r d n u n g zu marschieren. 

Sicherlich ist i n diesem Zusammenhang recht
zei t ig und warnend darauf h inzuweisen , d a ß 
man heute dabei ist, mit dem „ R e p u b l i k a n i s c h e n 
C l u b " e in Zentrum aufzubauen, v o n dem aus 
die geeignet erachteten A k t i o n e n geplant und 
gesteuert werden. Noch wurde auf dem Frank
furter Delegiertentag des SDS der A n t r a g nach 
einer gemeinsamen Liste der demokratischen 
L i n k e n für den Bundestag mit einem knappen 
S t i m m e n v e r h ä l t n i s abgelehnt. A b e r alles dies 
zeigt, in welcher Richtung man sich bewegt. U n 
sere poli t ischen Parteien k ö n n e n gerade in der 
Zukunft ernsten Belastungsproben ausgesetzt 
sein, näml ich dann, wenn es nicht gel ingen soll te, 
eine einheit l iche Front zur A b w e h r a l l dieser 
anarchistischen Versuche zu b i lden . 

W i e gesagt, a l l diese Erscheinungen werden 
auch bei den Vere in ig t en Staaten, unserem 
s t ä r k s t e n westl ichen B ü n d n i s p a r t n e r , sehr genau 
registriert. M i t der Entsendung v o n H e n r y Cabot 
Lodge kommt auf den Bonner Botschafterposten 
e in M a n n aus der zur amerikanischen A r i s t o k r a 
tie z ä h l e n d e n Fami l i e der Cabots und Lodges, 
e in wirtschaftlich u n a b h ä n g i g e r Republ ikaner , 
der sich nicht nur als harter Kontrahent der 
Sowjets in der Zei t seines Amtes als U N O -
Botschafter einen Namen gemacht hat, sondern 

Kurz gemeldet 
Die Sowjet regierung se i für die freie Durchfahrt 

nach B e r l i n mi tveran twor t l i ch , e r k l ä r t e die 
amerikanische Regie rung zu der V e r f ü g u n g 
des Os t -Ber l iner Innenminis ter iums, Min i s t e rn 
und lei tenden Beamten der Bundesregierung 
„sei die Durchreise durch das Hoheitsgebiet 
der D D R bis auf weiteres nicht gestattet". Der 
Zonenregierung k ö n n e nicht das Recht zuge
standen werden, ü b e r die Zufahrtswege nach 
W e s t - B e r l i n zu v e r f ü g e n . 

Der Bund der Ver t r i ebenen und die Landsmann
schaft haben die Landesregierung v o n N i e 
dersachsen, Schleswig-Hols te in und Hamburg 
gebeten, den Staatsvertrag ü b e r den „Nord
deutschen Rundfunk" (NDR) zu k ü n d i g e n und 
durch eine Ä n d e r u n g der Satzung Ob jek t i 
v ie rung und Demokra t ies ie rung zu e r m ö g l i 
chen. 

Eine studentische H i l f s p o l i z e i wurde auf W e i 
sung des Gomulka -Reg imes jetzt in Lodz auf
gestellt. 

Professor A d a m Schaff, einer der f ü h r e n d e n 
polnischen Theore t iker des M a r x i s m u s , ist 
von seinem Posten als D i rek to r des Instituts 
für Phi losophie und Sozio logie bei der po ln i 
schen A k a d e m i e der Wissenschaften zurück
getreten. 

Ke ine Differenzen ü b e r Gewal tverz ich t -Po l i t ik 
bestehen zwischen den Sowjetbotschaftern 
Z a r a p k i n (Bonn) und A b r a s s i m o w (Ost-Berlin). 
Beide z ie len auf eine e u r o p ä i s c h e Sicherheits
konferenz hin . 

A n e r k e n n u n g durch asiatische Staaten r ' rebt 
das Zonenregime. Ulbr icht und sein „ A u ß e n 
minis ter" W i n z e r konzentr ieren sich vo r a l lem 
auf Indien, Burma und Kambodscha. 

Ernst Lemmer 
wird 70 Jahre alt 

Der derzei t ige Sonderbeauftragte des Bundes
kanzlers für Be r l in , Bundesminis ter a. D. Ernst 
Lemmer, M i t g l i e d des Bundestages und des Ber
l iner Abgeordnetenhauses , i n Remscheid (28. 4. 
1898) geboren, war z u n ä c h s t v o n 1922 bis 1933 
G e n e r a l s e k r e t ä r des Gewerkschaftsr inges Deut
scher Arbe i t e r - und A n g e s t e l l t e n v e r b ä n d e und 
s p ä t e r lange Jahre als Journa l i s t t ä t i g . 1945 M i t 
b e g r ü n d e r und s te l lv . Vors i t zender der Ost-
C D U . Seit Februar 1952 ist Ernst Lemmer M i t 
g l i ed des Bundestages, verwal te te als Bundes
minister zunächs t das Post- und Fernmeldewe
sen, war v o n 1957 bis 1963 Bundesminister für 
gesamtdeutsche Fragen und ü b e r n a h m von Fe
bruar 1964 bis Ende Oktober 1965 das Bundes
minis te r ium für Ver t r iebene , F lüch t l i nge und 
K r i e g s g e s c h ä d i g t e . 

der auch als e in genauer Sachkenner der kommu
nistischen Infil tration bekannt ist. Er wi rd 
sicherlich sehr genau beobachten, und seine Be
richte werden mit d a r ü b e r entscheiden, ob und 
in welchem U m f i n g e sich die A m e i i A a n e i bereit
finden werden, die Bundesrepubl ik Deutschland 
zu s chü tzen und notfalls auch zu ver te id igen. 

L . N . 
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Warschauer Auslegungen 
„Anerkennung auf Zeit ist eine Drohung'' 

USA über einen Linksrutsch beunruhigt 
Botschafter Cabot Lodge ist ein genauer Kenner kommunistischer Infiltration 
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W e h r e t 

d e n A n f ä n g e n ! 

H - w ' — Jede Institution bedarf von Zeit 
zu Zeit einer gewissen Überprüfung. Hierbei 
wird dann festzustellen sein, was in der Zeit 
noch Bestand und was der Zeit neu angepaßt 
werden muß. So ist es auch ein durchaus legi* 
times Anliegen der Studentenschaft, für Re-
formen an den Universitäten zu plädieren, und 
niemand wird ihnen verübeln, wenn sie diese 
Anliegen in einer Form, die von den Studie 
renden der alma mate, gemeinhin erwartet 
werden darf, vorbringen. Es wäre Aufgabe 
der Rektoren unserer Universitäten und ihrer 
Gremien, nicht zuletzt aber der Kultusminister, 
sehr beschleunigt zu prüfen, welcher Zopf fallen 
kann und was den Erfordernissen unserer Zeit 
angepaßt werden muß. 

Soweit sind die Anliegen der Studenten zu 
vertreten. Was aber in den letzten Monaten 
außerhalb der Universitäten virulent wurde 
und was sich vor allem nach dem Anschlag auf 
den SDS=Studenten Rudolf Dutschke auf den 
Straßen unserer Großstädte vollzieht, hat mit 
der eigentlichen Ursache, der Frage einer Hoch-
Schulreform, aber auch gar nichts mehr zu tun. 
In immer zunehmenderem Maße wird deutlich, 
daß hier erkannte politische Elemente eine 
Situation für sich zu nutzen und in der Bun-
desrepublik Deutschland anarchistische Zu* 
stände herbeizuführen versuchen. Es mag sein, 
wie der Innenminister Benda feststellte, daß 
diese Dinge mit einem Notstand noch nichts zu 
tun haben. Wer aber diese Krawalle miter
lebte — und selbst das Fernsehen vermittelte 
einen plastischen Eindruck — gewinnt doch das 
Wissen, daß hier sehr schnell ein Ausmaß 
erreicht werden kann, das mit gutem Zureden 
allein dann nicht mehr zu bändigen sein wird. 

Nichts wäre falscher, als die deutsche Stu-
dentenschaft für diese makabren Zustände in 
Berlin, Frankfurt, Köln, Hamburg und sonstwo 
verantwortlich zu machen. Die Masse der Stu-
dierenden hält sich von diesen Tumulten fern. 
Sie sieht im Studium tatsächlich eine Aufgabe 
und keine Gelegenheit, „Happenings" zu ver= 
anstalten oder aber den Versuch zu unter-
nehmen, unsere Lebensordnung zu stören. 

Und das dürfte der eigentliche Grund sein, 
weshalb ein agiler Kreis es in zunehmendem 
Maße unternimmt, eine Kraftprobe mit diesem 
Staat herauszufordern. Da sind die Radikalen 
vom Sozialistischen Studentenbund, die 
„Kommunarden" wij Teufel und Langhans; 
es sind die gleichen Kräfte, die in Berlin die 
Gerichte provozieren und in Nürnberg selbst 
auf die Prominenz derjenigen Sozialdemokra
ten einzudreschen versuchen, die ihnen als 
„verbürgerlicht" gilt. Es war peinlich, am 
Abend vor dem Ostersonntag unter den Fest
genommenen auf einem Polizeiwagen auch 
jenen Peter Brandt erblicken zu müssen, dessen 
Vater als Außenminister mit zu jenem 
„Establishment" gehört, das von den Revo
luzzern gestürzt werden soll. 

In zunehmendem Maße gewinnt man den 
Eindruck, daß diese Aktionen der linksradika
len Kräfte eine zentrale Steuerung erfahren. 
Schon schreibt der Londoner „Daily Tele
graph": „Dutschke als Studenten zu bezeich
nen, ist eine Beschönigung. Ebenso falsch ist 
der Vergleich mit Martin Luther King, denn 
Dutschke trat für Gewalttätigkeit ein." Die 
Zeitung fordert ein Einreiseverbot für Dutsch-
keanhänger nach England. So verabscheuungs* 
wert das Attentat auf Rudolf Dutschke auch 
ist, so sehr muß darauf hingewiesen werden, 
daß Dutschke und seine Kreise den Radikalis
mus gezüchtet, die Gewalt und den Haß ge
predigt haben. Dutschke, der die Operationen 
überstanden hat, hat, wie seine Frau Gretchen 
nach einem Besuch berichtete, so denn auch 
schon wieder „kräftig geflucht und auf die 
ganze Schießbande geschimpft". 

Worauf die Radikalen abzielen ist die Ver
brüderung zwischen den Studenten und den 
deutschen Arbeitern. Hiervon aber, — das wird 
jeder, der die Stimmung bei den Diskussionen 
auf den öffentlichen Plätzen beobachtet hat, 
bestätigen —, wird keine Rede sein können. 
Bürger und Arbeiterschaft lehnen vielmehr 
diesen Radikalismus ab, und nicht selten zeu
gen eindeutige Feststellungen über die agie
renden Typen von dem Grad der Sympathie, 
derer sie sich erfreuen. 

So wie einst Julius Streicher die Juden zur 
negativen Symbolfigur gestempelt und damit 
die bekannte unglückliche Entwicklung einge
leitet hat, so versucht die radikale Linke heute, 
das Verlagshaus Springer als Popanz aufzu
bauen. Mit allen unerlaubten Mitteln versucht 
man die garantierte Meinungsfreiheit zu ver
hindern, und das alles im Zeichen einer miß
verstandenen Freiheit. Würde das, was 
die Radikalen von links unter Freiheit ver
stehen, einmal zur Grundlage unserer staat
lichen Ordnung und unseres Lebens schlechthin 
werden, dann nämlich würde der Bürger wie
der in einer totalen Diktatur erwachen. 

Es ist jetzt höchste Zeit, daß der Staat seine 
legitimen Machtmittel einsetzt - , so äußerte 
sich Franz Josef Strauß - , um Leben und Eigen
tum der Bürger zu schützen. Hier heißt es 
wirklich: Wehret den Anfängen Nur dann, 
wenn dieser von einer linksradikalen Minder
heit entfachten und propagierten Gewalt mit 
allen rechtsstaalich zulässigen Mitteln kon
sequent entgegengetreten wird, wird es mög
lich sein, unsere verfassungsmäßige Ordnung 
zu gewährleisten und unseren Staat vor schwe
ren Erschütterungen zu bewahren. 

Schaden v o m deutschen V o l k e zu wenden : W i l l y Brandt w i r d als Bundesminis ter vereidigt . Fo to : Bundesbi lds te l le 

Polens General Anders: 

Oder-Neiße: „Geschenk voller Gefahren" 
Französischer Historiker begründet geschichtlichen deutschen Gebietsanspruch 

Es begann in Ja l ta , i m Februar 1945. Hande lnde 
Personen: D e r P r ä s i d e n t der U S A , F r a n k l i n De-
lano Roosevel t , der brit ische Premierminis te r 
W i s t o n C h u r c h i l l und der Regierungschef der 
U d S S R , Josef S ta l in , mit ih ren Ratgebern. W ä h 
rend der D i s k u s s i o n ü b e r die provisor ischen 
Os tgrenzen Polens sch läg t der damal ige A u ß e n 
minis te r der Sowje tunion , M o l o t o w , e in Uber 
e i n k o m m e n vor , das „d ie Wiede rhe r s t e l l ung der 
a l ten polnischen Grenzen i n O s t p r e u ß e n und an 
der O d e r " z u m Gegens tand hat. 

P r ä s i d e n t Roosevel t e rkundig t sich, w a n n 
diese Landstriche denn polnisch gewesen seien, 
und M o l o t o w antwortet : „Es ist z w a r schon sehr 
lange her, aber sie w a r e n es." Lachend wendet 
sich der U S - P r ä s i d e n t an den br i t ischen Premier 
und meint : „Vie l l e i ch t w o l l e n auch Sie, d a ß w i r 
w iede r zu E n g l ä n d e r n werden?" , worauf C h u r 
ch i l l e rwider t : „ U n d w e n n ! D a n n w ü r d e n Sie für 
uns wahrscheinl ich ebenso unverdau l ich s e i n w i e 
es zu v i e l e deutsche Gebie te für die Po len sein 
w ü r d e n . " Daraufh in zieht S ta l in die sowjetische 
Fo rde rung zu rück . 

A b e r die Ere ignisse dieses Kr iegs jahres 1945 
so l l t en die Abs ich ten , die S ta l in i n bezug auf 
M i t t e l e u r o p a hatte, b e g ü n s t i g e n . A u f die Siege 
der Roten A r m e e g e s t ü t z t , f aß te er e inen P lan , 
Po len auf Kos ten v o n Gebie ten zu erwei tern , die 
seit Jahrhunder ten deutsch waren . 

Sowjetische Forderungen 
Nach der Besetzung Polens durch die deut

schen Truppen hatte sich die polnische Reg ie rung 
nach L o n d o n z u r ü c k g e z o g e n . V o n dort aus u n d 
noch aus anderen S t ä d t e n v e r s ä u m t e n die E x i l 
po len ke ine Gelegenhei t , u m ih r Ersuchen an die 
A l l i i e r t e n zu wiederho len , man m ö g e Po len durch 
e inen T e i l deutschen Landes v e r g r ö ß e r n . Diese 
Forderungen g ingen nun im G r u n d e genommen 
v o n M o s k a u aus, da die Sowjetstrategen z w e i 
Z ie l e i m Nachkr iegseuropa i m A u g e hatten: 

1, E ine Gebie t se rwei te rung der U d S S S R nach 
W e s t e n , h a u p t s ä c h l i c h auf K o s t e n Polens mit 
einer „ E n t s c h ä d i g u n g " Polens auf deutsche K o 
sten; und 2. e in a l lgemeines V o r t r a g e n des K o m 
munismus nach dem W e s t e n durch Beherrschung 
Polens und jener anderen e u r o p ä i s c h e n N a t i o 
nen, die nach dem K r i e g e den Ostblock b i lden 
sol l ten . 

N u n aber befinden sich die G r e n z v e r ä n d e r u n 
gen und die U m b i l d u n g e n , die den o s t e u r o p ä i 
schen Regierungen dadurch auferlegt wurden , 
in e inem v ö l l i g e n Wide r sp ruch zu den Kr i egs 
z ie len , die die A l l i i e r t e n selbst festgelegt hat
ten. W i e er inner l ich hatten G r o ß b r i t a n n i e n und 
die V e r e i n i g t e n Staaten am 14. A u g u s t 1941 die 
A t l a n t i k - C h a r t a v e r k ü n d e t wie folgt: 

1. Die A l l i i e r t e n beanspruchen ke ine Gebiets
v e r g r ö ß e r u n g e n . 

2. Sie verur te i l en a l le G e b i e t s v e r ä n d e r u n g e n , 
d ie den i n Fre ihe i t ausgesprochenen W ü n s c h e n 
der betroffenen V ö l k e r widersprechen sol l ten. 

Po len und die Sowje tun ion haben beide diese 
Cha r t a unterzeichnet, und mit den Ver t re t e rn 
v o n v i e r u n d z w a n z i g anderen Na t ionen haben die 
polnischen und sowjet ischen Ver t r e t e r diese 
G r u n d s ä t z e erneut b e s t ä t i g t , als sie am 1. Januar 
1942 in W a s h i n g t o n die E r k l ä r u n g der V e r e i n 
ten N a t i o n e n unterschrieben. So stel len denn 
die V e r ä n d e r u n g e n , die i n Ost- und Mi t t e l eu ropa 
vorgenommen wurden — e insch l ieß l ich der p o l 
nischen Besetzung deutschen Gebiets — einen 
glatten Bruch der feierl ichen Verpf l ichtungen 
dar. 

W e n n man das P rob lem der O d e r - N e i ß e - L i n i e 
betrachtet, m u ß man such daran er innern, d a ß i n 
a l l en Konferenzen, die die A l l i i e r t e n w ä h r e n d 
des Kr ieges und nach dem K r i e g e abhiel ten, eine 
Haupt r ich t l in ie hervor t r i t t : J e mehr die Wes t 
a l l i i e r ten den polnischen G e b i e t s a n s p r ü c h e n auf 
Kos t en Deutschlands e in freundliches O h r l i e 
hen, desto mehr bestanden sie auf der Bedin
gung, d a ß die Reg ie rung des Nachkr iegspolens 
frei und demokrat isch se in soll te . Dies war ü b r i 
gens auch der W u n s c h der breiten Masse des 
polnischen V o l k e s , und da fü r v e r b ü r q t e sich auch 
die Sowje tunion , wenn sie mit ih ren west l ichen 
V e r b ü n d e t e n verhandel te . Unter „ i re i und de
mokrat isch" vers tanden die Wes t a l l i i e r t en eine 
Regierung, die sogar noch weniger a u t o r i t ä r 
w ä r e als jene, die Po len unter der Dik ta tu r des 
Marscha l l s P i l sudsk i gekannt hatte. U n d es war 
daher e in k l a re r Wor tb ruch seitens der Sowjets 
g e g e n ü b e r ih ren west l ichen V e r b ü n d e t e n , als 
sie nach dem K r i e g e Po len e in Regierungs
system aufzwangen, das eine noch h ä r t e r e 
Zwangsherrschaft bedeutete als die, die es in 
der Vergangenhe i t gekannt hatte. 

E i n g r o ß e r T e i l der Ost-Strategie auf den 
in te ra l l i i e r ten Konferenzen w ä h r e n d des K r i e 
ges und bis zum Potsdamer A b k o m m e n v o n 1945 
w a r darauf ausgerichtet, aus Po len e in freies 
L a n d i m V e r b a n d der freien N a t i o n e n zu machen. 
U n d da man j a schl ießl ich den K r i e g ge füh r t 
hatte, u m die Dik ta tu r i n Deutschland zu s t ü r 
zen, h ä t t e es doch für die Wes t a l l i i e r t en w e n i g 
S inn ergeben, w e n n sie einer neuen Dik ta tu r i n 
M i t t e l e u r o p a ihre Zus t immung ertei l t h ä t t e n . 

Diese Dars te l lung der Vorgeschichte der Oder-
N e i ß e - L i n i e ist i m a l lgemeinen w e n i g bekannt, 
da w i r unsere A n s p r ü c h e auf den jahrhunderte
alten Besi tz der Gebie te jenseits dieser L i n i e 
zu s t ü t z e n pflegen. Es w a r aber unseres Erach
tens und gerade auf die verschiedenen Denk
schriften und Ä u ß e r u n g e n m a ß g e b l i c h e r Po l i t i ke r 
der letzten Zei t h i n e inmal no twendig , auch 
diesen Rechtsstavndpunkt herauszustel len, der 
ebenfalls den deutschen Standpunkt untermauert 
— die V e r l e t z u n g der A t l a n t i k - C h a r t a und des 
A b k o m m e n s der V e r e i n t e n Na t ionen und damit 
den glatten Ver t ragsbruch feierl ich ü b e r n o m m e 
ner Verpf l ichtungen seitens der Sowje tunion 
und Polens. 

Die Marionetten 
N u n soll te man unserer Ans ich t nach be i der 

Beur te i lung der Sachlage mit dem polnischen 
V o l k e weniger hart ins Gericht gehen, als mit 
se iner Regierung. Denn — o b w o h l die Po len sehr 
nat ional , man k ö n n t e sagen nationalist isch, ge
sinnt s ind — es erhebt sich doch die Frage, ob und 
inwiewe i t e in in Fre ihei t lebendes polnisches 
V o l k auf der O d e r - N e i ß e - L i n i e als Grenze be
stehen b le iben w ü r d e , wenn dieses Thema im 
Rahmen sachlicher V e r h a n d l u n g e n angeschnitten 
w ü r d e . M i t Ausnahme der Jahre v o n 1939 bis 
1945 ist das polnische V o l k j a bekannt l ich nie
mals v o n Deutschland, w o h l aber verschiedent
lich v o n R u ß l a n d u n t e r d r ü c k t worden, und w i r d 
es praktisch heute noch, und daher ist der V e r 
trag, der von den beiden Sowjet -Mar ionet ten 
G o m u l k a und Ulbr icht i m Jahre 1950 in Gör l i t z 
ü b e r die „ e w i g e und unver le tz l iche Grenze z w i 
schen Polen und Deutschland" unterzeichnet 
wurde, v ö l k e r r e c h t l i c h gesehen, noch nicht e in
mal das Papier wert, auf dem er geschrieben 
steht. 

W e n n sich also i n der Bundesrepubl ik Leute 
finden, die da glauben, diesem „ V e r t r a g " ihre 
Zus t immung geben zu m ü s s e n , dann stel len sie 
sich selbst das Zeugnis aus, d a ß sie den gesam
ten K o m p l e x als solchen ü b e r h a u p t nicht ken 
nen, geschweige denn beherrschen Unrl P S w i r d 
Sache einer z u k ü n f t i g e n gesamtdeutschen Re
gierung sein, auf jener Fr iedenskonte ienz , in 
der die deutsch-polnische Grenzz iehung festge
legt werden w i r d , nicht nur unseren historischen 
Gebietsanspruch geltend zu machen, sondern ins
besondere auch auf die v ö l k e r r e c h t l i c h e n Folge
rungen h inzuweisen , die sich aus der A t l a n t i k -
Char ta und dem A b k o m m e n der V e r e i n t e n N a 
t ionen für diese unsere Gebie te ergeben. U n d 
dies deshalb, w e i l es sich hier um ein ve rb ind
liches Recht handelt, das die A l l i i e r t e n und die 
V e r e i n t e n Na t ionen selbst geschaffen haben, 
und das daher v o n ihnen nicht einfach abgestrit
ten oder gar e twa v o m Tisch gefegt werden 
kann . 

„Nur temporäre Lösung" 
In diesem Zusammenhang ist a b s c h l i e ß e n d 

noch die Ans ich t eines einst f ü h r e n d e n Po len 
v o n Interesse, dem man g e w i ß nicht nachsagen 
kann , er sei e in F reund der Deutschen gewesen. 
Es handelt sich u m Gene ra l W l a d y s l a w Ander s , 
der w ä h r e n d des Kr ieges die gegen Deutschland 
auf Seiten der Wes t a l l i i e r t en eingesetzten p o l 
nischen F r e i w i l l i g e n v e r b ä n d e befehligte. Er 
sagte w ö r t l i c h : „ P o l e n besitzt weder die mensch
l ichen noch die mate r ie l l en M ö g l i c h k e i t e n , um 
das deutsche Gebie t bis zur Ode r i n sich aufzu
nehmen. Diese Gebie te s ind e in mit Gefahren 
geladenes Geschenk. Dies k a n n nur eine tempo
r ä r e L ö s u n g sein, bis zu dem Tag , an dem Polen 
seine Fre ihe i t w iede rgewonnen haben w i r d . " 
Bekannt l ich k a m Gene ra l A n d e r s nach dem 
K r i e g e bei e inem bisher i n seinen Ursachen noch 
nicht g e k l ä r t e n F lugzeugunfa l l ums Leben. D ie 
U m s t ä n d e , sowei t sie bekannt wurden , lassen 
jedoch darauf sch l i eßen , d a ß es sich hierbei um 
einen jener „Unfä l l e " handelt , i n denen der 
sowjetische Nachrichtendienst zwecks Besei t i 
gung u n e r w ü n s c h t e r Personen eine geradezu er
staunliche Technik entwickel t hat. 

A u c h be i dieser A b h a n d l u n g ist uns v o n fran
zös i sche r Seite i n bezug auf d ie Dars te l lung der 
geschichtlichen V o r g ä n g e und auf e inige daraus 
zu z iehenden Rücksch lü s se rechtlicher A r t H i l f e 
s te l lung geleistet worden 

Der Franzose Y v e s Branc ion w a r es, der 
unter dem Arbe i t s t i t e l „Die O d e r - N e i ß e - T i n i e 
— eine Kr iegsgrenze" i m Rahmen der V e r ö f f e n t 
l ichungen der „ T a b l e Ronde" e in Buch heraus
gegeben hat, i n welchem er nicht nur die histo
risch b e g r ü n d e t e n G e b i e t s a n s p r ü c h e Deutsch
lands auf O s t p r e u ß e n , Pommern und Schlesien 
sehr aus führ l i ch behandelt , sondern insbeson
dere auch auf die wahren H i n t e r g r ü n d e der A u s 
t re ibungen unserer Landsleute eingeht. Ä u ß e r s t 
bemerkenswert s ind dabei nicht nur seine Stati
s t iken ü b e r den agrarpoli t ischen W e r t und die 
B o d e n s c h ä t z e dieser Landstriche für Gesamt
deutschland, ganz besondere Beachtung verdie
nen auch seine kul turpol i t i schen Hinwe i se , i n 
welchen er so rg fä l t i g herausarbeitet, d a ß es sich 
eben um deutsche und nicht um s lawisch-pol
nische Kul tura rbe i t handelt, die dort geleistet 
wurde. U n d da der Verfasser k e i n Deutscher 
ist, kann ihm ein M a n g e l an O b j e k t i v i t ä t w o h l 
kaum unterstellt werden. U n d auch das e r h ö h t 
den W e g seines W e r k e s . Dr . St. 
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Aus der Praxis des Beraters: 

Die Bedeutung des Fiemdrentengeseizes 
A u f G r u n d verschiedener Anf ragen aus un

serem Leserkreis e r l ä u t e r t unser Mi ta rbe i te r 
in dem folgenden Bei t rag die Grund lagen und 
A u s w i r k u n g des Fremdenrentengesetzes. 

Das Fremdrentengesetz ( a b g e k ü r z t FRG) v o m 
25. 2. 1960, mit r ü c k w i r k e n d e r Kraft v o m 1. 1. 
1959, geht von dem Grundgedanken aus, d a ß 
Heimatver t r iebene und F lüch t l i nge so zu stel
len sind, als ob sie i n der Bundesrepubl ik be
schäft igt und versichert gewesen w ä r e n . D a die 
V e r s u c h e r u n g s m ö g l i c h k e i t und Vers icherungs
pflicht i n manchen Ver t re ibungsgebie ten sehr 
s p ä t e i n g e f ü h r t worden ist, hat das zur Folge, 
d a ß auch unversicherte Beschä f t i gungsze i t en wie 
Versicherungszei ten anerkannt werden k ö n n e n , 
V o n besonderer Bedeutung ist das F R G für un
sere Landsleute, die z u n ä c h s t i n den sowjetisch 
besetzten Te i l en Deutschlands wohnhaft und be
schäft igt waren, sowie für solche, die als Spä t 
aussiedler in die Bundesrepubl ik kamen und 
bis zu diesem Zei tpunkt bei den Polen arbeiten 
m u ß t e n . 

Nach dem derzei t igen Stand unter l iegen dem 
F R G folgende Personenkreise: Heimatver t r ie 
bene und F lüch t l i nge und legal Zugezogene aus 
der sowjetisch besetzten Zone und den Sowjet
sektor v o n B e r l i n sowie Heimatver t r iebene, die 
bis zu ihrer Ver t r e ibung oder Auss i ed lung in 
den unter fremder V e r w a l t u n g stehenden deut
schen Ostgebieten lebten. Ferner Deutsche und 
f r ü h e r deutsche S t a a t s a n g e h ö r i g e , die ih ren 
g e w ö h n l i c h e n Aufenthal t im Geltungsbereich des 
Grundgesetzes haben, aber den f rühe r für sie 
z u s t ä n d i g e n V e r s i c h e r u n g s t r ä g e r eines a u s w ä r 
t igen Staates nicht mehr i n Anspruch nehmen 
k ö n n e n und solche, die nach dem 8. 5. 1945 i n 
e in a u s l ä n d i s c h e s Staatsgebiet zur Arbe i t s l e i 
stung verbracht wurden. Es fal len auch darun
ter Hinterbl iebene des gesamten Personenkrei
ses hinsichtl ich der G e w ä h r u n g v o n Leistungen 
an Hinterbl iebene. 

Es w i r d aber zur V e r m e i d u n g v o n I r r t ü m e r n 
darauf hingewiesen, d a ß solche Ver t r iebene, de
ren B e i t r ä g e bei einer Versicherungsanstal t des 
ehemaligen Reichsgebietes i n den Grenzen v o n 
1937 entrichtet worden sind, nicht mehr unter 
das F R G fallen. Diese Ans ta l t en werden als 
ehemals deutsche angesehen und die dort zu
r ü c k g e l e g t e n Bei tragszei ten nach dem ab 1. 1. 
1957 im Bundesgebiet geltenden Rentenrecht 
anerkannt. Es fal len ferner nicht unter das F R G 
solche Versicherungszei ten, die i n e inem M i t 
gl iedslande der E W G z u r ü c k g e l e g t worden sind 
(Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg und 
Nieder land) oder i n e inem Staat, mit dem die 
Bundesrepubl ik Deutschland einen Soz ia lver 
sicherungsvertrag abgeschlossen hat ( D ä n e m a r k , 
Griechenland, G r o ß b r i t a n n i e n , Ö s t e r r e i c h , 
Schweiz und Spanien). 

Der unter das F R G fallende Personenkreis be
kommt Beitrags- und Beschä f t i gungsze i t en also 
auch ohne Bei tragsleis tung angerechnet, wenn 
sie bei e inem nichtdeutschen T r ä g e r der ge
setzlichen Rentenversicherung verbracht sind, 
z. B. in den unter fremder V e r w a l t u n g stehenden 
deutschen Ostgebieten oder nach dem 30. 6. 1945 
i n der sowjetischen Besatzungszone, in Ost-Ber
l i n nach dem 31. 1. 1949. Diese Zei ten stehen den 
nach Bundesrecht z u r ü c k g e l e g t e n Beitragszeiten 
gleich. 

Na tü r l i ch m ü s s e n die Versicherungs- und Be
schä f t igungsze i t en , damit sie anerkannt werden 
k ö n n e n , entweder nachgewiesen oder glaubhaft 
gemacht werden. W e r den Nachweis erbringt, 
e r h ä l t die vo l l e Anrechnung dieser Zeit . A n 

den F ä l l e n der Glaubhaftmachung werden diese 
Zei ten nur mit 5/6, als z. B. von 12 M o n a t e n nur 
10 Monate , angerechnet. W e n n aber eine Be
schäf t igungsze i t v o n mindestens lOjähr iger 
Dauer bei demselben Arbe i tgeber glaubhaft ge
macht wi rd , dann erfolgt eine Anrechnung in 
vo l l em Umfang. E i n Nachweis der Beitragszei
ten durch Vers icherungsunter lagen w i r d den 
meisten Ver t r i ebenen nicht mögl ich sein. Die 
Glaubhaftmachung kann durch Arbei tgeberbe
scheinigungen, Zeugnisse, A r b e i t s b ü c h e r oder 
E r k l ä r u n g e n f r ü h e r e r Mi ta rbe i t e r erfolgen. 

Da, w ie vors tehend a u s g e f ü h r t , durch das 
F R G jeder Ver t r iebene mit seinen Bei t ragsle i 
stungen oder Beschä f t i gungsze i t en so gestellt 
sein so l l wie Berechtigte im Bundesgebiet, so l l 
ten al le darunter fallende Personen, soweit sie 
nicht bereits Rentenbezieher sind, sich umge
hend vorsorgl ich al le Unter lagen beschaffen, 
die zum Nachweis bzw. zur Glaubhaftmachung 
in Frage kommen k ö n n e n . 

Es sit wichtig, sich rechtzeitig einwandfreie 
Z e u g e n e r k l ä r u n g e n zu besorgen, ehe die Zeu
gen wegen m ö g l i c h e n Todesfalles nicht mehr zu 
erreichen s ind und dann be im Eintr i t t des Ren
tenfalles lange War tenze i ten entstehen. Es 
w i r d unseren Landsleuten dr ingend geraten, be i 
ihrer z u s t ä n d i g e n Versicherungsanstal t schon 
jetzt einen „ F e s t s t e l l u n g s b e s c h e i d " zu beantra
gen, aus dem hervorgeht, welche Zei ten, B e i 
t r ä g e und Entgelte (Löhne, G e h ä l t e r ) nach dem 
F R G in ih rem F a l l bei der Rentenfestsetzung 
angerechnet werden. 

Das Fremdrentengesetz ist e in Sjehr k o m 
pliziertes Gesetz; daher s ind hier nur die für 
Heimatver t r iebene wichtigsten H i n w e i s e ange
sprochen worden, o b w o h l das Gesetz auch noch 
andere Personenkreise einbezieht . Es wurde 
auch auf die Dars te l lung der E ingruppie rung der 
verschiedenen Berufszweige verzichtet, da diese 
den Rahmen eines solchen Hinweises wei t ü b e r 
schreiten w ü r d e . H g 

Hilfe in besonderen Lebenslagen 
E i n e a u f k l ä r e n d e D a r s t e l l u n g ü b e r das Bundes soz i a lh i l f egese t z u n d s e i n e M ö g l i c h k e i t e n | 2 ) 

Das Bundessozialhilfegesetz e n t h ä l t i n seinem 
a l lgemeinen T e i l beachtenswerte G r u n d s ä t z e , 
die für al le Leistungsarten der Sozia lhi l fe G ü l 
t igkei t haben und die Zie lse tzung des Gesetzes, 
H i l f e zur Selbsthilfe zu g e w ä h r e n , k l a r unter
streichen. Aufgabe der Sozia lhi l fe ist es, so he iß t 
es wör t l i ch i n § 1, dem E m p f ä n g e r der Hi l fe ein 
Leben zu e r m ö g l i c h e n , das der W ü r d e des M e n 
schen entspricht. D ie Sozia lh i l fe w i r d als Hi l fe 
zum Lebensunterhalt oder als H i l f e i n besonde
ren Lebenslagen g e w ä h r t . Sie so l l den Hi l f e 
e m p f ä n g e r soweit wie mögl ich b e f ä h i g e n , un
a b h ä n g i g v o n ihr zu leben; h ierbe i m u ß er nach 
seinen Krä f t en m i t w i r k e n (Hilfe zur Selbsthilfe). 

Die Sozialhife w i r d nach dem Grundsatz des 
„ N a c h r a n g s " (d. h. dem Grundsatz der „Sub
s id i a r i t ä t " ) g e w ä h r t . Danach e r h ä l t nur derje
nige die aus M i t t e l n der A l lgeme inhe i t zu finan
zierende Sozialhi l fe , der sich nicht selbst helfen 
kann und auch v o n anderen nicht die erforder
liche Hi l f e e r h ä l t , insbesondere v o n A n g e h ö r i 
gen oder v o n T r ä g e r n anderer Sozial le is tungen. 
O b w o h l dieser Grundsatz bisher häuf ig v o m 
Gesetzgeber selbst durchbrochen wurde (z. B. 
be im Wohngeldgesetz) , macht er deutlich, d a ß 
die Sozialhi l fe nur als letzte M ö g l i c h k e i t in A n 
spruch genommen werden kann. Erst wenn die 
eigenen M i t t e l , E inkommen oder E r t r ä g e aus 
V e r m ö g e n nicht ausreichen, um das menschen
w ü r d i g e Leben zu sichern, s ind die S o z i a l ä m t e r 
zu einer Sozia lhi l fe verpflichtet. Dieser G r u n d 
satz bedeutet g e g e n ü b e r Dri t ten, d a ß ihre V e r 
pflichtungen g e g e n ü b e r dem H i l f e e m p f ä n g e r 
durch die Sozia lhi l fe nicht e i n g e s c h r ä n k t oder 
aufgehoben werden. A u c h Leis tungen anderer, 
die auf Rechtsvorschriften beruhen, auf die je
doch ke in Anspruch besteht, dü r fen deshalb nicht 
versagt werden, w e i l in der Sozia lhi l fe entspre
chende Leistungen vorgesehen sind. 

E i n wei terer tragender Grundsatz ist der 
Grundsatz der „ I n d i v i d u a l i s i e r u n g " . Er besagt, 
d a ß A r t , Fo rm und M a ß der Sozia lhi l fe nicht 
aus dem Gesetz selbst entnommen werden k ö n 
nen, sondern sich nach der Besonderheit des 
Einzelfal les richten. A u c h dieser Grundsatz im 

Bundessozialhi lfegesetz w i r d nicht konsequent 
durchgehalten. Er unterscheidet jedoch die So
zia lhi l fe b e w u ß t v o n der Vers icherung und der 
Versorgung , wo Leis tungen nur auf G r u n d v o n 
B e i t r ä g e n oder erli t tene Opfer g e w ä h r t werden. 
Nach dem Grundsatz der Ind iv idua l i s i e rung 
w i r d dem einzelnen so geholfen werden, w ie 
es seine p e r s ö n l i c h e Lage erfordert, w o b e i nach 
M ö g l i c h k e i t den vertretbaren W ü n s c h e n ent
sprochen werden so l l . E i n wei terer Grundsatz ist 
schl ießl ich, d a ß die Sozia lhi l fe die Krä f t e der 
Fami l i e zur Selbsthilfe anregen und den Z u 
sammenhalt der Fami l i e festigen s o l l . 

F ü r die Hilfesuchenden sicherlich v o n beson
derer Bedeutung ist, d a ß für die ü b e r w i e g e n d e n 
Leistungsarten der Sozia lh i l fe e in Rechtsan
spruch besteht, der sogar gerichtlich bei dem für 
den W o h n o r t ör t l ich z u s t ä n d i g e n Verwa l tungs 
gericht gel tend gemacht werden kann. Es han
delt sich hier um einen Anspruch dem G r u n d 
nach. 

Schließl ich e n t h ä l t das Gesetz e inige L e i 
stungsarten der Sozialhi l fe , die auf G r u n d von 
„Soll-" oder „ K a n n b e s t i m m u n g e n " g e w ä h r t wer
den k ö n n e n . A l l e A n s p r ü c h e dü r f en jedoch nicht 
ü b e r t r a g e n , v e r p f ä n d e t oder g e p f ä n d e t werden. 

E i n A n t r a g auf Sozia lh i l fe braucht nicht ge
stellt werden. Die Sozia lh i l fe setzt ein, sobald 
dem Sozialamt bekannt ist, d a ß jemand der 
Hi l fe bedarf und die Vorausse tzungen für die 
G e w ä h r u n g einer Sozia lh i l fe er fü l l t s ind . D ie 
S o z i a l ä m t e r sich sogar gesetzlich verpflichtet, 
vorbeugend einzugreifen, wenn dadurch eine 
dem einzelnen drohende Not lage abgewendet 
werden kann oder nachgehend Hi l f e zu g e w ä h 
ren, wenn eine solche zur Sicherung der W i r k 
samkeit der zuvor g e w ä h r t e n Sozia lh i l fe gebo
ten ist. 

Formen der Sozia lhi l fe 
Die Sozialhi l fe kann als p e r s ö n l i c h e Hi l fe , 

Ge ld le i s tung oder Sachleistung g e w ä h r t werden. 
Zur p e r s ö n l i c h e n Beratung, die häu f ig zu emp
fehlen ist, g e h ö r e n auch die Beratung in a l len 
auftauchenden Zweifelsfragen der Sozia lh i l fe 

DAS GELD DES STAATES 
A u s g a b e n v o n B u nd .Län d e m u n d Ge
m e i n d e n ( i n M r d . M a r k ) 
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1967: 163 M i l i a r d e n 

Die Wirtschaft der Bundesrepublik machte 1967 
einmal Pause, die öffentliche Hand gab zehn MiU 
liarden Mark mehr aus als 1966. Vor allem der 
Bund lebte „auf großem Fuß"; nicht zuletzt um 
die Wirtschaft anzukurbeln, steigerte Bonn die 
Ausgaben um mehr als 15 Prozent. Immer mehr 
Geld braucht der Staat; die öffentlichen Haushalle 
entsprechen bereits mehr als einem Drittel des 
Bruttosozialprodukts. Soziale Sicherheit, Verteidi
gung, Bildungswesen und Verkehr verschlingen 
allein schon mehr als die Hälfte des Steuerauf
kommens. Zwei Posten erhöhten sich 1967 in be
denklichem Maße: der Schuldendienst (Zinsen und 
Tilgungen) um 29 Prozent auf zehn Mrd. Mark 
und die Personalausgaben um zehn Prozent auf 
43 Milliarden. Schaubild: Condor 

und die Beratung i n sonstigen sozia len Ange l e 
genheiten. Die p e r s ö n l i c h e Beratung ist vor ran
g ig durch V e r b ä n d e der freien Wohlfahr tspf lege 
d u r c h z u f ü h r e n . W e i t e r e Formen der p e r s ö n l i c h e n 
Hi l f e s ind gesetzlich nicht i m einzelnen festge
legt, w e i l sie n a t u r g e m ä ß zu v ie l fä l t ig sind. 

Leis tungsar ten der Sozia lh i l fe 

Das Bundessozia lh i l legesetz behandelt die ma
ter ie l le Leistungsart i n z w e i Abschni t ten . Die 
auch heute bedeutungsvol le „Hilfe zum Lebens
unterhalt" wurde b e w u ß t an erster Stel le auf
ge führ t . Eine nicht minder bedeutungsvol le L e i 
stungsart ist die „Hilfe i n besonderen Lebens
lagen" Unter der Bezeichnung „Hilfe in beson
deren Lebenslagen" s ind a l le A r t e n einer Hi l fe 
au fge führ t , die nicht für den notwendigen a l l 
gemeinen Lebensbedarf g e w ä h r t werden. Die 
wesentl ichsten Unterschiede zwischen den be i 
den Leis tungsar ten bestehen w o h l dar in , d a ß 
die H i l f e zum Lebensunterhal t die p e r s ö n l i c h e n 
B e d ü r f n i s s e des t äg l i chen Lebens umfaß t und 
wei tgehend nach festen R e g e l s ä t z e n g e w ä h r t 
w i rd , w ä h r e n d die H i l f e i n besonderen Lebens
lagen einen erhebl ich wei tergehenden Schutz 
des E inkommens und V e r m ö g e n s g e n i e ß t . In die
ser H i l f e i n besonderen Lebens lagen s ind ins
gesamt 13 A r t e n einer H i l f e z u s a m m e n g e f a ß t , 
die i n F ä l l e n eines besonderen Bedarfs, insbe
sondere einer gesundhei t l ichen S t ö r u n g , ge
w ä h r t werden. 

( W i r d fortgesetzt) G P 

Im V o r d e r g r u n d der Berichterstattung der 

Presse der Heimatver t r iebenen stand die Ä u ß e 

rung W i l l y Brandts auf dem Parteitag der SPD 

in N ü r n b e r g zur O d e r - N ^ i ß e - L i n i e . H i e r z u 

schreibt die „ M ä r k i s c h e Ze i tung" : 

irMtMfdiejeitung 
Ber l in , 1. A p r i l 1968 

Was nun? 
Eines allerdings ist klar und bedarf keiner pro

phetischen Gaben: Diesmal sind an der Haltung 
der SPD zur Nation und deren Fragen sehr erheb
liche Zweifel entstanden. Jenen Leuten, die die 
Sozialdemokraten jahrelang als „vaterlandslose 
Gesellen" verketzerten, ist Wasser auf die Mühlen 
geschüttet worden. Und wirklich, wer will nun 
dieser Partei noch seine Stimme anvertrauen, 
wenn wieder zu Wahlen gerufen wird, in denen 
die SPD — man höre und staune — „die Führungs
rolle" übernehmen will. 

Zu dem unglaublidien Nürnberger Vorgang soll 
zur Sache nur gesagt werden, daß kein ernst zu 
nehmender Mensch jemals geglaubt hat, an der 
Oder-Neiße-Grenze sei hier und heute etwas zu 
ändern. Selbst die eigentlich Betroffenen, die deut-
sehen Heimatvertriebenen, haben — wie oft muß 

das eigentlich noch gesagt werden — in ihrer 
Charta auf Rache und Vergeltung verzichtet, sie 
haben jede Lösung dieser Frage durch Gewalt ab
gelehnt und außerdem bei einer Tagung der Ost
deutschen Landesvertretungen als non plus ultra 
zum Ausdruck gebracht, daß sie an eine neue Ver
treibung nicht dächten, ja sie ganz entschieden ab
lehnten. Die Vertriebenen haben einen Weg auf
gezeichnet und ihr Vertrauen insbesondere in 
eine europäische Lösung dieser Fragen gesetzt. 
Davon ist in den SPD-Beschlüssen keine Rede 
mehr. 

Z u m gleichen Thema ä u ß e r t sich „Die Pom-
mersche Zei tung" 

2)fe JlommetfdjeSeiümg 

Hamburg , 6. A p r i l 1968: 

Sehr skeptisch 
Wir wissen genau, worauf Brandt hinauswill. 

Wir wissen ebensogut, daß offensichtlich die SPD-
Führung die Koalition nicht platzen lassen will. 
Daß die um Versöhnung ringende Erklärung des 
Bundeskanzlers, die Äußerungen Brandts seien 
nicht ganz glücklich, aber Parteitage haben nun 
einmal ihre eigenen Gesetze, zweifellos nicht be
friedigt, ist für uns alle ebenso klar! Wir alle 
bleiben weiter hellwach, äußerst skeptisch und ge
ben zum Ausdruck, daß wir zwischen äußerer Op
tik und wirklichem Wollen durchaus zu unter-
scheiden vermögen. Vormachen lassen wir uns 
nichts mehr! 

Die Erregung nicht nur unter den Vertriebenen, 
sondern unter einem großen Teil des deutsdien 
Volkes dauert an! Brandts Äußerungen werden 
so leicht nicht xiergessen werden und bleiben re
gistriert. Sie haben neue Kräfte des inneren Wi
derstandes geweckt. Brandt wird von Tag zu Tag 
mehr erkennen müssen, welches Kuckucksei von 
ihm seiner Partei ins Nest gelegt wurde! dpz 

M i t den Folgen der O d e r - N e i ß e - P o l e m i k setzt 
sich ausführ l ich der „ O s t - W e s t - K u r i e r " ausein
ander und schreibt dazu u. a.: 

OST-WEST KURIER 
Köln, 6. A p r i l 1968: 

Gefährlicher 
Anerkenn ungs-Automatismus 

Ungerechtigkeit und Pauschalurteile gegen zwölf 
Millionen Mitbürger sind ein sehr ungeeignetes 
Mittel, eine innenpolitische Befriedung herbeizu
führen. Nebeiibei bemerkt ist es selbstverständ
lich, daß die politischen Parteien auch die Belange 
ihrer vertriebenen Mitbürger vertreten. Wer sein 
Mandat ernst nimmt, darf die Vertriebenen nicht 
an der Nase herumführen. So muß man, wenn 
man von europäischer Friedensordnung spricht, 
die von den Vertriebenen genauso angestrebt wird 
wie von allen anderen, auch sagen, was die An
erkennung der Oder-Neiße-Linie unter Umstän
den bedeuten könnte. Illusionen sind hier nicht 
am Platze. Warum werden eigentlich die Äuße
rungen von Ost-Berlin, Moskau und Warschau 
ständig verschwiegen, wenn von der Oder-Neiße-
Linie die Rede ist? Warum werden die praktisch
politischen Fragen in den Hintergrund gedrängt? 
Gibt es Beweise dafür, daß die Anerkennung der 
Oder-Neiße-Linie zu einer Befriedung führen wird 
oder müssen wir nicht befürchten, daß dieser 
Schritt die Feinde einer wirklichen Entspannung 
in ihren Bemühungen ermutigen müßte, eine 
Pression gegen die Bundesrepublik fortzusetzen? 

Wenn schon von Verschweigen die Rede ist, 
sollte man deutlich sagen, daß man in Moskau 
und Ost-Berlin ebenso wie in Warschau die näch
sten Ziele bereits genannt hat. Einmal die Aner
kennung Ost-Berlins, die Umwandlung Berlins in 
eine sogenannte freie Stadt und die Denukleari-
sierung der Bundesrepublik mit dem Ziel, Bonn 
von seinen Verbündeten zu isolieren. 

Ola f von Wrangel 

In einer A n m e r k u n g zu den Prager Ereignis
sen stellt „Der Schlesier k la r , d a ß sich dort keine 
Revo lu t i on vo l lz ieh t , sondern h ö c h s t e n s eine 
Reform stattfindet. A u ß e r d e m setzt sich das 
Blatt mi t den Gef logenhei ten bundesdeutscher 
Berichterstattung auseinander, die bisher „die 
P o l i t i k der Tschechoslowakei i n wohl tuenden 
Farben, das V e r h a l t e n v o n uns in schwarzen 
Farben" schilderte. W e i t e r schreibt 

DER SCHLESIER 
Reckl inghausen, 11. A p r i l 1968: 

Noch keine Freiheit 
Alles, was jetzt in Prag und im Lande geschieht, 

ist nur möglich dank der innigen Freundschaft zur 
Sowjetunion, mag auch das Verhandeln zwischen 
Moskau und Prag gelegentlich etwas schwieriger 
werden. Denn allein die Großmacht Sowjetunion 
garantiert dem tschechoslowakischen Kommunis
mus die Chance des Überlebens. Es wäre darum 
töricht, wenn sich die neuen Herren mit dem alten 
Parteibuch von Moskaus Vormundschaft ganz 
trennen würden. Sicherlich war der Dresdner Rauh
reif nicht gerade willkommen, aber die schnell 
nach Dresden einberufene Konferenz hat die Ge
wichte wieder ins rechte Lot gebracht. 

Daraus ist das Fazit zu ziehen, daß wir uns 
auch jetzt, da uns so viel jubilierende Berichte 
vorgesetzt werden, nicht betören lassen dürfen. 
Wir xourden in der Tat über die Tschechoslowakei 
- und nidit nur über sie - falsch informiert. Es 
bleibt die Frage, ob wir jetzt immer richtig in
formiert werden. Niemand wird seine Freude 
über ein wenig mehr Freiheit auch unter dem 
Kommunismus unterdrücken wollen, aber die 
Freiheit ist leider noch nicht ausgebrochen. Die 
Männer von Dubcek über Svoboda bis zu Smr-
kovsky sind nun einmal Kommunisten mit Partei-
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Ein junger Rastcnburgcr in Berlin 
Hartmut Friedrich erlebte noch bewußt die ostpreußische Landschaft 

V o m 8. M a r z b is z u m 7. A p r i l zeiqte d ie 
. G a l e r i e 6" i n B e r l i n B i l d e r des g e b ü r t i g e n Ra-
stenburgers Har tmu t F r i ed r i ch . Der z w e i u n d -
d r e i ß i g j ä h r i g e ist e ine interessante Begabung 
h a n d w e r k l i c h e in perfekter Zeichner , i n Farbe 
und K o m p o s i t i o n noch unterwegs zu unbe
kann ten Z i e l e n . E i n i g e Ve r suche z i e l en auf 
ä u ß e r e n Effekt, andere ver ra ten die F ä h i g k e i t , 
M e n s c h e n u n d U m w e l t ve r inner l i ch t zu deuten. 

D e r M a l e r h e i ß t e igent l ich Har tmu t F r i ed r i ch 
Lemcke . Er w ä h l t e das Pseudonym, um nicht mit 
se inem fünf J ah re ä l t e r e n Bruder , Prof. Die tmar 

D e r K ü n s t l e r v o r e inem seiner B i lde r 

Lemtfke, verwechse l t zu werden, der ebenfalls 
g e g e n s t ä n d l i c h mal t und seit zehn Jah ren an 
der Be r l i ne r Hochschule für B i ldende K ü n s t e 
unterrichtet. 

Der V a t e r der beiden, e in Studienrat , 
stammte aus dem Brandenburgischen und 
wurde zum W a h l - O s t p r e u ß e n . Er l ieß sich nach 
dem Ersten W e l t k r i e g nach G o l d a p versetzen, 
g ing v o n dort nach Rastenburg und lehrte v o n 

C Es stand in der Zeitung 
J 

1936 an am K ö n i g s b e r g e r H u f e n - G y m n a s i u m . 
Die Fami l i e wohnte z w a n z i g K i l o m e t e r v o n der 
Stadt entfernt auf dem Gut A b s i n t k e i m . Immer 
in K o n k u r r e n z mit dem ä l t e r e n Bruder , begann 
der J ü n g e r e f rüh zu zeichnen, z u n ä c h s t Puppen 
und T ie re . 

E i n k l e ine r Junge noch, s p ü r t e er bereits die 
V e r z a u b e r u n g durch die W e i t e der Landschaft, 
e in tiefgreifendes Er lebnis , das bis heute haften 
gebl ieben ist, auch wenn die g e g e n s t ä n d l i c h e n 
Er innerungen an die He ima t n a t u r g e m ä ß noch 
spä r l i ch s ind. 

Der durch das Kr iegsende erzwungene W e g 
der F a m i l i e f ü h r t e ü b e r Frankfur t /Oder und 
Halbers tadt ins Ruhrgebiet . In Reckl inghausen 
machte Har tmut Fr iedr ich das A b i t u r und folgte 
dann, 1954, seinem Bruder nach B e r l i n . Er hatte 
ausgezeichnete Lehrmeister . Wesent l iche Im
pulse gab ihm Schmidt-Rottluff. 

B i lde r des Rastenburgers i n N e w Y o r k , 
A u g s b u r g und M a n n h e i m 

Seit 1959 ist Har tmut Fr iedr ich s t ä n d i g mit 
A r b e i t e n auf der G r o ß e n Ber l ine r Kunstauss te l 
lung vertreten, die K ü n s t l e r g i l d e E ß l i n g e n 
stellte seine A r b e i t e n aus. B i lde r angekauft ha
ben bisher das M u s e u m of M o d e r n A r t , N e w 

V o r 90 Jahren 

B e r l i n , 29. A p r i l 1878 

In den p r e u ß i s c h e n O s t p r o v i n z e n bestehen 
an h ö h e r e n landwir tschaf t l ichen Lehrans ta l ten 
das Landbauwissenschaf t l iche Institut an der 
U n i v e r s i t ä t K ö n i g s b e r g und die Landwirtschaft
liche A k a d e m i e in Proskau /Sch les ien ; mi t t lere 
L e h r - A n s t a l t e n baf inden sich in B r i e g und L i e g 
nitz, dazu das pomologische Institut i n P roskau . 
Ackerbauschu len gibt es i n P r e u ß e n fünf, K o m 
mern v i e r , Schles ien z w e i , landwirtschaft l iche 
Win te r schu len in P r e u ß e n und Schlesien je eine, 
Gar t en - und Obs tbauschulen in P r e u ß e n und 
Po mmern je eine. 

V o r 80 J ah ren 

B e r l i n , 30. A p r i l 1888 

Im Abgeordne tenhaus begann die Debatte 
ü b e r die R e g u l i e r u n g der Noga t . 

V o r 100 Jahren 

B e r l i n , 1. M a i 1868 

In den p r e u ß i s c h e n O s t p r o v i n z e n werden p o l 
nische F l u g b l ä t t e r ver te i l t , i n denen es he iß t , 
Ka i se r N a p o l e o n III. v o n F rankre i ch w o l l e Po
len wiederhers te l l en , P r e u ß e n werde gezwungen 
werden Posen und W e s t p r e u ß e n an den neuen 
polnischen Staat abzutreten. In B e r l i n wurde 
hierzu e r k l ä r t , d a ß K a i s e r N a p o l e o n III. weder 
mit P r e u ß e n noch mit R u ß l a n d oder Oster re ich 
V e r h a n d l u n g e n ü b e r die W i e d e r h e r s t e l l u n g Po
lens g e f ü h r t hat. 

Y o r k , die Kuns tha l le M a n n h e i m , die Ost
deutsche Ga le r i e A u g s b u r g . 

M i t diesen V e r k ä u f e n kann e in K ü n s t l e r sei
nen Lebensunterhal t nicht entfernt bestreiten. 
Har tmut Fr iedr ich hat anfangs Tapetenmuster 
entworfen. Heute verdient er durch Por t r ä t au f 
t r ä g e ; so malte er e twa den Genera ld i r ek to r der 
Schultheiss-Brauerei , S ixtus . Diese Arbe i t en 
stellt er nicht aus. Dennoch beherrscht das Por
t r ä t auch sein freies Schaffen, seien es Kön ig in 
E l izabe th I., L u d w i g X I V . , Adenaue r oder Sa
mue l Beckett. Eine ganze anonyme A h n e n 
galer ie findet sich auf e inem B i l d . Er l iebt es, 
diese P o r t r ä t s in verviel fachter F o r m zu br ingen 
und sie durch Inschriften in al tmodischen go
tischen Let tern zu „ v e r f r e m d e n " . Er malt auch 
r ö m i s c h e Buchstaben an seine F iguren , was ge
legentl ich die Er innerung an einen A n a t o m i e -
A t l a s hervorruft . Eine E r k l ä r u n g da fü r? W i e so l l 
man k ü n s t l e r i s c h e Abs ich ten , k ü n s t l e r i s c h e F re i 
heit e r k l ä r e n ? 

In der K o m p o s i t i o n am s t ä r k s t e n erscheint 
uns seine Federzeichnung „ A l t e verbeul te Blas
instrumente". D a ist i hm ein akustisches G e 
heimnis ins B i l d geraten — man h ö r t jammernde 
Mate r i e . . . Das ist der W e g , den der junge 
Rastenburger wei tergehen sollte, gleich, ob er 
Menschen oder Dinge zum Thema w ä h l t . M . Pf. 

Ein Service für Friedrich II. 
Chronik einer preußischen Familie und einer Firma 

F ü r v i e l e ä l t e r e O s t p r e u ß e n ist e in Bummel 
ü b e r die f r ü h e r e Tauentz ien noch eine der 
s c h ö n s t e n Er inne rungen : M i t begehrl ichen B l i k -
k e n bl ieb man vo r den A u s l a g e n des bekannten 
Ber l i ne r J u w e l i e r s W i l m stehen und bestaunte 
die Kos tba rke i t en hinter den Scheiben. Nicht sel
ten wanderte dann auch e in wer tvo l l e s Schmuck
s tück mit nach O s t p r e u ß e n zurück , denn die 
meis ten K u n d e n des Hof juwel ia rs kamen aus 
dem Osten . 

Nich t i n B e r l i n konnte jetzt diese alteingeses
sene, mit dem p r e u ß i s c h e n H o f und der deut
schen Haupts tadt eng verbundene F i r m a ih r 
2 0 0 j ä h r i g e s Bestehen feiern, sondern i n H a m 
burg. Dor t e r ö f f n e t e n d re i Jahre nach Kr i egs 
ende die H e r r e n W i l m e in neues Geschäf t , das 
zugleich eine neue und nicht minder interessante 
Ä r a einlei tete. Nich t nur, d a ß die v o n den Her 
ren W i l m g e g r ü n d e t e Diamanten-Bearbei tungs
und Handelsgesellschaft eine Diamantenschleife
re i i n Idar -Obers te in e rö f fhe t e , sondern sie 
erhie l ten auch durch Aufnahme in die K ä i d e r -
l is te der D i a m o n d T r a d i n g C o m p a n y , der V e r 
kaufsorganisa t ion des in ternat ionalen Diaman
tensyndikats , als erste und bisher e inzige deut
sche J u w e l i e r e den d i rek ten Zugang zu Roh
diamanten. 

Das J u b i l ä u m der F i r m a wurde mit einer e in
z igar t igen , auch v o m A u s l a n d stark beachteten 
„Schau s c h ö n e r und b e r ü h m t e r Edels te ine" ge
feiert, auf der man Kos tba rke i t en w i e den 
„B lauen Wit te lsbacher" , den bedeutendsten Ede l 
stein, der sich je in deutschem Besitz befand, 
neben dem v o n der Z a r i n Kathar ina . I I . getrage
nen r ies igen Ka tha r ina -Smaragd und den .Tita
n ic -Pe r l en ' sah. A u c h die .Vermeer-Per le ' , die 
der g r o ß e h o l l ä n d i s c h e M a l e r J a n V e r m e e r auf 
seinem B i l d ,Das M ä d c h e n mit der Per le ' ver
ewigte, die Savoyen-Smaragde , das A m o n s h o r n 
des M a g n u s M a x i m u s waren im Reigen dieser 
herr l ichen und b e r ü h m t e n Edels te ine zu sehen. 

D ie Auss t e l l ung , v o n v i e l e n Besuchern mit 
Recht als . e inmal ig ' bezeichnet, hatte aber auch 
einen ka r i t a t i ven Zweck : die als E i n t r i t t s g e b ü h r 
erhobenen Spenden — rund 10 000 M a r k — 
kamen der Ber l ine r A l t enbe t r euung zugute. 

Das Objekt , das einst der A n f a n g einer preu
ß i schen Firmengeschichte war, konnte man auch 
am Hamburger B a l l i n d a m m bewundern : eine 

Nachfer t igung der s i lbernen Kaffeekanne v o n 
1767, aus oer F r i e d n c n Li . seinen tvaiiee zu t r in
k e n ptlegte. Nach gerettetenen M o d e l l t o r m e n 
und Zeichnungen w i r d das Serv ice , genau dem 
historischen V o r b i l d entsprechend, nocti heute in 
der Werks ta t t v o n W i l m gearbeitet. 

Durch diese und andere ausgelal lene A r b e i t e n 
wurde der junge Ber l iner J u w e l i e r bei A d e l und 
B ü r g e r t u m bald beliebt. Der geschäf t l iche Erfolg 
erlaubte i h m schon nach wenigen Jahren, das 
Stammhaus i n der Jerusalemer S t r a ß e zu kauten. 

A u c h we i t e rh in bleibt die Fami l i e w i e das 
Unternehmen mit der p r e u ß i s c h e n Geschichte 
verwachsen. A m 1. Ok tobe r 1807 wurde K a r l 
Reichsfreiherr v o m Stein p r e u ß i s c h e r Min i s t e r . 
W e n i g s p ä t e r wurde He in r i ch L u d w i g W i l m , 
der Sohn des F i r m e n g r ü n d e r s , zum kön ig l i ch 
p r e u ß i s c h e n H o l j u w e l i e r ernannt. Schon seit J ah 
ren war er mit dem F re ihe r rn befreundet, und 
in der B ib l i o thek des G e s c h ä f t s h a u s e s Je ru 
salemer S t r a ß e wurde gemeinsam bis s p ä t i n 
die Nacht h ine in ü b e r die Reformgedanken M o n -
tesquieus diskut ier t . A u c h R e p r ä s e n t a n t e n des 
Ber l iner Geisteslebens w ie Fichte, Sch le ie i 
macher, S a v i g n y und W o l f f waren bei i hm zu 
Gast. 

Ende 1812, nach der K o n v e n t i o n v o n Taurog
gen, bangte man i n B e r l i n vor m ö g l i c h e n Repres
sal ien der Franzosen. Stadtrat W i l m wurde be
auftragt, mit den G e n e r ä l e n des f ranzös i schen 
Kaise rs zu verhandeln . D ie p r e u ß i s c h e Haup t s t ad 1 

blieb ungeschoren, und aus der H a n d seines 
K ö n i g s erhiel t W i l m den Roten Ad le ro rden . 

Die beginnende Indust r ia l is ierung in der Ä r a 
nach den Fre ihe i t skr iegen stellte den p r e u ß i 
schen Staat und die Wirtschaft vo r schwere A u f 
gaben. V o n verantwor t l ichen M ä n n e r n wurde 
e in „ V e r e i n zur F ö r d e r u n g des G e w e r b e f l e i ß e s " 
ins Leben gerufen, der i n der Folgezei t dem 
Wirtschafts leben des p r e u ß i s c h e n Staates und 
s p ä t e r des deutschen Kaiserreiches immer wie 
der neue Impulse gegeben hat. Unter der Unter
schrift des Fre ihe r rn v o m Stein steht der Namens
zug Gottf r ied L u d e w i g W i l m s . 

Schon Fr iedr ich H e g e l hatte beanstandet, d a ß 
der O r d e n ,pour le merite ' zu einer re inen M i l i 
t ä r a u s z e i c h n u n g wurde . Im Freundeskre is um 
W i l m wurde diskutier t , dem O r d e n eine F r i e 
densklasse anzugl iedern, und Fr iedr ich Sch inke l 
hatte da fü r schon die neue F o r m skizzier t . A b e r 

erst e in Jahr nach dessen Tode, am 31. M a i 1842, 
stiltete Fr iedr ich W i l h e l m I V . als Freund der 
Wissenschaften und K ü n s t e die Fr iedensklasse 
des ,Pour le merite ' und beauftragte seinen Hof
juwel ie r , die Insignien anzufertigen. Das erste 
Exempla r erhiel t ü b r i g e n s A l e x a n d e r v o n H u m 
boldt, der dann fast ü b e r z w e i Jahrzehnte 
Ordenskanz le r bl ieb. S p ä t e r gestaltete die F i r m a 
W i l m dann nahezu al le Orden und Ehrenzeichen 
bis zu den M a r s c h a l l s t ä b e n beider W e l t k r i e g e 
und dem Go ldenen Eichenlaub mit Br i l l an ten 
zum Ri t te rkreuz des Eisernen Kreuzes . 

Vie l l e i ch t soll te man noch e r w ä h n e n , d a ß der 
deutsche Hof juwel ie r auch von andern g e k r ö n t e n 
H ä u p t e r n begehrt und geachtet war : Ca rmen 
S i l v a , die r u m ä n i s c h e K ö n i g i n , widmete i h m 
ein Gedicht, das als Vorsa tzbla t t in die W i l m -
sche Fami l ienchronik eingeheftet wurde — eines 
der wen igen Dokumente , die ü b e r die K r i e g e 
h i n w e g gerettet werden konnten. 

A u f g l anzvo l l en Soireen, die W i l m s ade
l ige V e r w a n d t e n in Petersburg und M o s 
kau veranstal teten, wurde der Ber l iner J u 
we l i e r bei der russischen Gesellschaft e in 
ge führ t . Der Zar selbst hatte e in Fa ib le für 
westliche G o l d - und Juwelenarbe i ten . Im Porte
feuil le honor ige Wechse l , ausgestellt auf eine 
sechsstellige Zah l von G o l d r u b e l n — für d ie 
damal ige Zei t ein R i e s e n v e r m ö g e n — kehrte 
He rmann Ju l iu s W i l m aus R u ß l a n d zurück, das 
er noch oft bereiste. So lernte er auf seinen 
Fahrten auch das Land kennen, aus dem v i e l e 
seiner besten Kunden kamen: O s t p r e u ß e n . In 
K ö n i g s b e r g und Eyd tkuhnen machte er oft 
Stat ion. 

V o r b e i s ind diese Zei ten in der Jerusa lemer 
S t r a ß e und am Tauentzien, der letzte K r i e g 
schien das letzte Kap i t e l dieser p r e u ß i s c h e n F i r 
men- und Familiengeschichte geschrieben zu ha
ben. A b e r am Hamburger Ba l l indamm wurde e in 
neuer Band aufgeschlagen. U n d die W i l m s füh
ren das neue Haus wei ter g e m ä ß der Trad i t ion 
des alten und der ihrer Vorfahren . 

(Zerlins £(iMt6ürgi>r 
Thorsten Müller, Berlins Ehrenbürger, Berli
nische Reminiszenzen, Band 18, Haude & Spe-
nersche Verlagsbuchhandlung Berlin. 156 Sei
ten, 66 Abbildungen, büttenbezogener Pappband 
DM 9,80. 

Einhundertfünfzig Jahre liegen zwischen der Ver
leihung des Ehrenbürgerrechts der Reichshauptstadt an 
den Theologen C. G. Ribbeck und an die Diditerin 
Nelly Sachs, (der am 10. Dezember 1966 zu ihrem 
75. Geburtstag in Stockholm auch der Nobelpreis für 
Literatur verliehen wurde). In dem handlichen Bänd
chen sind sie alle aufgeführt, die im Laufe der Jahre 
zu Ehrenbürgern der deutschen Metropole ernannt 
wurden. Die Verleihung von Ehrenbürgerschaften 
begann erst nach der Städteordnung des Freiherrn 
vom und zum Stein, durch die am 19. November 1808 
in Preußen die Selbstverwaltung für die kommunale 
Körperschaft eingeführt wurde, nach englischem Vor
bild. Diese Städteordnung kannte zwar noch nicht den 
Begriff des Ehrenbürgers, aber sie hatte einen neuen 
Bürgerbegriff geschaffen, der weit hinausging über 
alles, was frühere Zeiten gekannt hatten. 1813 kam 
der preußische Oberkonsistorialrat Conrad Ribbeck, 
der aus Pommern stammte, nach Berlin, um hier das 
Amt des Probstes zu übernehmen, das er mit viel 
Geschick führte. Die Verleihung des Ehrenbürger
rechts an ihn war im Grunde eine in der Form einer 
Ehrung vorgenommene Erteilung des gewöhnlidien 
Bürgerrechts an einen .Schutzverwandten'. Sehr reiz
voll lesen sich die Charakteristiken der einzelnen 
Ehrenbürger, unter denen so erlaudite Namen wie 
der des Reichskanzlers von Bismarck, des Feldmar
schalls v. Blücher, des Alexander Freiherrn von Hum
boldt, des Feldmarschalls von Hindenburg oder des 
bedeutenden Arztes und Forsdiers Robert Koch ver
treten sind — um nur einige zu nennen. 

Zwei Ostpreußen finden sich in dieser langen 
Liste: Einmal ist es Hermann von Boyen, der früh 
verwaiste Sproß einer kleinen ostpreußischen Adels
familie, der während der Befreiungskriege als Gene
ralstabschef an den Kämpfen teilnahm. Als General
major wurde er Nachfolger Scharnhorsts mit seiner 
Ernennung zum Kriegsminister (1814). Im qleidum 
Jahr erließ er das preußische Wehrgesetz, durch das 
die allgemeine Wehrpflicht in Preußen verankert 
wurde. Ein Jahr später wurde die von ihm erlassene 
Landwehrordnung eingeführt. 

Der zweite Ostpreuße, der in die Ehrenbürgerliste 
der Reichshauptstadt aufgenommen wurde, war 
Eduard Heinrich Flottwell, nach dem später in Königs
berg eine Straße auf den Hufen benannt wurde. Eine 
Zeitlang hatte er die provisorische Verwaltung des 
Oberpräsidiums der Povinz Preußen geleitet und 
wurde dann Oberpräsident von Brandenburg. RMW 

V o r 90 Jahren 
B e r l i n , 3. M a i 1878 

G r o ß b r i t a n n i e n macht seine Flot te m o b i l . R u ß 
land hat bereits mit den o s t p r e u ß i s c h e n Eisen
bahn l in i en ve rhande l t und w i l l , fal ls Eng land 

• ihm den K r i e g e r k l ä r t und seine Ostseekus ten 
blockiert , seine E i n - u n d A u s f u h r ü b e r p r e u ß i 
sche H ä f e n , h a u p t s ä c h l i c h M e m e l , P i l l a u . D a n -
zig , aber auch Stet t in l enken . 

V o r 60 Jahren 
Be r l i n , 4. M a i 1908 

In den O s t p r o v i n z e n wurden für 7000 ge
f lüchte te R u ß l a n d d e u t s c h e , die wahrend und 
nach der R e v o l u t i o n v o n 1905 kamen, Arbe i t s 
p l ä t z e geschaffen, 40 erh ie l ten S ied le rs te l len . 

Hartmut 
Friedrich 
in 
seinem 
Ber l iner 
A t e l i e r 
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Sudermann -
Romantiker und Realist 

In der Ber l iner Uran i a gab es in diesen Ta 
gen eine Hermann-Sudermann-Stunde, beinahe 
genau in der M i t t e zwischen dem 110. Geburts
tag und dem 40. Todestag des Dichters. A u f 
dre ier le i A r t wurde v o n neuem das B i l d des 
Mannes aus M a t z i k e n bei H e y d e k r u g beschwo
ren. O b w o h l offensichtlich e in gut T e i l der A n 
wesenden aus dem engeren Kre i s der G ä s t e 
kam, die r e g e l m ä ß i g die Veransta l tungen der 
Sudermann-Stiftung in der B e t t i n a s t r a ß e be
suchen und mit dem W e r k des O s t p r e u ß e n be
reits vertraut s ind, so war es doch ke in schlech
ter Gedanke, zur a l lgemeinen Eins t immung für 
al le Z u h ö r e r den A b e n d mit e inigen Szenen aus 
W o l f g a n g Liebeneiners „ J o h a n n i s f e u e r " - F i l m 
beginnen zu lassen. So ergab sich v o n vorn
herein eine gewisse Anschaul ichkei t aus dem 
Sichtbaren, vor a l lem für die j ü n g e r e n H ö r e r , 
so d a ß sich danach die beiden wei teren Pro
grammpunkte ohne Schwier igkei t auf eine a l l 
gemeinere, h ö h e r e Basis s tel len l i eßen . 

K u n o Felchner b e m ü h t e sich weniger um ein 
chronologisches Lebensbi ld als v ie lmehr um ein 
lebendig-eindringliches Wesensb i ld des Dich
ters, der ein Romant iker und Real is t zugleich 
war, wie so v ie le (vielleicht sogar die meisten) 
Menschen des deutschen Ostens. Z w a r b l ieb auch 
Sudermann nicht in der Heimat , sondern folgte 
schon in f rühen Jahren dem Zug nach Wes ten , 
nach Ber l in , w ie — mit fast e inziger Ausnahme 
v o n Agnes M i e g e l und Kan t — u n g e f ä h r a l le gei
st ig lebendigen Nachkommen derer, die einst zu 
Pferde in das L a n d i m Osten gekommen waren, 
Jahrhunderte s p ä t e r den umgekehrten W e g mit 
der Eisenbahn z u r ü c k l e g t e n . M i t vorb i ld l icher 
Disk re t ion streifte der Vor t ragende die Kon t ro 
versen der K r i t i k nur mit leichter Hand , bis h in 
zu dem höchs t ungerechten Aussp ie l en Gerhart 
Hauptmanns gegen Sudermann, wenn er — der 
Vor t ragende — auch nicht verschwieg, w ie v i e l 
v o n der unglückl ich-schiefen Perspekt ive, unter 
der das Sudermann-Bi ld der Heut igen immer 
noch zu le iden hat, gerade auf das Konto dieser 
damaligen K r i t i k zu setzen ist — zumal Suder
mann selbst nichtsahnend in e inigen Punkten 
dieser Ve rze r rung noch Vorschub leistete. Ent
schieden aber — und mit vo l l em Recht — ver
teidigte Felchner dafür den Landsmann aus 
M a t z i k e n gegen die Behauptungen, Sudermann 
sei eben nur e in Rout inier , e in b l o ß e r „Mache r " 
gewesen, bei dem die auffallend häuf ige W i e 
derholung der Heimkehrs i tua t ion als drama
tisches M o t i v eben nur e inen der f ranzös i schen 
K o m ö d i e , e twa Sardous, abgesehenen Kunstgr i f f 
darstelle. V i e l m e h r wurde im V e r l a u f des V o r 
trags deutlich, w ie gerade aus diesem immer 
wiederkehrenden Schema etwas v o n der 
menschlichen w i e seelischen Heimat los igke i t 
des Hermann Sudermann sichtbar w i r d , den sein 
Leben zwang, ebenfalls im Schnittpunkt zweier 
unvereinbarer W e l t e n zu leben. 

Z u r Abrundung dieses menschlichen Bildes 
fehlten auch die k le inen p e r s ö n l i c h e n Z ü g e 

Charlot te 
Berend-Cor in th : 

A n der 
Danziger Bucht 
Zoppot 1907 

nicht, aus eigenen Begegnungen sowie aus Be
richten v o n Menschen, die Sudermann nahestan
den w i e Irmgard Leux oder K a r l Rosner: H e i 
tere Bonmots v o l l e r Selbst ironie. Oder etwa die 
tiefsinnige Anekdo te v o n dem Meraner Friseur, 
dem die Aufgabe, den b e r ü h m t e n Bart zu ent
fernen, geradezu Seelenqualen verursachte: Es 
w ä r e doch jammerschade, solch einen „echten 
Sudermann-Bart" zu beseit igen. Worau f Suder
mann tiefernst erwider te : 

„Ja , sehen Sie — gerade mit dem Her rn 
m ö c h t e ich nicht gern verwechselt werden . . ." 

Im drit ten T e i l des reichen Programms kam 
dann der Dichter selber im W e r k zu W o r t : W a l 
ter Tappe las aus dem Einakter .Fritzchen' (des
sen Haupt ro l le einst Josef K a i n z mehr als 
500mal gespielt hatte) einen Abschnitt , in dem 
mit wahrhaft beklemmender Eindr ingl ichkei t das 

schwere V e r h ä n g n i s ü b e r e inem zunächs t schein
bar behaglichen F a m i l i e n i d y l l heraufzieht. Lag 
bei der W a h l dieses Textes sozusagen der A k 
zent mehr bei dem Romant iker , so w i r k t e die 
zwei te Leseprobe (die Schi lderung der Wassers
not aus .Jons und Erdme') eher w i e eine Er l äu 
terung des zwei ten Kennwor ts , des Real is ten. 

Im Ganzen war es e in A b e n d , der sicher in 
den meisten der Z u h ö r e r den Vor sa t z aufsteigen 
l ieß , sich bei n ä c h s t e r Gelegenhei t wieder e in
ma l e ingehend mit diesem „Balzac des Ostens" 
(Paul Fechter) zu beschä f t igen — e in Vorsa tz , 
der wenigstens im k le inen etwas v o n dem U n 
recht abbauen helfen k ö n n t e , das dem Dichter 
des ,Johannisfeuer ' noch immer, ba ld v i e r De
zennien nach seinem Tode, angetan w i r d . 

Sabine Fechter 

W a l t e r Scheffler 

Beiträge zur Theatergeschichte 

£>ngel der Kriegsgefangenen 
Solange Not und V e r z w e i f l u n g auf unserer 

Erde herrschen, w i r d und m u ß es Helfer der 
Menschhei t geben. Den W e r t solcher Helfer 
k ö n n e n Kriegsgefangene al ler Na t ionen am be
sten e in schä t zen . Denn in der Isoliertheit der 
Gefangenenlager sucht man verzweifel t und 
oftmals vergebens solche Lebensretter. Das Feh
len g r o ß e r h u m a n i t ä r e r P e r s ö n l i c h k e i t e n im 
Zwe i t en W e l t k r i e g wurde besonders v o n den 
deutschen Kriegsgefangenen als schmerzvoller 
V e r l u s t empfunden. E i n Fri t jof Nansen und eine 
E l sa B r ä n d s t r ö m , deren tapferer Einsatz im Er
sten W e l t k r i e g für die deutschen Kriegsgefan
genen in R u ß l a n d , Hundert tausenden das Leben 
rettete, wiederhol ten sich im und nach dem 
Zwe i t en W e l t k r i e g für die deutschen Gefan
genen leider nicht. Es starben a l le in nach dem 
Z w e i t e n W e l t k r i e g in den russischen Gefange
nenlagern ü b e r eine M i l l i o n deutsche Soldaten 
und u n z ä h l i g e Zivi lverschleppte . 

ü b e r die L i e b e s t ä t i g k e i t als v ö l k e r v e r b i n 
dende Macht sprach e inmal Elsa B r ä n d s t r ö m 
und sagte: 

„Die junge Generat ion, die so v i e l von 
dem gutmachen sol l , was w i r g e s ü n d i g t ha
ben, m u ß dazu erzogen werden, eine Liebes
arbeit aufzubauen, die, v o l l Leben und V e r 
s t ä n d n i s , schließlich auch v ö l k e r v e r s ö h n e n d 
wi rk t . A b e r wie k ö n n e n w i r hierzu etwas 
beitragen? Vie l le ich t durch den Versuch, der 
Jugend die Gelegenheit zu geben, sich zu 
ehrlichen, freien, s e l b s t ä n d i g e n Individuen 
zu entwickeln, die einsehen, d a ß nur das 
N a t ü r l i c h e , das Spontane, das Einfache g r o ß 
i s t . . . 
N u r der, der auf seine nationale Eigenart , 
sein Land und sein V o l k stolz ist, kann sich 
den Luxus leisten, die Uberzeugungen, Sitten 
und G e b r ä u c h e des anderen zu achten. Tole 
ranz ist eine Eigenschaft, die nur starke Per
sön l i chke i t en und V ö l k e r besitzen k ö n n e n . 
A b e r V e r s t ä n d n i s und Toleranz g e g e n ü b e r 
den Andersdenkenden im eigenen V o l k ist 
die erste Bedingung, um etwas W e r t v o l l e s 
ü b e r unsere eigenen Grenzen hinaustragen 
zu k ö n n e n . ." 

Begreifen w i r das richtig, verstehen wir , w e l 
che Erfahrung dahintersteht, welche M a h n u n g 
erkennen w i r den Menschen, der das sagen 
konnte? 

Nicht immer w i l l mir scheinen, verstehen wi r , 
w o l l e n im besonderen die Ver t re ter von Re
gierung und Parteien diesen Ausspruch einer 
Helfer in der Menschheit verstehen. 

H. Schwiirmat 

F lo r i an K i e n z l , Die Ber l iner und ihr 
Theater. Berl inische Reminiszenzen, Band 14. 
Haude & Spenersche Ver lagsbuchhandlung 
Ber l in , 96 Seiten, 21 Abb i ldungen , b ü t t e n b e 
zogener Pappband 9,80 D M . 

Uber die Ber l iner und ihr Theater geht es in 
diesem Buch — weniger um die g r o ß e n Auffüh
rungen als um das Ber l iner P u b l i k u m und seinen 
A n t e i l an der En twick lung des Theaters. Schau
spieler und S ä n g e r wissen seit v i e l en Jahrzehn
ten davon zu berichten, d a ß dieses Ber l iner 
Thea terpubl ikum sich e/heblich von dem an
derer S t ä d t e — der Provinz , wie man damals 
sagte — unterscheidet. Theodor Fontane hat e in
mal v o n dieser bemerkenswerten Eigenschaft 
der Ber l iner gesprochen und dabei folgende 
d e n k w ü r d i g e Sä t ze g e p r ä g t : 

O h , dieses Ber l iner P u b l i k u m ! Sehn Sie, in 
der ganzen W e l t geht der Mensch ins Thea
ter, um seine Freude daran zu haben. N u r 
der Ber l ine r geht ins Theater, um diese 
Freude nicht zu haben, und diese Nichtfreude 
ist seine einzige Freude. A u f diese Freude 
wartet er. U n d deshalb setzt er sich ins Par
kett nicht als e in dankbarer Zuschauer, son
dern wie e in S o n n t a g s s c h ü t z e , der sich in 
eine Sandkuhle legt, um einen armen Hasen 
abzumorden. Der Hase aber, auf den er war
tet, ist der Fehler , oder auch b loß der an
scheinende Fehler , den der arme Schau
spieler da oben machen so l l . W e h ihm, wenn 
er i hn nicht macht, dann ist er vo l lends ver
loren. A b e r , Gott sei Dank, der F a l l tritt 
nicht ein, jetzt steckt der Hase den Kopf 
'raus, der Fehler ist da, und nun kna l l t er 
los. Das ist das, was der Ber l iner sein 
T h e a t e r v e r g n ü g e n nennt. . . 

Auch Goethe hiel t die Ber l iner für ein „ge
fähr l i ches Geschlecht" und Cur t Goetz schl ieß
l ich, den die meisten v o n uns noch als B ü h n e n 
dichter und Schauspieler kennen, hielt das Ber
l iner P u b l i k u m für das beste, das ihm in langen 
Wander jahren begegnet sei. Die F ä h i g k e i t zu 
sicherer K r i t i k , die schnelle Reakt ion auf K ö n 
nen oder N i c h t k ö n n e n w i r d jedem, der vo r Ber
l iner P u b l i k u m zu spielen hatte, u n v e r g e ß l i c h 
geblieben sein. Daher kam es woh l auch, d a ß 
in den Jahren bis zum Zwei ten W e l t k r i e g e in 
M i m e , der sich auf den Ber l iner Brettern hatte 
behaupten k ö n n e n — ob er alt war oder jung 
— damit seine B e w ä h r u n g s p r o b e bestanden 
hatte. 

Theaterfreunde werden mit V e r g n ü g e n dieses 
k le ine Bändchen lesen, das durch eine Reihe 
z e i t g e n ö s s i s c h e r Dars te l lungen und Fotos ab
gerundet wurde. U n d wenn w i r uns daran er
innern, d a ß v ie le O s t p r e u ß e n in der guten alten 
Zeit gern eine Reise nach Ber l in r iskier ten, um 
dort e inmal „r icht ig" ins Theater zu gehen, dann 
wissen wir , wie verwandt diese Wesensar t des 
kr i t ikfreudigen G e n i e ß e n s auch der unseren ist. 

Gernot Schley, Die Freie Bühne in Berlin. 
Haude & Spenersche Ver lagsbuchhandlung Ber

l i n , 164 Seiten, 5 Abb i ldungen , Paperback, 
10,80 D M . 

Einen Bei t rag zur Theatergeschichte in 
Deutschland liefert Gernot Schley mit diesem 
Bändchen ü b e r die V o r l ä u f e r der V o l k s b ü h n e n 
bewegung. Die Fre ie B ü h n e bedeutete einen 
entscheidenden Einschnitt in der deutschen 
Theatergeschichte. Sie wurde 1889 als Pr iva t 
vere in g e g r ü n d e t . Zweck dieser V e r e i n i g u n g 
war es, die a l lzu enge Zensur zu umgehen und 
Dramen der neuen, noch verfemten Kunst r ich
tung — des Natura l i smus — auf füh ren zu k ö n 
nen. Unter den A u t o r e n waren es nicht zuletzt 
Hermann Sudermann, s p ä t e r A r n o H o l z , da
neben Hauptmann, Ibsen und Fontane, die zu 
den M i t g l i e d e r n dieser Bewegung z ä h l t e n . Dazu 
kam eine Reihe bekannter Schauspieler und 
K r i t i k e r , Professoren, Diplomaten , Abgeordnete . 
Ä h n l i c h e V e r e i n e bi ldeten sich nach kurzer Zei t 
auch in anderen S t ä d t e n . A b e r B e r l i n hat durch 
diesen Durchbruch eigentl ich erst seine Ste l lung 
als das Kul tu rzen t rum Europas erlangt, die es 
s p ä t e r niemals wieder in dieser Fo rm erreichen 
konnte. In der vor l iegenden, sehr g r ü n d l i c h e n 
A r b e i t w i r d historisches Quel lenmater ia l ver
wendet, das zum T e i l aus N a c h l ä s s e n stammt 
Der Verfasser hat es verstanden, dem Leser ein 
wissenschaftlich untermauertes B i l d von dem 
ku l tu re l l en Leben der Jahrhunder twende zu 
ü b e r m i t t e l n . 

K U L T U R N O T I Z E N 
Prof. Andreas H i l l g rube r aus A n g e r b u r g be

k a m einen Ruf für den neu geschaffenen dri t ten 
Lehrs tuhl für Neuere und Neueste Geschichte an 
der U n i v e r s i t ä t Fre iburg . V e r b u n d e n damit ist 
die Berufung als Chefhis tor iker i m M i l i t ä r g e 
schichtlichen Forschungsamt der Bundeswehr. 
Prof. H i l lg rube r , der bis lang als Dozent für 
Neuere Geschichte in M a r b u r g wi rk te , stammt 
aus Angerburg , wo er am 18. Januar 1925 als 
Sohn eines Studienrats Salzburger Abs t am
mung zur W e l t kam. Sein A b i t u r machte er am 
Hufen-Gymnas ium in K ö n i g s b e r g . Der ostpreu
ßische Wissenschaft ler wurde vo r a l lem bekannt 
durch z w e i als hervorragend bewertete Bücher : 
S t a a t s m ä n n e r und Dip lomaten bei H i t l e r 1939 
bis 1949 und C h r o n i k des Zwei ten Wel tk r i eges . 
Beide B ä n d e wurden seinerzeit im O s t p r e u ß e n 
blatt ausführ l ich g e w ü r d i g t . Sie sind erschienen 
im V e r l a g Bernard und Gräfe , Frankfurt a. M a i n . 

Die Auss t e l lung A l t e Graph ik — S t ä d t e an der 
Ostsee w i r d v o m 23. A p r i l ab in H a m b u r g im 
Al tonae r M u s e u m zu sehen sein. Prof. Dr. Grund 
mann w i r d den E r ö f f n u n g s v o r t r a g halten. D ie 
vielbeachtete Auss te l lung , die v o m Nordost
deutschen K u l t u r w e r k zusammen mit der Tra 
ditionsgemeinschaft Z o p p o t - T r a v e m ü n d e ins Le
ben gerufen wurde, e n t h ä l t eine F ü l l e v o n 
alten Landkarten, Graph iken und Holzschni t ten. 
Sie wurde bisher in T r a v e m ü n d e und in meh
reren anderen S t ä d t e n gezeigt (vgl. O s t p r e u ß e n 
blatt, Folge 47 vom 25. November 1967). 

Vet dlte 

im neuen tfrühling 

Wie ward ich alt an Jahren, 
m ü d die Füße 
und weiß mein Haar . . . 
Soll t ' ich nicht froh sein, 
daß die lange Prü fung 
nun bald zu Ende? 

Was steckt i n mir, 
in diesem schwachen Leibe? 
E in ewig K i n d , lachend und lebensfroh, 
das bettelt: Lieber Vater, he iß mich 
noch nicht nach Hause gehn! 

Es ist so schön in deinem Garten. Sieh: 
Die Früh l ingssonnenke lche dieser Tulpen, 
durchglüht , durchfunkelt hell von deinem Licht wein 
U n d dort der s i lbe r s t e rneübersä te 
schon alte Kirschbaum! 
U n d al l das Knospende in Baum und Beeten, 
lauter Ve rhe ißung , lauter Glückse rwar ten 
und lustiger Trotz, wenn wilder W i n d 
dran zergt und zoddert. 

Die Bienen singend bei der fleißigen Arbeit 
und tänze lnd weiße, gelbe Schmetterlinge. 
Der Käfer, feingeputzt, 
ver läßt sein Erdhaus, 
spaziert den H a l m empor 
und läßt sich schaukeln, 
und gar die Vöglein in den b lühenden Zweigen 
von Lenz und Lust zu junger Liebe tol l ! 

U n d wenn du mich noch hier läßt, 
lieber Vater, 
wie werde ich dann der Rosenb lü t ' mich freuen, 
des blauen Rittersporns, 
der weißen Lil ie rauschhaften, 
morgen länd i schen Märchenduf t s ! 
Wenn mich mal Nessel brennt 
und Rosendorn sticht. 
Ich lache: A u ! und nehm's als Neckerei. 

Und wenn der Sommer kommt, 
soll er mich finden 
langhin gestreckt im lichtgeheizten Seesand, 
vom Sommerwind wie Gotteshand gefächelt. 
B laugrüne Fluten tragen weiße Schäume, 
nein — Liebesbriefe meiner fernen Heimat 
und streun sie, von ihr plaudernd, mir vorn Fuß. 

Ach, a l l die wechselnden 
Unendlichkeiten aus deiner Uber fü l le : 
Blühn und Werden, Frucht, 
Schlaf und Neuerwachen — Morgen , 
Abend — sie zu gen ießen gabst du Gnade mir. 
Auch Herbst ist schön und Winter feierlich, 
schaut auch der Al t e 
lieber ihn durchs Fenster . . . 
D a ß Schnee und Eis zergehn, 
ist auch sein Glück. 

So bin ich gern noch hier, 
viellieber Vater, 
nehms in Kauf, 
wenn m ü d e r sind die Schritte 
und du mir endlich seftest eirten Zaun 
und dann gar rufst: 
N u n komm, es wi rd zu kühl d r a u ß e n . 
K o m m in mein w ä r m r e s Haus 
und an mein Herz . . 
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2tos Mifasle W e i ß und Ate \%lsmmkr 
Waschmittel-Werbung auf seltsamen Wegen 

So v i e l e S te igerungen des W ö r t c h e n s „ w e i ß 
gibt es gar nicht, w i e uns d ie , We i smache r ' der 
W a s c h m i t t e l w e r b u n g we i s machen w o l l e n . A l l 
mäh l i ch sieht die Haus f rau dabe i rot — sie fühlt 
sich auf den A r m genommen . W a s erwarte t sie 
denn v o n e inem Waschmi t t e l ? Es so l l die 
W ä s c h e w i r k l i c h sauber machen und den 
Schmutz l ö s e n . Das ist e twas anderes als die 
hohe B l e i c h w i r k u n g für f leckenloses W e i ß . M i t 
dem M i t t e l s o l l die W ä s c h e schonend behandelt 
werden, a u ß e r d e m so l l es m ö g l i c h s t ger inge 
R ü c k s t ä n d e auf dem G e w e b e und in der M a 
schine z u r ü c k l a s s e n . 

Die He r s t e l l e r s ind anderer M e i n u n g . Sie 
behaupten, e in ideales Waschmi t t e l , das a l le 
diese Forde rungen e r f ü l l e n k ö n n e , gebe es nicht. 
Die eine Haus t r au lege mehr W e r t auf hohe 
B l e i c h w i r k u n g , d ie andere auf schonende Be
handlung. A b e r v o n solchen Fragen ist in der 
W e r b u n g , für die v o n de i Waschmi t t e l indus t r i e 
j äh r l i ch e twa 200 M i l l i o n e n ausgegeben wer
den, nichts zu merken . W i r we rden mit E i n 
h e i t s s p r ü c h e n ü b e r s c h ü t t e t . 

W e r d e n w i r Haus f rauen v o n heute e iqent l ich 
für so d u m m gehal ten? O d e r s ind die meis ten 
v o n uns so l e i c h t g l ä u b i g , d a ß sie nicht merken , 
w i e sie mit e inem A u f w a n d ohnegleichen für 
dumm verkauf t w e r d e n sol len? Sicher, unsere 

£in fröhliches Xatzenöucft 

E v a S i r o w a t k a : M e i n F reund , der k l e ine 
K a t e r . K inde rbuch , 64 S., i l lus t r i e r t v o n 
Er i ch H ö l l e , B o j e - V e r l a g Stuttgart. 

W i e der k l e i n e K a t e r M i n k o aus O p a K a r l s o n 
e inen echten Ka tzenf reund macht, das e r f ä h r t 
man i n d iesem h ü b s c h ausgestatteten u n d span
nend e r z ä h l t e n K i n d e r b u c h — an dem ü b r i g e n s 
auch Erwachsene ihre Freude haben k ö n n e n . Es 
passier t da so a l l e rhand , was ich nicht ver 
ra ten werde , denn ich m ö c h t e k e i n e m die Freude 
an der L e k t ü r e ve rde rben . W i e E v a S i r o w a t k a 
die Geschichte e r z ä h l t , darauf k o m m t es n ä m l i c h 
i n erster L i n i e an. D i e Leser des O s t p r e u ß e n 
blat tes k e n n e n die A l l e n s t e i n e r A u t o r i n nun 
bere i ts v o m R o m a n und v o n der E r z ä h l u n g her, 
v o n der L y r i k und v o m Bericht . U n d w e r das 
O s t p r e u ß e n b l a t t aufmerksam liest , m u ß eigent
l i ch schon i m S t i l l e n geahnt haben, d a ß i n dieser 
A u t o r i n noch e in wei teres Ta len t schlummert . 
K l e i n e , h ü b s c h e Verschen , die auf T i e r l i e b e und 
K i n d e r g e m ü t z ie l ten , w a r e n j ü n g s t der F r ü h 
l i ngsvorbo te ihres ersten Kinderbuches , dem — 

so k a n n und darf ich den Lesern w o h l verra ten 
— i n K ü r z e eine Re ihe wei te rer folgen werden, 
die schon i n e iner Schublade des V e r l a g e s auf 
V e r ö f f e n t l i c h u n g war t en . 

Ja , nach a l l dem, was ich bisher v o n E v a 
S i r o w a t k a las — und es w a r nicht gerade w e n i g 
— m ö c h t e ich doch sagen: h ie r l iegt eine ihrer 
s t ä r k s t e n Se i ten (wobei ich n a t ü r l i c h ihrer L y r i k 
und ihrer g e f ü h l s b e t o n t ly r i schen Prosa — wie 
man sie e twa in dem Sammelband ,1m Gar t en 
unserer J u g e n d ' findet, ke ineswegs zu nahe 
treten m ö c h t e ) . E v a S i r o w a t k a schreibt aus eige
nem Er leben und aus dem U m g a n g der M u t t e r 
mit den e igenen K i n d e r n — u n d dem eigenen 
Kater heraus. U n d da rum w o h l w i r k t dieses 
Buch so l ebend ig und lebensecht. E i n feiner 
H u m o r ist ihr e igen, Beobachtungsgabe für die 
k le inen D inge unserer U m w e l t , L iebe zum T ie r 
und zu den B l u m e n , zu den G ä r t e n ihres Va te r s , 
ja zur N a t u r schlechthin, i n der sie aufgewach
sen ist und v o n der umgeben sie heute in E m 
melshausen lebt. G e w i ß , v o n manch e inem 
k ö n n t e man das gleiche sagen, ohne d a ß er je
doch ü b e r d ie zarte und empfindsame Feder 
v e r f ü q t a l l dies seiner U m w e l t mi tzu te i len . 
Diese besondere Gabe ist E v a S i r o w a t k a in dop
pelter Hins ich t e igen : Sie spricht auch das A l t e r 
an, w ä h r e n d sie sich an die Jugend wendet : und 
alt und jung h ö r e n mit g le ichem Interesse und 
gleicher Freude zu. So sol l te e in gutes K i n d e r 
buch immer sein, für a l le g r o ß e n und k l e i n e n 
Kinde r , v o n 8 bis 80 Jahren , w ie man so schon 
sagt _ oder besser noch v o n 3 bis 103, w i e w i r 
in O s t p r e u ß e n zu sagen pflegten. Sch l i eßen 
m ö c h t e ich mit dem W u n s c h , d a ß E v a S i rowa tka 
uns bis zu ih rem 103. Gebur ts tag noch manch 
einen K a t e r M i n k o b e s c h e r t . . . 

freie Marktwir t schaf t ist ohne W e r b u n g nicht 
zu denken. Eine F i rma , die nicht für ihre Er
zeugnisse wirbt , kann sich angesichts der K o n 
kur renz kaum halten. Das k ö n n e n w i r V e r 
braucher nicht ä n d e r n . A b e r w i r k ö n n e n uns mit 
gesunder Skepsis und sol iden Warenkenn tn i s 
sen gegen die „ g e h e i m e n V e r f ü h r e r " zur W e h r 
setzen. 

G a n z sicher s ind w i r gerade auf dem Gebiet 
der W ä s c h e p f l e g e e in ganzes Stück vorange
k o m m e n seit den Zei ten , da w i r noch mit Rub-
belbrett und Kernse i fe den guten S tücken zu 
Leibe gingen. A b e r w e i ß e r als w e i ß w i r d die 
W ä s c h e auch in unseren Tagen nicht — auch 
dann nicht, wenn wi r j ewe i l s das Waschmi t te l 
kaufen, für das am meisten getrommelt w i r d . 

Optische A u f h e l l e r s ind in jedem Waschmi t t e l 
enthalten. M i t w i rk l i che r Sauberkei t haben ihre 
„L ich t sp ie l e" aber nichts zu tun. Das Bleichen 
der W ä s c h e geschieht durch Sauerstoff, der des
inf iz ierend und f l e c k e n l ö s e n d w i rk t . Das Wasse r 
w i r d durch Phosphate weich gemacht. W i r k l i c h 
schlechte Waschmi t t e l gibt es nicht — sie w ü r 
den bei dem unerbi t t l ichen Wet tbewerb schnell 
verschwinden. 

A b e r g r o ß e Preisunterschiede gibt es, seit die 
Pre i sb indung aufgehoben ist. Immer wieder gi l t 
die R e g e l : nicht im erstbesten Laden kaufen, 
sondern die Preise erst vergle ichen! 

B e i der gleichen M e n g e — drei K i l o g r a m m — 
k ö n n e n Sie 1,— bis 3,— D M sparen. A l l e r d i n g s 
ist noch lange nicht gesagt, ob die Hausfrau mit 
dem b i l l i ge r en Waschmi t t e l w i r k l i c h b i l l i ge r 
w ä s c h t . D ie Hers te l le r nennen nur V o n - b i s - Z a h -
len und ke ine genauen Verbrauchswer te . D ie 
M e n g e des M i t t e l s , die w i r be im Waschen brau
chen, h ä n g t aber ab v o n der Verschmutzung der 
W ä s c h e und der H ä r t e des Wasse rs . Dann n ä m 
l ich k a n n e in .b i l l iges ' Waschmi t t e l teuer sein, 
w e n n man v i e l d a v o n braucht. 

A u ß e r den sogenannten V o l l w a s c h m i t t e l n gibt 
es noch eine Reihe anderer P r ä p a r a t e . D a s ind 
die Vorwaschmi t t e l für die Entfernung hart
n ä c k i g e r F lecken (Blut, E i , Soße , M i l c h , Schweiß ) , 
ferner die Spez ia lpu lver , zu denen die F e i n 
waschmit te l g e h ö r e n , e twa für W o l l e und auch 
für s tark verschmutzte B e r u f s w ä s c h e . Sch l ieß
l ich gibt es Waschh i l f smi t t e l zum Einweichen , 
S p ü l e n und W a s s e r e n t h ä r t e n , W e i c h s p ü l m i t t e l 
mit antistatischem Effekt und Vorbehand lungs 
mit te l zum Entfernen v o n Hautfet tverschmut
zungen. 
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K e i n P h a r i s ä e r , 
sondern e in 
Teepunsch, der 
vo rzüg l i ch schmeckt 
und gut d u r c h w ä r m t 
Sie hal ten bereit : 
12 Teelöffe l Tee 
oder eine 
entsprechende 
M e n g e Teebeutel , 
1 Li ter Wasser , 
5 Zi t ronen, 
Vs Li ter A r r a k , 
Vs Li te r Por twein , 
500 g Zucker . 
Den a u f g e b r ü h t e n Tee 
nach 5 M i n u t e n ab
g i e ß e n , mit dem Zuk-
ker s ü ß e n , Zi t ronen
saft, A r r a k und Port
w e i n hinzugeben. 
Nachdem Sie das 
Ganze erhitzt haben, 
k ö n n e n Sie Ihre 
durchfrorenen G ä s l e 
mit rund 20 G l ä s e r n 
Teepunsch wieder 
munter machen . . . 

Fo to : 
co-press / G G P R 

In der M ä r z n u m m e r der Zeitschrift Test, die 
vom Warentest ins t i tu t herausgegeben w i r d , 
fanden w i r das interessante Ergebnis einer 
P r ü f u n g v o n 21 V o l l w a s c h m i t t e l n . D ie Ergeb
nisse wurden in z w e i u n a b h ä n g i g voneinander 
arbeitenden P r ü f i n s t i t u t e n ermittelt . 

S o w o h l Waschmi t t e l als auch die modernen 
Stoffe stel len so v i e l e A n s p r ü c h e an den 
„ W a s c h v e r s t a n d " der Frau , w i e w i r uns das 
f r ü h e r nie h ä t t e n t r ä u m e n lassen. W i r m ü s s e n 
tüch t ig umlernen. Dabe i hilft uns die Kenntn i s 
v o n den heut igen Stoffen und Pflegemit te ln . 
Schl ießl ich m ö c h t e n w i r unseren kostbaren 
W ä s c h e s c h a t z ebenso schonen wie unseren 
Geldbeute l I Margare te Has l inge r 

T o n i Schawal ler 

Wang uns mang h keiner mang... 
Aus Briefen unserer Leser 

Sie haben wiederholt gute Rezepte für die kalte 
Jahreszeit und besonders für unsere heimatlichen 
Getränke in Ihrer Zeitung veröffentlicht. Leider 
habe ich das Rezept für ein Getränk, das für un-
sere Heimat Ostpreußen, dem bedeutenden 
Pferdeland, doch besonders charakteristisch ist, 
bisher vermißt, nämlich für ,Stutenmilch'. 

Im Zusammenhang mit diesem köstlichen Ge
tränk möchte ich ein kleines Erlebnis schildern. 

Neben einem Delikateßgeschäft in unserer Hei
matstadt war ein kleines Probierstübchen, in dem 
sich nur ein Tisch, unser Stammtisch, befand. Er 
hatte eine etwa 8 cm dicke und 120 cm im Durch
messer große, runde Eichenplatte, in die folgende 
Weisheit tief eingekerbt war: 

Mang uns mang is keiner mang, 
der nicht mang uns mang gehört 

Eines Abends saß ein guter Bekannter von aus
wärts unter uns. Bei der Unterhaltung wurde auch 
von ostpreußischen Nationalgetränken gesprochen. 
Unser Gast, dem die Getränke der Waterkant 
nicht fremd waren, und der auch mit manchem 
ostpreußischen Schnäpschen schon Bekanntschaft 
gemacht hatte, wollte nun auch die Stutenmilch 
kennenlernen. Natürlich wurde sein Wunsch er
füllt. Als die gefüllten Gläser vor uns standen, 
erhoben wir uns zu Ehren unseres Gastes und 
tranken unsere Gläser auc. Als unser Gast sein 
Glas geleert hatte, setzte er sich ruckartig auf sei
nen Platz, und es dauerte einige Zeit, bis er wie
der tief durchatmen und reden konnte. . . 

Und nun das Rezept für die Stutenmilch: 

Man nehme ein Portwcinglas und fülle es drei
viertel voll mit gutem, reinem Arrak. Darauf gebe 
man eine fingerdicke Schicht fester Schlagsahne. 
Auf die Mitte der geschlagenen Sahne schüttet 
man eine gemahlene Kaffeebohne. Und dann 
Prosit. . . T. L . 

^elietfter Suuerampfer 

Eben kam das Ostpreußenblatt an. Ganz 
schnell habe ich hineingeschaut. Ich fand das 
Rezept für Sauerampfersuppe darin und koche 
sie gleich zu Mittag. Den Sauerampfer habe 
ich schon heute morgens gesammelt, da schien 
die Sonne noch recht schön. Die Rezepte sind 
ähnlich wie ich sie koche. 

Käte Petereit 
4459 Uelsen, Itterbecker Straße 22 

Sauerampiersuppe als Kaltschale war nicht 
nur in unserer Heimat bekannt, sondern auch 
in der Flensburger Gegend. Auch in dieser 
Form schmeckt die Suppe ausgezeichnet. 

Sauerampfer vorbereiten, Wasser auffüllen, 
mit Rosinen (nicht sparsam damit sein!), Zitro
nenschale und Zucker aufkochen lassen. Die 
Zitronenschale rechtzeitig herausnehmen, damit 
sie das Gebräu nicht bitter macht. Wer mag, 
gibt auch eine kleine Prise Salz hinzu. Das 
Ganze soll einen fruchtigen Geschmack haben, 
kann auch ganz schwach mit Maiskernpuder 
oder Kartoffelmehl gebunden werden. Da nur 
wenig Sauerampfermus gebraucht wird, ist es 
ratsam — bis man die Menge im Griff hat — 
das Mus in das Wasser zu tun, damit die Por
tion nicht zu groß wird. 

Ein Versuch lohnt sich! 

Frau Madion Lorenz 
224 Heide, Fehrstraße 73 
früher Tolkemit, Kreis Elbing 

"Der Pharisäer 
Unsere Leser in Char lo t te Jenke , jetzt 2175 

Cadenberge, O s t l a n d s t r a ß e 3, fragt uns nach 
e inem G e t r ä n k mit dem N a m e n P h a r i s ä e r . Sie 
hatte g e h ö r t , d a ß es dieses G e t r ä n k f rühe r i n 
K ö n i g s b e r g in den G a s t s t ä t t e n gegeben habe. 
Frau Jenke hat es nicht gekannt und hat es erst 
jetzt auf den H a l l i g e n als S p e z i a l i t ä t kennen
gelernt. 

F rau Has l inge r meint dazu: 
Den P h a r i s ä e r hat es i n O s t p r e u ß e n als Spe-

z i a l g e t r ä n k nicht gegeben, wenn ihn sicher auch 
einige G a s t s t ä t t e n ausgeschenkt haben. A b e r 
Ihre Frage erinnert mich an die Entstehungsge
schichte dieses .harten' G e t r ä n k e s : 

E i n Pfarrer kommt neu in e in g r o ß e s Dorf in 
Fr ies land . B a l d beginnt er v o n der K a n z e l aus 
zu wet tern: 

„Ihr soll t nicht so v i e l saufen!" 
Bei e inem Zusammensein mit den Bauern 

stellt er mit Befr iedigung fest, d a ß dort nur 
Kaffee get runken w i r d . Nach einer W e i l e merkt 
er, d a ß die S t immung u n g e w ö h n l i c h steigt und 
plötz l ich kommt ihm ein v e r d ä c h t i g e r Duft i n 
die Nase — es riecht e indeut ig nach Rum. Rum 
im Kaffee? Das kannte er nicht. U n d so don
nerte er die verdutzten 3auern an: 

„Ihr seid mi r schon richtige P h a r i s ä e r ! " 
Daher so l l der N a m e für dieses G e t r ä n k 

kommen, das im W i n t e r wie im Sommer an der 
N o r d s e e k ü s t e ungemein beliebt ist. 

A l s o ist es dort ähnl ich wie mit unseren 
Landsleuten, v o n denen es h e i ß t : 

„ W a s t r inkt der O s t p r e u ß e im Sommer?" 
„Na , G r o g . " v 

„Und im W i n t e r ? " 
„Na , mehr G r o g . . 

C&tr alte /Birnbaum 
H a b ' einen Birnbaum b lühen sehn, 
H ö r t einer Amse l Lied. 
Ich m u ß zum alten Birnbaum gehn, 
Der einst daheim geblüht . 

Er stand in meinem Kinder land, 
T r u g weißen Blütenschnee — 
U n d mit der Mutter Hand in Hand 
V o r einem Baum ich steh. 

Ich frag den Bi rnbaum: Weiß t du n o c h . . . 
Er hat mich gleich erkannt. 
U n d rauscht: W i r waren Freunde doch 
im selgen Kinder land. 

Die Amse l singt und g rüß t uns zwei, 
Es ist, wie einst es war. 
Der Birnbaum rauscht: Einst war es M a i , 
N u n t rägs t du Schnee im Haar. 

Ich sprach: A l s hier die Amsel sang, 
D a war ich noch ein K i n d . 
Ich sah, wie dort zum Birkenhang 
Die Blüten trieb der W i n d . 

Ich holt den Blütenschnee so weiß 
V o m g r ü n e n Birkenhang. 
Legt ihn in Mutters Schoß so leis 
A m Birnbaum auf der Bank. 

D a nahm die Mutterhand so l ind 
M i r Blütenschnee vom Haar. 
U n d sprach: V o r f rühem Schnee, mein K i n d , 
Das Schicksal dich bewahr. 

U n d vor dem Birnbaum ich mich neig. 
Bevor ich wieder geh, 
Brech icS zum Abschied einen Zweig 
V o n seinem Blütenschnee. 

Sommermebe 1968 

Schon im April ist es nötig, liebe Leserin, daß 
Sie sich Gedanken darüber machen, was Sie in der 
warmen Jahreszeit anziehen wollen. Wer selbst 
näht, wird schon jetzt an den Stoftkauf denken und 
unter den Schnittmodellen etwas Passendes heraus
suchen. In dem neuen burda-Modenheft für April 
(4,90 DM) können Sie wiederum eine Fülle von An
regungen finden. Jüngere unter Ihnen werden die 
neuen leichten Sommerkleider aus pflegeleichten 
Stoffen bevorzugen, die endlich wieder einmal einen 
schwingenden Rock zeigen. Der steht gerade den 
Jüngeren und Schlanken gut, und auch der Petticoat 
— seit Jahren vergessen — kann wieder aus dem 
Schrank geholt werden. Bezaubernd sind die neuen 
Schön-Wetter-Kostümchen aus synthetischen Fd.snn 
mit bunten, leuchtenden Mustern und Farben — wie 
überhaupt der Zug zum pflegeleichten Material in 
dieser Sommermode vorherrschend sein wird. Für 
Berufstätige ist es auch wirklich ideal, wenn sie das 
Kleidchen am Abend waschen, tropfnaß aufhängen 
und am nächsten Morgen wieder anziehen können. 
Auch für die Urlaubszeit sind diese Kleidungsstücke 
praktisch, weil sie im Koffer nicht knittern und am 
Urlaubsort keine besondere Pflege brauchen. Natür
lich werden audi die Älteren und etwas Molligen 
in diesem Heft mit hübschen Modellen bedadit. 
Ebenso die Kinder und die Ehemänner mit leichter 
Freizeitkleidung. Abendtäschchen zum Selberm.i-
dien, der Nähkurs und viele weitere Anregungen 
für Küche, Haushalt und Garten sowie ein Spezial-
kochbuch, das sich in einzelnen Abschnitten sammeln 
läßt, ergänzen dieses reichhaltige Heft. RMW 
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M a r i a G u g g e m o s - L o e r z e r 

^öas bunte /iand 
Stobbes bauten ein Haus. Sie hatten lange 

gespart, bis sie den Bauplatz kaufen konnten, 
ein hübsches G r u n d s t ü c k a u ß e r h a l b des Dorfes. 
Sie hatten weiter gespart, und nun stand ihr 
Haus im Rohbau da: ein ziemlich g r o ß e s Haus, 
denn die beiden oberen Zimmer woll ten sie in 
der Badesaison an S o m m e r g ä s t e vermieten; eine 
g e r ä u m i g e Veranda , wie sie die meisten H ä u s e r 
hier hatten; die Westfenster schauten auf die 
Ostsee 

Richtfest. Stobbes s a ß e n im Gasthaus bei 
M a u r e r n und Zimmerleuten. Herr Stobbe er
z ä h l t e v i e l und lachte laut, und sein Gesicht 
war g e r ö t e t von Bier und G i o g . 

Die schmale Frau an seiner Seite sah aus, 
als ob sie gar nicht hierher g e h ö r t e . M i t star
rem Lächeln schaute sie vo r sich hin und sah 
ab und zu verstohlen auf die Uhr . 

„Nu mach' doch ein b ißchen mit", ermunterte 
Her r Stobbe gutgelaunt. „ W a s kuckst denn 
immer auf die Uhr? Die M a r j e l l schläft l ängs t . " 

A b e r die k le ine Else schlief nicht. A l s die 
El tern auf das Richtfest gegangen waren, war 
sie aus dem Haus geschlüpf t und auf die S t r a ß e 
gelaufen. Daß mich b l o ß nicht Krauses sehen 
oder Jedats! dachte sie i m Laufen. A b e r nein, 
die s a ß e n w o h l jetzt beim Abendbrot , und nur 
e in paar S o m m e r g ä s t e schlenderten plaudernd 
zum Kurhaus . 

Das M ä d c h e n l ief zum Bauplatz. Schon sah 
sie die Sparren des neuerrichteten Dachstuhls 
im Abendl icht schimmern. Der g r ü n e Richtkranz 
schwankte, B ä n d e r flatterten im leichten See
wind , gelbe, rote und ein blaues. U n d das eine, 
das blaue, g e h ö r t e ihr; der V a t e r hatte es ihr 
weggenommen, um es auf seinen dummen K r a n z 
zu binden. Sie hatte es nicht hergeben wo l l en , 
aber da hatte er sie geschlagen, d a ß es ihren 
k le inen H ä n d e n entfiel. 

Das K i n d stieg auf die Leiter, tappte ü b e r 
die Laufbretter des Dachbodens und s t ü t z t e die 
k le ine Not le i te r an e inen Sparren. Sie stieg 
auf bis zur letzten Stufe. Gott sei Dank, der 
V a t e r hatte das blaue Seidenband nicht fest
gebunden, sondern nur lose um den Kranz ge
schlungen. Else zog daran, es gab nach, es kam 
zu ihr zurück. Vors ich t iq stieg sie hinab, tastete 
sich ü b e r den Dachboden zum Abst iegs loch. 
Sie angelte mit dem Fuß nach der g r o ß e n L e i 
ter, holte zu heftig aus — und s t ieß das G e r ä t 
dadurch zurück . Laut pol ternd f iel die Leiter 
um, ins Dunk le hinein . Ratlos starrte Else ihr 
nach. 

W i e sol l te sie hier hinunterkommen? Ru
fen? Niemand w ü r d e sie h ö r e n . Springen? Ein 
tiefer, dunkler Abgrund . U n d die Eltern? A l s 
sie daran dachte — die Mut te r vo l l e r Angst , 
der Va te r in Zorn — da w ü n s c h t e sie sich, 
nie mehr nach Hause zu kommen und l ieber 
hier oben zu sterben. Sie setzte sich auf die 
Bretter nieder und zog ihr Röckchen fest um 
sich. Sie sprach ihr Abendgebet . Es wurde Nacht. 

Inzwischen waren die El tern nach Hause ge
kommen. Sie suchten, riefen, fragten die Nach
barn — umsonst, niemand hatte Else gesehen. 
Die Mut te r brach in T r ä n e n aus. Her r Stobbe 
nahm seinen Hu t v o m Haken . 

„Ich geh' zur Po l i ze i . " Seine A u g e n leuchte
ten dunkel im g e r ö t e t e n Gesicht. „ A b e r wenn 
die nach Haus ' kommt, dann Gnade ihr Gott!" 

Die T ü r f ie l hinter ihm ins Schloß. 

A l s er wiederkam, war sein Rausch verflo
gen. Schwerfä l l ig l ieß er sich am Tisch nieder. 

„Sie werden suchen und alles alarmieren. Ich 
war auch noch bei Trudehen und beim Lehrer", 

"Die tfrühl'mqswiese 
Auf den Elbinger 
H ö h e n bei Leuzen 

Foto: Maur i t i u s 

sagte er m ü d e , und nach einer k le inen Pause, 
leise: „ . . . und auf dem Seesteg. Sie ist 
nirgends." 

Die Mut te r schluchzte s t i l l vor sich hin. 

„Ich w i l l gleich weitersuchen", fuhr er fort, 
„ich wol l t ' dich b loß nicht ohne Nachricht las
sen." Er r ä u s p e r t e sich, sah auf seine H ä n d e 
nieder. „Ich hab' sie heut' geschlagen. W o l l t ' 
mir die M a r j e l l doch das eine Band nicht ge
ben. U n d ich braucht' es doch für den Richt
kranz." Noch e inmal flammte der Zorn auf. 
„Stel l dir vor : Sie bockte! Zum ersten M a l 
in ihrem Leben!" 

„ W a r u m hast du es ihr nicht gelassen, das 
Band?" Die Frau sah mit brennenden A u g e n 
zu ihm h i n ü b e r . „Für den Fa l l h ä t t e es doch 
auch irgendein alter Fetzen getan." 

„Ich nach ihrem W i l l e n fragen?" fuhr er auf. 

„ W o kommen wir denn da hin, wenn die K i n 
der ihren El tern nicht mehr gehorchen?" 

„ W a r es ein blaues Seidenband?" lenkte sie 
ein. „Dann war es die Schä rpe v o n V e r o n i k a . " 
Sie nahm aus einem Regal eine schöne Schlaf
puppe und setzte daneben einen gelbzottigen 
P lüschbä ren . „Und dies ist Tatzel ." 

Ihr M a n n zog die beiden leblosen Dinge zu 
sich heran, betrachtete sie kop f schü t t e lnd . „Tat
zel und V e r o n i k a . W o h e r w e i ß t du das?" 

„ W o h e r ich das w e i ß ? " Seine F rau sah ihn 
v e r s t ä n d n i s l o s an. „Ich h ö r e doch tägl ich ihrem 
Spie len zu, und sie e r z ä h l t mir alles, seit sie 
sprechen kann. W i e du so fragen kannst! Das 
ist ihre W e l t , die mich glücklich macht." Sie 
faltete die H ä n d e . „ V e r t r a u e n ist mehr als Ge
horsam." 

Der M a n n schwieg. Er s t ü t z t e den Kopf in 
die H ä n d e , lauschte der Vergangenhei t . A l s 
er geheiratet hatte, damals vor sechzehn Jah
ren, hatte er sich eine ganze Stube vo l l e r K i n 
der g e w ü n s c h t . Lauter S ö h n e sol l ten es sein. 
Der Wunsch b l ieb uner fü l l t , und nach zehn 
Jahren kam Else, e in zartes M ä d c h e n . .Darauf 
Jrä t te ich auch noch verzichten k ö n n e n ' , hatte 
der e n t t ä u s c h t e V a t e r damals gesagt. Diese 
W o r t e hatte die F rau ihm nicht verzeihen k ö n 

nen. W i e soll te sie das Leben fortan gestalten 
mit einem M a n n , der nur sich selber und seine 
W ü n s c h e kannte, der das K i n d a n b r ü l l t e , wenn 
es schrie; der Gehorsam verlangte, wo er Liebe 
h ä t t e geben sollen? Sie hatte zu einer List ge
griffen: Sie t ä u s c h t e ihrem M a n n vor, d a ß wie 
der er es war, der sie aus fü l l t e w ie bisher. 
A b e r wenn sich die T ü r hinter ihm geschlos
sen hatte, begann ihr wahres Leben im K i n 
derzimmer, in ihrem Reich. Solange das K i n d 
k l e i n war , richtete es die Mut t e r so ein, d a ß 
es schlief, wenn der V a t e r zu Hause war . S p ä 
ter w u ß t e Else selber, w a n n es geraten schien, 
sich unsichtbar zu machen. Nach a u ß e n boten 
die dre i das B i l d einer g lück l i chen Fami l i e , 
aber Stobbe merkte doch die geheime A b w e h r , 
die ihm zuhause entgegenschlug. Er suchte A n 
schluß an Freunde, die i hn ins Wi r t shaus mit
nahmen und auf die Kege lbahn . Immer tiefer 
war die Kluf t geworden. Trotzdem sorgte er 
gut für die Seinen und hatte im Laufe der 
Jahre so v i e l erspart, d a ß er e in Haus bauen 
konnte, für dessen Richfest er heute ein paar 
bunte B ä n d e r gebraucht hatte . . . 

Die Frau sah zu ihm h i n ü b e r , w ie er da zu
sammengesunken am Tisch s aß . W a r sein H a a r 
schon so grau? M i t l e i d ü b e r k a m sie plötz l ich mit 
ihm, der Elses erstes Lächeln nicht hatte er
leben k ö n n e n und der die W e l t ihrer Spie le 
nicht kannte. Ja , er hatte die K i n d h e i t seines 
einzigen Kindes fast v e r s ä u m t . 

Sie erschrak. Hatte nicht sie selber es so 
weit gebracht? W i e eine G ä r t n e r i n , die eine 
kostbare Blume pflegt, hatte s ie e inen Zaun 
um ihren Gar ten gezogen und ihm die Pforte 
verschlossen, hatte seine Schuld mit einer v i e l 
g r ö ß e r e n vergol ten. H e i ß fuhr es ihr zum Her
zen, und die Liebe brach daraus hervor und 
über f ie l sie mit derselben Gewa l t w i e damals, 
als sie ihm zum ersten M a l begegnet war. 
A b e r nicht den stolzen M a n n l iebte sie, dessen 
Kraf t und K ö n n e n sie f rühe r 60 b l ind l ings ver
traut hatte, sondern den Menschen mit a l l sei
nen Fehlern ; und jene W o r t e , i n einer unbe
dachten A u f w a l l u n g g e k r ä n k t e r Ei te lke i t nach 
Elses Gebur t gesprochen —, nun konnte sie 
diese W o r t e vergessen. 

„Komm, w i r gehen sie suchen", sagte sie 
und holte ihre Jacke. 

Sie i r r ten durch die S t r a ß e n , v ie le Stunden 
lang. Sie l iefen die ö d e Strandpromenade ent-

um (%acfi 
Foto aus der 
Gegend von S t a l l u p ö n e n 

B. Ludat 

Bi rken rieseln Balsamduft, 
goldenblaue Morgenluft . 
A p f e l b ä u m e stehn wie Bräu te , 
schleierweiße, glückberei te , 
atmen bang im jungen Licht. 
Fl iederbüsche, ein Verschwenden, 
Schenken, S t r ö m e n ohne Enden — 
Herz , sei stille, klage nicht. 
Ferne sei, was war und wi rd . 
Sind so m ü d e . . . 
Sieh, ein golden Bienlein schwirrt, 
alle Blüten duften: Friede. 

Seele, Menschenseele, 
sieh, der Kerker bricht — 
Heb ' aus Angst und Fehle, 
Seele, Menschenseele, 
wieder dich ans Licht! 

Gü te , Menschengü t e 
wächst aus Not und Leid, 
märchenb laue Blüte 
über H a ß und Streit — 
Gü te , Menschengü te 
lächelt Ewigkei t ! 

Fritz Audirsch 
Geschrieben im M a i 1945 im Lager Lüneburg 

TT- r 

l ang und schauten in jeden Strandkorb Sie 
gingen hinunter ans Wasser , sahen die W e l 
len den Strand hinauflecken, sie schauten übe r 
die wei te dunkle F läche . Angs t saß in ihrem 
Herzen . Sie fanden ihr K i n d nicht, aber als sie 
endlich im Morgengrauen heimkamen, gingen 
sie H a n d in Hand . 

E in ige Zeit darauf kamen die Handwerker 
zum Neubau geradelt. Der Z immermann hob 
die Leiter auf und stieg hinauf, und da sah er 
dicht am Rande der Leere ein schlafendes K i n d 
l iegen. Es erwachte von dem ü b e r r a s c h t e n Ruf, 
den der M a n n a u s s t i e ß , reckte die A r m e und 
wol l t e sich auf die Seite drehen. A b e r da hatte 
es der Z immermann schon aufgenommen und 
trug es mit sicheren Schritten die Leiter hin
unter. Ohne v i e l zu fragen, setzte er Else auf 
den G e p ä c k h a l t e r seines Fahrrades und fuhr sie 
ins Dorf zurück , w o sich die El tern gerade fer
t ig machten, um ermeut auf die Pol ize i zu 
gehen. 

„Else!" , schrie die Mut t e r auf und woll te 
auf das K i n d z u s t ü r z e n . Der V a t e r hiel t sie 
zurück . „ W o warst du?" 

Else p r e ß t e die gefalteten H ä n d e , die das 
blaue Band fest umschlossen, vor die Brust. 

„Lieber Vater , sei nicht b ö s e " , s t i eß sie die 
eingelernten, oft erprobten W o r t e hervor . „Ich 
werd ' nich' mehr ." 

„Na , dann ist gut", sagte Stobbe. Er f lüs te r te 
seiner Frau etwas zu und schob Else zur T ü r 
hinaus. 

Noch immer ängs t l i ch ging das Kir td spä te r 
neben dem V a t e r her durch die wohlbekannten 
S t r a ß e n . V o r e inem der k l e inen L ä d e n mit A n 
sichtskarten, A n d e n k e n und bunten Text i l i en 
machten sie halt. 

„ M e i n e Tochter braucht ein Seidenband", 
sagte H e r r Stobbe und empfand plötz l ich Stolz, 
eine Tochter zu besitzen, für die er ein buntes 
Band kaufen durfte. Das K i n d starrte ihn ver
s t ä n d n i s l o s an, b l ieb stocksteif an der Tür 
stehen. A b e r der V a t e r w ink te der Else und 
w ä h l t e mit ihr ein blaues Seidenband von der
selben Farbe wie das zerrissene. 

„Brauchen Tatze l und V e r o n i k a noch eins?" 
fragte Stobbe und schaute angelegentl ich auf 
die bunten Ro l l en . 

Else sah betroffen auf. Plötzlich s t r ö m t e 
Freude in ihr H e r z : Der Va te r w u ß t e also von 
Tatzel und V e r o n i k a und hatte nur bei a l l sei
ner Arbe i t nicht Zei t gefunden, d a r ü b e r zu re
den. Sie w ü r d e ihm von jetzt an jeden Tag 
etwas ü b e r die beiden e r z ä h l e n . Tief beugte 
sie sich ü b e r die Schublade mit den bunten 
B ä n d e r n , der Va te r kam ihr zu Hi l f e , und 
gemeinsam w ä h l t e n sie e in paar schöne Schlei
fen aus. 

Glücklich trug Else das knisternde Päckchen 
nach Hause. Ihre k l e ine H a n d lag in des V a 
ters g r o ß e r , schwerer, und diese h ie l t sie fest. 
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H E R B E R T M E I N H A R D M Ü H L P F O R D T Zmi Jiüttw 
2. F o r t s e t z u n g 

Denn der alte Bauer , der den Treck leitete 
hatte sich inzwischen zu dem Or tsgruppenle i te r 
durchgefragt und den Befehl erhal ten, mit sei
nem T r u p p b a l d m ö g l i c h s t nach W e s t e n aufzu
brechen, um D a n z i g zu erreichen. 

F r a u K a i w e i t w ä r e l ieber geb l ieben , um noch 
l ä n g e r nach F r i t z zu suchen, aber schl ießl ich 
verfehl ten die E i n w ä n d e ihrer Nachbarn , der 
Junge sei v i e l l e i ch t l ä n g s t mit anderen F lüch t 
l ingen voraus , i h ren Eindruck nicht. A u ß e r d e m 
l ieß ihr V e r a n t w o r t u n g s g e f ü h l für die beiden 
anderen K i n d e r sie v o n ih rem P lan absehen. 
Seufzend füg te sie sich in das U n v e r m e i d l i c h e 

K e i n e r w a r im Treck, der nicht die U n g l ü c k s 
stelle aufatmend ve r l assen h ä t t e . N u n g ing es 
auf der zerfahrenen N e h r u n g s t r a ß e mit den 
holpernden W a g e n in s tundenlanger Fahrt nach 
Wes ten . H i e r in dem N e h r u n g s w a l d waren sie 
vor F l i e g e r n sicherer. 

D ie endlose S t r a ß e des U n g l ü c k s war be
zeichnet durch frische, kuns t lose G r a b h ü g e l , 
unter denen erschossene, an e iner Seuche oder 
an E n t k r ä f t u n g gestorbene F l ü c h t l i n g e oder auch 
Soldaten ih ren letzten Schlaf schliefen. Sie w a r 
bezeichnet durch zerbrochene Fahrzeuge a l ler 
A r t am S t r a ß e n r a n d , mit for tgeworfenen K i s t e n 
und Kas ten und den A n b l i c k verendeter Pferde. 

In K a h l b e r g , das unter s t a rkem B e s c h u ß rus
sischer Ba t te r ien auf dem Fes t l and lag, m u ß t e 
der Treck am St rand unter den R u i n e n der Bade
einr ichtungen und S t r a n d g a s t h ä u s e r des einst 
so s c h ö n e n Seebades en t lang fahren. 

D a n n g ing es w i e d e r s tundenlang ü b e r die 
N e h r u n g , durch das Danz ige r W e r d e r nach Dan
zig , w o ihnen Pferde und W a g e n v o n M i l i t ä r 
und Par te i abgenommen wurden . Im Hafen 
wurden sie, nur mit dem dr ingends ten G e p ä c k 
versehen, auf Schiffen bis zu den k le ins ten 
Frachtern herab, i n d r a n g v o l l f ü r ch t e r l i che r Enge 
und unter den unbeschreibl ichsten V e r h ä l t n i s 
sen i m L a d e r a u m und auf Deck verfrachtet. 

In der H e l a e r Bucht v o n F l i e g e r n angegriffen, 
die aber ih r i m Z ickzackkur s fahrendes Schiff 
nicht trafen, immer in Gefahr , auf eine M i n e 
aufzulaufen, k a m e n sie i n tagelanger Fahr t un
ter unvo r s t e l l ba r en Entbehrungen, aber bei 
he r r l i chem Sonnenschein sch l ieß l ich i n eine der 
wes t l i chen O s t s e e s t ä d t e . 

Im A u ß e n h a f e n w u r d e n die F l ü c h t l i n g e ausge
laden und k a m e n i n e in v o r der Stadt gelegenes 
Barackenlager . 

Z w a r befanden sich h ier schon Tausende v o n 
F l ü c h t l i n g e n aus W e s t p r e u ß e n und Pommern , 
aber es erschien ihnen schön , g e g e n ü b e r den 
Z u s t ä n d e n , die auf dem Frachtschiff geherrscht 
hatten, und der s t ä n d i g e n Todesdrohung auf 
ih rem F luch tweg . 

W o aber w a r F r i t z gebl ieben? 

Er w a r dem Pferd nachgerannt und glückl ich 
ans Ufe r und in den s c h ü t z e n d e n W a l d g e k o m 
men. Im U n t e r h o l z hatte er bei der dort herr
schenden D u n k e l h e i t Liese ba ld aus den A u g e n 
v e r l o r e n u n d sich v o l l e r A n g s t v o r dem noch 
immer zu h ö r e n d e n H ä m m e r n des Masch inen 
gewehrs an e inen B a u m geklammer t . 

A l s dann Ruhe eingetre ten war , machte der 
k l e i n e K e r l s ich auf den W e g z u m Treck zu 

rück. A b e r er hatte die Richtung ve r lo ren und 
ahnte nicht, d a ß er s e e w ä r t s lief. So irrte er 
zwischen bewaldeten , mit Kie fe rn und K a d d i g 
bestandenen Sandbergen umher, erstieg auch 
e inma l m ü h s a m e inen dieser s tei len H ü g e l , ohne 
von dort etwas anderes zu sehen als die näch
sten gle ichar t igen D ü n e n . 

Tapfer hatte der K l e i n e an sich gehalten, als 
aber die Dunke lhe i t immer tiefer sank, ve r lo r 

«He, K a r l , s ieh b l o ß das an — nee, is sowas 
mögl i ch" , h ö r t e Fr i tz auf e inmal wie aus weiter 
Ferne eine M ä n n e r s t i m m e . „Du, ich gloobe, der 
k leene K e r l lebt noch", antwortete eine andere 
St imme. Der St rahl einer elektr ischen Taschen
laterne schoß Fr i tz ins Gesicht. Er fuhr hoch und 
starrte, die A u g e n reibend, auf zwe i abgerissen 
aussehende M ä n n e r 

Entsetzen packte den j ä h Erwachten: Russen? 
Trös t l i ch durchfuhr es ihn, als er sie als deutsdie 
Soldaten erkannte. Doch da fiel ihm die schreck
liche W i r k l i c h k e i t wieder e in und er fing bitter
lich an zu weinen . 

„Na, flenn' man nich, mein Ker lchen" , sagte 

er den M u t , die T r ä n e n rannen ü b e r die Backen 
und sein Rufen wurde immer angstvol ler . 

E igen t l i ch h ä t t e er auf eins der verstreut i m 
W a l d e l iegenden H ä u s e r des Dorfes oder auf 
i m W a l d e lagernde F l ü c h t l i n g e und Soldaten 
s t o ß e n m ü s s e n , aber er m u ß t e w o h l i n seiner 
t ö d l i c h e n A n g s t zu wei t nach W e s t e n geraten 
sein, so d a ß er ke ine Menschenseele traf und 
das Rauschen der K i e f e r n die e inz ige A n t w o r t 
b l ieb, die er auf sein banges Rufen erhiel t . 

Er w a r t o d m ü d e und schon ganz heiser v o m 
Schreien; seine Beinchen trugen ihn k a u m noch. 
P lö tz l ich schrie er auf: Stand da nicht i n der 
Dunke lhe i t e in M a n n mit e inem G e w e h r und 
sah ihn b ö s e an? A l s er genauer h inbl ickte , be
griff er zwar , d a ß es nur e in Kaddigs t rauch war, 
dessen Umr i s se in der F ins tern is so phan
tastische Fo rmen angenommen hatten, aber je 
l ä n g e r F r i t z umherirr te , deso mehr solcher 
Schreckbilder taten sich auf und ä n g s t i g t e n sein 
k le ines Herz . 

Schl ieß l ich b l ieb er ganz e rschöpf t v o m lan
gen Herumlaufen und halbtot v o r Schreck unter 
e inem Baum l iegen. 

Er w a r m ü d e , so m ü d e — die A u g e n fielen 
ihm zu . 

Zeichnung: Erich Behrendt 

der eine Soldat, „du hast w o l l deine A n g e 
h ö r i g e n ver loren? W i e he iß t du denn?" „Fr i tz" , 
k a m es leise unter Schluchzen. „Und wie w e i 
ter?" Er w u ß t e es nicht. „Fr i tz" , wiederhol te er 
ängs t l i ch . 

„Mensch , l aß ihn doch in R u h " , sagte der 
andere Soldat grob. „ S i e h s t e nich, d a ß er nich 
mehr krauchen kann?" Er wandte sich zu F r i t z : 
„Sag mal , mien Jung , tut dich wat weh?" „ N e i n " , 
schluchzte der K l e i n e . „Na , denn s te l l dir man 
uff die F ü ß e ! " 

Gehorsam versuchte der Junge es. A b e r er 
füh l te seine F ü ß e nicht mehr und sackte sogleich 
in sich zusammen. 

Es is schon e in W u n d e r , d a ß er nich ü b e r h a u p t 
erfroren is i n der ka l t en Nacht, aber die F ü ß e 
werden w o h l ab sein" , meinte der erste Soldat. 
„ A b e r k o m m , me in Ker lchen , jetzt werden w i r 
di r ma l was W a r m e s geben." Er öffnete seine 
Feldflaschje und l ieß Fr i t z t r inken . 

O tat das gut! Der h e i ß e Kaffee aus der F e l d 
k ü c h e w ä r m t e wunderbar . Er trank in v o l l e n 
Z ü g e n . A b e r auf den F ü ß e n stehen konnte er 
auch jetzt nicht. „ N a — denn hopp!" sagte der 
zwei te Landser und setzte ihn auf seine Schul
tern. 

Beide brachten ihn zu ihrem Z u g und me l 
deten die Sache dem Fe ldwebe l . In der warmen 
H ü t t e wurde Fri tz , der sehr schwach und m ü d e 
war und sich he iß an füh l t e , ausgezogen. Seine 
Beine waren kal t und ge füh l lo s . Doch e in her
beigerufener S a n i t ä t e r w u ß t e Rat; er massierte 
ihm die Beine, die ganz blau aussahen, und die 
Füße , die w e i ß w ie die F ü ß e einer Leiche waren , 
zuerst mit Schnee 

Der Erfolg bl ieb nicht aus. A l lmäh l i ch bekam 
Fr i tz wieder Gefüh l in die Beine, nur die F ü ß e 
bl ieben ohne Leben. Dann machte der S a n i t ä t e r 
S a l b e n v e r b ä n d e „Der m u ß ins Lazarett", sagte 
er zu dem eintretenden Fe ldwebe l , „er hat F ie 
ber und erfrorene F ü ß e . " 

Fr i tz war i n einen unruhigen fieberhaften 
Schlaf gefal len; er merkte kaum, d a ß er in 
e inem S a n i t ä t s k r a f t w a g e n neben einem am 
Bein verwundeten Soldaten auf die Trage ge
legt wurde, der ihn mi t l e id ig und geduld ig w ä h 
rend der ganzen Fahrt bis Neut ie f in seinen 
A r m e n hielt . 

Dort war gerade wieder ein Fl iegerangr i f f 
gewesen, es herrschte ein wi r res Durchein
ander; die S a n i t ä t e r aber brachten die Tragen 
schl ießl ich in eine Haff lumme und ruderten ü b e r 
das Tief in P i l l a u h i n ü b e r . V o m Hafen trug man 
sie in die nahe Festung h in , in deren Kasemat
ten auch ein M i l i t ä r l a z a r e t t untergebracht war. 

H i e r war Fr i tz sicher. Er hatte beide F ü ß e er
froren und eine L u n g e n e n t z ü n d u n g . W ä h r e n d 
die K r a n k h e i t durch seine Pulse raste, wurde 
nicht nur sie, sondern auch seine F ü ß e sach
g e m ä ß behandelt; eine alte Rote-Kreuz-Schwe-
ster betreute ihn und gewann den unschuldigen 
Jungen in seiner H i l f l o s igke i t und Ver l a s sen 
heit l ieb. 

F r i t z lag in seinem hohen Fieber meistens be
w u ß t l o s ; manchmal fuhr er j ä h hoch, wol l t e aus 
dem Bett spr ingen und r ief w i l d nach seiner 
Mut t e r ; manchmal schienen ihn furchtbare Er
lebnisse zu d r ü c k e n ; i n w i r r e n Phantasien 
schrie er: „Hilfe, H i l f e ! F l ieger !" oder: „ M u t 
ter, Mut t e r , das E i s ! " oder er r ief nach Liese, 
und n iemand konnte wissen, d a ß dies e in Pferd 
war. Dazwischen schien er v o n russischen S o l 
daten i n e inem K a d d i g w a l d e verfolgt zu wer
den. Es war grausig, a l l diese A n g s t t r ä u m e an
z u h ö r e n , selbst für Schwester Margare te , die i n 
ih rem langen Leben schon so v ie les gesehen 
hatte. 

L i e b e v o l l beruhigte sie ihn, gab ihm gewis
senhaft seine M e d i z i n und nahm sich auch 
seiner erfrorenen F ü ß e an, die sie mit Salben
v e r b ä n d e n , W ä r m f l a s c h e n und He izk i s sen be
handelte. So hatte sie, als nach neun Tagen die 
L u n g e n e n t z ü n d u n g unter gewal t igem S c h w e i ß 
ausbruch zur K r i s e kam, die Freude, zu wissen, 
d a ß nur drei Zehen des l i n k e n F u ß e s abgenom
men werden m u ß t e n . A b e r dazu w a r es noch 
Zeit , wenn sie „im Reich" w ä r e n . 

Denn hier i n P i l l a u wurde der Aufentha l t 
immer unhaltbarer . 

D ie Russen hatten inzwischen Ba lga und 
Braunsberg erobert. H e i l i g e n b e i l war e in H a u 
fen Ruinen . V o m Fest lande aus l ag P i l l a u unter 
dauerndem A r t i l l e r i e b e s c h u ß . Dazwischen die 
t äg l i che Heimsuchung durch Fl ieger . 

Fast t äg l i ch kamen F l i ege r und suchten die 
Verschif fung der zahl losen F l ü c h t l i n g e zu s t ö r e n 
— oft genug mit grauenhaftem Erfolg . U n d ob
gleich der A n d r a n g auf jedes noch so k l e ine 
Frachtschiff ungeheuer war, lagen die u n g l ü c k 
l ichen F l ü c h t l i n g e zu Tausenden in den K e l l e r n 
der H ä u s e r r u i n e n und in den nahen einst igen 
V e r g n ü g u n g s s t ä t t e n i n der „ P l a n t a g e " , die 
ihnen noch immer Schutz v o r Fl iegersicht ge
w ä h r t e , o b w o h l sie nun w i e e in v o n einer 
W i n d h o s e durchraster W a l d aussah. 

Fortsetzung folgt 

Volles Haar 
verjüngt« 

•nd macht sympathisch, anziehend, schö
ner. Durch richtige Haarnährpf lege , be
sonders bei Schuppen, Ausfal l , brüchigem 
oder verdorbenem Haar, mit den Vit
aminen und Wirkstoffen des Getreide-
Iteims, können auch Sie wieder Freude 
an Ihrem Haar haben. Die ausgezeich
nete, manchmal auch überraschende 
Wirkung, wird immer wieder bestätigt. 
Mein .Vitamin-Haarwasser-(auf Weizen-
keimöl-Basis) kostet D M 6,85 und Pro., 
zahlbar in 30 Tagen, also keine Nach-
nähme. Heute noch bestellen. Postkarte 
genügt. Otto Blocherer, Hausfach 60 L\, 
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Heckenpflanzen 

Fertige Betten u. Kopfkissen 
Inlette, Bettwasche, Wolldecken, Karo-Step-
Flechbetten, Daunendecken, Bettfedern.direkt 
vom Fachbethab: 

Rudolf Blahut 
Gegr. 1882, Stammhaus Deschemtz/Neuern 

jetzt: 8492 Furth i.Wald 
Marienstraße 52 

auaführt. Angebot u. Muster koatenle« 

&$f ewige (%tmnett> 
E i n Volksbuch deutscher Dichtung. Gesammelt und herausge
geben von Ludwig Reiners. Heitere und besinnliche Gedichte 

von gestern und heute aus allen Lebensbereichen. 
978 Seiten, Leinen 16,80 D M 

Rautenbergsche Buchhandlung. 295 Leer (Ostfriesl), Postfach 909 

Garantiert H o n i g 
SPAR« PLUG 

feinster K A U T A B A K nach amerik. Art 

r e i n e r 
Auswahl 5 Pfd. 9 Pfd. 
B l ü t e n 12,— 19,— 
K l e e b l ü t e n 13,50 23,40 
V i e l b l ü t e n 14,50 24,50 
Linden 16,— 27,— 
Linde-Akazie 16,— 27,— 

Jetzt auch in Miet -Kauf ab ca . D M 195,- H e i d e b l ü t e n 23.— 40.50 
monatlich 1 BLUM-Fert ighaus einschließl . jLieferung frei Haus. 
Keller u. Bauplatz. 495 Minden Abt . : V "<8|Siegmar Gusewskl, Imkerei, Honig-
Chor lo t tenst roße 3 : Telefon 05 71/9 10 69 handel. 3001 Wettmar 12. 

Hefteller- lotzbeck & Cie.. - 807 Inaolstadt 

T c S e Ä Rasierklingen 
1 OH Ci i in l r O ^ 8 m m 3 . 7 0 - 4 > 9 0 ' 5 < 4 0 

1UU d l l M 0,06 mm 5,60 
Kein Risiko, Rückgaberecht, 30 Tage, Ziel 
Abt. 18 KOHNEX-Vercandh. 29 Oldenbural.0. 

Stellenangebote 

Leistenbruch-Leidende Berberitze, rotes Laub 40/60 cm 
hoch 60 D M , 30/50 cm 35 D M . W e i ß 
buchen 40/60 cm 20 D M , 60/100 cm finden endlich E r l ö s u n g . — Gratis- wenn 
30 D M , 100/140 cm 40 D M . Rotbu- prospekt durch 
chen 30/50 cm 25 D M , 50/80 cm 35 B ö h m - V e r s a n d . 6331 K ö n i g s b e r g 71 
D M , 80/100 c m 45 D M . Cydonien, | — 

Honig f 

FLECK 

jap. Quitte, dornig, voller Schar
l a c h b l ü t e n 40/60 cm 28 D M . L i g u 
ster atrovirens, winterhart, 5—7 
Triebe 60 D M , 2—4 Triebe 30 D M . 
Japan. L ä r c h e n 50/80 cm 27 D M , 
80/100 cm 35 D M . Alles per 
100 S t ü c k . 10 b l ü h e n d e Z i e r s t r ä u 
cher 15 D M . 10 Edelrosen 12 D M . 
O b s t b ä u m e , N a d e l g e h ö l z e , Zier
s t r ä u c h e r usw. Preisliste anfordern. 
Emil Rathje, Baumschulen, 208 
Pinneberg (Holstein), Rehmen 10 b 
Abt. 15. 

e s s e n 
Weil 's so gesund ist. Aber seien Sie an
spruchsvoll I Essen Sie den Honig, der 
Ihnen am besten schmeckt! Sie finden ihn 
durch unser Honig-Probierpaket mit 6 mal 
1/2 Pfd. netto im Glas (Akazien-, Linden-, 
Obstblüten- , Salbei-, Wald- und Tannen
honig) für 9,85 DM. Al les echter, naturrein. 
Bienen-Schleuderhonig mit den vielerlei 
Wert- u. Wirkstoffen. Karte gen. HONIG-
REINMUTH, 6951 Sattelbach. Bienenstr. 308 
REINMUTH-H0NI6, WAHRHAFT CUTER HONIG 

dann von KUNKEL 
800-g-Dose 2 D M , 400-g-Dose 1,10 D M . 

i F ü r Wurstwaren bitte Preisliste an
fordern. 

Fleischermeister W. Kunkel 
235 N e u m ü n s t e r 

A m neuen K a m p 26 a, Tel . 4813 

Verschiedenes 

c Unterr icht 

Zwei-Zi . -Wohnung m. K ü c h e , Bad, 
W C , Heizung, an Rentnerehepaar 
od. Einzelperson im Raum Bonn/ 
Bad Honnef, ruhige Lage, zu ver
mieten. Fertigstellung im Som
mer 1968. Mietvorauszahlung (ab
wohnbar) e r w ü n s c h t . Angeb. u. 
Nr. 81 811 an Das O s t p r e u ß e n b l a t t , 
2 Hamburg 13. 

Deutsches Rotes Kreuz, Schwesternschatt, 56 Wuppertal-Barmen 
S a n d e r s t r a ß e 188 - Wir bilden 

Xtankent u. Kmietlctankerndtwestetn 
in modernster Kl in ik aus. Vorbedingungen: Gute 
Schulbildung, hauswirtschaftliches Jahr. Aufnahme-
•lller 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 angenommen 

B e s t ä t i g u n g 

Achtung, Gumbinner! Wer kann zw. 
Rentenangelegenheit b e s t ä t i g e n 
d a ß ich von 1937 bis zu meiner 
Einberufung zur Wehrmacht am 
18. 8. 1939 in der Maschinenfabrik 
Gumbinnen als Heizer und 
Schmied t ä t i g war? Damalige 
Wohnung: Eichenweg 42. Unk. 
werd. erst. Hans Wollenhaupt, 89 
Augsburg 10, Utzschneiderstr. 14. 

&tausuieistefekepuat 
kinderlos, erfahren und zuver
l ä s s i g , f ü r 2-Personen-Villen
haushalt in Baden-Baden ge
sucht. E r w ü n s c h t : g ä r t n e r i s c h e 
Kenntnisse, F ü h r e r s c h e i n bzw. 
gepflegte K ü c h e . Geboten: 
S c h ö n e Wohnung, gutes Gehalt, 
geregelte Freizeit, Zuschr. u. 
Nr. 81 973 an Das O s t p r e u ß e n 
blatt, 2 Hamburg 13. 

Bedeutendes G r o ß v e r s a n d h a u s 
bietet Ihnen sehr guten 

WebenveriiieHst 
Auch f ü r Hausfrauen geeignet. 
Ke in Eigenkapital erforderlich. 
Nicht f ü r Studenten geeignet. 
Bitte kurze Nachricht u. Nr. 
81 941 an Das O s t p r e u ß e n b l a t t , 
2 Hamburg 13. 

Xindertieöe 
&tau$anQesteUte 

auch ä l t er , f ü r Einfamilenhaus-
halt am Anfang des Sauerlan
des, s ü d l i c h von Schwerte/Ruhr, 
gesucht. Zuschr. u. Nr . 81 962 
an Das O s t p r e u ß e n b l a t t , 2 Ham
burg 13. 

r U r l a u b / Re isen 

Staatl. konz. 

N a t u r h e i l a n s t a l i 
Leitung: Heilpr. Graffenberg 

f r ü h e r Tilsit 
3252 Bad M ü n d e r a. Deister 

Angerstr. 60, Tel . 0 50 42—33 53 
Spezialbehandlung bei chron. 
Leiden, Muskel- und Gelenk
rheuma, Ischias, Bandscheiben, 
Herzleiden, Asthma, Magen- u. 
Darmerkrankungen, Venenent

z ü n d u n g e n , Beinleiden. 

H o m ö o p a t h i e . Biochemie, Roh
kost, Heilfastenkuren, med. B ä 
der, Wagra-Packungen gegen 

schmerzhafte E n t z ü n d u n g e n 

In ruhiger Lage im 

Welzkeimet Wald 
Zimmer mit F r ü h s t ü c k zu ver
mieten. F l i e ß , kaltes und war
mes Wasser. Kochgelegenheit 
vorhanden. 

Wilhelm Maile 
7162 Gschwend-Birkhof 

Urlaub i . Oberbayern. N ä h e 
Reichenhall u. Grenzland Salz
burg, Z i . m. fl. k. u. w. W., 
Heizg., Liegew., Terr. , Balk., 
Ubern. mit F r ü h s t , ab 4 D M . 
Mooser, 8229 Saaldorf bei Fre i 
lassing. 

3521 Gottsbüren 
Das Dorf mitten i. Reinhardswald 
N ä h e Sababurg. Erhols. Ferienauf-
enth. bietet d. Pensionshaus Otto 
Schumann. Frdl . Z i . m. gt. Bett., 
fl. Wasser, beste Verpfl. Eigene 
Fleischerei, Vollp. 12,50 D M ohne 
Nebenkosten. Ruf Trendelburg 4 49 

7823 Boll (Hochschwarzwald), Te l . 
Nr. 0 77 03/2 38, Restaurant-Pen
sion Wutachschlucht, direkt im 
Mittelpunkt d. wildromantischen 
Wutachschlucht. Vollpens. 14,— 
bis 15.— D M . fl. w. u. k. Wasser, 
Balk., Zentralheizung. Prospekt, 
g a n z j ä h r i g g e ö f f n e t . 

Waldort 2432^Lensahn (Holst): Ver
miete nette Pensionszimmer (Kin
der angen.), 15 Automin. Strand
entfernung. Ü b e r n a c h t u n g m. 
F r ü h s t . 6,60 D M . Otto Rahnen-
fflhrer, Stettiner S t r a ß e 21. 

Ferien auf dem Bauernhof in Ober
bayern, dicht am Wald gelegen, 
mit Swimmingpool. Pro Bett 
3 D M . Kochgelegenheit vorhan
den. Preiswerter, guter Mittags
tisch am Ort. Maria Wasserzier, 
8251 Buchbach/Remelberg (Ober-
bayern).  

Ferienaufenthalt! S c h ö n e , sonn. 
Zimmer m. fl. k. u. w. Wasser, 
Preis 3.50 bis 5,50 D M ( F r ü h s t . 
2,30 DM), keine Prozente. Herr
licher Blick auf See und Berge. 
Haus Gebhart. 8113 Kochel am 
See.  

Pension „ S e e b l i c k " , Bahnst. 8201 
Obing am See, Chiemgau, ruh. 
Lage, beste K ü c h e , frdl. Zimmer, 
s c h ö n e Spazierg., Bad, fl. w. u. 
k. Wasser, Hzg., Prospekt. Tele
fon 0 86 68/3 76. Pensions-Pr. ab 
11,— D M . 

7829 Reiselfingen — Hochschwarz
wald. Gasthof Pension Sternen. 
Z i . m. Bad, Balkon, bek. K ü c h e , 
Telefon 07 65 43 41. 

Bad Salzuflen/Teutoburger Wald 
Kurhe im Haus R E N A T E 

M o l t k e s t r a ß e 2a, Tel . 0 52 22 / 27 24 
2 Min . v. Kurpark u. B a d e h ä u s e r n 

entfernt. G a n z j ä h r i g g e ö f f n e t 

Suchanze igen 

P E N S I O N H A U S B E R L I N 
3441 Hetzerode, Ruf 0 56 56 / 2 38. 
Waldr. Gegend. 500 m ü . M . S c h ö n e 
Zimm. , gute K ü c h e (k. u. w. Z h . 
Vollpens. 12,— DM). 

Oberbay.: S c h ö n e , ruh. Lage, 740 m 
ü. M . , 3 k m z. See, Z i . m. fl . k. u. 
w. W., F r ü h s t . 5,50 D M . Haus 
Koller, 8121 Haid-Wessobrunn. 

Achtung! S t a l l u p ö n e n - E b e n r o d e ! 
Welcher selbst. Handwerker hatte 
1939 durch die Kreishandwerker
schaft S t a l l u p ö n e n - E b e n r o d e eine 
Handwerker-Altersversorgung (ge
setzlich v e r f ü g t e Lebensversiche
rung) abgeschlossen? Unkosten 
werden erstattet. Nachr. erb. 
H . Moseleit, 314 L ü n e b u r g » Kasta
nienallee 6. 
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600 Jahre Rosenberg 
Vom Fischerdorf zum Heiligenbeiler Stadtteil 
Von Emil Johannes Guttzeit 

Rosenberg am Frischen Haff wurde vor 600 
Jahren, am 11. A p r i l 1368, v o n U l r i d i Fr icke, 
dem K o m t u r zu Ba lga und V o g t zu Natangen, 
unter dem N a m e n „zu dem Rosenberge" ge
g r ü n d e t und mit zwanz ig Fischern besetzt. Sie 
erhie l ten nur ger ingen Landbesitz , zwanz ig G ä r 
ten zu je z w e i M o r g e n W i e s e und A c k e r zu k ö l -
mischem Recht, vererbbar auf K i n d e r be ider le i 
Geschlechts. D ie Fischerwir te — wie sie s p ä t e r 
oft genannt werden — hatten freie W e i d e für 
ihr V i e h und freies Lagerholz zum Bauen in 
staatlichen W ä l d e r n ; auch g r ü n e s H o l z durften 
sie schlagen, damit sie ihre F a n g g e r ä t e her
stel len konnten. A l s Fischer genossen sie freie 
Fischerei im Haff. 

D ie i n der G r ü n d u n g s h a n d f e s t e festgelegte 
Fischereiberechtigung bl ieb i n ihrer Grundform 
bis in die j ü n g s t e Vergangenhei t bestehen; im 
Laufe der Zeit wurde sie z e i t g e m ä ß g e ä n d e r t . 
Im Jahre 1478 w i r d e r w ä h n t , d a ß die Rosen
berger wie andere Fischer auch das Recht zum 
Lachs- und Hechtfang b e s a ß e n , wofür sie die 
Lachstonne, d. h. eine Tonne Bier oder eine 
M a r k , entrichteten. Im 16. Jahrhundert hatten 
die Rosenberger auch das Recht der Keu te l -
fischerei, das der Staat s p ä t e r a b l ö s t e . 

Der f ü h r e n d e M a n n im Dorfe war der Schulze, 
dessen A m t mit dem S c h u l z e n g r u n d s t ü c k erb
l ich verbunden war. Der Schulze eines Fischer
dorfes hatte nicht die Bedeutung wie der eines 
g r o ß e n Bauerndorfes.. In Rosenberg war das 
Schulzenamt mit dem eines K r ü g e r s verbunden. 

hat, vor a l l em durch die zahlreichen E i g e n k ä t 
n e r g r u n d s t ü c k e . Die zwanz ig F i s c h e r h ä u s e r mit 
den N u m m e r n 1 bis 20 waren, „ w i e es bei 
S t r a n d d ö r f e r n z w e c k m ä ß i g war, v o n der Bach
m ü n d u n g aus in z w e i geraden L i n i e n bis auf den 
Berg i n r e g e l m ä ß i g e n A b s t ä n d e n gebaut wor
den". N u r der Un te rk rug und e in Fischererbe, 
„ W i n k e l h ö p f n e r " genannt, standen nicht i n der 
Reihe. Zwischen den beiden H ä u s e r r e i h e n lief 
der W e g v o n H e i l i g e n b e i l nach Fol iendorf . 

Die ersten E i g e n k ä t n e r h ä u s e r wurden wahr
scheinlich am Ende des 17. Jahrhunderts i n der 
H ä u s e r r e i h e am Haff errichtet, die s p ä t e r e n er
hiel ten B a u p l ä t z e auf dem Berge zugewiesen, so 
d a ß das Dorf sich nach der Stadt H e i l i g e n b e i l zu 
entwickelte. 

Sturmflut und B r ä n d e 

A l s die Sturmflut im Jahre 1851 acht H ä u s e r 
for t r iß , wurden sie nicht mehr an ihrer u r s p r ü n g 
lichen Stelle, sondern in der „Kau l " , v o m Haff 
aus gesehen, hinter den H ä u s e r n der Fischer
wir te errichtet. 

Mehrfach ist Rosenberg v o n B r ä n d e n heimge
sucht worden, i n Kr iegsze i ten hatte es wegen 
seiner Lage am Haff und in der N ä h e v o n H e i 
l igenbe i l v i e l zu le iden. W ä h r e n d des Reiter
krieges 1519/21 wurde es „ a u s g e b r a n n t " , w i e 
es in einem Schadenregister he iß t . A u c h in den 
Schwedenkriegen, als Schweden und Po len das 
Land brandschatzten, bl ieb Rosenberg nicht ver-

F i schergehöf t i n Rosenberg 

Z u r Aufgabe des Schulzen g e h ö r t e es, die 
Steuern einzuziehen und abzuliefern, das Schar
w e r k der Einwohner zu bestellen, die Z a h l der 
Keu te l und Fischerknechte zu ü b e r w a c h e n , den 
Kirchendezem einzuziehen u. a. m. Im 17. Jahr
hundert waren zwe i Schulzen vorhanden, die 
sich i n der V e r w a l t u n g j äh r l i ch a b l ö s t e n . 

D ie D o r f k r ü g e 

V o n besonderer Wich t igke i t war der Dorf
k rug , i n alter Zei t auch Kretscham genannt. D a 
die Fischer den Fischfang auf dem ganzen Haff 
a u s ü b t e n , waren sie gezwungen, wenn sie 
abends nicht i n ihr Heimatdorf z u r ü c k k e h r e n 
konnten, i n e inem Kruge des n ä c h s t g e l e g e n e n 
Dorfes zu ü b e r n a c h t e n . Der K r u g in Rosenberg 
dür f te ba ld nach der B i l d u n g des Dorfes ent
standen sein. 

Nach dem Rei te rkr ieg (1519/21), i n dem Rosen
berg ausbrannte, wohnte im Jahre 1528 der Krü 
ger Georg N e u m a n n in Rosenberg, seine Hand
feste war im Kr iege abhanden gekommen; des
halb erneuerte sie Herzog Albrecht am 10. De
zember 1544 für Gregor Marguar t , B ü r g e r i n 
He i l i genbe i l . 

A m 4. M a i 1564 ve r l i eh Herzog Albrecht dem 
M ü l l e r m e i s t e r Pau l Freudenthal zu He i l i genbe i l 
das Recht, e inen zwei ten K r u g in Rosenberg, zu 
erbauen. Im Gegensatz zu dem schon bestehen
den Obe rk rug h i eß dieser der M i t t e l - oder 
Unte rkrug . 

Im Laufe der Jahrhunderte k a m der M i t t e l 
oder Un te rk rug in verschiedene H ä n d e . D a der 
Rosenberger K r ü g e r ke in Amtsb i e r auszuschen
ken brauchte wie andere K r u g s t ä t t e n , b e m ü h t e n 
sich A d l i g e um diesen K r u g , in dem sie dann 
das i n ihren G ü t e r n gebraute Bier absetzten. 
V i e l e Jahrzehnte waren beide Rosenberger 
K r ü g e im Besitz der Her ren v o n K a i n e i n bzw. 
v o n Bredow auf Lindenau. Nachdem die Inhaber 
im 19. Jahrhundert rasch aufeinander wech
selten, g ing der Unte rk rug im Jahre 1907 in den 
Besitz v o n Heinr ich Kasch übe r , der den K r u g 
durch einen A n b a u mit einem Saal erweiterte. 
A u s dieser G a s t s t ä t t e entwickelte sich dann in 
j ü n g s t e r Zei t unter Kaschs Schwiegersohn Ernst 
W e r m k e das neuzeitl iche „ S t r a n d h o t e l " . 

Die dritte Gastwirtschaft, der Bergkrug, ent
stand um das Jahr 1870, als der Bauer W i l h e l m 
H o p p in seinem Wohnhause einen Schankbetrieb 
einrichtete. Er war zuletzt im Besitz des Kauf
manns Steinau. 

D ie alte Dorfform 

Die alte Dorfform ist auf neueren Karten 
kaum zu erkennen, w e i l sich Rosenberg im 
Laufe der letzten Jahrzehnte stark v e r ä n d e r t 
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schont. Im Jahre 1696 brannten dreizehn Fischer
wir te nebst dem Oberkruge ab. 

W ä h r e n d der Russenzeit brannten am 7. A u 
gust 1759 dreizehn Fischerwir te ab, dazu acht 
gefü l l t e Scheunen und drei E i g e n k ä t n e r h ä u s e r , 
auch z w e i G ä r t n e r h ä u s e r im benachbarten Re in -
schenhof. A m 21. M a i 1811 wurden 66 G e b ä u d e 
e i n g e ä s c h e r t , zwanz ig W i r t e und d r e i ß i g Eigen
k ä t n e r wurden obdachlos, für die der A m t m a n n 
Salzmann in Ba lga Spenden sammelte. A m 
23. Oktober 1867 vernichtete e in Brand den 
g r ö ß t e n T e i l des Dorfes, als die meisten E i n 
wohner auf dem Jahrmarkt i n He i l i genbe i l 
waren. 

Wahrschein l ich schon im 17. Jahrhundert hatte 
Rosenberg eine Schule. Die eigentliche V o l k s 
schule wurde im Jahre 1736 g e g r ü n d e t , zuerst 
besuchten sie nur Knaben , und zwar im W i n t e r . 
Zu r Schule g e h ö r t e n neben Rosenberg auch 
Reinschendorf und Deutsch-Bahnau, das 1900 
eine eigene Schule erhielt . W e g e n der ger ingen 
Besoldung waren die ersten Lehrer gezwungen, 
a u ß e r dem Lehrberuf eine N e b e n b e s c h ä f t i g u n g 
a u s z u ü b e n ; sie b l ieben deshalb gleichzei t ig 
Schuhmacher oder Schneider, mehrfach waren 
sie inva l ide entlassene Soldaten. Bereits i m 
Jahre 1838 wurde Rosenberg zwe ik la s s ig . Der 
1. Lehrer Ot to Schulz, der v o n 1909 bis 1938 
wi rk te , g e n o ß hohes Ansehen , er war Standes
beamter und Vors i t zender mehrerer V e r e i n e 
und hat sich als Heimat- und Sippenforscher 

Rosenberger Fischerboote auf dem Frischen Haff 

einen N a m e n gemacht. Er k a m 1945 in K ö n i g s 
berg ums Leben. Der letzte Schullei ter war 
Lehrer Kraunus . 

Der Hafen 
Die g ü n s t i g e Hafflage Rosenbergs, die N ä h e 

He i l igenbe i l s und der Umstand, d a ß i n der z w e i 
ten Hä l f t e des vo r igen Jahrhunderts der V e r 
kehr mit Fracht lommen auf dem Haff zunahm, 
bewogen He i l i genbe i l e r Kaufleute, in Rosen
berg e inen Hafen zu bauen. Sie l i eßen ihre 
W a r e n , v o r a l l em Getreide, Flachs und W o l l e 
v o n W a g e n auf Boote laden, die die G ü t e r auf 
die im Haff ankernden Schiffe brachten. Der 
He i l igenbe i l e r Landrat v o n D r e ß l e r und der 
Kre i s t ag beschlossen den Bau eines Hafens, 
nachdem die K u n s t s t r a ß e v o n H e i l i g e n b e i l nach 
Rosenberg im Jahre 1879 fertiggestellt war. 

Im Herbst 1882 war die A n l a g e so fertigge
stellt, d a ß sie „den beabsichtigten Zweck, den 
Schiffen bei eintretendem Sturme einen sicheren 
Zufluchtsort zu g e w ä h r e n und ferner das V e r 
laden der G ü t e r zu erleichtern, i n vo l l s t em 
M a a ß e er fü l l t " , h e i ß t es im Verwal tunqsber ich t 
des Kre ises H e i l i g e n b e i l für 1882/83. Im Laufe 
der folgenden Jahrzehnte gewann der Hafen 
immer mehr an Bedeutung. Fracht lommen brach
ten Kartoffe ln , Getreide, K l e i e , Lebensmit tel , 
Bier , Steine, Sand und K i e s fort und hol ten Z ie 
gel, Dadipfannen und Baumater ia l ien hierher. 
Im Sommer 1901 wurde die Wasser t iefe auf fast 
v i e r Me te r unter Mi t t e lwasse r gebracht, um 
g r o ß e Seedampfer i n die Lage zu versetzen, 
Ve r l adungen ohne A n n a h m e v o n Leichterfahr
zeugen a u s z u f ü h r e n . 

Strukturwandel 

K u r z v o r dem Ersten W e l t k r i e g g ing der Be
ruf der Kahnschiffer wieder z u r ü c k ; denn das 
1885 v o n S imon Laubschat g e g r ü n d e t e Dampf
s ä g e w e r k g ing 1900 an die Kaufleute W e r n i n g 
und Ehmer ü b e r ; der aus M e m e l stammende 
Holzkaufmann Ehmer war der Haupt te i lhaber . 
Unter seiner Le i tung wurde es i n kurzer Zei t 
erheblich ausgebaut, so d a ß er H o l z aus R u ß l a n d 
bezog; dies wurde die M e m e l a b w ä r t s durch das 
Kurische Haff, durch Deime, Pregel und Frisches 
Haff nach Rosenberg geflößt . Bis zum Ersten 
W e l t k r i e g wurde r e g e l m ä ß i g i n dre i Schichten 
gearbeitet. Das geschnittene H o l z wurde ent lang 
der Ha f fküs t e v o n K ö n i g s b e r g bis zur Nogat -
niederung verkauft , aber auch mit K ü s t e n f a h r 
zeugen bis nach Lübeck gebracht. Nach dem 
Ersten W e l t k r i e g und der Inflation, aber auch 
als Fo lge des Ausscheidens des Kaufmanns 
Ehmer (er ü b e r n a h m das v ä t e r l i c h e S ä g e w e r k 
in Memel ) verk le iner te sich der Betr ieb in den 
zwanziger Jahren . Das S ä g e w e r k und die damit 
verbundene Baufirma W e r n i n g w i e der A u s b a u 
der Ostdeutschen Maschinenfabr ik i n H e i l i g e n 
be i l boten den heranwachsenden jungen M ä n 
nern mehr Gelegenheit , e in H a n d w e r k zu er
lernen und nach Ber l in oder ins Ruhrgebiet zu 
gehen; andere verpflichteten sich bei a u s w ä r 
t igen Reedereien. In Rosenberg bl ieb nur wen ig 
Nachwuchs für die Kahnschiffer, so d a ß im Jahre 
1939 nur noch dre i vorhanden waren . Dagegen 
entwickelte sich die Fischerei neu. 

D a Rosenberg reiche Sand- und Kies lager 
hatte, legte das G e m e i n s c h a f t s b r ü d e r h a u s im 
Jahre 1912 eine Zementwarenfabr ik an, und 

Die neue Badeanstalt 
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1914, ku rz vo r Ausbruch des Kr ieges , entstand 
die Kalksands te infabr ik , die bis 1945 einen gu
ten Absa tz ihrer Steine hatte. Im Jahre 1887 er
hielt Rosenberg eine Posthi lfsstel le , 1889 eine 
Fernsprechstelle und auch eine Postagentur. Das 
G e m e i n s c h a f t s b r ü d e r h a u s verlegte seine Buch
handlung nach Rosenberg; sie ist v i e l e Jahre 
v o n dem B u c h h ä n d l e r Fr i tz A n d e r s geleitet 
worden . 

Bis zur Bauernbefreiung im Jahre 1810 waren 
die Rosenberger verpflichtet, beim A m t Balga 
zu scharwerken. Sie m u ß t e n im W i n t e r mehrere 
Amtsteiche, auch den B ö n k e n w a l d e r See, ab
fischen. A u c h m u ß t e n sie bei verschiedenen Ge
legenhei ten H a n d - und Spanndienste leisten. Da 
die E i g e n k ä t n e r ke ine Pferde hiel ten, waren sie 
zur Zah lung eines Grundzinses an die Bauern 
verpflichtet. Gemeindee igentum bl ieben (nach 
Ot to Schulz) die Lehmgruben, wo jeder Dorf
bewohner den Lehm zum Ziegelstreichen und 
Bauen holte, das Schulzendienst land, das der 
j ewe i l i ge Schulze als Diens t land erhielt , die 
Schweineweide, w o jeder E inwohner gegen 
Zah lung v o n z w e i Si lbergroschen den ganzen 
Sommer hindurch seine Schweine weiden konn
te, die Bul lenwiese , die der Hal te r des Gemein
debul len zur Nu tzung erhielt , und das Schulland. 

Vere inswesen und s e ß h a f t e Fami l i en 

Der schwere und gefahrvol le F ischerberüf 
brachte es mit sich, d a ß die Bewohner Rosen
bergs in alter Zei t eine eng verbundene Schick
salsgemeinschaft bi ldeten, die sich auch in ihrer 
Mundar t , i n K l e i d u n g , Hausbau , G e r ä t , Brauch 
und Sitte zeigte. A u s dem Gefüh l der Zusam
m e n g e h ö r i g k e i t erwuchs e in reges Vere ins leben . 
Im Jahre 1848 feierte das Dorf das erste Schüt
zenfest, aus dem die S c h ü t z e n g i l d e hervorging. 
E i n evangel ischer M ä n n e r v e r e i n und e in Sport
ve re in wurden im Jahre 1909 g e g r ü n d e t . 

D ie Bewohner Rosenbergs zeichnen sich auch 
durch starke S e ß h a f t i g k e i t und Heimat t reue aus. 
Mehre re F a m i l i e n lassen sich jahrhundertelang 
i m Or t nachweisen. Z u den ä l t e s t e n Fami l ien 
g e h ö r e n die Gehrmann , H ö p f n e r , M a l l i e n und 
Schulz. D i e Freudenthals werden 1540 zum 
erstenmal genannt. D ie Bewohnerzah l Rosen
bergs st ieg fast laufend: Im Jahre 1817 wurden 
324 evangel ische E inwohner g e z ä h l t , 1846: 541, 
1905: 644, 1910: 616, 1919: 705, 1925: 711 (davon 
15 kath.), 1933: 774. 

H e i l i g e n b e i l — Rosenberg 

A m 1. Ok tobe r 1935 wurde das alte Fischer
dorf in die Stadt H e i l i g e n b e i l eingemeindet, es 
hatte damals i n 234 Hausha l tungen etwa 830 
Einwohner . Letzter B ü r g e r m e i s t e r war Emil 
Schlick. Berei ts 1926 erhiel t Rosenberg eine 
Badeanstalt , die s p ä t e r erwei ter t wurde . Seine 
Haffberge b e g ü n s t i g t e n die Err ichtung eines 
Segelflugplatzes. Der Hafen gewann wachsende 
Bedeutung. Im Sommer g ingen r e g e l m ä ß i g e 
Dampferfahrten zur N e h r u n g und nach P i l l au . 
A b e r der neue Stadttei l konnte sich nur in be
scheidenem Rahmen entwickeln , w e i l der Zweite 
W e l t k r i e g a l le B l ü t e n t r ä u m e zunichte machte. 

Der Untergang Rosenbergs 

A l s nach dem Zusammenbruch der deutschen 
Front im Osten die Russen in O s t p r e u ß e n ein
gedrungen waren und am 13. M ä r z 1945 ihren 
entscheidenden Genera langr i f f gegen den H e i 
l igenbei ler Kesse l e inlei te ten, f lüchte ten Tau
sende v o n o s t p r e u ß i s c h e n Bewohnern ü b e r die 
angelegten E i s s t r a ß e n v o n Deutsch-Bahnau und 
Leisuhnen aus auf die N e h r u n g oder nach P i l 
lau. D ie E i s s t r a ß e bei Rosenberg war vornehm
lich dem M i l i t ä r v e r k e h r v o n und nach Pi l lau 
vorbehal ten. Denn im Hafen v o n Rosenberg 
sammelte man die Ve rwunde t en , um sie auf 
W a g e n und Schli t ten, s p ä t e r , als das Eis auf
brach, mit Schiffen nach P i l l a u zu b e f ö r d e r n . 

A m 23. M ä r z begann der feindliche Einbruch 
in die Stadt H e i l i g e n b e i l , begleitet von einem 
starken Granat- und Bombenabwurf . Der Hafen 
und der Landungssteg in Rosenberg laqen auch 
in den folgenden Tagen unter dem Feuer der 
feindlichen A r t i l l e r i e und der Fl ieger , wobei 
Rosenberg ganz z e r s t ö r t wurde . Unvors te l lbar 
sah es aus in dem e inz igen Hafen, in dem 
schwere Fahrzeuge und schweres G e r ä t ver laden 
werden konnten. 

V o n dem vö l l ig z e r s t ö r t e n Rosenberg nahmen 
die Sowjets am 27. M ä r z 1945 Besitz. So ging 
ein 600 Jahre altes deutsches Dorf zuqrundei 
seine Bewohner s ind in a l le Te i l e des deutschen 
Vaterlandes verstreut. 
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Die bekannteste Tochter Bartensteins 
Zum 170. Geburtstag der Ferdinande von Schmettau / Von Generalmajor a. D. Dr. W. Grosse 

In d ie Ostse i te der s c h ö n e n , durch ihren A l 
tarschrein b e r ü h m t e n Bar tenste iner Pfarrkirche 
w a r e in Bronze re l i e f e ingelassen . Es stellte 
e inen M ä d c h e n k o p f dar, mi t der Unterschrift 
„ F e r d i n a n d e v o n Schmettau" und den Lebens
daten. D a z u las man folgende W o r t e : „ F o r d e r t s 
das V a t e r l a n d , dann seien w i r a l le e i n m ü t i g im 
Opfer, so w i e D u dereinst De ines Haares g o l 
dene Locken gabst." E ine V e r e i n i g u n g Bar ten
steiner F r a u e n hatte d ie Tafe l gestiftet, aber 
mancher aus der jungen Gene ra t i on mag v i e l 
leicht die W o r t e gelesen, ohne rechtes V e r s t ä n d 
nis für i h ren S i n n zu haben. 

W e r w a r denn diese Fe rd inande v . Schmet
tau? In f r ü h e r e n Jahrzehnten , als der S inn für 
Geschichte i n unserem V o l k e noch nicht so 
ängs t l i ch v e r k ü m m e r t w a r w i e heute, sah man 
in den W o h n u n g e n ö f t e r neben dem B i l d e des 
alten Y o r c k bei seiner Ansp rache an den ost
p r e u ß i s c h e n Land tag 1813 e in B i l d aus dem 
Jahre 1813, e iner Zei t , i n der sich das verarmte 
und u n t e r d r ü c k t e P r e u ß e n z u m Kampfe gegen 
den m ä c h t i g e n N a p o l e o n r ü s t e t e . In den A m t s 
stuben gaben die B ü r g e r f r e i w i l l i g oft ihr Letz
tes h in , um dem e r s c h ö p f t e n Staat zu helfen 
W i r kennen j a aus V e r ö f f e n t l i c h u n g e n mancher 
A r t , was i n uns re rem O s t p r e u ß e n trotz e igener 
N o t noch a l les gespendet wurde . Im V o r d e r 
grunde mancher B i l d e r legte da e in h ü b s c h e s , 
sehr junges M ä d c h e n se in abgeschnittenes, langes 
H a a r auf den T i sch mit den W o r t e n : „Es ist 
das e inz ige Bes i tz tum, das ich habe!" Das war 
die f ü n f z e h n j ä h r i g e , i n Bar tens te in geborene 
Ferd inande v o n Schmettau. 

Diese r ü h r e n d e G a b e erregte selbst damals , 
w o jeder gern gab, was er nur konnte , a l lge
meines Auf sehen , und sie war , w i e w i r sehen 
werden , gar nicht e i nma l so ger ing . 

V o r 170 Jahren , am 26. A p r i l 1798, hatte Fer
d inande das Licht der W e l t erbl ickt als Tochter 
des M a j o r s v . Schmettau, der i m Regiment v o n 
C o u r b i e r e (Nr . 58) stand, s p ä t e r Grenad ie r -Re
giment K ö n i g W i l h e l m I. (Westpr.) N r . 7 i n 
L iegn i t z . Es mag h ier gestattet sein, in heimat
geschichtl ichem Interesse e inen ku rzen Bl ick auf 
das damal ige Bar tens te in zu werfen, zuma l die 
dor t igen V e r h ä l t n i s s e charakter is t isch und oft 
geradezu typisch s ind für so manche ostpreu
ß i s c h e A c k e r b ü r g e r s t a d t , die um 1800 gle ich
ze i t i g Standort war . W i r entnehmen diese Schi l 
derung der v o m K ö n i g s b e r g e r A r c h i v d i r e k t o r 
Dr . H e i n 1932 herausgegebenen Geschichte der 
Stadt. 

Bar tens te in z ä h l t e damals nicht v i e l mehr als 
2500 E i n w o h n e r in 360 W o h n h ä u s e r n , w o v o n 
noch eine ganze A n z a h l mit Stroh gedeckt w a 
ren. N e b e n den A c k e r b ü r g e r n gab es 33 H a n d 
werker , zum T e i l bet r ieben sie heute ganz aus
gestorbene Gewerbe . So w a r e n da neben den 
Hutmacher vo r a l l em Tuchmacher und Gerber , 
de ren Erzeugnisse auch ü b e r Bar tens te in h inaus 
recht guten Ruf hatten. D ie Soldaten brachten 
z w a r mancherle i G e l d in die Stadt, aber es war 
doch, w ie so oft in k l e i n e n S t ä d t e n , im Jahre 
1799, also im Jahr nach Ferd inandes Geburt , zu 
e inem b ö s e n Streit gekommen , der die dama
l igen V e r h ä l t n i s s e recht a m ü s a n t i l lus t r ier t . D e n 
S t a n d o r t ä l t e s t e n , M a j o r v. N e u m a n n , hatte es 
w iede rho l t g e ä r g e r t , d a ß sich die Schweine der 
B ü r g e r ganz ungenier t auf dem M a r k t und v o r 
der Hauptwache herumtr ieben . Zuers t hatte er 
es mit e iner P f ä n d u n g der b raven Borstent iere 
versucht, und als das nichts half, hatte er dem 
Pro foß , der sich im Unters tabe jedes Reqiments 
befand, anbefohlen, die d i s z ip l i n lo sen Schweine 
zu v e r w u n d e n oder zu t ö t e n . Ach tzehn T ie re — 
es m ö g e n w o h l h a u p t s ä c h l i c h junge F e r k e l ge
wesen sein — waren dem grausamen S p i e ß des 
Profossen zum Opfer gefal len. A b e r die B ü r g e r 
schaft w a r ke ineswegs gewi l l t , sich das gefal len 
zu lassen. Sie beschwerte sich bei der K r i e g s 
und D o m ä n e n k a m m e r und gab zu ihrer Ent
schuld igung an, Bar tens te in sei nun mal eine 
Landstadt , und a l l e i n schon wegen des H i n - und 
Her laufens der e inquar t ie r ten Solda ten sei es 
ganz u n m ö g l i c h , a l l e E i n g ä n g e stets geschlossen 
zu hal ten. D ie K l a g e g ing bis nach B e r l i n , und 
der M a j o r b e k a m einen ordent l ichen Rüffel we
gen „ U b e r s c h ä t z u n g seiner Diens tgewal t " . Er 
sol le sich fr iedl ich mit den B ü r g e r n e in igen , 
„ e i n e Landstadt habe eben andere Lebensbe
d ingungen als eine Res idenz" . 

V o n d iesem b lu t igen „ S c h w e i n e k r i e g " hat die 
k l e ine Fe rd inande w o h l erst s p ä t e r durch Er
z ä h l u n g e n g e h ö r t . M i t nicht wen ige r als ih ren 
zehn Geschwis t e rn wuchs sie fr iedl ich auf i n 
dem sicher recht einfachen und ä u ß e r s t spar
samen Hausha l t ih re r E l te rn . M i t neun Jahren 
aber hat sie sicher i m F r ü h j a h r 1807 die g r o ß e n 
Tage Bartenste ins miter lebt , als sich das rus
sische O b e r k o m m a n d o dort befand und im A p r i l 
der Zar und der p r e u ß i s c h e K ö n i g e inige W o c h e n 
zu Besprechungen dort we i l t en . Der eine w a r 
damals be im A p o t h e k e r , der andere be im Super
intendenten e inquar t ier t . B le ibende Jugende in -
d r ü c k e aus ih ren ersten zehn Jah ren hat ihr 
w o h l zwei fe l sohne Bar tens te in damals mit ins 
Leben gegeben. 

E in ige Ze i t nach dem Dik ta t f r i eden v o n T i l s i t 
wurde ih r V a t e r 1809 nach Bres l au versetzt . Im 
Herbst des g le ichen Jahres erbat er weqen k ö r 
per l icher S c h w ä c h e seinen Absch ied . M i t Ruck
sicht auf se inen K inde r -Re ich tum erhie l t er statt 
einer k l e i n e n Pens ion die D o m ä n e Berqab be i 
O h l a u in Erbpacht 

Das J a h r 1813 k a m heran, eine neue Zei t 
schien nach der s i e b e n j ä h r i g e n Epoche des U n 
g l ü c k s anzubrechen. Der A u t r u f des K ö n i g s „An 
mein V o l k " erschien, und der alte Oberst 
v. Schmettau e i l te i n Beg le i tung seiner Tochter 
N a n n i , w i e Fe rd inande in der F a m i l i e genannt 
wurde , nach Bres lau , um sich „ z u m Dienst zu 
melden" , a l l e i n er konnte seiner I n v a l i d i t ä t we
gen nicht mehr verwendet werden. Seine Gat t in 
und die ä l t e s t e n T ö c h t e r opferten ihren wen igen 
Schmuck u n d auch die mit S i lbe r bestickte Scha-

Ferdinande v. Schmettau liefert ihr abgeschnittenes Haar ab 
(Nach einer alten Dars te l lung v o n E. Zimmer) 

bracke ihres M a n n e s dem V a t e r l a n d . Ferd inan
de, die nichts v o n Schmuck ihr eigen nannte, 
wo l l t e i n ke inem F a l l e z u r ü c k s t e h e n , und so 
schnitt sie kurze rhand ihr besonders s c h ö n e s 
langes Blondhaar ab und brachte es als Gabe 
dar. E i n Bekannter ihres Va te r s , e in Breslauer 
Bank ie r , hatte vorher v o n ihrer Abs ich t erfah
ren und ihr 200 Ta le r da fü r geboten. A b e r sie 
wies diesen V o r s c h l a g zu rück mit den W o r t e n : 
„ D i e s e s G e l d h ä t t e n j a dann S i e gestiftet, aber 
ich h ä t t e nichts dazu gegeben." N u n verkaufte 
sie ihr H a a r für z w e i Ta le r an die Staatskasse, 
gab aber sofort das G e l d als ihre Gabe zu rück . 
Indessen soll te sich zeigen, d a ß ihre Gabe gar 
nicht so g e r i n g f ü g i g gewesen war : Die Tat wurde 
rasch bekannt , und insgesamt 196 Ta le r und 
8 Groschen brachten der Staatskasse a l le die 
Sachen, die nach der M o d e jener Zei t aus den 
Haa ren des s c h ö n e n M ä d c h e n s angefertigt wur
den, an Ringen , v o r a l len Dingen Traur inge , 
Broschen-Umrahmungen und U h r b ä n d e r . V i e r 
F r e i w i l l i g e konnten v o n diesem G e l d komplet t 
a u s g e r ü s t e t werden . 

D ie Jahre verg ingen . Ferdinandes V a t e r starb 
1817, die M u t t e r bewirtschaftete mit H i l f e ihrer 
K i n d e r die D o m ä n e weiter . Ferd inande zog nach 
dem im Jahre 1851 erfolgten Tode ihrer M u t t e r 
v ie r Jahre s p ä t e r nach Stolp zu einer ihrer 
Schwestern, die mit dem H u s a r e n - M a j o r v. Be-
l o w verheira te t war . Dort wurde sie die selbst
lose, ü b e r a l l e inspr ingende alte Tante — e in 
T y p , der heute w o h l immer mehr ausstirbt. E i n 
paar Jahre s p ä t e r ü b e r s i e d e l t e sie zu anderen 
Schwestern, die Bad K o s e n als W o h n s i t z ge
w ä h l t hatten. Es war nach dem Aufsehen, das 
sie 1813 erregt hatte, sehr s t i l l um sie gewor
den. M a n sprach in jenen Jahrzehnten w o h l noch 
v o n den Schlachten der Befreiungskriege, aber 

die k l e inen Episoden am Rande jener g r o ß e n 
Zei t waren v e r b l a ß t und mehr oder minder ganz 
vergessen. 

N u n fanden im Jahre 1863 in B e r l i n g r o ß e 
50-Jahr-Feiern zum G e d ä c h t n i s der Befreiungs
kr iege statt. Dabe i erinnerte man sich p lö tz l ich 
auch der Opferfreudigkei t der einst fünfzehn
j ä h r i g e n Ferd inande v . Schmettau. D ie nun 
65 Jahre alte Dame wurde nebst ih rem Schwa
ger v. B e l o w nach B e r l i n e ingeladen, und der 
mit ihr verwandt gewordene Feldmarschal l 
v. W r a n g e l , dessen Ga t t in j a selber eine gebo
rene v. Be low-Trakehnen war, nahm die beiden 
A l t e n aufs herzlichste auf. Ferdinande nahm 
te l i an a l len Fes t l ichkei ten und hatte die g r o ß e 
Freude, d a ß der K ö n i g sie aus s p ä t e r Dankbar
keit zur Ehrenstiftsdame des Klos te rs Zehdenick 
ernannte. D a hiermit eine k l e ine Pens ion ver
bunden war , konnte Ferdinande zum ersten 
M a l e i n ihrem Leben ü b e r e in wen ig G e l d ver
fügen . Die K ö n i g i n schenkte ihr auch eine schwe
re goldene N a d e l , die sie selber trug, und, fast 
benommen, konnte sie bei der Fes tvors te l lung 
im Opernhaus sich selber i n e inem Schlußbi ld 
in der Breslauer Szene v o n 1813 erbl icken! 

H o c h b e g l ü c k t reiste sie nach Bad K o s e n 
zurück . Sie erlebte noch die Kr i ege 1864, 
1866 u n d 1870/71. Jedesmal stellte sie sich 
sofort trotz ihres A l t e r s i n den Dienst des Va te r 
l ä n d i s c h e n Frauenvere ins . Le ider fesselte sie 
ba ld darauf schweres Siechtum ans Bett. Im 
Jahre 1875 wurde die 7 7 j ä h r i g e v o n ihrem L e i 
den e r lö s t . Ihre letzte R u h e s t ä t t e fand sie auf 
dem K ö s e n e r Friedhof. 

W i e w i r h ö r e n , ist die Bartensteiner Pfarr
kirche erhal ten gebl ieben, nur die Bronze-Pla 
kette haben die Russen nach ihrer Gewohnhe i t 
herausgebrochen. 

Des „Goldbeck" dritter Teil 
„Preußische Topographie" über „Litauische Departement Gumbinnen" im Neudruck erschienen 

Der vom Verein für FamiHenforschung in Ost-
und Westpreußen e. V. veranlaßte Neudruck des 
Standardwerks „Topographie des Königreich Preu
ßen" liegt jetzt in der dritten Lieferung vor. Damit 
ist der ostpreußische Teil der für wissenschaftliche, 
auch heimat- und famitienkundliche Forschungen 
wichtigen Ortsbeschreibung nunmehr abgeschlossen. 
Nur der Zusatzband „Westpreußen", dessen Um
arbeitung ebenfalls durch den verdienstvollen Fa
milienforscher Dr. Hugo Preuschhof im Entwurf fer
tiggestellt ist, wiird noch folgen. Mit dem neuen 
Band hat der Verein, dem wir schon die Herausgabe 
einer ganzen Reihe wertvoller Schriften und bisher 
unveröffentlichten Urkundenmaterials aus Ost- und 
Westpreußen zu verdanken haben, der ostpreußischen 
Sache einen großen Dienst erwiesen. Der heutige 
Wert der Goldbeckschen Topographie ist von nam
haften Wissenschaftlern des In- und Auslandes 
anerkannt und die Neuausgabe des nur noch in we
nigen Bibliotheken Europas vorhandenen Werkes 
sehr begrüßt worden, hat es doch in unserer Hei
mat schon in früheren Zeiten Umbenennungen von 
Ortsnamen gegeben. Daher ist der „Goldbedc" für 
Forschungen im älteren Archivunterlagen ein gerade
zu unentbehrliches Rüstzeug. Mit der Hilfe des 
„Goldbeck" ist es leicht, selbst Fehler in wissen
schaftlichen Abhandlungen zu erkennen und auf bis 
dahin unbekannt gebliebene Zusammenhänge zu 
kommen. Dies hat sich namentlich bei neueren dä-
nisch-ostpreußischen Familienforschungen ergeben. 

Auf 247 Seiten der neuen Lieferung ziehen an 
uns Hunderte von Ortschaften des sog. „Litaui
schen Departements Gumbinnen" vorüber, jenes 
Landstriches, dem König Friedrich Wilhelm I. bei 
der Wiederbevöikerung nach der Pestepidemie von 
1709/10 seinen Stempel aufprägte. Wohl jeder Ost
preuße weiß heute, daß hier Salzburger, Schweizer, 
Hugenotten, Nassauer, Pfälzer, aber auch Litauer 
mit einem Erfolg angesiedelt worden sind, der selbst 
in den Neuenglandstaaten und in Kanada als be
achtlich angesehen wird. Sogar Napoleon hat sich 
der Größe dieser Tat anläßlich seines Feldzuges 
nadi Rußland nicht entziehen können und sich über 
d.e Besiedlung des Landstriches, insbesondere über 
die Anlegung der Stadt Gumbinnen berichten lassen. 

Wenn auch die Goldbecksche Topographie erst 
geraume Zeit nach der Wiederbesiedlung des ost
preußischen Nordostens erschienen ist, so ist doch 
genau aufgezählt, welche Dörfer und Ortschaften 
von Schweizern, Pfälzern, Salzburgern, Nassauern 
oder von anderen Kolonisten neu besetzt worden 
sind. Salzburger haben vorwiegend im Gebiet zwi
schen Insterburg und Gumbinnen, z. B. in Gurbisch-
ken, Jurgaitschen, Kiaunen, Krauleidehlen und Ropo-
natschen gesiedelt. Bezeichnenderweise hat man in 
diesen Dörfern die alten Ortsbezedchnungen fast 
durchweg beibehalten und nicht etwa salzburgdsche 

Ortsnamen eingeführt. Diese Großzügigkeit gegen
über der geringen, von der Pest verschont gebliebe
nen einheimischen, zum Teil auch litauischen Be
völkerung hat, wie wir alle wissen, bis heute reiche 
Frucht getragen, bekennt sich doch, wie ein Blick 
in die wöchentlichen Familiennachrichten des „Ost
preußenblattes" ergibt, jeder Abkömmling der ver
schiedenen Bewohner des genannten Landstriches 
stolz zu seinen Vorfahren, einschließlich der alt
preußischen und litauischen Volksangehörigen. 

Von Kurreiten bei Inse in der Elchniederung 
heißt es, daß sogar das Patronat „Zweyen Salz-
bürgern gehört". Mit Schweizern waren Kiaulischken 
(oder: Kiaulkehmen), Lampszeden und Plimbal-
len im alten Landkreis Insterburg besiedelt. In Nor-
reischen bei Enzuhnen bestand eine Nassauer-Kolo
nie. 

Der Fürstlich Dessauische Besitz umfaßte eine ganze 
Anzahl von Vorwerken, wie Milchbude, Norkitten, 
Schwägerau (früher: Schwegerau) und Gr. Bubai-
nen. Zu letzterem Ort gehörten auch das Dorf Gr. 
Bubainen, eine Holländsche Oehl-, Schneide-, Mahl-
und Graupmühle und die bis in unsere Zeit be
kannte Schiffsschleuse. Vom Dorfe Reifschläger der 
Fürstlich Dessauischen Güter heißt es, daß es „ein 
1757 von den Russen abgebranntes und nicht wieder 
aufgebautes Adel. Dorf ist". 

In Plauschwarren, im Amtsbezirk Baigarden bei 
Tilsit, hatten Mennoniten eine neue Heimat ge
funden und besaßen dortselbst ein „besonderes Bet
haus". 

Interessant ist es zu verfolgen, welchem Struktur
wandel Wirtschaftsunternehmungen schon damals un
terlagen. So wird das Kgl. Dorf „Hütte" bei Ga-
waiten, Kreis Goldap „eine ehemalige, jetzt einge
gangene Eisenhütte" genannt, während es von der 
Krutbingschen Glas-Hütte im alten Landkreis Sehe
sten heißt, daß es jetzt ein Fluß-Holz-Schläger-Eta
blissement am Fluß Kruttingen sei. Hingegen be
steht noch der Kruttingsche Theerofen und für den 
Durst der Holzfäller und Theerbrenner existiert der 
Kruttingsche Krug. 

Wer seine Freude an unseren alten ostpreußischen, 
deftig klingenden Ortsnamen hat, kommt reichlich 
auf seine Kosten. Im folgenden nur eine kleine 
Blütenlese: 
Downarren, Dummen, Gallus-Wilpien, Wilpischen, 
Judcstefri, Kacklen, Kacksche Ball (da6 berühmte 
Moor), Kaselecken, Kurrenberg, Lausberg, Liege
trocken, Nippen, Soffen, Kl. und Gr. Zechern; ebenso 
sind noch recht schön: Plumpen, Pogrimmen, Pra-
chersdorf, Schaucklen und Schnipseln. 

Der im Selbstverlag des Vereins für Familienfor
schung in Ost- und Westpreußen e. V., Hamburg 
erschienene Band ist von der Schriftleitung, Frau 
Margot Braess, 2 Hamburg 67, Alversloweg 15, zum 
Preis von 25,— DM zu bezieben. gn 

Ich bin ein Preufee . .. 
Zum 175. Geburts tag v o n Bernhard Thiersch 
am 26. A p r i l 

„Ich b in e in P r e u ß e , kennt ihr meine Farben?" 
h i e ß es einst im Lied , war einst unser Bekennt
nis. A m 26. A p r i l j ä h r t sich zum 175. M a l e der 
Geburts tag des Mannes , de i die „ P r e u ß e n 
hymne" geschaffen hat. Im Jahre 1793 wurde 
Bernhard Thiersch in Kirchscheidungen bei F re i 
burg an der Unstrut geboren. 

Seit dem Jahre 1816 wi rk te er als Ober lehrer 
in G u m b i n n e n und dann in L y c k . Schon 
früh beschä f t i g t e er sich mit poetischen A r 
beiten. Unter dem N a m e n T h . Reisen gab er im 
dri t ten Bande des Museums des Wi tzes , der 
Laune und der Satire e in komisches Epos „Der 
g r o ß e Chr i s toph" , heraus Es ist das M ä r c h e n 
v o m Schneider, der v i e l e F l i egen auf e inmal er
sch läg t . Thiersch wol l te es um 1820 von einem 
Pos t i l lon zwischen Gumbinnen und K ö n i g s b e r g 
g e h ö r t haben. Er e r z ä h l t sein M ä r c h e n in 1323 
Hexametern , die recht flüssig geschrieben sind. 

Seinen Nachruhm verdankt Thiersch e inem 
einzigen Gedicht, dem P r e u ß e n l i e d . In Halber 
stadt, wo schon G l e i m seine Grenadie r l i eder ge
dichtet hatte, verkehr te Thiersch, der dort v o n 
1823—1832 als Ober lehrer wi rk te , in einem he i 
teren und poetisch angeregten Kre ise , und hier 
g l ü c k t e ihm 1830 der Liedtext im V e r s m a ß des 
Troubadour l iedes „ V o n Liebchens Schoß, das 
b lanke Schwert z~* Seite". Die M e l o d i e w a r 
auch für das L i e d „ W o Kraft und M u t in deut
schen Seelen f lammen" verwandt , und diesem 
L i e d entnahm wieder Thiersch die Z e i l e n : „ M a g 
Fels und Eiche spli t tern, w i r werden nicht er
z i t tern" . A u g u s t Nei thardt , dessen N a m e n die 
K o m p o s i t i o n t r ä g t , hat die W e i s e nur kunst
gerecht geregelt. 

Seine u r s p r ü n g l i c h e Bearbei tung versieht die 
M e l o d i e mit Brummst immen und Chor , was 

Die feinnervige Disziplin der Berlinei Archi
tektur unter dem Einfluß Schinkels kommt in 
dieser Grabstelle zum Ausdruck, die August 
Stüler, seit 1854 mit dem Bauwesen im Preu
ßischen Ministerium für Handel und Gewerbe 
beauftragt, geschaffen hat. Er war Erbauer des 
Berliner Museums, des Wailraf-Richartz-Mu-
seums in Köln und Wiederhersteller der Burg 
Stolzenfels. 

Hoffmann v o n Fa l le rs leben scherzen l ieß : „Ich 
bin ein. P r e u ß e singt nur einer, die andern brum
men nur dazu" 

Gelegent l ich eines Konzer t s in Potsdam h ö r t e 
K ö n i g Fr iedr ich W i l h e l m I V . die W e i s e , die ihm 
zusagte, und v o n dem Tage ab fanden Text und 
M e l o d i e wei te Verb re i tung . Es wurde zum So l 
datenlied, welches die p r e u ß i s c h e n K ä m p f e r i n 
die F e l d z ü g e 1864 nach D ä n e m a r k , 1866 nach 
Osterreich und 1870 nach Frankre ich begleitete, 
•'«lach Beendigung der siegreichen Kr i ege w u r J e n 
die W o r t e : „So s c h w ö r e n w i r aufs neue dem 
K ö n i g L ieb und Treue" zum Stichwort des T reu 
bundes der alten p r e u ß i s c h e n Kr iegervere ine . 

Diesem Liede verdankte Thiersch seine Be
f ö r d e r u n g zum Di rek to r des Dor tmunder G y m 
nasiums. Er starb als P e n s i o n ä r in Bonn. Sein 
Grabs te in auf dem A l t e n Friedhof zu Bonn 
wurde v o n dem Ber l iner Arch i t ek ten und Schin
ke l -Schü l e r Augus t S t ü l e r im Auf t rag K ö n i g 
Fr iedr ich W i l h e l m s I V . entworfen, der e i g e n h ä n 
dig das Notenbla t t mit dem Anfang der M f 'odie 
des Liedes in den Entwurf hineinzeichnete. 

Hermann Bink 
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DIE K A R T E I OES H E I M A T K R E I S E S B R A U C H T DEINE A N S C H R I F T 

M E 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 Heimatstadt angeben 

1. Mai. Johannisburg. Kreistreffen in Düsse ldor f . 
S c h l ö s s e r b e t r i e b e . 

12. Mai. Lotzen. Kreistreffen in Celle im Lokal 
S t ä d t i s c h e Union. 

18. /19. Mai. Allenstein-Land. Patenschaftstreffen in 
O s n a b r ü c k , Agnes-Miegel-Schule, B r i n k s t r a ß e 17. 

19. Mai, Allenstein-Land. Patentreffen in Osna
brück, Agnes-Miegel-Schule. B r i n k s t r a ß e 17. 
Memel, Heydekrug, Pogegen. Haupttreffen in 
Hamburg, Planten un Blomen. 

19. Mai. S c h l o ß b e r g . Kreistreffen in Bochum-Gerthe 
im Haus Lothringen. 
Treuburg. Kreistreffen in Opladen. 

25. /26. Mai. Tilsit-Ragnit. Patenschaftstreffen der 
Trappener in S c h ö n b e r g , Kreis P l ö n . 

26. Mai Mohrungen. Kreistreffen in Pinneberg. 
Hotel Cap Polonio. 

9. Juni . Mohrungen. Kreistreffen in Hannover, 
D ö h r e n e r Maschpark. 

9. Juni. Osterode. Kreistreffen in Hamburg, Mensa. 
15. /16. Juni. Angerapp. Haupttreffen in Hamburg 

im Remter am Dammtorbahnhof. 
Goldap. Hauptttreffen in Stade. 
Gumbinnen. Hauptkreistreffen in Bielefeld. 
S c h l o ß b e r g . Kreistreffen in Winsen (Luhe) im 
Bahnhofshotel und S c h t ü z e n h a u s . 

16. Juni. Osterode. Kreistreffen in Recklinghausen, 
Stadthalle. . 

22./23. Juni: Angerburger Tage im Patenkreis Ro
tenburg (Han) 

22. /23. Juni. Pr . -Eylau. Hauptkreistreffen in Verden 
(Aller) im, Parkhotel G r ü n e r J ä g e r . 

23. Juni. Johannisburg. Kreistreffen in Hannover, 
Limmerbrunnen. 
Labiau. Hauptkreistreffen in Hamburg. 

30. Juni. Rastenburg. Hauptkreistreffen in Wesel. 
Niederrheinhalle. 

6. /7. Juli . Neidenburg. Jahreshaupttreffen und 15-
j ä h r i g e Patenschaftsfeier in Bochum. Ruhrland
halle. 

7. Jul i . Tilsit-Stadt, Tilsit-Ragnit, Elchniederung. 
Jahreshaupttreffen in Hannover, W ü l f e l e r 
B r a u e r e i g ä s t s t ä t t e , Hildesheimer S t r a ß e 380. 

7. Juli . Angerapp. Kreistreffen in Hannover in den 
K a s i n o - G a s t s t ä t t e n . 
Bartenstein. Haupttreffen in Nienburg. 
Fischhausen. Kreistreffen in Hannover. 
Lotzen. Kreistreffen in Essen im Stadt. Saalbau. 

13. /14. Juli . Lyck. Jahrestreffen in der Patenstadt 
Hagen. 

Allenstein-Stadt 
Liebe Aliensteiner Sportler, das Jahrestreffen in 

unserer Patenstadt Gelsenkirehen steht unter dem 
Motto „ J u g e n d und Sport". A m Sonnabend, 4. Okto
ber, werden sich um 20 Uhr die Sportler aus unse
rer Heimatstadt zusammen mit den Patenschafts
t r ä g e r n f ü r unseren Sport in den oberen R ä u m e n 
des Hans-Sachs-Hauses treffen. Dort wird die feier
liche Ü b e r n a h m e der Patenschaft ü b e r den Al len-
steiner Schwimmsport erfolgen. Es ist die dritte 
Sport-Patenschaft, die wir dann haben werden. Die 
Allensteiner Stadtvertreter haben aus diesem A n 
l a ß eine Regelung f ü r die Sportpatenschaften ge
troffen, die ich Ihnen allen bekanntgeben m ö c h t e : 

Zum Sportreferenten in der Kreisgemeinschaft 
Alienstein wurde unser Ehrenstadtvertreter und 
Referent der Treudankstube, Paul Tebner, ernannt. 
In allen Sportfragen und für die Koordination 
der Sportpatenschaften ist er fortan allein zu
s t ä n d i g . Seine Anschrift: 465 Gelsenkirchen, Flora
s t r a ß e 38, Telefon 6 44 21. Ich m ö c h t e herzlich 
bitten, sich in allen Sportfragen, mit V o r s c h l ä g e n 
f ü r Sport-Sondertreffen und Sportveranstaltungen 

Meinung und Freiheit 
H U G O der Elch ruft junge Leute v o n 

16 bis 25 Jahren zur Tei lnahme am 
Lehrgang v o m 20. bis 26. M a i 

im Osthe im in Bad Pyrmont auf. 

Lei t thema: Polit ische A k t i v i t ä t der V e r 
b ä n d e im demokratischen Staat. 

Einzel themen: 

1. Kirche und Pol i t ik in der B R D 

2. Po l i t ik und die Parteien in der B R D 

3. Die Gewerkschaften und ihr E i n 
fluß auf die Po l i t ik 

4. Verbandsorgane und die Meinungs 
freiheit 

5. Presse, Rundfunk, Fernsehen und 
die ve röf fen t l i ch te M e i n u n q 

Referate zu den gesamten Themen wer
den v o n Fachk rä f t en gehalten. In Arbe i t s 
kreisen werden die Themen vertieft und 
diskutiert . Formlose A n m e l d u n g e n wer
den erbeten bis zum 10. M a i an die 

G E M E I N S C H A F T 
J U N G E S O S T P R E U S S E N 
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H U G O der Elch g r ü ß t al le El tern und 
G r o ß e l t e r n und bittet sie, d a ß die K inde r 
und Enke lk inder zu diesem Lehrgang an
gemeldet werden. 

Tei lnehmerbei t rag für die ganze Woche 
40,— D M . 

Fahrtkosten II. Klasse Bundesbahn 
werden beim Lehrgang erstattet. 

bei unseren Jahrestreffen immer an L m . Paul Teb
ner zu wenden. 

Die drei Sportpatenschaften weiden von unseren 
drei Sportfachwarten Leo J ä g e r ( F u ß b a l l , Paten
schaft Schalke 04), Rudolf M ü l l e r (Ruderer, Paten-
•i-hal't Gelsenkirchner Ruderverein) und Otto Sachs 
Schwimmer, Patenschaft Schwimmclub Gelsenkir-

rhen) betreut. Wer Einzelfragen speziell zu einem 
dieser Gebiete an die Kreisgemeinschaft hat, kann 
sich an den Sportreferenten oder direkt an die 
Sportfachwarte wenden. Leo J ä g e r und Rudolf M ü l 
ler sind zugleich von der Kreisgemeinschaft ge
w ä h l t e Mitglieder der Allensteiner Stadtversamm
lung, k ö n n e n also auch dort alle Anliegen zur 
Sprache bringen, soweit dies erforderlich ist. 

Mein Aufruf für das Treffen im Oktober gilt allen 
Sportlern hinsichtlich der Teilnahme an der oben 
e r w ä h n t e n Sportler-Sonderveranstaltung. Ferner 
rufe ich die F u ß b a l l e r , die aktiv an dem Freund
schaftsspiel gegen die Alten Herren Schalke 04 
teilnehmen m ö c h t e n , schon jetzt auf, sich zu melden. 
Alle Allensteiner Schwimmer und deren Kinder, 
die heute Schwimmsport betreiben, bitte ich. ihre 
Anschrift (Name. Vorname, Geburtsdatum, Wohnung 
in Alienstein, welchem Verein in Alienstein ange
hör ig , welche Erfolge im Schwimmsport etc.) mit
zuteilen, damit sie in die Schwimmer-Kartei auf
genommen werden k ö n n e n . 

Alle Allensteiner rufe ich auf, Fotos von Sport
veranstaltungen und von E i n z e l p e r s ö n l i c h k e i t e n des 
Allensteiner Sportes, die in ihrem oder im Besitz 
von Verwandten und Bekannten sind, der G e s c h ä f t s 
stelle Alienstein, 465 Gelsenkirchen, Dickampstr. 13, 
zur Reproduktion zur V e r f ü g u n g zu stellen (Sie 
erhalten sie innerhalb einer Woche zurück) , denn 
nachdem sich unsere Sportpatenschaften so p r ä c h 
tig entwickelt haben, m ö c h t e n wir ihre Sport-Ecke 
in der Treudankstube nun auch s t ä r k e r ausstatten. 
Eventuelle Andenken, G e g e n s t ä n d e , vom Pokal bis 
zur Sporteintrittskarte, die wir hier ausstellen k ö n 
nen, sind jederzeit, auch als Leihgaben, herzlich 
willkommen. 

Georg Hermanowski 
Erster Stadtvertreter 

Allenstein-Land 
Wartenburger Mittelschule 

Liebe Ehemalige, es ist soweit: Wir halten am 
Sonnabend, 18. Mai , wieder ein Treffen aller Ehe
maligen der Wartenburger Mittelschule. Auf viel
fachen Wunsch sehen wir uns schon nach drei Jah
ren wieder. Unsere Patenschule, die Agnes-Miegel-
Realschule in O s n a b r ü c k , stellt uns ihre s c h ö n e n 
R ä u m e f ü r den Nachmittag und Abend des 18. Mai 
zur V e r f ü g u n g . Dieses Mal werden auch F r ä u l e i n 
Krause und Herr Eggert bei uns sei k ö n n e n . N a t ü r 
lich sind die anderen L e h r k r ä f t e auch da. 

Seht bitte zu, d a ß recht viele kommen k ö n n e n . 
Gebt die Nachricht weiter. Wer einen „ f a h r b a r e n 
Untersatz" hat, nimmt nach M ö g l i c h k e i t einen „ F u ß 
g ä n g e r " mit. F ü r eine Ü b e r n a c h t u n g s m ö g l i c h k e i t 
sorge jeder selber. Weitere Meldungen kommen noch 
an gleicher Stelle. Wer noch Anschriften w e i ß , sende 
sie m ö g l i c h s t bald an meine Adresse. 

Magda Kostka 
3152 G r o ß Ilsede, Postfach 152 

Braunsberg 
H ö h e r e Schulen 

Unser J u b i l ä u m s t r e f f e n findet am Sonnabend, 
4 Mai , in Hamburg, ab 18 Uhr, im Restaurant 
L ü b e c k e r Tor ( L ü b e c k e r S t r a ß e ) statt. Neue Bilder 
und Dias — Braunsberg, Sommer 1967 — werden ge
zeigt. Ehemalige und G ä s t e werden hiermit herz
lich eingeladen. Das Kasino ist für uns reserviert. 

Ernst Federau 
2 Hamburg 73, Dompfaffenweg 43 b 

Ebenrode/Stallupönen 
Jugendfreizeit auf Sylt 

Unsere d i e s j ä h r i g e Jugendfreizelt auf Sylt im J u 
gendseeheim der Stadt Kassel findet vom 7. bis 21. 
August statt. Junge Ebenroder im Alter von 12 bis 
18 Jahren k ö n n e n hieran teilnehmen. Anmeldungen 
und Anfragen (mit Geburtsdatum und R ü c k p o r t o ) 
sind b a l d m ö g l i c h s t an Frau Charlotte S c h w e i g h ö f e r , 
675 T a n n e n s t r a ß e 29, zu richten. 

Jugendwoche 
Vom 28. Jul i bis 3. August f ü h r e n wir eine Jugend

woche im Ostheim in Bad Pyrmont durch. 
Zum Rahmenthema „ D e u t s c h l a n d und seine Nach

barn im Osten" werden namhafte Referenten spre
chen. Neben V o r t r ä g e n und Diskussionen wird auch 
das Musische nicht zu kurz kommen. Es wird auch 
Zeit sein, das b e r ü h m t e Bad Pyrmont (u. a. Quellen, 
Palmengarten) und seine Umgebung kennenzulernen. 

Interessenten im Alter von 16 bis 25 Jahren melden 
sich bitte beim Jugendwart 

Ernst-Ulrich Lupp 
1 Berlin 12, S c h l ü t e r s t r a ß e 39 

Gumbinnen 
Friedrich I g o g e i t - G r ü n w e i t s c h e n 80 Jahre 

A m 28. A p r i l wird Friedrich Igogeit 80 Jahre alt. 
E r ist in Gr.-Augstutschen, K r . Pillkallen, ge
boren, das seit einigen Generationen Eigentum der 
Familie Igogeit war. Die Schule besuchte er in 
Tilsit und Treuburg, das damals noch Marggrabowa 
h i e ß . W ä h r e n d seiner Ausbildung zum Landwirt 
ist er u. a. auch ein Jahr im L a n d g e s t ü t Georgen
burg gewesen. 1912 heiratete er Margarethe Buech-
ler aus Spullen, K r . Pillkallen, die am 10. Mai 1968 
auch 80 Jahre alt wird. Aus der Ehe gingen eine 
Tochter und ein Sohn hervor, der heute noch mit 
gutem Erfolg im Bundesgebiet das o s t p r e u ß i s c h e 
Warmblutpferd Trakehner Abstammung — wenn 
auch nur im kleinen Rahmen — z ü c h t e t . 

Durch Ankauf des Gutes Rudbardszen im Kreis 
Gumbinnen machte Friedrich Igogeit sich s e l b s t ä n 
dig. E r war Reserveoffizier bei der rtd. Abt. des 
lit. Artillerie-Regimentes Nr . 1. 

Bald nach Beendigung des Ersten Weltkrieges 
begann er mit dem weiteren Aufbau seiner Pferde
zucht, die durch den Krieg in den A n f ä n g e n stek-
kengeblieben war, und beschickte bis in den 
Zweiten Weltkrieg hinein die O s t p r e u ß e n s c h a u e n 
und Auktionen der O s t p r e u ß i s c h e n Stutbuchgesell-
schaft in Berlin, wo er achtbare Erfolge erzielte. 
Mehrere Jahre hindurch hielt er auch einige Halb
blut-Rennpferde. 1927 verkaufte er Rudbardszen und 
ü b e r n a h m die ü b e r 400 ha g r o ß e D o m ä n e G r ü n -
weitschen, wo ihm eine V e r g r ö ß e r u n g der Pferde
zucht e r m ö g l i c h t wurde. Gr.-Augstutschen ver
kaufte er in der zweiten H ä l f t e der 30er Jahre 
an die D o m ä n e n v e r w a l t u n g und bewirtschaftete 
den Betrieb weiter bis zum bitteren Ende. 

Durch seine Erfolge z ä h l t e er in der Warmblut
zucht zu den profiliertesten Z ü c h t e r n O s t p r e u ß e n s . 
Auch in der Herdbuchzucht war Friedrich Igogeit 
erfolgreich und beschickte Auktionen mit Zucht
bullen in K ö n i g s b e r g , Insterburg und Allenstein. 
Der erfolgreichste Bulle aus seiner Zucht war wohl 
..Roda-Roda", der erheblich zum Aufbau der Herde 
Busse-Kotittlack beigetragen hat. 

Als Land- und Ackerwirt hat L m . Igogeit wohl 
allgemein — insbesondere bei der D o m ä n e n a b t e i 
lung der Regierung in Gumbinnen — immer be
sondere Anerkennung gefunden. Von hier wurde 
er h ä u f i g zu fachlichen Beurteilungen und Bera
tungen herangezogen. So ü b e r t r u g man ihm auch 
nach Beendigung des Polenfeldzuges im Suwalkige-
biet die Oberleitung der vier selbst bewirtschafte
ten S t a a t s d o m ä n e n . 

Nach der Vertreibung war Friedrich Igogeit noch 
mehrere Jahre als Verwalter bei der Mooradmlnl-
'•tiation im Kreis A s c h e n d o r f - H ü m l i n g tät ig und 
verbringt Jetzt seinen Lebensabend in Detmold-
Schanze. Dehlenkamp 16. Seinen Geburtstag ver

lebt er jedoch bei seiner Tochter, Frau Elfriede 
Riedel, Schwieberdingen bei Stuttgart. 

Die Kreisgemeinschait Gumbinnen, insbesondere 
alle f r ü h e r e n Z ü c h t e r und Freunde des o s t p r e u ß i 
schen Warmblutpferdes wie auch der Herdbuch-Ge
sellschaft e.V., ü b e r m i t t e l n L m . Igogeit zu seinem 
80. Geburtstag auf diesem Wege die herzlichsten 
G l ü c k w ü n s c h e . E r hat sich eine seltene k ö r p e r l i c h e 
und geistige Frische erhalten; m ö g e ihm diese noch 
lange v e r g ö n n t sein. 

Heinz Prager-Tzullkinnen 
L ü b e c k - K ü c k n i t z . W e s t p r e u ß e n r i n g 90 

Schultreffen in Frankfurt /M. 
Ehemalige Gumbinner Schulerinnen und S c h ü l e r 

aus dem Raum Frankfurt am Main und weitere] 
Umgebung treffen sich am Sonnabend, 27. Apr i l , 
ab 15 Uhr, im Cafe S c h w ü l e , 1. Stock, in Frank
furt /M. , G r o ß e Bockenheimer S t r a ß e 50 (zwischen 
Opernplatz und Hauptwache). 

Alice und Johannes Herbst 
Frankfurt /M. , Wiesenau 49 

Kartei 
Immer wieder m ü s s e n wir feststellen, d a ß die 

Landsleute, die eine Auskunft haben wollen, selbst 
nicht in der Kartei g e f ü h r t werden. Auch Heimat
briefe kommen immer noch zurück , weil die Adres
s e n ä n d e r u n g nicht angegeben wurde. Die Lands
leute werden den Heimatbrief sehr vermissen, geht 
doch aus allen Zuschriften hervor, wie gern er 
empfangen wird. Er bringt auch neben a u s f ü h r l i c h e n 
Familiennachrichten viel Wissenswertes aus Ver
gangenheit und Gegenwart. Der n ä c h s t e Brief er
scheint im Mai. Bis dahin sollte jeder noch einmal 
p r ü f e n ob seine Adresse bei Herrn Fritz Schack-
nies, 4816 Sennestadt, Lessingweg 1. oder beim Ver-
triebenenamt der Patenstadt Bielefeld. Kartei Gum
binnen, gemeldet ist (bitte nicht vergessen, die Hei 
matadresse anzugeben). Das Vertriebenenamt ist 
eifrig bestrebt, die Kartei auf den neuesten Stand 
zu bringen und damit unseren Landslouten zu die
nen. Meine Bitte ergeht an Sie alle, das Vorhaben 
zu u n t e r s t ü t z e n . 

Hans Kuntze, Kreisvertreter 
2 Hamburg 74. Schiffbeker Weg 168 

Johannisburg 
Unser Kreistreffen am 1. Mai in den S c h l ö s s e r -

Betrieben zu D ü s s e l d o r f in der Altstadt 5 ist zu 
erreichen ab Hbf. mit den Linien 16 und 18 bis 
Ratinger Tor. von hier 5 Min. F u ß m a r s c h bis zur 
G a s t s t ä t t e . E i n l a ß ab 9.30 Uhr. Bitte schon jetzt 
Termin und Zufahrt vormerken. 

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

Königsberg -Stadt 
S t ä d t i s c h e s Maria-Krause-Lyzeuni 
und K ö r t e - O b e r l y z e u m 

Unser d i e s j ä h r i g e s F r ü h j a h r s t r e f f e n findet in 
Hamburg am Sonnabend. 27. Apr i l , im Restaurant 
L ü b e c k e r Tor ( f r ü h e r Restaurant Sechslingspforte), 
L ü b e c k e r S t r a ß e 1 (U-Bahn L ü b e c k e r Tor, S-Bahn 
Berliner Tor), statt. 

Wir treffen uns ab 15 Uhr bis etwa 19.30 Uhr 
und w ü r d e n uns freuen, recht viele unserer „Ehe
maligen" b e g r ü ß e n zu k ö n n e n . 

Bei dieser Gelegenheit m ö c h t e n wir herzlich dar
um bitten, uns Ä n d e r u n g e n der Anschriften kurz 
bekanntzugeben, damit unsere Benachrichtigungen 
auch den E m p f ä n g e r erreichen. 

Mit heimatlichem G r u ß 
für K ö r t e Modeste Richau 
Hamburg 26, B e t h e s d a s t r a ß e 66 
Eva Stenkat, geb. Gombert 
Hamburg 26, S m i d t s t r a ß e 24 
für M K L Hildegard Rogatzki. geb. Reimann 
Hamburg 34. Sievekingsallee 159 B 
Ilse Petereck, geb. Lockau 
Hamburg 20, Orchideenstieg 10 C 

Vereinigung ehem. Sackheimer M i t t e l s c h ü l e r 
A n l ä ß l i c h des 90. Geburtstages des letzten Rektors 

unserer Schule und Ehrenmitgliedes der Vereini
gung, Willy Zeil , am 6. Mai , treffen wir uns zu 
einem kameradschaftlichen Zusammensein am Sonn
abend, 4. Mai , ab 18.30 Uhr in Hamburg, Restaurant 
Hodermann, D a m m t o r s t r a ß e 31 (neben der Staats
oper). Eine rege Beteiligung erwartet der Vorstand. 

Herbert Minuth, 1. Vors. 
Lotzen 

Nachstehend geben wir unseren interessierten 
Landsleuten die Orte und Daten unserer d i e s j ä h r i 
gen Heimatkreistreffen bekannt. Die Treffen be
ginnen alle um 9 Uhr. Bitte notieren Sie sich das 
für Sie und ihre Familie in Frage kommende Tref
fen, und bringen Sie auch die Jugend mit, damit 
alte Freundschaften erneuert werden k ö n n e n . 

Sonntag, 12. Mai , in Celle, in der S t ä d t i s c h e n 
Union. — Sonntag, 7. Jul i , in Essen, im S t ä d t i s c h e n 
Saalbau. — Sonntag, 15. September, Jahreshaupt
treffen in N e u m ü n s t e r , im Parkrestaurant Forst
haus, Forstweg 9/Ecke K a r l s t r a ß e . — A m Sonntag, 
15. Oktober, Treffen in Karlsruhe, gemeinsam mit 
den Kreisen des Regierungsbezirks Alienstein. Das 
Lokal liegt noch nicht fest, und wird rechtzeitig 
bekanntgegeben. Ich w ü n s c h e uns allen ein frohes 
Wiedersehen. 

Curt Diesing, K r e i s g e s c h ä f t s f ü h r e r 
235 N e u m ü n s t e r , K ö n i g s b e r g e r Str. 72 

Hindenburg-Oberrealschule 
In der n ä c h s t e n Zeit finden folgende „ H i n d e n -

burger-Abende" (Treffen ehemaliger Lehrer und 
S c h ü l e r der Hindenburgschule und der Steindam-
mer Realschule) statt: 

1. „ B o n n - K ö l n - K r e i s " : A m 26. Apr i l , 19.30 Uhr, in 
Bonn, B r ü d e r g a s s e 12, Restaurant „ Z u m Kapellchen" 
(u. a. Tonbandbericht ü b e r ein „ I n t e r v i e w " mit 
dem 90jähr igen Studienrat 1. R. Bertram). 

2. „ H a m b u r g e r Kreis": A m 26. Apr i l , 19.30 Uhr, 
in Hamburg, Restaurant „Feldeck", Ecke F e l d s t r a ß e / 
K a r o l i n e n s t r a ß e (am Sievekingsplatz). 

3. „ B e r l i n e r Kreis": A m 2. Mai, 19.30 Uhr, In 
B e r l i n - S c h ö n e b e r g , M a r t i n - L u t h e r - S t r a ß e 50 a (am 
Innsbrucker Platz), Restaurant „ B e r l i n e r K i n d l 
B r ä u " (u. a. Reisebericht von Schulkamerad Dr. L ö -
bert ü b e r „ S c h u l e n und Volkshochschulen in D ä n e 
mark" mit Lichtbildern). 

Die Ehemaligen werden hierzu herzlich einge
laden. 

623 Frankfurt /M. , R e h s t r a ß e 17 
Artur Adam 

Neidenburg 
Forstamtmann Wtliy Hoffmann t 

Einem tragischen Verkehrsunfall fiel Forstamt
mann Willy Hoffmann aus Breckerfeld/Sauerland, 
Forstamt Gevelsberg, zum Opfer. Auf dem Nach
hausewege von einer Versammlung des Hegeringes 
Breckerfeld wurde er auf der Altenbreckerfelder 
Kreuzung von zwei P K W e r f a ß t und schwer ver
letzt. Er starb auf dem Weg ins Krankenhaus. 

Willy Hoffmann wurde am 1. Mai 1904 in einem 
Forsthaus im Kreis Mohrungen geboren. E r w ä h l t e 
wie sein Vater den Forstberuf. Nach seiner Lehr
zeit diente er von 1923—1935 bei den Yorckschen 
J ä g e r n In Orteisburg. E r war nach der Ausbildung 
f ü r den P r e u ß i s c h e n Staatsforstdienst seit 1938 Re
v i e r f ö r s t e r im staatl. Forstamt Commusin. K r . Nei
denburg. Commusin war mit seinem guten Rot
wildbestand Staatsjagdrevier. 1945 m u ß t e er seinen 
so sehr geliebten heimatlichen Wald verlassen und 
war bis Juni 1952 R e v i e r f ö r s t e r in H ü t t e r m ü h l e / 
Sachsen-Anhalt. 

Seit dem 1. 11. 1952 war er Beamter der Land
wirtschaftskammer Westfalen-Lippe, Forstamt Ge
velsberg, und betreute 2900 Hektar Privatwald In 
den Gemeinden Breckerfeld und Waldbauer. E r 
ergriff u. a. die Initiative zum Waldwegebau, be
sonders im Tal der „ S a u r e n Epscheid" und im Ge
biet Ebbinghausen — Ennepetalsperre. Ein Wald
weg wurde ihm zu Ehren Wllly-Hoffmann-Weg be
nannt. 

Die B e f ö r d e r u n g zum O b e r f ö r s t e r und Forstamt
mann k r ö n t e seine berufliche Laufbahn. 1983 konntr 
er sein 401ahriges D i e n s t j u b i l ä u m feiern. Bis IHM 

Sommerlager 1968 
am £bersee in &tessen 

H U G O der Elch lädt a l le M ä d e l und 
Jungen von 12 bis 18 Jahren zum gro
ßen Sommerlager der G E M E I N S C H A F T 
J U N G E S O S T P R E U S S E N an den Edersee 
recht herzl ich e in . 

Dauer des Lagers v o m 20. J u l i bis zum 
4. Augus t . Anre i se tag ist Sonnabend, der 
20. J u l i , Abre i se tag Sonntag, der 4. A u 
gust. Eigenante i l 100 ,— D M . 50 Prozent 
der Fahr tkosten für die di rekte A n - und 
Abre i s e II. Klasse D B werden geqen V o r 
lage der R ü c k f a h r k a r t e erstattet. 
Das Lager l iegt d i rekt am Ufer des EDER
SEES. Baden unter Aufsicht der Wasser 
wacht sowie S c h w i m m p r ü f u n g e n s ind 
mögl ich . Eine Lagerschwester und eine 
Krankens ta t ion des D R K sorgen für ä rz t 
liche Betreuung, A u s b i l d u n g in Erster 
Hi l fe w i r d angeboten. E i n Tagesausflug 
mit Bus und ein wei terer mit dem Schiff 
s ind eingeplant. 

Unte rbr ingung erfolgt in Zel ten mit 
Ho lzboden und Matra tzen . Wei t e r e H i n 
weise werden noch gegeben. 

Formlose A n m e l d u n g e n erbitten wi r 
schon jetzt, da die Nachfrage sehr stark 
ist. D ie A n m e l d u n g e n werden in der R e i 
henfolge des Eingangs be rücks i ch t ig t . 

Formlose A n m e l d u n g e n und Anfragen 
bitte an 
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g e h ö r t e er auch der Gemeinde- und Amtsvertretung 
des Amtes Breckerfeld an. 

Osterode 
Superintendent Hellmut Liedtke t 

Im Alter von 75 Jahren starb Superintendent 
Hellmut Liedtke, letzter Superintendent des K i r 
chenkreises Osterode, wohin er mit Wirkung vom 
1. Januar 1937 berufen worden war. 

Geboren in Dombrowken, Kreis Darkehmen, war 
er — nach Ablegung der beiden theologischen Exa
mina vor dem Konsistorium in K ö n i g s b e r g — von 
Herbst 1922 bis Herbst 1926 in G r o ß - S c h o r e l l e n , 
Kreis Pillkallen. t ä t i g , vom Herbst 1926 bis Ende 
1936 in Kleszowen, Kreis Darkehmen, und ab 1. 
Januar 1837 bis 21. Januar 1945 in Osterode als 
1. Pfarrer an der Stadtkirche und Superintendent 
des Kirchenkreises Osterode. 

Der Bekennenden Kirche z u g e h ö r i g , ist er im 
Herbst 1937 um der Kollekten der Bekennenden 
Kirche wegen verhaftet worden, und als sein klei
ner Sohn w ä h r e n d der Haft an Diphtherie starb, 
lehnte es der Staatsanwalt in Alienstein ab, ihn 
für den Tag des B e g r ä b n i s s e s wenigstens frei zu 
lassen. Nach der Flucht hat er noch in drei Ge
meinden (in Mecklenburg und in der Kirchenpro
vinz Sachsen) Dienst getan, bis ihn eine schwere 
Krankheit zwang, sich mit dem 1. August 1954 
pensionieren zu lassen. Seit 1958 lebte er in Hen
nef/Sieg, in der N ä h e K ö l n s , mit der Familie 
seines Schwagers Ernst Stern, f r ü h e r Superinten
dent von Orteisburg, der vor zwei Jahren helm
ging. In g r o ß e r Geduld hat er 15 Jahre lang sein 
schweres Leiden getragen, bis eine h e i m t ü c k i s c h e 
Grippe nun das Ende am 3. A p r i l brachte. 

A m Montag, 8. Apr i l , wurde er in Hennef zur 
L e Ü t ! f . , ^ £ u n e * e b e U e t - Der Unterzeichnete hat als 
S c h r i f t f ü h r e r der Gemeinschaft evangelischer Ost
p r e u ß e n und des Berliner Konvents ehem. ostpreu
ß i scher Pfarrer dem Heimgegangenen einen Nach
ruf unter dem Wort aus dem 1. Korlnther-Bi ief 
' K f ; ? ' Y- 2> Behalten: „Ich hielt mich nicht da für , 
d a ß ich irgend etwas anderes unter euch w ü ß t e , 
als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten." 

Unserem Bruder Liedtke sei Dank, d a ß er als 
ein treuer Diener seines Herrn dies Zeugnis von 
aem für uns Gekreuzigten und uns zum Trost 
auferstandenen Herrn in der Heimat ausgerichtet 
hat. mitten in der Zeit, in der man neben oder 
s o ? a ^ JL n S , ~ l l e d l e s e s Zeugnisses ein anderes, ein 
politisches Zeugnis zum Inhalt der V e r k ü n d i g u n g 
der ev. Kirche machen wollte. 

W. Marienfeld, Pfarrer 
S c h r i f t f ü h r e r der Gemeinschart 
evangelischer O s t p r e u ß e n e. V. 

und des Berliner Konvents ehem. ostpr. Pfarrer 

Superintendent L R. Liedtke t 
A m 3. Apr i l verstarb nach langer, schwerer Krank-

^ ' ^ . 7 5 . J a n r e a l t l d e r l e*zte Superintendent de« 
Kirchenkrelses Osterode. Superintendent i. R. Hell
mut Liedtke. in seinem letzten Wohnort 5202 Hen
nef Sieg. Bonner S t r a ß e 32 c. Mit der trauernden 
Witwe und den weiteren A n g e h ö r i g e n nimmt die 
Kieisgcmelnschaft, insbesondere die Heimatstadt 
Osterode g r ö ß t e n Anteil an dem Heimgang des 
£ ^ J L T f a i T e r s . a n < L c r Stadtkirche. Als l a n g j ä h r i g e r 
C.elstllcher In drr dortigen Gemeinde ebenso wie 
riurch seine g r o ß e n menschlichen Eigenschaften 
wurde die hochgeachtete und beliebte P e r s ö n l i c h 
keit tn der Stadt und im Kreise besonders verehrt, 
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Hü« gratulieren. • • 
• 

zum 94. Geburtstag 

M f ! , ? ' ^ W w l h G i m V a U S K o b u l t e n , Kreis Orteisburg, 
jetzt 47 Hamm, Goldmersch 46, am 22 April 

U ? f J R r ; r t

H e d

t r i 9 ' 5 U S K ö n i 9 s b e ' 9 . Freystraße, jetzt 2419 Berkenthin. Kreispflegeheim, am 18. April 
zum 93. Geburtstag 

Fuhrmann. Robert, aus Trakehnen, Kreis Ebenrode, 
jetzt in Mitteldeutschland, zu erreichen über sei
nen Sohn, Johann Fuhrmann, 462 Castrop-Rauxel 
Dortmunder Straße 184, am 8. April 

zum 92. Geburtstag 

Klose, Gottlieb, aus Seemen, Kreis Osterode jetzt 
bei seiner Tochter, Frau Lydia Schulz, 48 'Biele
feld, Jöllheide 8, am 17. April 

Stasch, Friedrich, aus Bergesruh, Kreis Goldap jetzt 
bei seinem Sohn, Fritz Stasdi, 4275 Rahde Lem
becker Straße 13. 

zum 91. Geburtstag 

Dorka, Charlotte, geb. Pentzek, aus Alienstein, Roon-
straße 75, jetzt bei ihren Töchtern Elly und Ruth, 
655 Bad Kreuznach, Mittlerer Flurweq 47 ani 
17. A.pril 

zum 90. Geburtstag 

Bujusat, Otto, Reichsbcihninspektor i. R., aus Lyck 
und Königsberg, jetzt 2 Hamburg 70, Görlitzer 
Straße 40, am 25. April 

Federmann, Franz, aus Pillau II, Fabrikstraße 4, 
jetzt 3043 Schneverdingen, Breslauer Straße 15 am 
23. April 

Mett, Gustav, Lehrer i. R., aus Fürstenau, Kreis 
Rastenburg, jetzt 31 Celle, Schweriner Straße 7, 
am 19. April 

Mickeluhn, Fritz, Oberzollsekretär i. R., aus Tilsit, 
jetzt 871 Kitzingen, Altersheim, am 22. April 

Staskewltz, Elisabeth, aus Allenstein, Schillerstraße 
Nr. 8, jetzt bei ihrer Tochter, Frau Elisabeth Par-
schau, 235 Neumünster, Brüggemannstraße 41, am 
26. April 

Werner, Helene, geb. Strecker, Witwe des Anstalts
arztes Dr. Werner, aus Allenstein, jetzt 86 Bam
berg, Schützenstraße 60, Evangelisches Altersheim, 
am 25. April 

zum 88. Geburtstag 

Arndt, Marie, aus Gundau, Kreis Wehlau, jetzt 238 
Schleswig, Husumer Straße 23, am 11. April 

Kerstan, Gustav, Freischulzengutsbesitzer und Ad
ministrator landwirtschaftlicher Großbetriebe, aus 
Hirschberg, Kreis Osterode und Rosenau bei Gne-
sen, jetzt 3512 Veckerhagen, Breslauer Straße 4, 
am 27. April 

zum 87. Geburtstag 
Broszat, Maria, verw. Peiszan, geb. Elsner, aus Pur-

wienen, Kreis Gumbinnen und Insterburg, jetzt 
1 Berlin 47, Butkower Damm 31-41, am 23. April. 

Jaquet, Franz, aus Goldap und Hermeshof bei Gol
dap, jetzt bei seiner Tochter, Frau Anni Blume-
Jaquet, 3423 Bad Sachsa, Tannenbergstraße 10, Haus 
Masuren, am 15. April. 

Riedel, Karl, Oherbahnhofsvorsteher i. R., aus Pas-
senheim und Gerdauen, jetzt 433 Mülheim (Ruhr)-
lleißen, Ludwig-Bender-Straße 15, am 48. April 

Siemund, Albert, Steuererheber und Vollzugssekre
tär i. R., Stadtverwaltung Königsberg und Her-
mnshof bei Goldap, jetzt 2061 Oering über Bad 
Segeberg, am 16. April 

Tupath, August, aus Hohenbruch (Lauknen), jetzt 
21 Hamburg 90, Volkswohlweg 4, am 22. April 

zum 86. Geburtstag 
Grodowski, Maria, aus Nagladen, Kreis Allenstein, 

jetzt bei ihrer Tochter, Frau Maria Schwier, 6451 
Dörnigheim, Beethovenstraße 3, am 15. April. 

Kaiweit, Hugo, Landgerichtspräsident i. R., aus Lyck, 
jetzt 33 Braunschweig, Wendentorwall 25, am 
27. April 

Twardowski, Johann, aus Reiffenrode, Kreis Lyck, 
jetzt 525 Engelskirchen-Hardt, am 23. April 

Tamschick, Minna, geb. Schumacher, aus Ebenrode, 
Schulstraße 10, ietzt bei ihrer Tochter, Frau Mar
garete Steinat, 325 Hameln, Erichstraße 7, am 
23. April 

Wannags, Emilie, geh. Bachler, aus Honigberg, Kreis 
Insterburg, jetzt 2323 Ascheberg, Schulstraße 7, 
am 8. April 

zum 85. Geburtstag 
Drott, Luise, geb. Wawrzeski, aus Wittenwalde, 

Kreis Lyck, jetzt 495 Minden, Marieglacis 11, am 
28. April 

Illas, Gertrud, geb. Masuch, aus Königsberg, Elch
damm 10, jetzt 23 Kiel, Alsenstraße 14, am 
20. April 

Kyek, Wilhelmine, geb. Matrisch, aus Malga, Kreis 
Neidenburg, jetzt 495 Nessen, über Minden, am 
26. April. 

Römer, Elise, geb. Geisler, aus Königsberg, Ober-
teiduifer 9, jetzt 874 Bad Neustadt/Saale, Reder
straße 1, bei ihren Kindern Christel und Dr. Her
mann Lesch, am 23. April 

Segatz, Sophie, aus Petersgrund, Kreis Lyck, jetzt 
2361 Bebensee, am 25. April 

Zühlke, Bruno, Major a. D., und ehemaliger Perso
nalchef bei der Orag, Königsberg, Rosenkranzallee 
Nr. 13, jetzt 4902 Bad Salzuflen, Auf der Bre
den 24, am 25. April 

zum 84. Geburtstag 
Kukla, Emil, Sonderschullehrer i. R., aus Tilsit, Fa

brikstraße, jetzt bei seinem Sohn, Studienrat Ru
dolf Kukla, 3558 Frankenberg, Obermarkt 34, a>m 
15. April 

Petrowski, Lina, geb. Gassner, aus Gumbinnen, Frie
drich-Wilhelm-Straße 20, jetzt 3012 Langenhagen, 
An der Autobahn 1 a, am 21. April 

Treinies, Henriette, aus Wilhelmsrode, Kreis Labiau, 
jetzt bei ihrer Tochter, Frau Anni Kneer, 58 Ha
gen, Winkelstück 28, am 16. April 

Wittmann, Gustav, Regierungsrat i. R., aus Königs
berg und Mohrungen, jetzt 1 Berlin 41, Leydenaliee 
Nr. 45, am 15. April. 

zum 83. Geburtstag 
Mattischent, Rudolf, aus Schloßberg, Tilsiter Quer

straße 1, jetzt bei seinem Sohn Ernst Mattischent, 
3203 Sarstedt, Mittelfeld 36, am 17. April 

Menger, Johanna, aus Pillau II, Lustiges Flick 6, 
jetzt 7217 Trossingen, Hauffstraße 1, am 26. April 

Putzka, Elisabeth, aus Hohenstein, jetzt 24 Lübeck, 
Rübenkoppel 9, am 23. April 

Welskop, Luise, aus Wilhelmshof, Kreis Ortelsburg, 
jetzt 4018 Langenfeld, Am Ohrenbusch 4, am 
24. April 

/um 82. Geburtstag 
Haase, Marie, geb. Hitzek, aus Aweyden, Kreis Sens

burg, jetzt bei ihren Kindern, Charlotte und Fritz 
Friedriszik, 2822 Schwanewede, Eggestedter Straße 
Nr. 1, am 11. April 

Kuhlmann, Klara, aus Königsberg, Berliner Straße 
und Samitter Allee, jetzt 415 Krefeld, Luisenstraße 
Nr. 146, Wohnung 18, am 26. April 

Leipski, Marie, aus Hohenstein, jetzt 1 Berlin 22, 
Gautinger Weg 12, am 14. April. 

Maeklenburg, Eugen, Stadtbaumeister i. R., aus 
Mehlsack, jetzt 405 Mönchengladbach, Römerkuppe 
Nr. 31, am 22. April. 

Müller, Eduard, Stellmachermeister, aus Langwalde, 
Kreis Braunsberg, jetzt eine eigene Werkstatt in 
469 Herne, Heinrich-Kellner-Straße 12, am 10. April 

zum 81. Geburtstag 
Bartsch, Kurt, aus Bartenstein, jetzt 238 Schleswig, 

Bellmannstraße 21, am 24. April 
Philipp, Otto, Schulrat i. R., aus Ortelsburg, jetzt 

492 Lemgo, Professor-Schacht-Straße 3, am 27. April 
Thissys, Gustav, aus Pillau I, Marinebauamt, jetzt 

4 Düsseldorf-Wersten, Odenthaler Weg 5, am 
28. April 

zum 80. Geburtstag 
Adomeit, Marie, geb. Bensing, aus Ragnit, Feld

gasse 19, jetzt 565 Solingen, Hauptstraße 137, am 
22. April 

Beyer, Albert, Lehrer i. R., aus Röschken. Kreis 
Osterode, jetzt in Mitteldeutschland, zu erreichen 
über seine Tochter, Frau Ursel Gilde, 54 Koblenz, 
Eichendorffstraße 33, am 7. April. 

Bordiert, Berta, aus Geierswalde, Kreis Osterode, 
jetzt 3422 Bad Lauteiberg, Promenade 35, Alters
heim, am 13. März 

Bukies, Hermann, aus Gumbinnen, jetzt 582 Gevels
berg, Ostlandweg 3, am 7. April. Die Gruppe 
Gevelsberg gratuliert ihrem ältesten Mitglied sehr 
herzlich. 

Buttler, Katharina, geb. Hensellek, aus Schuttschen
ofen, Kreis Neidenburg, jetzt 466 Gelsenkirchen-
Buer II, Buerer Straße 89, am 7. April 

Holz, Emma, geb. Adomeit. aus Fuchshöhe, Kreis 
Tilsit-Ragnit, jetzt 509 Leverkusen-Rheindorf, War-
nowstraße 13, am 25. April. 

Iwan, Robert, aus Ortelsburg, jetzt 282 Bremen-Blu
menthal, Landrat-Christians-Straße 93, am 24. April 

Jäkel, Rudolf, aus Ostseebad Neuhäuser, Kreis Fisch
hausen, jetzt 4501 Natrup-Hagen 162, Post Gellen
beck, am 21. April. Seine Ehefrau Auguste be
ging am 21. Februar ihren 80. Geburtstag. 

Lehmann, Ernst, Bundesbahnwerkmeister i. R., aus 
Königsberg, Alter Garten 10/11, jetzt 8991 Her
gensweiler, Stockenweiler, am 24. April 

Dr. Loehrke, Bürgermeister der Stadt Bartenstein, 
zur Zeit 5333 Oberdollendorf-Königswinter, Am 
Schallenbach 3, am 8. April 

Posdzech, Ida, geb. Annuß, aus Passenheim, jetzt 
304 Soltau, Stettiner Straße 14, am 29. April 

Schneidereit, Anna, geb. Schneider, aus Insterburg 
und Neukirch, Kreis Elchniederung, jetzt in Mittel
deutschland, zu erreichen über ihre Tochter, Frau 
Gertrud Weyand, 6236 Eschborn, Industriestraße 7a, 
am 21. April. 

Schlicht, Helene, geb. Arndt, aus Braunsberg, Peters-
hagenstraße 26, jetzt 316 Lehrte, Wilhelmstraße 
Nr. 9 a, am 28. April 

Schwetzler, Marie, geb. Joswig, aus Ortelsburg, 
Yorckstraße 15, jetzt 415 Krefeld, Inrather Straße 
Nr. 368, am 15. April. 

Trunz, Emma, aus Wardienen, Kreis Königsberg, 
jetzt 4619 Mackenzell, Hünfelder Straße, am 
10. April 

Weller, Heinrich, Betriebsingenieur i. R., aus Kö
nigsberg, Beethovenstraße 52, jetzt 219 Cuxhaven-
Döse, Mühlentrift 10, am 18. April 

Zachrau, Auguste, geb. Kuntermann, aus Königsberg-
Ponarth, Barbarastraße 70, jetzt 295 Leer, Hermann-
Lange-Ring, am 27. April 

zum 75. Geburtstag 
Baibach, Fritz, Landwirt, aus Kusmen, Kreis Schloß

berg, jetzt 85 Nürnberg, Meisenbachstraße 22, am 
22. April 

Blumenthal, Helene, geb. Müller, aus Groß Legitten, 
Kreis Labiau und Insterburg, jetzt 2 Hainburg 53, 
Vosskoppel 38, am 20. April 

Böttcher, Anna, geb. Herrmann, aus Borschenen, Kreis 
Rastenburg und Königsberg, Gebauhrstraße 12 a, 
jetzt 214 Bremervörde, Erlenstraße 4, am 28. April 

Brauner!, Artur, aus Groß Baum, Kreis Labiau, jetzt 
705 Waiblingen, Sudetenstraße 45, am 20. April 

Buchholz, Käthe, aus Königsberg, Goltzallee 12, jetzt 
205 Hamburg 80, Justus-Brinkmann-Straße 55, am 
27. April 

Fromm, Hedwig, aus Battatron, Kreis Heilsberg, 
jetzt 414 Rheinhausen, Ginsteiweg 13, am 22. April 

Kornalewski, Elisabeth, aus Passenheim, Kreis Or
telsburg, jetzt 649 Schlüchtern, Tulpenstraße 13, 
am 26. April 

! .KIIKII, Ottilie, geb. Langkau, aus Reuschhagen, 
Kreis Allenstein, jetzt 29 Oldenburg, Kortlang-
straße 11, am 24. April 

Mattke, Berta, geb Milbredt, aus Braunsberg, Post
straße 32, jetzt 2863 Ritterhude, Siedlerstraße 1, am 
7. März. 

Nitz, Bruno, Rechtsanwalt, aus Osterode, jetzt 345 
Holzminden, Hasenstieg 7, am 27. April 

Pillosas, Herta, geb. Meinert, aus Memel, Nord
ring 6, jetzt 24 Lübeck, Dornierstraße 42, am 
26. April 

Saager, Franz, Friseurmeister, aus Ostseebad Cranz 
und Königsberg, jetzt 5483 Bad Neuenahr, Post
straße 10, am 25. April 

Schmeier, Luise, verw. Brosche, geb. Habermann, 
aus Königsberg, jetzt 2 Hamburg-Schenefeld, Moor
weg 8, am 24. April 

Schöler, Gertrude, aus Pillau II, Turmbergstraße 10, 
jetzt 2373 Schacht-Audorf, Trajektfähre, am 23. 
April 

Seidler, Frieda, aus Thalheini, Kreis Neidenburg, 
jetzt 2401 Zarpen, Gasthaus Kanter, am 28. April 

Steinkat, Arno, aus Tilsit, Goldschmiedstraße 39, 
jetzt 5602 Langenberg, Hauptstraße 17, am 23. April 

Goldene Hochzeiten 
Becker, Georg, Regierungs-Obersekretär i. R., aus 

Neidenburg, Marienwerder und Königsberg, und 
Frau Hella, geb. Romanowski, aus Danzig, jetzt 
3 Hannover, Geibelstraße 34, am 24. April 

Ehrlich, Ernst und Frau Ella, geb. Pose, aus Ange
rapp, Insterburger Straße 92, jetzt 8801 Aurach 180 
über Ansbach, am 20. April, zur Zeit bei ihrem 
Sohn, Steuerbevollmächtigter Edgar Ehrlich, 85 Un
gelstetten über Nürnberg 2. 

Klauth, Pierre und Frau Hedwig, geb. Pockall-Schu-
ster, aus Braunsberg, Bahnhofstraße, jetzt 67 Stras
bourg-Robertsau, 11, rue de Seltz, am 17. April 

Ernennung 
Grabowski, Karl-Heinz, Diplom-Kaufmann, 29 Olden

burg, Kanalstraße 6 a (Schulleiter i. R. W. Gra
bowski und Frau Gertrud, geb. Hintz, aus Gruben
hof, Kreis Sensburg) ist vom Niedersächsischen 
Minister für Finanzen zum Steuerberater bestellt. 

Auszeichnung 
Faltin, Erich, aus Treuburg, Am Markt, jetzt 3043 

Schneverdingen, Bahnhofstraße, wurde vom Deut
schen Aero-Club in Frankfurt für besondere Lei
stungen als Segelflieger mit dem Lilienthal-Diplom 
ausgezeichnet. Lm. Faltin war maßgeblich am Auf
bau der Segelfliegerei in der Lüneburger Heide be
teiligt und hat ^'di besonders bei der Betreuung 

Jf Jugend als Bau- und Materialprüfer verdient 
gemacht. 

Das Abitur bestand 
Vollhardt-Domschat, Inge, geb. Domschat (Justiz

amtmann Konrad Domschat und Frau Martha, geb. 
Beder, aus Sesslacken, Kreis Insterburg, jetzt 3141 
Reppenstedt, Weichselweg 7) als Externe an der 
Herderschule in Lüneburg. 

Bestandene Prüfungen 
Böttcher, Evelyn, 5 Köln, Thieboldsgasse 23 (Bau-

Ingenieur Fritz Böttcher f und Frau Elisabeth, 
geb. Burg, aus Pr.-Eylau, Rastenburg und Lang
brück, Kreis Angerapp) hat an der Universität in 
Köln ihr Staatsexamen als medizinisch-technische 
Assistentin bestanden. 

Friese, Hubert (Josef Friese und Frau Anna, geb. 
Tolksdorf, aus Piauten, Kreis Braunsberg, jetzt 
3531 Dössel 53 über Warburg) hat an der Lan-
desf'inanzschule in Nordkirchen die Prüfung als 
Steuerinspektor bestanden. 

Klink, Peter-Jürgen (Zahnarzt Gerhard Klink, ge
fallen, und Frau Ingrid, geb. Brzozowski, aus Kö
nigsberg, jetzt 8961 Waltenhofen/Allgäu) hat an 
der Technischen Hochschule in München sein Exa
men als Diplom-Ingenieur mit dem Prädikat „gut" 
bestanden. 

Struensee, Eberhard (Alfred Stuensee f und Frau 
Gertrud, geb. Schwill, aus Königsberg, jetzt 53 
Bonn, Königstraße 38) hat in Düsseldorf das zweite 
juristische Staatsexamen bestanden. 

Neues Marienburger Heimatbuch 
Das in Folge 14 besprochene „Neue Marienburger 

Heimatbuch" enthält nicht 48 sondern 64 Bildseiten. 
Bestellungen sind zu richten an den Heimatkreis 
Marienburg, 2 Hamburg 36, Vor dem Holstentor 2, 
Haus der Heimat. 

Mebe JLeser des Ostpreu^enUattes 
B e z u g s g e b ü h r e n für drei, sechs oder gar 

zwölf Monate im voraus zu bezahlen, ist 
heute über das Postamt nicht mehr m ö g 
lich. Leider wirken sich die Umstellungen 
bei der Post auf elektronische Datenver
arbeitungsmaschinen nicht nur für uns, 
sondern auch für unsere Bezieher nur 
nachteilig aus. 

Um unseren Abonnenten, die bisher 
die Bezugsgebühi im voraus für mehrere 
Monate entrichteten, weiterhin die Mög
lichkeit einer einwandfreien Belieferung 
— ohne Ärger durch das Inkasso durch 
den Zusteller — zu geben, haben wir mit 
unserer Girozentrale bei der Hamburgi
schen Landesbank einen Vertrag geschlos
sen. Wir k ö n n e n dadurch auch Ihre Be
zugsgebühren für DAS OSTPREUSSEN-
BLATT für Sie gebührenfre i im Lastschrift
verfahren einziehen lassen. 

Geben Sie uns bitte die Genehmigung 
für den Einzug der Bezugsgebühren im 
Lastschriftverfahren unter Angabe Ihres 
Giro- oder Bankkontos mit dem Hinweis 
für wieviel Monate — drei Monate = 
7,20 D M , sechs Monate = 14,40 DM, zwölf 
Monate = 28,80 D M — die Abbuchung 
vorgenommen werden soll. 

Sie dürfen nach Erteilung dieser Ge
nehmigung dann keine Bezugsgebühren 
mehr an den Briefträger oder Ihr zu
s tändiges Postamt bezahlen. 

Die Belieferung mit unserer Wochen
zeitung erfolgt nach wie vor durch Ihr 
Postamt. Ihren Dispositionen sehen wir 
gern entgegen und danken Ihnen für Ihre 
vers tändn i svo l l e Einsicht. 

DAS OSTPREUSSENBLATT 
— Vertriebsabteilung — 

24 Trakehner Hengste in Marbach 
Der Trakehner Verband mit dem Sitz in Hamburg 

hat einen Hengst-Verteilungsplan für das Deckjahr 
1968 herausgegeben, in dem außer den Trakehner 
Hengsten auch solche Vollblüter aufgeführt sind, die 
sich im Besitz von Mitgliedern des Trakehner Ver
bandes befinden und in der Trakehner Zucht verwen
det werden. Die Zahl der gekörten englischen Voll
blüter hat in der Bundesrepublik Deutschland in 
letzter Zeit stärker zugenommen, als es ihrem zah
lenmäßigen Einsatz in der Verwendung der Trakehner 
Zucht entsprechen würde Der Trakehner Verband 
empfiehlt daher, den Trakehner Hengsten bei der 
Verwendung einen Vorrang einzuräumen. 

Nach Bundesländern aufgeteilt — und hier jeweils 
gesondert die Staatshengste und die Hengste im Pri
vatbesitz aufgeführt — sind alle von der Trakehner 
Zucht anerkannten Hengste verzeichnet. 

Interessant ist die Tatsache, daß im Landgestüt 
Celle für die hannoversche Zucht fünf Trakehner 
Hengste stehen, darunter auch der beim Ostpreußen
gestüt Hunnesrück wirkende Morgenglanz. Im nord-
rhein-westfälischen Landgestüt Warendorf befinden 
sich sechs Trakehner Landbeschäler. Nicht weniger 
als 14 Trakehner Hengste sind jetzt im Hessischen 
Landgestüt eingereiht. 11 Trakehner Hengste weist 
der Bestand des Landgestüts Zweibrücken auf und 
24 Hengste sogar das Haupt- und Landgestüt Mar
bach, das für die Landespferdezucht im Lande Baden-
Württemberg verantwortlich ist. Auch im bayerischen 
Landgestüt Landshut wirken bereits fünf Trakehner 
Hengste. 

Im Zusammenhang mit dem Hengst-Verteilungs
plan der Trakehner Zucht sei auch auf das Trakehner 
Hengstbuch 1967 des Trakehner Verbandes hinge
wiesen, das 289 Trakehner Hengste ausweist, davon 
253 mit Ahnentafeln und 236 mit Bildern. Auch sieben 
Hengstlinien sind in das Trakehner Hengstbuch 1967 
aufgenommen. Der Preis für dieses Hengstbuch, das 
beim Trakehner Verband in Hamburg-Farmsen zu be
ziehen ist, stellt sich einschließlich der Mehrwert
steuer auf 23,10 DM. M. Ag. 

DasRÄTSELfSrSie... 
Einsetzrätsel 

A — C — D — E — G — H — I — S — S — T 
Sol — Buch — Rat — Ale — Rat — Tand — 

Regen — Naht — Ammer —Leier. 
In jedes der obenstehenden Wörter ist ein 

bestimmter Buchstabe so einzusetzen, daß ein 
neues Wort entsteht. Die neu eingesetzten 
Buchstaben nennen, in derselben Reihenfolge 
gelesen, eine Komödie von Siegfried Lenz. 

. . . u n d d i e L 0 S U N 6 a u s F o l g e 1 5 

Rupfen — Taube — Taugen — Gabel — Opfer 
— Barke — Schach — Lehne — Leiter — Lecke 
— Rinder. 

' Paul Fechter 

Männer sind nicht 
immer Soldaten, 
Soldaten aber sind 
immer Männer! 

U N S E R E 

Die Bundeswehr stellt zu Beginn eines jeden Quartals 
junge Männer zwischen 17 und 29 Jahren tür 
die Laufbahn der Unteroffiziere und zwischen 17 und 
25 Jahren für die Laufbahn der Offiziere ein. 
Wenn Sie mehr über die Bundeswehr wissen wollen, 
schicken Sie bitte den Kupon ein. 

Ob bei einer Übung oder im täglichen Dienst — 
Soldaten haben ihren Mann zu stehen, mit dem Herzen und 
dem Verstand, mit Mut und Kraft. 
Die Erfüllung der Wehrpflicht für 18 Monate oder — 
freiwillig — für längere Zeit, 
oder die Entscheidung, als Offizier oder Unteroffizier 
Berufssoldat zu werden: in jedem Fall beweist sich 
der freie Bürger unseres Staates als Mann, 
sei es bei einer Einheit zu Lande, zu Wasser oder in der Luft. 
Bei der Bundeswehr stehen Männer ihren Mann! 

Bitte informieren Sie mich über die Laufbahn der Offiziere fj Unteroffiziere • 
in Heer • Luftwaffe • Marine • Sanitätsdienst • 
Wehrtechnik (Beamtenlaufbahn) • Bundeswehr allgemein • 268/82/22/1034 
(Gewünschtes bitte ankreuzen) 

Name: Vorname: Geburtsdatum: 

Ort: ( ) Straße: 

Kreis: Beruf: 
Schulbildung: Abitur • Oberstufe • Mittlere Reife • Fachschule • Volks
schule • Bitte in Blockschrift ausfüllen, auf Postkarte kleben und senden an 
Bundeswehramt, 5300 Bonn 7, Postfach 7120. 
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erfreute sich g r o ß e n Ansehens. Sein Festhalten am 
Evangelium, das ei unbeirrbar auf die Gemeinde 
ausstrahlte, ebenso wie nach der Vertreibung seine 
g r o ß e Heimattreue waren beispielhaft. 

Immer wird das Andenken des Verstorbenen bei 
den Osterodern in hohen Ehren gehalten werden. 

Jugendveranstaltungen 
Das d i e s j ä h r i g e Wochenseminar findet in der Zeit 

vom 17. bis zum 25. August in der Patenstadt Oste
rode/H. im Haus der Jugend statt. F ü r Auge und 
Ohr wird viel S c h ö n e s und Unterhaltendes geboten. 
Die Versicherung der Teilnehmer im vorigen Jahr 
„1968 sind wir bestimmt dabei", besagt alles. E i n 
treffen am 17. 8. bis 18 Uhr in Osterode/H. Meldung 
dortselbst im Haus der Jugend entweder beim Her
bergsvater oder beim Lehrgangsleiter. R ü c k f a h r t am 
25. 8. Eigenanteil je Teilnehmer 25,— D M . Wer einen 
„ N e u l i n g " wirbt, dem wird der Eigenanteil erlassen. 
Die verauslagten R ü c k f a h r t k o s t e n der 2. K l . D B 
werden am Tagungsort erstattet bzw. verrechnet. 
Pkw-Fahrer erhalten Fahrkosten der D B . Unter
kunft und Verpflegung sind frei. Alle Teilnehmer 
sind gegen Unfall versichert. N ä h e r e Einzelheiten 
auf Anfrage bei L m . Kuessner und nach erfolgter 
Anmeldung. Dann wird auch das e n d g ü l t i g e Pro
gramm zugesandt. Bitte richtet Euren Urlaub auf 
diese Freizeit ein und g e n i e ß t diese in der s c h ö n e n 
Harzlandschaft. Letzter Anmeldetermin ist der 
1. August. A m besten aber Ihr meldet Euch sofort 
an bei Kurt Kuessner, Jugendbeauftragter der 
Kreisgemeinschaft Osterode, 23 Kie l 14, Bielenberg-
s t r a ß e 36 oder bei Dittmar Langner, Jugendleiter, 
62 Wiesbaden-Frauenstein, A l f r e d - D e l p - S t r a ß e 41. 

Jugendseminare der L M O finden statt im Ost
heim Bad Pyrmont vom 20. bis zum 26. Mai und 
vom 11. bis zum 18. August. 

Heimatpolitische L e h r g ä n g e und Seminare ebenda
selbst vom 24. bis zum 28. Apr i l , 3. bis 7. Jul i , 21. bis 
25. August, 10. bis 27. Oktober. Anfragen und A n 
meldungen direkt an die Landsmannschaft Ostpreu
ß e n , 2 Hamburg 13, Parkallee 86. Der Eigenanteil 
für jede Veranstaltung b e t r ä g t 40,— D M . 

Suchmeldungen 
Es werden dringend gesucht und um die A n 

schriften gebeten (an den Unterzeichneten): 
Lehrer Ehmer (Warweiden); Ottilie Krebs, zuletzt 

Hannover; Fritz Bluhm, Hannover; Herta Meier, 
Langenhagen (alle f r ü h e r Domkau); ferner Renate 
Wolfram, bisher Kie l ; Ingrid Birkel , Heiden i. W.; 
F. v. Salzwedel, Steintal; Sigrid Post, Isingdorf I; 
Ulla Kowald, Stade; Irmgard, Dieter und Ernst 
Schachtschneider, bisher Kolenfeld; Regina Neu
bert, Stuttgart. 

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

Rößel 
Z e h n j ä h r i g e s Bestehen der Schulgemeinschaft der 
Oberschule Bischofsburg 

Z u unserem 6. Treffen am 8./9. Juni werden alle 
Ehemaligen der f r ü h e r e n Oberschule Bischofsburg 
recht herzlich nach Kassel eingeladen. Treffpunkt 
ist das Parkhotel Hessenland (Am Rathaus), in dem 
zugleich auch g e n ü g e n d U b e r n a c h t u n g s m ö g l i c h k e i -
ten vorhanden sind. Wir bitten aber trotzdem im 
eigenen Interesse, die Zimmerbestellungen bald 
vorzunehmen und zwar auf dem Formblatt, das dem 
letzten Rundbrief beilag. Wer keinen Rundbrief 
erhalten hat, wende sich bitte schnellstens an die 
Unterzeichnerin. 

Gleichzeitig mit diesem Treffen begehen wir auch 
das 10jährige Bestehen unserer kleinen Schulge
meinschaft; denn 1958 kamen wir erstmals in Hanno
ver zusammen. Es w ä r e deshalb besonders b e g r ü 
ß e n s w e r t , wenn sich aus diesem A n l a ß m ö g l i c h s t 
viele Ehemalige in Kassel z u s a m m e n f ä n d e n . F ü r 
diejenigen, die schon am Abend des 7. Juni in 
Kassel sein k ö n n e n , ist ein abendlicher Umtrunk 
als „ V o r a u s t r e f f e n " geplant. N ä h e r e s ü b e r die Pro-
Krummfplge ist aus dem n ä c h s t e n Rundbrief zu 
ersehen, der in K ü r z e erscheinen wird. N a t ü r l i c h 
sind auch wieder alle A n g e h ö r i g e n sowie in Kas
sel und Umgebung lebende Bischofsburger bei unse
rem Treffen herzlich willkommen. 

Folgende Anschriften werden gesucht: Beitz, Eber
hard; Bobigkeit, Paul; B ö h l e r , Ursula, geb. Plotzki; 
Drews, Ursula, geb. Fischer; Fittkau, Christel; Fre i 
knecht, Dagmar; Gnau, Gabriele, geb. Fischer; 
Heppner, Alfons; Karwen, G ü n t e r ; Klein, Angelika; 
geb. Pompetzki; Moll , Renate, geb. L i n d e n s t r a u ß ; 
Mollenhauer, Otto; Lange, Erwin; Plewa, Siegfried; 
Reimann, Hans; Richter, Heinz; Sakall, Ilse, geb. 
Elias; Schmidt, Paul; Sommerfeld, Klara; Soppa, 
Werner; Speer, Manfred; Stiebeling, Anneli , geb. 
Thiel; — Ich bitte um baldige Mitteilung, falls je
mand die jetzige Adresse kennt. 

Ute Wery v. Limont 
62 Wiesbaden, Schiersteiner S t r a ß e 19 

Vorstehende Notiz gebe ich allen Interessenten 
nur zur g e f ä l l i g e n Kenntnis. 

Dr. Schroeter, Kreisvertreter 

JLiebe JLeser — 
Mebe ostpreußische JLunbsleute 

Nur einem Teil unserer Osterausgabe lag 
der gelbe Fragebogen bei, mit dem wir die 
Meinung unserer Leser über „Das Ostpreu
ßenblatt" erforschen wollen. Schon am Grün
donnerstag kamen über 50 Fragebogen zu
rück. A m Ostersonnabend waren wir über
wäl t ig t von der Fül le der Briefe, von den 
vielen Worten der Anerkennung und der 
Kritik, über die wir sehr froh sind. Wir dan
ken allen unseren Lesern, die uns die Frage
bogen sofort zurückgeschickt haben, ganz 
herzlich. 

Unsere Leser, die den gelben Fragebogen 
in der vergangenen Woche nicht erhalten 
haben, finden ihn in dieser Ausgabe. Wenn 
auch sie die ausgefü l l ten Bogen so schnell 
zurücksenden, dann wird unser Postamt 
Uberstunden machen müssen . 

W ä h r e n d wir diese Zeilen in Satz geben, 
werden die P o s t e i n g ä n g e noch sortiert. Wir 
sind überzeugt , daß auch an den nächsten 
Tagen eine Flut von Briefen eintreffen wird. 
Wir freuen uns vor allem über die vielen 
Randbemerkungen unserer Leser, die für die 
Gestaltung unserer Zeitung von besonderer 
Bedeutung sind. Denken Sie daran, daß Sie 
mit der Rücksendung des Fragebogens auch, 
an der großen Verlosung teilnehmen! 

Unsere Leser im Ausland erhalten „Das 
Ostpreußenblatt" später; aber auch sie sollen 
nicht benachteiligt werden. Selbstverständl ich 
gilt der Einsendeschluß (11. Mai) nicht für 
sie. Dafür nehmen sie mit der Rücksendung 
der Fragebogen an unserer Sonderverlosung 
für unsere Auslandsbezieher teil, über die 
wir in einer der nächsten Folgen noch berich
ten werden. Auch von ihnen erwarten wir 
viele Anmerkungen. Ihre Antworten inter
essieren uns in besonderem Maße, weil wir 
wissen, daß gerade die Ostpreußen, die im 
Ausland wohnen, an allem, was unsere Hei
mat betrifft, regen Anteil nehmen. 

DAS OSTPREUSSENBLATT 
Redaktion — Anzeigenabteilung 

Franz Periebach t 
A m 2. Apr i l hat uns unser Senior, der Fabrik

besitzer Franz Perlebach, im gottbegnadeten Alter 
von 97 Jahren verlassen. Tief ergrifien stehen wir 
vor dieser bekannten P e r s ö n l i c h k e i t unserer Hei
mat, seinem Wirken und seinen vollbrachten L e i 
stungen. Wer ihn kannte, w u ß t e ihn zu s c h ä t z e n 
und seine nie versagende Tatkraft zu w ü r d i g e n . 

Nach seinen Wanderjahren, die ihn fast durch 
alle Staaten Westeuropas ü b e r England nach den 
USA f ü h r t e n , hatte er um die Jahrhundertwende 
den v ä t e r l i c h e n Handwerksbetrieb ü b e r n o m m e n . 
Auf Grund seiner praktischen Erfahrungen, seiner 
Energie, ausgestattet mit seltenem Weitblick, ge
paart mit f a c h m ä n n i s c h e m K ö n n e n und unbeirrba
rem F l e i ß , hatte er diesen kleinen Betrieb in weni
gen Jahren trotz Krieg und Inflation zu den g r ö ß t e n 
und modernsten M ö b e l f a b r i k e n und Holzbearbei
t u n g s w e r k s t ä t t e n erweitern und ausbauen k ö n n e n . 
Ein G r o ß b e t r i e b mit umfangreichen M ö b e l - , Tisch
ler-, Drechsler-, Bildhauer-, Polster- und Dekora
t i o n s w e r k s t ä t t e n , ein Meisterbetrieb in allen Spar

ten, der ü b e r ä u ß e r s t geschulte K r ä f t e für die 
Herstellung ganzer Innenausstattungen v e r f ü g t e , 
somit alle wesentlichen Werte handwerklicher K u l 
tur wohl zu pflegen w u ß t e . Wer erinnert sich 
nicht der umfangreichen A u s s t e ü u n g s - und Lager
r ä u m e in vorbildlicher Zusammenstellung der M ö 
belfabriken Aug. Schmidt & S ö h n e , dessen Alle in
inhaber L m . Perlebach war. 

Seit f r ü h e s t e r Jugend war er sportlich aktiv. Im 
Archiv des M ä n n e r - T u r n - V e r e i n s Tilsit sind seine 
sportlichen Leistungen e r f a ß t . Er g e h ö r t e jahr
zehntelang dem MTV-Vorstand an. So lebte, wirkte 
und schaffte der Verstorbene fast ein Jahrhundert, 
auch noch nebenbei ehrenamtlich wie sportlich nach 
b e w ä h r t e r Turnersitte: frisch, frei, f röh l i ch , fromm. 

Unseren Senior haben wir am 9. Apri l auf dem 
Blankenese! - Friedhof in H a m b u r g - S ü l l d o r f zur 
letzten Ruhe geleitet. Wir weiden seiner, seinem 
Werk und seiner Heimattreue stets gedenken. 

Die Stadtgemeinschaft Tilsit e.V. 
Dr. Fritz Beck Alfred Walter 
Stadtvertreter stellv. Stadtvertreter 
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BERLIN 
Vorsitzender der Landesgruppe Berlin: Dr. Matthee, 

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

26. 4. 18 Uhr, Frauenarbeitskreis: Treffen im „Haus 
der ostdeutschen Heimat" — Raum 118 — 1 Ber
lin 61, S t r e s e m a n n s t r a ß e 90/102. 

28.4. 15 Uhr, Heimatkreis Allenstein: Kreistreffen 
im „ H a n s a - R e s t a u r a n t " , 1 Berlin 21, Al t -Moa
bit 47/48. 

28. 4. 16 Uhr, Heimatkreis K ö n i g s b e r g : Kreistreffen 
im „Lokal Schade & Wolff", 1 Berlin 31, Fehr-
belliner Platz 5. U-Bahn Fehrbelliner Platz. 
Busse 1, 4, 21, 50, 74, 86 und 89. 

28. 4. 16 Uhr, Heimatkreis Lyck: Kreistreffen im 
„ N o r d e n - N o r d w e s t - K a s i n o " (am Bhf. Gesund
brunnen), 1 Berlin 65, J ü l i c h e r S t r a ß e . 

30. 4. 20 Uhr, Heimatkreis Tilsit-Sadt, Tilsit-Ragnit 
und Elchniederung: Tanz in den Mai , in den 
„ C h a r l o t t e n b u r g e r F e s t s ä l e n " , 1 Berl in-Char
lottenburg, K ö n i g i n - E l i s a b e t h - S t r a ß e 41—45. 
E i n l a ß 19 Uhr. Eintritt 3,— D M , im Vorver
kauf 2,50 D M . 

HAMBURG 
Vorsitzender der Landesgruppe Hamburg: Eber

hard Wiehe, 2 Hamburg 62, A m Ohlmoorgraben 
Nr. 14, Telefon 5 20 77 67. G e s c h ä f t s s t e l l e : Ham
burg 13, Parkallee 86, Telefon 45 25 42. Postscheck
konto 96 05. 

Die B r ü c k e 
Besorgen Sie sich bitte rechtzeitig Karten zu 

dem gemeinsamen Fest der Landesgruppe Hamburg 
der L M O und der Landsmannschaft W e s t p r e u ß e n 
in Hamburg, das am 10. Mai , um 20 Uhr, in der 
Festhalle von Planten un Blomen stattfindet. Das 
Programm bietet reiche Abwechslung und bringt 
jedem etwas. Tanz b e s c h l i e ß t den Abend. Karten 
zum Preise von 3,— D M sind noch bei allen Grup
pen und in der G e s c h ä f t s s t e l l e , Parkallee 86, zu 
haben. 

B e z i r k s g r u p p e n 
Altona — Dienstag, 30. Apr i l , 19.30 Uhr, im Hotel 

Stadt Pinneberg, H H 50, K ö n i g s t r a ß e 260, Tanz in 
den Mai . G ä s t e , Freunde und Bekannte und vor 
allem die Jugend sind herzlich willkommen. E i n 
bunter S t r a u ß F r ü h l i n g s m e l o d i e n wird durch den 
Tenor L m . Raffel und die Geschwister B ä r b e l und 
Renate Striewski ü b e r r e i c h t . Unkostenbeitrag f ü r 
Mitglieder 1,-— D M , für Nichtmitglieder 2,— D M . 

Bergedorf — Freitag, 26. Apr i l , 20 Uhr, im Hol 
steinischen Hof, Dichterlesung, wahrscheinlich mit 
Ruth Geede. Klaviermusik und Lieder sollen den 
Abend umrahmen. 

Billstedt — Sonnabend, 20. Apr i l , 20 Uhr, bei 
Midding, Oejendorfer Weg 39, Lichtbildervortrag 
„Wei t leuchtet der Sowjetstern". Horst Zander be
richtet ü b e r seinen Besuch in Moskau. G ä s t e herz
lich willkommen. — F ü r den Himmelfahrtstag, 
Donnerstag, 23. Mai , ist ein Busausflug nach P ö t r a u 
im Steinautal geplant. Abfahrt 8 Uhr, vom Bi l l 
stedter Markt. Unkostenbeitrag e i n s c h l i e ß l i c h Mit
tagessen und Kaffeegedeck 12,— D M . 

E i m s b ü t t e l — Donnerstag, 25. Apr i l , 19.30 Uhr, 
G a s t s t ä t t e Rix, G ä r t n e r s t r a ß e 88 (zu erreichen mit 
S t r a ß e n b a h n e n 14 und 15 bis K o t t w i t z s t r a ß e ) , Z u 
sammenkunft. Alle Landsleute sind herzlich ein
geladen. 

Farmsen und W a l d d ö r f e r — Freitag, 19. Apr i l , 
19.30 Uhr, Monatstreffen mit geselligem Beisam
mensein in Rahlstedt, Holsteinisches Haus, am 
Bahnhof (es enden dort die Buslinien 68 vom Bahn
hof Berne, 75 vom Bahnhof Meiendorfer Weg). 
Landesgruppenvorsitzender Wiehe wird sprechen, 
L m . Bacher mit Humor unterhalten. Alle Lands
leute mit Freunden und Bekannten sind herzlich 
eingeladen. 

Hamm-Horn — Der Heimatabend mit L m . Ger
hard Neumann ü b e r O s t p r e u ß e n und Ostdeutsch
land in der Gegenwart findet schon am Freitag, 
19. Apr i l , 20 Uhr, im Turmhotel am Berliner Tor 
statt. A n s c h l i e ß e n d Jahreshauptversammlung. Z u 
diesem interessanten Abend werden alle Landsleute 
herzlich eingeladen. 

Harburg-Wilhelmsburg — Dienstag, 30. Apr i l , 
19.30 Uhr, Diskussionskreis der M ä n n e r in der 
Fernsicht. — Sonnabend, 4. Mai , 20 Uhr, F r ü h 
lingsfest mit Tanz in der Fernsicht. Motto: Masuri-
scher F r ü h l i n g . G ä s t e sind willkommen. 

H e i m a t k r e i s g r u p p e n 
Gumbinnen — Z u der Veranstaltung „Die B r ü c k e " 

in Planten un Blomen am Freitag, 10. Mai , 20 Uhr, 
sind Eintrittskarten zu 3,— D M bei L m . Rattay 
und Selke, Tel. 6 91 90 21, zu haben. Bitte besuchen 
Sie die Veranstaltung recht zahlreich. 

Heiligenbeil — Sonnabend, 27. Apr i l , 20 Uhr, im 
Restaurant Feldeck, F e l d s t r a ß e 60, F r ü h l i n g s f e s t . 
Dazu werden alle Landsleute mit ihren A n g e h ö r i 
gen und besonders die Jugend herzlich eingeladen. 
G ä s t e auch aus anderen Gruppen willkommen. 

Osterode — Dienstag, 30. Apr i l , 19.30 Uhr, im Hotel 
Stadt Pinneberg, H H 50, K ö n i g s t r a ß e 260, Tanz in 
den Mai . G ä s t e , Freunde und Bekannte und vor 
allem die Jugend sind herzlich willkommen. Ein 
bunter S t r a u ß F r ü h l i n g s m e l o d i e n wird uns durch 
den Tenor L m . Raffel und die Geschwister B ä r b e l 
und Renate Striewski ü b e r r e i c h t . Unkostenbeitrag 
für Mitglieder 1,— D M , für Nichtmitglieder 2,— D M . 

F r a u e n g r u p p e n 
F u h l s b ü t t e l — Montag, 29. Apr i l , 19.30 Uhr, trifft 

sich die Frauengruppe im B ü r g e r h a u s Langenhorn, 
Tangstedter L a n d s t r a ß e 41. 

Harburg-Wilhelmsburg — Die Frauengruppe trifft 
sich am Dienstag, 30. Apr i l , 19.30 Uhr, in der Gast
s t ä t t e Zur Fernsicht, Fahrenwinkel 32. 

NIEDERSACHSEN 
Landesgruppe Niedersachsen e. V . 

Stade — Bei der Tagung der Frauengruppe hielt 
Herr Wiederspan vom Lastenausgleichsamt einen 
Vortrag ü b e r L A G - M i t t e l und ihre Verwendung 
bei der Beschaffung von Wohnraum; er unter
richtete die Z u h ö r e r , die in g r o ß e r Zahl gekom
men waren, ü b e r die Rechte und Pflichten von 
Vermietern und Einliegern in durch L A G - M i t t e l ge
f ö r d e r t e n Bauten. Allen Betroffenen gab er den 
Rat. sich in Zweifelsfragen an das Lastenaus
gleichsamt zu wenden. Farb-Dias der letzten gro
ß e n Sommerreise, die bis Venedig f ü h r t e , wurden 
dann gezeigt. Aueh in diesem Sommer ist eine 
g r o ß e Fahrt geplant. Sie soll von Melk aus mit 
einem Donaudampfei nach Wien f ü h r e n . Das End
ziel ist wieder Reith in Tirol . Von dort sollen 
Tagesfahrten unternommen werden. Die Vor
sitzende, Frau Dora Karth, berichtete von Be

sichtigungsfahrten zu neuen Altersheimen in Stade, 
die bei allen Mitgliedern g r o ß e n Anklang gefunden 
haben. Diese F ü h r u n g e n sollen den Ä l t e r e n zei
gen, wie man heute in einem Altersheim leben 
kann. A u ß e r d e m hat es sich die Frauengruppe 
zum Ziel gesetzt, den Insassen dieser Heime ab 
und zu durch Veranstaltungen eine kleine Freude 
zu bereiten. 

SCHLESWIG-HOLSTEIN 
Vorsitzender der Landesgruppe Schleswig-Holstein: 

G ü n t e r Petersdorf, 23 Kie l , N i e b u h r s t r a ß e 26. 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Kie l , W i l h e l m i n e n s t r a ß e 47/49, 
Telefon 4 02 11. 

L ü b e c k — Freitag, 26. Apr i l , 20 Uhr, Haus Deut
scher Osten, H ö x t e r - T o r - A l l e e 2, Dichterlesung der 
Gruppe der Landsleute aus den Memelkreisen mit 
dem T r ä g e r des Herderpreises, Peter Paul Brock. 
Damit verbunden ist eine Ausstellung der B ü c h e r 
des Autors. Umrahmung des Abends durch den 
L ü b e c k e r O s t p r e u ß e n c h o r . 

S c h ö n w a l d e am Bugsberg — Jahreshauptversamm
lung am Sonnabend, 20. Apr i l , 20 Uhr, im Gasthof 
zum Landhaus. Es spricht Hauptlehrer i . R. Emi l 
Jost, Eutin. Die Tagesordnung h ä n g t im Ostpreu
ß e n - S c h a u k a s t e n am Landhaus aus. Der Vorstand 
bittet alle Mitglieder um ihre Teilnahme und h e i ß t 
alle Freunde und F ö r d e r e r der O s t p r e u ß e n wil l 
kommen. 

Tornesch — N ä c h s t e Mitgliederversammlung Fre i 
tag, 10. Mai , 20 Uhr, im Bahnhofshotel Hingst. — 
Sonnabend, 1., bis Montag, 3. Juni (Pfingsten), 
K ö l n - F a h r t . Teilnehmer werden gebeten sich m ö g 
lichst bald anzumelden bei Helmut Salomon, Esin
ger Schule; Hermann Nitz, R a t h a u s s t r a ß e (Hoch
haus ptr.); Frau Vogel, A n der Kirche 8, und Frau 
Thonke, F r i e d r i c h s t r a ß e 34. — A u f dem Nachmittag 
der Frauengruppe dankte die 1. Vorsitzende, Frau 
Vogel, der bisherigen Leiterin, Frau Pennkowski, 
für ihre geleistete Arbeit. — Bei der Vorstands
sitzung konnte der 1. Vors. K r ü g e r Vertreter der 
Nachbargruppen Uetersen, Prisdorf und Elmshorn 
b e g r ü ß e n . — D e m n ä c h s t soll eine Jugendgruppe 
gebildet werden. 

Uetersen — N ä c h s t e Mitgliederversammlung Fre i 
tag, 3. Mai . — Sonnabend, 11. Mai , Fahrt an die 
Zonengrenze. Die Fahrt ist bereits ausgebucht. — 
Herr B r a u m ü l l e r , Rotenburg (Han) hielt einen Vor
trag ü b e r die Zonengrenze mit hervorragenden 
Farbdias. 

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. G e s c h ä f t s 
stelle: 4 D ü s s e l d o r f , Duisburger S t r a ß e 71, Te
lefon 48 26 72. 

B ü n d e — Sonnabend, 27. Apr i l , 19.30 Uhr, Monats-
Versammlung im kleinen Stadtgarten-Saal, Stein
m e i s t e r s t r a ß e . G ä s t e willkommen. 

Duisburg — N ä c h s t e s Treffen der Frauengruppe 
Mitte am Donnerstag, 18. A p r i l , 14 Uhr, bei Fasoli. 
Es werden die B e s c h l ü s s e der Delegiertentagung 
der Kreisgruppe bekanntgegeben, ü b e r die die po
litischen Ereignisse der letzten Wochen diskutiert 
und ü b e r F r ü h l i n g s - und Oster brauche gesprochen. 
Bei dem Treffen der Frauengruppe Mitte wurde 
eine Gedenkstunde für Agnes Miegel d u r c h g e f ü h r t . 
Es wurde beschlossen, in den n ä c h s t e n Wochen 
eine Busfahrt nach Bad Nenndorf, dem letzten 
Wohnort der Dichterin zu unternehmen. 

Hagen — Sonnabend, 20. A p r i l , 20 Uhr, im Saal 
der Gerichtsklause, H e i n i t z s t r a ß e , n ä c h s t e Zusam
menkunft der Kreisgruppe. Es spricht der stellver
tretende Vors. der Landesgruppe, L m . Erich G r i 
moni. 

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

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

Rottweil — Sonnabend, 20. Apri l , 20 Uhr, Gast
s t ä t t e Germania, Altstadt, Generalversammlung mit 
Fleckessen. Anmeldungen zum Essen und A n t r ä g e 
zur Versammlung bitte an den 1. Vors., L m . 
Schwenzfeger, E b l e s t r a ß e 11, richten. A n s c h l i e ß e n d 
wird voraussichtlich Herr Schmetzdorf* einen Licht
bildervortrag ü b e r das Thema „ W o h i n wir nicht 
reisen d ü r f e n " halten ( S c h ö n h e i t e n Mitteldeutsch
lands). 

Rottweil — Der Kreis der interessierten Frauen 
erweitert sich s t ä n d i g , so d a ß der bisherige Rah
men des Treffpunktes nicht mehr aufrechterhalten 
werden kann. A b sofort trifft sich die Frauengruppe 
an jedem ersten Donnerstag im Monat im Cafe 
S c h ä d l e , H a u p t s t r a ß e 1, 1. Stock, um 14.30 Uhr. 

Stuttgart — Die Frauengruppe f ä h r t am Mitt
woch, 24. Apr i l . 13 Uhr, vom Bussteig 13 zur Baum
b l ü t e in die Berglen. Anmeldungen bis 22. Apr i l 
an Frau Hetty Heinrich, Stgt.-Rot, Brettacher Str. 6, 
Tel . 84 72 23. 

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

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

Mainz — A m Sonnabend, 20. Apr i l , 18 Uhr, kleiner 
Saal des Hotels Gutenberg, S a a r s t r a ß e , Lichtbilder
vortrag von Frau Arndt ü b e r „Die Kurische Neh
rung im Zauber der Farben und im Spiegel der 
Dichtung". — A m Sonntag, 28. Apr i l , gemeinsame 
Veranstaltung mit der Kreisgruppe Worms. Treffen 
um 9.45 Uhr am Haupteingang des Hauptbahnhofes. 
Veranstaltungsfolge wird am 20. Apri l bekanntge
geben. Jugend, Freunde und Bekannte sind herz
lich eingeladen. 

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. 30 46 86. G e s c h ä f t s s t e l l e : ebenfalls dort. 
Postscheckkonto: M ü n c h e n 213 96. 
Dillingen — Sonnabend, 27. Apri l , 19.30 Uhr, im 

Gasthaus zur Krone, Lichtbildervortrag ü b e r die 
Heimat. Alle Landsleute aus Ost- und Westpreu-
ß e n , Pommern und Danzig, die in Dillingen und 
Umgebung wohnen, sind herzlich eingeladen. 

M ü n c h e n — Mitgliederversammlung der Gruppe 
N o r d / S ü d am Freitag, 19. Apri l , 20 Uhr. im Studen
tenheim Alemania, M . 22, Kaulbachsti a ß e 20. Ks 
spricht L m . Helmut Damerau ü b e r die Bensbei
ger Denk-Schrift. — A m Donnerstag, 25. Apri l , gibt 
Herr Heberle im Rahmen des heimat- und kultur
politischen Arbeitskreises um 20 Uhr in der Gast
s t ä t t e Spatenhof, Neuhauser S t r a ß e 25 (Nebenzim
mer), einen Bericht zur Situation. A n s c h l i e ß e n d 
Aussprache. 

tfüt freunde 
der „schönen JLitewtur" 
Ein Klassiker-Vorzugsangebotl 
W e r t v o l l e P r ä s e n t - A u s g a b e n — 
eine Zierde für jeden Büche r sch rank 

i» 

E d t u r t l 
M ü r i k c 

Gesammel te 
Werke 

Eduard M ö r i c k e : 

Gesammelte 
Werke 
3 B ä n d e in einem 
Band : E r z ä h l u n g e n 
und Briefe, M a l e r 
N o l t e n , Gedichte, 
Biographie u. Nach
wor t v o n Georg 
Schwarz 

M ö r i k e s W e r k ist eine Sammlung mensch
licher und l i terarischer Kostbarke i ten , ge
boren aus der T raumwel t eines wahren 
Dichters, der v o m Erbe Goethes, der Ro
mant ik und der A n t i k e lebt — seine L y r i k 
machte ihn unsterbl ich. Diese s chöne A u s 
gabe e n t h ä l t nahezu das gesamte lyrische 
und e r z ä h l e r i s c h e W e r k sowie die F rag
mente und M ö r i c k e s Briefe an Luise Rau. 
1432 Seiten, Le inen . 
f rühe r 38 — D M jetzt 14,80 D M 

Anne t t e v. Droste» 
Hülshof f : 

Gesammelte 
Werke 
4 B ä n d e i n einem 
Band : Das geist
liche Jahr und reli
g i ö s e Dichtungen, 
Epen, Bal laden , Ge
dichte, D ie Juden
buche, Ledwina , 

B e i uns zu Lande auf dem Lande, Bi lder 
aus West fa len , Briefe. M i t e inem Nach
wor t v o n Re inho ld Schneider. 1290 Seiten, 
Le inen . 

f rühe r 38,— D M jetzt 14,80 D M 

TOLSTOI 
Gesammelte Werke in 12 Bänden 

In seinen g r o ß a r t i g e n Romanen und 
meis terhaf ten E r z ä h l u n g e n hat Tols toä 
Leben und W e l t des al ten R u ß l a n d und 
seiner Menschen in zei t loser G ü l t i g k e i t ye-
schildert: 
A n n a Karen ina , 3 B ä n d e 
Aufers tehung, 2 B ä n d e • fjää 
K r i e g und Fr ieden , 4 B ä n d e 
E r z ä h l u n g e n , 2 B ä n d e 
K indhe i t / Jugend — Nachwor t zur A u s 
gabe. 
12 B ä n d e , insgesamt fast 3900 Seiten, 
Format 1 2 X 1 9 cm, Le inen 
bisher 84,— D M jetzt 68,— D M 

Das besondere A n 
gebot für al le 
Freunde der J ä 
gere i — e in g r o ß 
z ü g i g e s Geschenk I 

Die große 
Jagd 
30 000 Jahre Jagd 
in der Kunst . Eine 
F ü l l e so rg fä l t i g ge
druckter W i e d e r 

gaben g r o ß e r K u n s t w e r k e aus der W e l t 
der Jagd . U. a. W e r k e v o n Rubens, van 
Dyck, Bruegel , Defsegger, De lac ro ix . 164 
Seiten, 158 A b b i l d u n g e n , 12 aufgezogene 
Farbtafeln, Le inen . Vorzugsp re i s (früher 
78,— D M ) jetzt 48,50 D M 

B E S T E L L S C H E I N 
Hiermi t bestelle ich beim K A N T -

V e r l a g , 2 H a m b u r g 13, Parka l lee 86, gegen 
Rechnung / Nachnahme: 

A n z a h l T i t e l D M 

N a m e 

Wohnor t „ 

S t r a ß e „ „ _ „ 

Unterschrift 

Abt. Ruchversdnd 

2 Hamburg 13 — Parkallee 86 
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Lang, lang ist's her... 
Erinnerungsbilder aus den Alben unserer Leser 

e i n s ^ u n t P ^ i n Heimat. So manches 
K S a ™ U I L Entbehrungen im Rucksack oder Handgepäck gerettete Album odei 

» M " b e s i » n l i * e r Stunde aufgeklappt werden, aus dem Ostpreußen und die 
J R J 2 ^ 2 U ? B e s c n a u e r sprechen, auch wenn es keine „schönen" Fotos sind, son-
p l n f r ^ 9 u e F ' , e i n S t a u f 9 e n ° m n i e n zum Abschied von der Schule oder auch nur zur 
Erinnerung an eine bestimmte Klasse, an ein Fest, an die Dienstzeit. Dem Fremden bedeuten 
!!S i T e « d e m . ^ " t z e i - sehr viel. Häufig erhält auch die Redaktion des Ostpreußenblat tes 
solche Bilder mit der Frage: „Können Sie das nicht einmal veröffent l ichen?" Oft mußten wir 
diese Bitten schweren Herzens ablehnen, weil die Qual i tät der Bilder für den Druck nicht aus
reichte, oder die Fragenden wegen Platzmangels auf einen späteren Zeitpunkt vertrös ten . 
Heute nun bringen wir eine erste Auswahl aus den uns vorliegenden Bildern. Und wir hoffen, 
daß recht viele der Abgebildeten noch am Leben sind und sich beim Studium dieser Seite wie
dererkennen. 

Obertertia des Königsberger Wilhelmsgymnasiums von 1892 mit Hiller, Harich, v. Klinckow-
ström, Kißner, Besch, Bittrich, Zolland, Hübschmann, Liebrecht, Zorn, Ulmer, Lilienthal, Ehr-
hard, Morgenstern, Dettmer, Maubach, Fischer, Steffen, Loßow, Macketanz, Wilutzki, Kirchner, 
Meinecke, Matthias, v. Goessei, Passauer, Kaspary, v. Plehve, Preuß, Vater, Peters I, v. Spies, 
Peters II, Gebauhr, v. Bieberstein, Tiling, Faßbender , Dons, Japka, Simon I, Lemke, Ehnimb, 
Krieger, Beutel, v. Kobilinsky, Mahlow, Lade, Grammatzky, Simon II, Haeberer. 

Fast ein halbes Jahrhundert alt ist dieses Foto: Im März 1923, vor 45 Jahren, legten 
48 Kandidaten des Lehrerseminars Braunsberg die 1. Lehrerprüfung ab, von denen ein Teil 
hier abgebildet ist. Von ihnen sind noch zwanzig bekannt, 19 sind bereits verstorben, und 
von neun ist nichts mehr zu erfahren. Im Herbst dieses Jahres kommen die A n g e h ö r i g e n dieses 
Jahrgangs zu einem Wiedersehen in Münster zu sammen. Anmeldungen bei Realschuldirektor 
Kurt Kaczor, 6482 Bad Orb, Faulhabers traße 42. 

Hindenburg-Lyzeum Rastenburg, Jahrgang 1916/17. Wer erkennt sich auf dem Bild? Ein Treffen 
arrangieren möchte Frau Elisabeth Brzeska, geb. Haase, 2301 Hohenfelde b. Kiel. 

Schüler innen der Städt i schen H ö h e r e n Mädchenschu le in Guttstadt, aufgenommen 1921. Wer er
kennt sich wieder? 

Das Musikkorps des Infanterie-Regiments 1 in Königsberg , aufgenommen im Frühjahr 1926 
vor der Wirtschaft Otto Robe am Anfang der Cranzer Allee, kurz hinter dem Roßgärter Tor. 

innisliiirn im Mai 1927 bei einem Sängerfest . In der Mitte der Der M ^ r g e j ^ ^ J o h a ^ ^ ^ m ^ r ^ V o r s i t z « n d e A r t h u r M Ü H e r ( m i l 

ersten Reihe * J H h r nv«rsi.Zende. Die aktiven Sänger von .inks nach 
Kne.fer UWjM«^*SldKSkMiit: Untere Reihe: Langer sen., Krause, Beermann, Rohde, 
rechts, soweit noch nament ich b< Kanm. » Grünau, - , 
Arthur Mül ler Weykam Hohl Muller (Pos^ Z w ^ i k , a ^ ^ Ä f . Gross, - , 
Willibald M ü l ^ r . ^ W e b e T Gronau, Rauschning sen., Burgschweiger, Sunkel. 
Heinrich, Salomon, Grit/Kai, irui Langer jun., Woszidlo, Janowski, —, —. —, 
Wassmann. Wfelk, Bauer• " ^ J ^ J ^ j ^ g , , 2 M e y k e . Klein, Kuhrau, Krenz, - , - . 

? V ? e r t e ^ ^ ^ f S ^ u S ^ ! ^ R ° S e ' W Ü b b e ' K r a U S C ' E U 9 C n ' ~' ~' ^ 
(Hut). 

Die Untersekunda des Goethe-Oberlyzeums in Königsberg im Jahre 1932. Frau Edith Kubber-
nuss, geb. Bury, in 3011 Benthe b. Hannover, Am Hengstgarten 5, hat das erste Klassentreffen 
organisiert und hofft, auf diesem Wege weitere ehemalige Klassenkameradinnen zu finden. 
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Elchniederung 

Mecket, spring ten, dat Schwien versippt! 
Schon vierzig Jahre sind es her. Ich erinnere 

mich noch sehr genau daran. Die Flüsse, Bäche 
und Seen waren vom Eis befreit und der Früh
ling hatte, wie auch in diesem Jahr, früher 
als sonst seinen Einzug gehalten. An diesem 
schönen Frühl ingstag kamen wir Kinder aus der 
Schule und schlenderten wie üblich den Gilge-
damm entlang am Gasthof Meinekat und am 
Kaufhaus Peckel, in Richtung der Kapierung, 
dem Anlegeplatz der Fischerkähne, zu. Die 
Fischersleute (so wurden sie bei uns genannt) 
aus den Haffdörfern hatten ihre Besorgungen 
in den Geschäften und vom Wochenmarkt in 
Seckenburg gemacht. Einige Fischer waren ge-' 
rade dabei, ihre Kähne zur Heimfahrt klar zu 
machen. Plötzlich ertönte eine laute Frauen
stimme: 

.Mechel, spring ren, dat Schwien versippt!" 

Was war geschehen? Das Fischerehepaar 
hatte auf dem Wochenmarkt zwei Läufer
schweine gekauft und diese in einem selbst
gezimmerten Lattenkasten untergebracht. Aus 
ungeklär ten Gründen hatte sich eines der Bor
stentiere se lbsts tändig gemacht und aus dem 
Kasten befreit. Wie das geschehen konnte, blieb 

Elsbeth Christelen 

Frühlingsbetrachtung 
Das weite Land ist iiühlingsieii 
der Bauer eggt das Feld, 
der Motor brummt, ein Sonnenstreii 
vergoldet diese Welt. 

Die Weide trägt ihr Silberkleid, 
die Strüucher schimmern grün, 
auch iür die Birken ist es Zeit 
die Schleier anzuziehn. 

Die Wellen kräuseln sich im Bach 
ein Fischlein schnellt empor, 
ein Wölkchen jagt dem andern nach, 
nun lugt die Sonne vor. 

Mir wird so leicht und froh zumut, 
mir fällt nichts andres ein: 
warum kurvt schneller jetzt mein Blut? 
Das muß der Frühling sein. 

ein Rätsel. Vielleicht war vorher ein Schelm 
am Werk und hatte den Verschlag geöffnet? 
Jedenfalls war der borstige Vierbeiner über 
Bord gespungen und versuchte nun mit seinen 
noch unbeholfenen Schwimmfähigkei ten das 
andere Ufer zu erreichen. Nach dem Ruf der 
Fischersfrau riß der Michel, ohne noch lange 
zu zögern, sich seine Sachen vom Leibe und 
sprang, nur bekleidet mit einer Manchesterhose, 
dem Ausreißer ins Wasser nach. 

Zwischen den beiden entwickelte sich ein 
heftiger Kampf. Doch Sieger blieb der Stärkere, 
der mit einem festen Griff seiner rechten Hand 
ein Ohr des Borstentieres faßte und es nicht 
früher los l ieß, bis beide abgekämpft und 
schnaufend mit M ü h e und Not das rettende 
Ufer erreichten. 

Inzwischen hatten sich zu dieser außerge
wöhnl ichen Rettungsaktion viele Neugierige 
eingefunden, die für den tatkräftigen Einsatz 
des Fischers viele Scherzworte fanden, einige 
bewunderten seine Entschlossenheit. 

Das Borstentier selbst hatte während der Ret
tungsaktion eine Menge Wasser geschluckt und 
war, als der Retter das Tier an Land schleppte, 
vollkommen benommen und ohnmächtig. Aber 
der Lebensretter kannte sich im Rettungsdienst 
aus; es wurde bald bekannt, daß er einst im 
Ersten Weltkrieg bei der Kaiserlichen Marine 
aktiv gedient und in seiner Militärzeit und 
auch später einige Mitmenschen schon aus dem 
nassen Element gezogen hatte. Er hob das 
Borstentier an den Hinterbeinen hoch und l ieß 
das Flußwasser einfach durch die Schweine
schnauze herauslaufen, bis das Tier wieder 
quieklebendig wurde. Mit Stroh abgetrocknet, 
wurde es dann in den Schweinekasten ver
bannt und mit einem Segeltuch vorsorglich zu
gedeckt. 

Erst jetzt dachte der Retter an sich selbst. 
Die Kleider wurde gewechselt (eine zweite 
Garnitur befindet sich bei einem guten Fischer 
stets in der Kajüte). Nach dieser wohlgelunge
nen Rettungsaktion zog er stracks zur nächsten 
Gaststube, um sich dort einige starke Grogs 
gegen die Erkältung einzuflößen. Als auch das 
überstanden war, konnte auch der letzte Fischer
kahn mit seiner Schweineladung vom Anlege
platz abstoßen und bei frischem Frühl ingswind 
mit vollen Segeln die Gilge stromabwärts sei
nen Heimathafen ansteuern. 

Am folgenden Markttag wußte man sich über
all zu erzählen, daß das kühle Band weder dem 
Retter noch dem Borstentier irgendwelche Kom
plikationen gebracht hatte und sich beide be
ster Gesundheit erfreuten. Wenn der mutige Le
bensretter heute noch lebt und diese Zeilen 
zufäll ig lesen sollte, wird er sich noch gut 
daran erinnern — und in seinem hohen Alter 
sicher ein Schmunzeln nicht verbergen können. 

Karl Matties 

Königsberg 

JOÄM, der Zugvogel 
Wenn ich an mein Elternhaus — das Pfarr

haus in der Poststraße — zurückdenke, erschei
nen mir oft seltsame Gestalten. 

Ich war noch ein Kind, da kehrte mit jedem 
Frühjahr John bei uns ein. Wie ein Zugvogel, 
kam er immer zurück. Er brachte nicht Blumen 
oder Früchte. Ein Beutel mit Kleingeld hing ihm 
am Arm. Alles Geld, das er im Winter ver
diente, wurde klein gemacht; alle Scheine und 
großen Geldstücke wechselte er um. Unser John 
dachte wohl, je schwerer der Beutel, desto mehr 
Inhalt. 

Wer war John? Ein immer fröhlicher, lächeln
der Geselle. Nicht mehr jung, mit schütterem 
Haar, einstmals herrschaftlicher Diener eines 
ostpreußischen Grafen, führte er ein unstetes 
Leben. Zog von Pfarrhaus zu Pfarrhaus in Ost
preußen und suchte Arbeit in Garten und Haus, 
die er treu und fleißig ausführte. War die 
Arbeit getan, so zog ihn sein Wandertrieb wie
der fort, dem nächsten Hause zu. Und schnell 
war seine Spur verloren — bis zum nächsten 
Jahr. 

Bei uns werkelte er meist im Garten, erledigte 
alle Frühjahrsarbeiten und reparierte den 
Zaun. 

Er schlief auf Fellen und Decken in unserem 
Konfirmandensaal. Wir wagten es nicht, diesen 
Bruder der Landstraße ganz in unser Haus zu 
nehmen. Wir wußten ja nicht, welch stille Teil
nehmer er in seinen Sachen mit sich führte. Er 

Kreis Pillkallen 

TDie Qstetsdtauket 
Das Osterfest weckte so viele Erinnerungen 

an unsere schöne, unvergeßl iche Heimat. 
Meine Kinderzeit und die ersten Jugendjahre 

verlebte ich in dem Dorfe Waldhufen (Plons-
zöwen) im Kreis Pillkallen. Es lag weit ab von 
allem Verkehr und war gemeinsam mit dem 
Dörfchen Stürmen eingebettet in den Nadel
wald des Weschkaller Forst. Das klare Wasser 
der unmittelbar vorbe i f l i eßenden Scheschuppe 
bot ideale Badegelegenheiten und Mögl ichke i ten 
zum Fischfang. 

Der Wald war ein Paradies für uns Kinder. 
Im Sommer mit seinen leckeren Beeren aller 
Art, und dann mit der Pilzsuche. Im Herbst 
der Anblick des farbenprächtigen Laubes. Ein 
Künstler war der Winter: welch herrliche Ge
bilde zauberte er mit seinen Schneeflocken auf 
die Bäume und Sträucher des Waldes I 

Wenn der Frühling kam, dann streckten die 
ersten Buschanemonen und Leberblümchen ihre 
Köpfchen durch das Moos, obwohl an dichten 
Stellen des Waldes noch der Schnee lag. Dann 
war es Zeit, an die Einrichtung der Osterschau-
kel zu uenken. Ein geeigneter Platz unweit des 

Johannisburg während der Abstimmung: Im Hintergrund das Landratsamt mit den drei Flag
gen der Besatzungsmächte . Foto: Landrat a. D. Ziemer 

ten ausnahmsweise zuschauen. Wir spielten 
natürlich auch Verstecken. Aus den Nachbar
dörfern war die Jugend erschienen und betei
ligte sich an dem lustigen Treiben. 

Viel zu schnell verging uns die Zeit: die 
einbrechende Dunkelheit mahnte zum Heimweg. 
Dann pflückten wir noch schnell ein Sträußchen 
Anemonen oder Leberblümchen, um die Mutter 
versöhnl ich zu stimmen. 

besaß natürlich nur. ein Hemd, das er an schö
nen Tagen in der Regentonne in unserem Bür
gergarten vor dem Steindammer Tor wusch und 
an einem Baumast trocknete. 

Kam mein Vater in den Garten, dann eilte 
John ihm strahlend entgegen und zeigte, was 
seine f le ißigen H ä n d e geschaffen hatten — er 
war glücklich über das wenige, das er besaß. 
W ä h r e n d der Mahlzeiten bei uns lachte das 
Mädchen in der Küche über das viele Kleingeld 
im dicken Beutel. So viel Unverstand schmerzte 
ihn wohl. Aber wie sollte jemand von uns seine 
Welt verstehen? 

Nur mein Vater hatte sein Vertrauen, und ihm 
erzählte er von dem einstigen feudalen Leben 
als Diener auf einem ostpreußischen Schloß. 
Dann hatte ihn eine Nervenkrankheit auf un
ruhige Wanderschaft getrieben. 

Viele Jahre lang ist John zu uns gekommen. 
Ja, als ich schon selbst Kinder hatte, wurde 
unser John zur Märchengestal t , die eines Tages 
wieder bei uns auftauchte. Er war der ganzen 
ostpreußischen Familie treu. Selbst meinen Bru
der fand er nach langen Jahren in Ostpreußen, 
und auch in diesen Garten brachte er Ordnung. 

Seine Manieren verlernte er auch im Alter 
nicht, dieser Wanderer zwischen zwei Welten. 
Das letzte Mal sah ich ihn Ende des Krieges. 
Wer we iß , wohin ihn das Schicksal verschlug? 
Unser Ostpreußen war auch ihm Heimat, ihm, 
dem Heimatlosen. Gertrud Quednau 

Die Schaukel blieb bis Klein-Ostern (dem 
ersten Sonntag nach dem Osterfest) in Bewe
gung. Dann wurde sie wieder abgebaut. Die 
Vorfreude auf die nächste Osterschaukel blieb 
bei uns das ganze Jahr über lebendig. 

Otto Mertins 

Kreis Angerapp 

»trioft 

Waldrandes war bald gefunden. Zwei starke 
Tannenbäume, die passend zueinander standen 
und freies Vor- und Rückfeld hatten, wurden 
in etwa 5 bis 7 Meter H ö h e mit einem runden 
Baumstamm verbunden. Die Gipfelenden zweier 
junger Birkenbäumcben wurden um den runden 
Baumstamm gebogen und fest verbunden. Da
durch war eine Schlaufe entstanden. An den 
unteren Eenden der Birkenbäumcben wurde das 
Sitzbrett befestigt. Nun war die Schaukel fertig. 
Diese Arbeit blieb natürlich den schon erwachse
nen jungen Männern vorbehalten, und der der
zeitige Herr Revierförster hatte davon nichts 
merken wollen . . . 

A m ersten Osterfeiertag nach dem Mittag
essen wurde die Schaukel zur allgemeinen Be
nutzung freigegeben. Wir Kinder fieberten 
diesem Ereignis ungeduldig entgegen. Es bedeu
tete für uns eine interessante Abwechslung im 
tägl ichen Alltag und der Einsamkeit für Jung 
und Alt. Ordentlich angst konnte einem werden, 
wenn ein besonders mutiges Paar die Schaukel 
bald zum Uberschlagen brachte. Auf dem Stub
ben eines geschlagenen Baumes wurden der
weil die Karten gemischt, und wir Kinder durf-

tfrühlingswiese 
im 
Samtand 

Foto: Mauritius 

Wenn wir Fer iengäs te hatten, dann saßen wtr 
oft auf der Wiese hinter unserem Schulhaus in 
Peterswalde der Schnecker Forst. Ich las dann 
gern aus den „Ostpreußischen Erzählungen" vor. 
Die Geschichte von Kraffts August ist mir im 
Gedächtnis geblieben: 

Der August war Knecht auf einem großen Hof 
in der Gegend von Darkehmen. Er hatte einen 
großen Wunsch: er hät te so gern mal einen Brief 
bekommen! Wie schön müßte das sein, wenn 
die Marjellens die Koppe zusammenstecken und 
sich erzählen w ü r d e n : 

„Weet s t du schönstens : Kraffte August häwt e 
Breef g e k r ä g e . . . " 

Eines Tages ging sein Wunsch wirklich in Er
füllung. Auf dem Hof sagten die Marjellens: 

„Kraffte August h ä w t e Breef gekräge , un 
vorzig mit een Siegel bowel" 

Leider war der Brief keine Freude für unseren 
August: Er wurde vor das Amtsgericht geladen, 
als Angeklagter. Die Gerichtsverhandlung soll 
recht erheiternd gewesen sein. 

Der Richter fragte: 
„Angeklagter , Sie sind beschuldigt, die kost

bare Statue der Venus von Milo lädiert zu ha
ben. Bekennen Sie such schuldig?" 

Der August verstand nicht recht, was der Rich
ter meinte und fragte zurück: 

„Wat sull eck h ä w w e ? Een N u ß vonne Mähl 
genoahme? Eck weer je gar nidi oppe Mähl un 
N ä t sinn doa doch ook nich." 

Na, das ging nun eine Weile hin und her, und 
der Richter wurde all ganz kribbelig, denn er 
kam nicht von der Stelle. Da sagte der Aktua-
rius: 

„Eok war moal mettem August spräke, vledcht 
koam eck met em bäter torecht. Also hör mal, 
August, wersoht du in diesem Soamer in Bey-
nuhne?" 

„Oawer joa, scheenstet Herrke!" 
„Werscht du ok em Schloß?" 
»Joa, scheenstet Herrkel" 
»Na, da weere doch in dem eene Soal so v ä l e 

grote Poppkes. Da hest eenem Poppke de N ä s 
affgeschloahne. Stemmt dat?" 

.Allerbestes Herrke", sagte da der August, 
„towat sull eck löge , dat hew eck gedoahnel" 

„Na", fuhr der Aktuarius fort, „wie keem 
dat? Verteil uns moal, August." 

„Eck besup mi je sonst niemoals nich", sagte 
der August, „aower dem Dag hadd eck doch een 
gedrunke. Wie eck nu so kiokd op dat eene 
grote Poppke, wat ganz noakig weer, da ärgert 
mi, dat et keene Kleedasch nich anhadd, un 
da nehm eck mien Stock un geew er eins vorn 
Kopp un säd: Schäm die, Krät, warscht die moal 
glieks Kleedasch anteene!" 

Na ja, und so kam das. Der August war ge
s tändig und mußte zehn Taler für die abge
schlagene Nase bezahlen. Aber einen Brief wolle 
er im Leben nicht noch einmal kriegen, von dem 
einen hatte er genug. Anna Fleberg 
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fyinnetunQ der Woäie 

- D e ! r ^ e u t s c h e F " ß b a l l n a c h w u c l i s unter F ü h r u n g 
des D F B - T r a i n e r s Udo Lattek (32), S e n s b u r ^ K ö m 
weilt nach dem Ausseheiden der Spanier in Frank 
reich beim U E F A - J u g e n d t u r r ü e r , in iJTzza wohnen 
die 17- und 1 8 j ä h r i g e n mit den Italienern im «?PI 
chen Hotel T ü r an T ü r . In derselben^Gruppe spfi l 
len a u ß e r d e m noch Jugoslawien und die CSSR 
Nach den . „ c h t ü b e r z e u g e n d e n Vorbereitungssoie: 
len, weil immer wieder berufliche Hindernisse un
vermeidbar waren, gewannen die deutschen Jungen 
etwas ü b e r r a s c h e n d und zur besonderen Fredde 

geitgenen Stadion in Monaco in Gecenwart V | B 

ler Zuschauer darunter F ü r s t R a i n i ? r l o n Monaco 
gegen Italien das erste Spiel sicher 2 : o! i V i u n d t o ' 

Die Europapokalspiele des Hamburger Sportver
eins mit J ü r g e n Kurbjuhn-Ti l s i t , der nach 20 E u -
ropapokalspielen wieder dabei sein wird, sind f ü r 
den 24. A p r i l in Hamburg und 1. Mai in Cardiff 
angesetzt worden. Der Gegner ist Cardiff City 
Bayern M ü n c h e n mit K a p i t ä n Werner Olk-Osterode 
m u ß gegen A C Mai land gewinnen, um das erhoffte 
deutsche Endspiel zu erreichen. 

F ü r das F u ß b a l l - L ä n d e r s p i e l gegen die Schweiz 
In Basel sind unter den aufgebotenen Spielern 
zwei Ostdeutsche dabei und zwar der pommersche 
Weltmeisterschaftsspieler Wolfgang W e b e r - K ö l n 
sowie der Lycker Klaus Gerwien-Braunschweig. 

Von den 72 deutschen Nationalspielern, die bei 
einem Bundesligaverein als F u ß b a l l - L i z e n z s p i e l e r 
einen Vertrag haben, sind sieben Ostdeutsche, und 
zwar Werner O l k - M ü n c h e n , J ü r g e n K u r b j u h n - H a m -
burg, Klaus Gerwien-Braunschweig, G ü n t h e r Sa-
witzki und Dietrich Sieloff-Stuttgart (alle Ostpreu
ß e n ) , Wolfgang Weber, P o m m e r n / K ö l n und Sieg
fried Held, Dortmund/Sudetenland. Nur die beiden 
Schlesier Bandura-Hannover und Slomiany-Schalke 
sowie die O s t p r e u ß e n Kurrat -Dortmund und B r o n -
nert-Frankfurt standen noch nicht in der A-Nat io -
nalmannschaft. 

F ü r die Hamburger Waldlaufmeisterschaft galt 
der Sieger der vorangegangenen L ä u f e , der f r ü h e r e 
deutsche Hindernislaufmeister Hans-Werner Wo-

gatzky, Pommern/Hamburger Sp.V. , als Favorit. Wo-
gatzky verlor jedoch gegen den Polizeisportler L i e ß 
den Hauptlauf ü b e r 9600 m und klagte ü b e r Seiten
stiche. In Hessen wurde der K ö n i g s b e r g e r Lutz 
Phil ipp Zweiter auf der langen Strecke und in 
Niedersachsen gewann der Schlesier Girke-Wolfs-
burg die k ü r z e r e Laufstrecke. 

Eine automatische Luxusarmbanduhr f ü r den er
sten deutschen 70-m-Hammerwerfer stiftete der 
f r ü h e r e Karlsruher S p i t z e n l ä u f e r und jetzige Uhren-
fabrikant in Pforzheim, K a r l Stehl. Uwe Beyer-
Kie l mit deutschem Rekord von 69,88 m hat die 
besten Gewinnaussichten. 1935 hatte Stehl bereits 
f ü r den ersten deutschen 50-m-Werfer eine wert
volle U h r gestiftet. Diese gewann beim L ä n d e r k a m p f 
gegen Finnland 1935 Erwin B l a s k - L ö t z e n / F r a n k f u r t 
mit einem Wurf von 50,44 m. E r hat heute noch 
viel Freude an der damals gewonnenen A r m b a n d 
uhr. 

Der Weltrekordmann i m Zehnkampf, der 24 Jahre 
alte W e s t p r e u ß e K u r t Bendlin-Leverkusen, hofft 
nach erneuter Meniskusoperation den Trainings
r ü c k s t a n d aufholen und auch in Mexiko bei den 
Olympischen Spielen bestehen zu k ö n n e n . Falls 
das nicht m ö g l i c h sein sollte, will Bendlin sich im 
Speerwerfen f ü r Mexiko qualifizieren. Bisher hat 
er 79,36 m geworfen, glaubt aber die 80 m ü b e r 
werfen zu k ö n n e n . Der ostdeutsche Bronzemedail
lengewinner 1964 in Tokio, Hans-Joachim Walde (25), 
Schlesien/Mainz hat sich im K u g e l s t o ß e n auf 
15,41 m gesteigert, den Diskus 47,79 m geworfen 
und in Bomlitz bei Fallingbostel, wo er aufge
wachsen ist, geheiratet. 

Der f r ü h e r e zweite und auch zeitweise erste V o r 
sitzende der Traditionsgemeinschaft der Leichtathle
ten aus den deutschen Ostgebieten e.V., Gerhard 
Radtke vom Pommerschen Traditionssport, erlag im 
Alter von 55 Jahren in Hamburg einem Herzlei
den. Im Sommer 1967 sah sich Radtke wegen sei
ner Krankhei t gezwungen, aus dem Vorstand der 
ostdeutschen Leichtathleten auszuscheiden. 

Unter den letzten Vier im deutschen F u ß b a l l p o k a l 
stehen der Europapokalsieger des Vorjahres Bayern 
M ü n c h e n mit Olk-Osterode nach einem sehr schwer 
e r k ä m p f t e n 2 : 1-Sieg ü b e r den voraussichtlichen 
Deutschen Meister 1968, den 1. F . C . N ü r n b e r g , Bo
russia Dortmund mit den beiden Ostdeutschen K u r 
rat und Held nach dem 2 : 1 ü b e r die Regionalliga-

Aus der Flut der Zuschriften zu unserer Serie 

„Erinnerungen" veröffent l ichen wir heute die 

besten Einsendungen zu den Kennziffern K 17 

und B 18. Bei K 17 erhält Frau Erna Zupp in 

Horstmar (Westf) das Honorar für ihre Ge

schichte „Die erste Zigarre", bei B 18 errang 

Herr Werner Kahrau in Weil am Rhein das 

gleiche Honorar für seine Erinnerung „Salz und 

Brot macht Wangen rot". 

D i e erste Zigar re (K 17) 

Es w a r 1947 i n e inem Internierungslager i n 
D ä n e m a r k . Id i w a r zu einer A r b e i t a u ß e r h a l b des 
Lagers eingetei l t . Jeden M o r g e n wanderte ich 
mit e inem Scheuereimer bewaffnet zu e inem 
k l e i n e n P a v i l l o n einer D ü n e , v o n dem aus die 
S t randpol ize i die Badenden ü b e r w a c h t e . A n 
e inem s t ü r m i s c h e n M o r g e n war ich auch auf dem 
W e g e dor th in , als mi r p lö tz l ich e in Riemchen 
meiner Holzsanda le r iß . Ich war ä rge r l i ch , denn 
am Tage vo rhe r hatte man mi r noch gesagt, ich 
sei noch lange nicht an der Reihe für neue San
dalen. So im Bücken f iel me in Bl ick auf eine 
M e n g e Zigare t tenkippen . W e n n ich die den M ä n 
nern in der Schusterwerkstat t bringe, bekomme 
ich bestimmt ba ld neue Sandalen, dachte ich. Ich 

mannschaft des Berliner Meisters Hertha B S C , 
sensationell die Regionalligamannschaft des V f L 
Bochum, der bereits die Bundesligamannschaften 
Karlsruhe und Stuttgart ausgeschaltet hatte und 
jetzt M ö n c h e n g l a d b a c h 2 :0 besiegte, w ä h r e n d in 
Braunschweig der Deutsche Meister Eintracht Braun
schweig mit Gerwien gegen den 1. F . C . K ö l n mit 
Weber nach einem 0 : 0 in der V e r l ä n g e r u n g ein 
1 : 1 erzielte, so d a ß das Spiel in K ö l n wiederholt 
werden m u ß . Die Auslosung zur Ermittlung der 
Endspielgegner ergab: Der Sieger aus Braunschweig 
(gegen K ö l n ) gegen Borussia Dortmund; V f L Bo
chum gegen Bayern M ü n c h e n . 

Im J u g e n d f u ß b a l l t u r n i e r in Frankreich nach dem 
guten Spiel der deutschen Jungen unter D F B -
Trainer Udo Lattek-Sensburg folgte in Cannes ein 
schwaches Spiel der Deutschen gegen die recht 
hart spielenden Jugoslawen. So ging diese Be
gegnung 0 : 1 verloren. Die Spiele CSSR gegen 
Deutschland in Monaco und Italien gegen Jugos
lawien m u ß t e n die Entscheidung um den Grup
pensieger bringen. Die deutsche Elf, wieder besser 
als gegen Jugoslawien, verlor etwas u n g l ü c k l i c h 
1 : 3 und Italien gegen Jugoslawien endete unent
schieden, so d a ß die CSSR Gruppensieger wurde. 
Der mitteldeutschen Mannschaft erging es nicht 
besser. Sie spielte gegen Griechenland 1 : 1 und 
verlor dann gegen Ungarn 1:4. W. Ge. 

blickte mich um, wei t und brei t war n iemand 
zu sehen, und so sammelte ich fleißig a l le auf. 

A l s ich jedoch in die N ä h e des Pav i l l ons kam, 
erschrak ich heftig, denn dr innen s a ß e n v i e r 
Pol iz is ten , die mich mit dem Fernglas beobach
tet hatten. O b e n angekommen, fragten sie mich 
sofort, ob ich rauche. Ich sagte ja, denn ich 
wol l t e nicht e r z ä h l e n , für welchen Zweck ich die 
K i p p e n gesammelt hal l te . W a s ich denn rauche, 
wurde ich gefragt. „Al les , nur nicht Pfeife", l og 
ich munter. Doch L ü g e n haben kurze Beine. Im 
selben M o m e n t f ing es heftig an zu regnen. 
Einer der Po l iz i s ten zog sein E tu i und bot mi r 
eine schwarze Bra s i l an. Ich freute mich d a r ü b e r , 
denn die wo l l t e ich dem al ten H e r r n H . in un
serer Stube schenken, der immer getrockneten 
Apfelschalentee rauchte. A l s ich die Z igar re i n 
meiner Jackentasche verschwinden lassen wol l te , 
wurde protestiert, ich soll te gleich rauchen. Ich 
s t r ä u b t e mich und erfand a l le rhand Ausreden , 
doch es half nichts. Ehe ich mich versah, wurde 
mi r Feuer gereicht, und da s aß ich nun und 
rauchte die erste Zigar re meines Lebens. 

D ie Luft in dem k le inen Raum war dick zum 
Schneiden, w e i l w i r a l le fünf rauchten. M i r 
wurde p lö tz l ich so weh , und ich m u ß t e an die 
k l e inen Jungen denken, denen die erste he iml ich 
gerauchte Z igar re auch nicht bekommt. Ich ver 
w ü n s c h t e meine L ü g e und den Regen und sehnte 
mich sehr nach frischer Luft. A l s der Regen end
lich a u f h ö r t e , hatte ich nur noch einen k le inen 
Stummel zwischen den F ingern . Ich r iß die T ü r 
auf und d r ü c k t e den Rest meiner Zigar re an 
der W a n d aus. M e i n e A r b e i t wurde an diesem 
Tage sehr abgepfuscht . . . 

Erna Zupp, 4435 Hors tmar i . W . 
A n n e t t e - v o n - D r o s t e - H ü l s h o f f - S t r a ß e 2 

unter Zusetzung v o n M e h l gut durchgeknetet 
und zu Bro ten geformt. Der Backofen wurde mit 
H o l z oder auch mit l o r l gut anyeueizt, t / c n n 
das Feuer ausgebrannt war, entfernte man die 
H o l z k o h l e n und Aschenreste aus dem Ofen. Die 
richtige H i t z e zum Backen wurde mit e inem 
Stück Zei tungspapier festgestellt. W a r die Tem
peratur zum Backen in Ordnung , wurden die 
Brote mit e inem Holzschieber in den Backofen 
eingeschoben. Nach u n g e f ä h r z w e i Stunden Back
zeit w a r das kös t l i che Brot gar gebacken. 

W i e herr l ich w a r der Duft v o n frisch gebacke-
nem, knuspr igem Brot! ich w ä r e am l iebsten 
gleich ans Brot gegangen und h ä t t e mi r e in 
Stück Krus te ausgebrochen, aber Mut ters A u 
gen ü b e r w a c h t e n mich M r e n n N o c h e n war für 
uns K i n d e r verboten. Angeschni t ten wurde das 
Brot erst am n ä c h s t e n Tag. W i e gerne habe ich 
trockenes Schwarzbrot gegessen und frische 
V o l l m i l c h dazu getrunken. M e i n e E l te rn sagten 
oft zu miir, wenn ich auf das knuspr ige Brot 
wartete: „Salz und Brot macht W a n g e n rot." 

Schon als K i n d w u ß t e ich nach dem Ersten 
W e l t k r i e g , w i e g r o ß die N o t und w i e w e r t v o l l 
unser tägl ich Brot war . 

W e r n e r K a h r a u 
7858 W e i l am Rhein , R o t b e r g s t r a ß e 6 

H i e r a b t r e n n e n 
Hiermit bestelle ich bis auf Widerruf 

£ii5 C f i p m i f i r n b i n i i 

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 2,40 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 

>Salz u n d Brot macht W a n g e n rot (B 18) 

» Das J ah r 1918 w a r me in erstes Schuljahr i n 
»der zweitklassi igen V o l k s s c h u l e zu Bisdohnen, 
.Kreis S t a l l u p ö n e n . M e i n e El tern bewohnten da
mals e in sehr altes, mit S t roh gedecktes Haus i n 
•der M i t t e des Dorfes. In der Küche , die mit roten 
•Ziegelsteinen ausgelegt war, befand sich auch 
unser Backofen. N o c h heute sehe ich meine M u t 
t e r in G e d a n k e n vo r mir , w i e sie den Te ig zum 
. „ g r o b e n Brot" vorberei tete . 

» M u t t e r backte meistens aus Roggenschrotmehl 
•das wohlschmeckende Schwarzbrot. Der Te ig 
•wurde aus Roggenschrotmehl , W a s s e r und Salz 
zubereit . Diesem T e i g hat Mut t e r den schon vo r 
her gefertigten Sauerte ig be ige füg t . A m näch
sten Tag haben Mut te r s H ä n d e die Teigmasse 

Wohnort 

Kreis 

S t r a ß e und Hausnummer 

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 Brietdrucksache zu senden an: 

Das O s t p r e u ß e n b l a t t 
V e r t r i e b s a b t e i l u n a 

2 H a m b u r o > 3 Postfach « 0 4 ? 

Bekanntscha f ten j 
Witwe, 51 1,60, schwarz, ev., 2 J u n 

gen, sucht auf diesem Wege die 
Bekannschaft eines soliden Herrn 
bis 55 Jahre im Raum Siegburg. 
Bildzuschr. u. Nr . 81 960 an Das 
O s t p r e u ß e n b l a t t . 2 Hamburg 13. 

Ostpr. Beamten-Kriegswitwe, Anf. 
50, su. auf diesem Wege aufrichti
gen Lebenskameraden pass. A l 
ters. Zuschr. u. Nr . 81 871 an Das 
O s t p r e u ß e n b l a t t , 2 Hamburg 13. 

Witwe, 60/1,61, gepflegt, m ö . netten 
Pens. od. Rentner bis 75 J . ken
nenlernen. G e m ü t l . He im vorhan
den, aber nicht Bedingung. Z u 
schrift, u. Nr . 81 912 an Das Ost
p r e u ß e n b l a t t , 2 Hamburg 13. 

Ostpr. 35/1,72, ev., sucht christliches 
naturl. M ä d c h e n od. Witwe zw. 
Heirat. Bildzuschr. u. Nr . 81 992 
an Das O s t p r e u ß e n b l a t t , 2 Hbg. 13 

T R A U M E H E ist erlebte Romantik! 
Antwortet eine Romantikerin? 
V e r m ö g e n unwichtig; bin als 
selbst. Architekt (Ing.) sehr gut 
versorgt, 31, m ä n n l . Typ , ledig u. 
habe ein. herrl. Bungalow. Mit 
mein, schicken Sportwagen tref
fen wir uns wo? „WILL 46", 
62 Wiesbaden, Fach 662 (Ehe
m ö l l e r ) . 

Sommerreise München? 
Unser neuer Laden: 
am Bahnhof Baldam 

feine 
BERNSTEIN
ARBEITEN 
ostpr. 
Meister 

w l/w Königsbero'Pf. / 
8011 München-VÄTERSTETTEN 

0 < ä ß i 9 a i ] § K i » a i a 2 § B < 3 § [ a 

A m 20. Apri l 1968 feiert Frau 

Helene Blumentlial 
geb. M ü l l e r 

Gr.-Legitten, K r . Labiau 
aus Insterburg, O s t p r e u ß e n 

ihren 7 5. G e b u r t s t a g . 

Es gratulieren herzlich 
ihr Sohn Heinz und Frau Ingrid 

2 Hamburg 53 
Vosskoppel 38 

A m 15. A p r i l 1968 feierte un
sere liebe Mutter und Schwie
germutter, Frau 

Marie Schwetzler 
geb. Joswig 

aus Ortelsburg 
Y o r c k s t r a ß e 15 

ihren 80. Geburtstag. 
Es gratulieren herzlich 

Willy Schwetzler und Anna 
geb. Sontowski 

415 Krefeld, Inrather S t r a ß e 368 

A m 25. Anri l 1968 feiert unser 
lieber Vater 

August Pracejus 
aus Hohenstein 
Kreis Osterode 

seinen 8 0. G e b u r t s t a g . 
Wir gratulieren Dir sehr herz
lich und w ü n s c h e n Dir und 
unserer Mutter Gottes Segen. 

Deine Kinder 

Kie l und D ü r e n 

anzeigen 

knüpfen neue (Zantic 
K ö n i g s b e r g e r , Witwer, 61/1,77, an

hangt, m. Neubauwohnung in 
Hamburg, w ü . die Bekanntschaft 
einer Dame entspr. Alters zw. 
Wohngemeinschaft, evtl. sp. Hei- , 
rat. Bildzuschr. u. Nr. 81 898 an 

__Das O s t p r e u ß e n b l a t t , 2 Hbg. 13. 

O s t p r e u ß e , Witwer, 71 J . , ev., allein
stehend, kompl. Wohnung, Neu-, 
bau, und eig. Garten, bietet einf., 
alleinst. O s t p r e u ß i n bis 66 J . ein 
Zuhause. Bildzuschr. u. Nr . 81 886 

__an Das O s t p r e u ß e n b l a t t , 2 Hbg. 13 

32j. Rauhelfer, des Alleinseins m ü d e , 
sucht O s t p r e u ß e n m ä d e l , evtl. 
Krankenschwester, 1—2 Kinder 
kein Hindernis, zw. s p ä t . Heirat. 
Zuschr. u. Nr . 81 307 an Das Ost
p r e u ß e n b l a t t . 2 Hamburg 13. 

Ehemaliger selbst, ostpr. Landwirt , 
alleinst., ev., 58/1,70, mit fast 
schuldenfr. neuem Haus, sucht 
eine alleinst. Frau zw. gem. Haus
h a l t s f ü h r u n g . Zuschr. u. Nr . 81 911 
an Das O s t p r e u ß e n b l a t t , 2 Hbg. 13 

Ostpr. Landwirt, jetzt Reut m>r, ü b . 
70 J . , ev., r ü s t i g , alleinst., ohne 
Anh. , m. Haus u. Garten, w ü n s c h t 
die Bekanntschaft einer friedl. 
Frau zw. gem. H a u s h a l t s f ü h r u n g . 
Zuschr. u. Nr . 81 884 an Das Ost
p r e u ß e n b l a t t , 2 Hamburg 13. 

0 £ 
Der Herr hat Gnade gegeben 

Ernst Ehrlich 
und Frau Ella 

geb. Pose 
aus Darkehmen/Angerapp 

Insterburger S t r a ß e 92 

d ü r f e n am 20. A p r i l 1968 im 
Kreise ihrer Kinder und Enke l 
kinder das Fest der Goldenen 
Hochzeit feiern. 

8801 Aurach 180 ü b . Ansbach 

A m 20. A p r i l 1968 feiert meine 
liebe Frau, unsere liebe Mut
ter und Oma, Frau 

Amalie Kemsies 
geb. Tobien 

aus Angerburg 

ihren 7 0. G e b u r t s t a g . 

Es gratulieren und w ü n s c h e n 
auch weiterhin die beste Ge
sundheit 

ihr Mann Willi 
Kinder und Enkelkinder 

2852 Bederkesa, Berghorn 7 

Mein liebe Frau 

Anni Polkehn 
geb. Rosenmeyer 

aus K ö n i g s b e r g Pr.. 
Heumarkt 1 a 

feiert am 15. A p r i l 1968 ihren 
7 0. G e b u r t s t a g . 
Es w ü n s c h e n weiterhin viel 
G l ü c k , Gesundheit, frohen Mut 
und Gottes Segen 

i h r M a n n 
mit allen Verwandten und 
Bekannten 

708 Aalen, Schopenhauerstr. 17 

Unsere liebe Mutter, Schwie
germutter, Oma und Uroma 

Emma Holz 
geb. Adomeit 

aus F u c h s h ö h e , K r . Tilsit-Rag" 
nit, feiert am 25. Apr i l 1968 
ihren 80. Geburtstag. 

Es gratulieren herzlich 
i h r e K i n d e r 
E n k e l u n d U r e n k e l 

509 Leverkusen-Rheindorf 
W a r n o w s t r a ß e 13 

FAMILIENANZEIGEN 

UND NACHRUFE 

können auch telefonisch 

oder telegrafisch durdigeqeben werden 

Cr 
A m 24. Apr i l 1968 feiert unsere 
liebe MUtti, Schwiegermutter 
und Oma 

Ottilie Laduch 
geb. Langkau 

aus Reuschhagen b. Wartenburg 
Kreis Allenstein 

ihren 75. Geburtstag. 
Es gratulieren in Dankbarkeit 
und Liebe herzlichst und w ü n 
schen weiterhin beste Gesund
heit und Gottes Segen 

die Kinder 
Schwiegerkinder 
und Enkelkinder 

29 Oldenburg (Oidb) 
K o r t l a n g s t r a ß e 11 

A m 12. Apr i l 1968 feierte unse
re liebe Mutter, Omi und Ur-
omi 

Malwine Janerl 
aus K ö n i g s b e r g Pr. 
H i n d e n b u r g s t r a ß e 43 

ihren 8 5. G e b u r t s t a g . 
Es gratulieren herzlich und 
w ü n s c h e n Gottes Segen 

ihre Kinder, 
Enkel und Urenkel 

4600 Dortmund-Brechten, 
Budbergweg 1 

A m 22. Apr i l 1968 feiert unsere 
liebe Mutti und Omi 

Marie Adomeit 
geb. Bensing 

aus Ragnit, Feldgasse 19 

ihren 8 0. G e b u r t s t a g . 

Es gratulieren recht herzlich 

ihre Kinder und Enkel 

565 Solingen, H a u p t s t r a ß e 137 

Unsere liebe Mutter, Schwie
germutter, G r o ß m u t t e r und Ur
g r o ß m u t t e r 

Martha Seddig 
geb. Seidel 

aus Ostseebad Cranz, Ostpr. 
W i k i n g e r s t r a ß e 15 

ist am 29. Februar 1968 im Alter 
von 82 Jahren in Frieden heim
gegangen. 
In stiller Trauer 

Meta M a ß und Charlotte Dyck 
geb. Seddig 

nebst allen A n g e h ö r i g e n 
6368 Bad Vilbel-Heilsberg 
Samlandweg 9 a 

Anzeigentexte bitte deutlich schreiben! 
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Nach kurzer, schwerer Krank

heit entschlief am 6. Apr i l 1968 

unsere liebe Tante, G r o ß t a n t e 

und U r g r o ß t a n t e 

Käthe Oehse 
geb. Schwandt 

aus Eydtkuhnen 

im 86. Lebensjahre. 

Im Namen aller A n g e h ö r i g e n 

Johannes Schaefer 

und Krau Herta, 

geb. Mueller 

45 O s n a b r ü c k , R u d o l f s t r a ß e 26 

t 
Was Gott tut, das ist wohlgetan. 
Nach einem e r f ü l l t e n Leben 
e r l ö s t e Gott der Herr heute 
nachmittag, 17 Uhr, von ihrem 
mehrfachen Leiden unsere 
liebe, herzensgute, stets um uns 
besorgte Mutter, Oma, Uroma, 
Schwester, S c h w ä g e r i n . Tante 
und Kusine 

Mathilde Knorr 
geb. Lange 

• 17. 4. 1885 t 3. 4. 1968 

In stiller Trauer 
im Namen aller A n g e h ö r i g e n 

Frida Kaehs, geb. Knorr 

Die Beerdigung hat am 8. Apr i l 
1968 auf dem ev. Friedhof in 
Q u a k e n b r ü c k stattgefunden. 

Nach kurzer, schwerer Krank

heit entschlief am 6. Apr i l 1968 

unsere liebe Tante, G r o ß t a n t e 

und U r g r o ß t a n t e 

Käthe Oehse 
geb. Schwandt 

aus Eydtkuhnen 

im 86. Lebensjahre. 

Im Namen aller A n g e h ö r i g e n 

Johannes Schaefer 

und Krau Herta, 

geb. Mueller 

45 O s n a b r ü c k , R u d o l f s t r a ß e 26 

A m 20. M ä r z 1968 entschlief nach 
schwerem, tapfer ertragenem 
Leiden, für uns noch viel zu 
f r ü h und u n f a ß b a r , meine liebe, 
herzensgute Frau, meine ge
liebte Mutter, Schwiegermut
ter, Oma, Schwester, S c h w ä g e 
rin und Tante 

Lotte Hübner 
geb. Kubbutat 

aus Tilsit, O s t p r e u ß e n 
Niederunger S t r a ß e 163 

im Alter von 56 Jahren. 
In tiefer Trauer 

Kurt H ü b n e r 
Gerhard H ü b n e r und Frau 

Erika , geb. Thiemann 
Enkel C l ä u s c h e n 
und alle A n g e h ö r i g e n 

3501 B r ü n d e r s e n , Bez. Kassel 
Wolfhager S t r a ß e 5 

D u warst so jung. 
Du starbst zu f r ü h , 
doch vergessen wirst Du nie. 

Ein stilles Gedenken zum fünf
j ä h r i g e n Todestage meiner lie
ben, unvergessenen Schwester 

Christel Neubauer 
• 14. 4. 1923 t 20. 4. 1963 
Friedrichswalde/Gerdauen 

Im Namen aller A n g e h ö r i g e n 
Klara Graumann 

geb. Neumann 

567 Opladen (Rhld) 
K ö n i g s b e r g e r S t r a ß e 57 
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D u warst so jung. 
Du starbst zu f r ü h , 
doch vergessen wirst Du nie. 

Ein stilles Gedenken zum fünf
j ä h r i g e n Todestage meiner lie
ben, unvergessenen Schwester 

Christel Neubauer 
• 14. 4. 1923 t 20. 4. 1963 
Friedrichswalde/Gerdauen 

Im Namen aller A n g e h ö r i g e n 
Klara Graumann 

geb. Neumann 

567 Opladen (Rhld) 
K ö n i g s b e r g e r S t r a ß e 57 

In Schlotheim ( T h ü r i n g e n ) ent
schliefen sanft nach kurzer 
Krankheit die Schwestern 

Margarete Wolff 
am 17. März 1968 im 85. Lebens
jahre, und 

Elsa Wolff 
am 22. März 1968 im 80. Lebens
jahre 

aus Tilsit, O s t p r e u ß e n 

Es trauern um sie 

ihr Bruder Harald 
ihre Nichten 
S c h w ä g e r i n n e n 
und viele Verwandte 
und Freunde 

Im Namen aller A n g e h ö r i g e n 

Gisela Neumann 
geb. Dettmann 

49 Herford, Berliner S t r a ß e 14 
den 28. März 1968 

Die Beisetzungen fanden in 
Schlotheim statt. 

In Schlotheim ( T h ü r i n g e n ) ent
schliefen sanft nach kurzer 
Krankheit die Schwestern 

Margarete Wolff 
am 17. März 1968 im 85. Lebens
jahre, und 

Elsa Wolff 
am 22. März 1968 im 80. Lebens
jahre 

aus Tilsit, O s t p r e u ß e n 

Es trauern um sie 

ihr Bruder Harald 
ihre Nichten 
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und viele Verwandte 
und Freunde 

Im Namen aller A n g e h ö r i g e n 

Gisela Neumann 
geb. Dettmann 

49 Herford, Berliner S t r a ß e 14 
den 28. März 1968 

Die Beisetzungen fanden in 
Schlotheim statt. 

Herr, dein Wille geschehe! 

Heute entschlief nach kurzer 
Krankheit meine liebe Schwe
ster, unsere S c h w ä g e r i n und 
Tante Frau 

Emma Kuhn 
geb. Szibrowski 

aus K ö n i g s d o r f , K r . Mohrungen 

im Alter von 72 Jahren. 

In stiller Trauer 

Paul Szibrowski 
und Anverwandte 

403 Ratingen, den 27. März 1968 
j Kopernikusring 48 
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Gisela Neumann 
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Margarete Wolff 
am 17. März 1968 im 85. Lebens
jahre, und 

Elsa Wolff 
am 22. März 1968 im 80. Lebens
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aus Tilsit, O s t p r e u ß e n 

Es trauern um sie 

ihr Bruder Harald 
ihre Nichten 
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und viele Verwandte 
und Freunde 
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Gisela Neumann 
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Schlotheim statt. 

DAS O S T P R E U S S E N B L A T T 

die Zeitung für 

F a m i l i e n a n z e i g e n 

In Schlotheim ( T h ü r i n g e n ) ent
schliefen sanft nach kurzer 
Krankheit die Schwestern 

Margarete Wolff 
am 17. März 1968 im 85. Lebens
jahre, und 

Elsa Wolff 
am 22. März 1968 im 80. Lebens
jahre 

aus Tilsit, O s t p r e u ß e n 

Es trauern um sie 

ihr Bruder Harald 
ihre Nichten 
S c h w ä g e r i n n e n 
und viele Verwandte 
und Freunde 

Im Namen aller A n g e h ö r i g e n 

Gisela Neumann 
geb. Dettmann 

49 Herford, Berliner S t r a ß e 14 
den 28. März 1968 

Die Beisetzungen fanden in 
Schlotheim statt. 

Am 26. März 1968 entschlief nach kurzer, schwerer Krankheit, 

sanft und ruhig, nach einem arbeitsreichen Leben unsere 

liebe herzensgute Mutter, Schwiegermutter, Thorstens Oma, 

S c h w ä g e r i n und Tante 

Anna Maria Ackermann 
geb. K ö b b e l 

im 70. Lebensjahre. 

In stiller Trauer 

Horst Ackermann 

Alwin Martens und Frau Irmgard, geb. Ackermann 

Richard Piest und Frau Edith, geb. Ackermann 

235 N e u m ü n s t e r , G e i b e l s t r a ß e 19 

Meine liebe Frau, unsere gute Mutter, Schwiegermutter, G r o ß -
und U r g r o ß m u t t e r , unsere liebe Schwester, S c h w ä g e r i n und 
Tante 

Helene Keiluweit 
geb. Falz 

aus Tilsit, S t i f t s t r a ß e 17 
ist im 75. Lebensjahre sanft entschlafen. 

In stiller Trauer 
K a r l Keiluweit 
Familie Biese 
Familie Podzuhn 
Familie Kurt Keiluweit 
und alle A n g e h ö r i g e n 

235 N e u m ü n s t e r , S t e g e r w a l d s t r a ß e 8, den 9. Apr i l 1968 
Die Beerdigung hat am Sonnabend, dem 13. Apr i l 1968. statt
gefunden. 

.vlit der Sehnsucht im Herzen, die verlorene Heimat noch ein
mal wiederzusehen, entschlief nach kurzer Krankheit am 
2. Apri l 1968 unsere liebe Mutter, Schwiegermutter, G r o ß m u t 
ter, 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. Frau 

Amalie Pogoda 
geb. Sendtko 

aus Genslack, K r . Wehlau. Ostpr. 

im gesegneten Alter von 94 Jahren. 

Im Namen aller Hinterbliebenen 

Fritz Pogoda 

3471 Abbenburg ü b e r H ö x t e r 

Liebstes Mutterherz o Deine H ä n d e 
sie haben treu ihr Tagewerk vollbracht. 
Dein gutes Herz hat bis zu Ende 
geliebt, gesorgt, getragen und gewacht. 

Nach einem arbeitsreichen Leben ist nach kurzer, schwerer 
Krankheit, für uns alle v ö l l i g unerwartet, unsere herzensgute, 
treusorgende Mutter, Schwiegermutter, Schwester und S c h w ä 
gerin, Omi und Uromi 

Charlotte Poel 
verw. Minde, geb. Chilla 

aus R ö b l a u Kreis Ortelsburg 
am 1. Apr i l 1968 im Alter von 84 Jahren heimgegangen. 
Ihr stilles, bescheidenes Wesen, ihr F l e i ß und ihre Gottes
furcht werden allen, die sie kannten, unvergessen bleiben. 
In Dankbarkeit, Liebe und Verehrung werden wir ihrer stets 
gedenken. 

In tiefer Trauer 
Helmut Poel und Frau Hildegard 

geb. S c h ü t z e k 
Anny Chilla, geb. Minde 
Charlotte Fallack, geb. Minde 
Hermann Czychon und Frau Helene. 

geb. Poel 
11 Enkel und 13 Urenkel 

28 Bremen, Beckhusenweg 27 
Wir haben sie am 5. Apr i l 1968 in Bremen zur letzten Ruhe 
gebettet. 

A m 11. Apr i l 1968 ist meine liebe Frau, unsere gute Mutter, 
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 

Frida Herrmann 
geb. Jonas 

(Kurken — M ö r k e n — Allenstein — Lyck — Gotenhafen) 

im 84. Lebensjahre entschlafen. 

In stiller Trauer 
im Namen aller A n g e h ö r i g e n 

Johannes Herrmann 

286 Osterholz-Scharmbeck. G a r t e n s t r a ß e 18 

Es ist so schwer 
wenn sich der Mutter Augen s c h l i e ß e n , 

die H ä n d e ruhn, die einst so treu geschafft. 
•"•™ ™ ~ Und unsere T r ä n e n still und heimlich f l i e ß e n . 

uns bleibt der Trost, Gott hat es wohlgemacht. 

Nach einem e r f ü l l t e n Leben voller Liebe und Hin
gabe für uns alle entschlief am 23. März 1968 nach 
schwerer Krankheit unsere geliebte Mutter. Schwie
germutter, Oma, Schwester, S c h w ä g e r i n und Tante 

Martha Scheer 
geb. Knocks 

aus Kleehausen, K r . Tilsit-Ragnit. O s t p r e u ß e n 

im 78. Lebensjahre. 

In tiefer Dankbarkeit und stiller Trauer 
Lisbeth Scheer 
Emil Scheer und Frau Frieda, geb. Bartenwerfer 
Artur W i ß k i r c h e n und Frau Lotti . geb. Scheer 
Hugo Hartmann und Frau Hilla, geb. Scheer 
und 8 Enkelkinder 

2362 Wahlstedt, O s t p r e u ß e n w e g 5 

Nach schwerer Krankheit verstarb am 19. März 1968, kurz vor 
Vollendung des 75. Lebensjahres, meine treusorgende Frau, 
unsere liebe Mutter, Schwiegermutter, G r o ß m u t t e r . Schwester, 
S c h w ä g e r i n und Tante 

Marie Jenrich 
verw. Habben, geb. L ü d e k e 

aus Gerswalde, Kreis Mohrungen und Elisenau, Kreis Wehlau 

In stiller Trauer 
Eduard Jenrich 
Achim Jenrich 
Ilse Jenrich, geb. Goetze 
Rosemarie Reuter, geb. Habben 
3 Enkel u. alle Anverwandten 

4931 Diestelbruch bei Detmold. M i t t e l s t r a ß e 

Nur Sorge war Dein Leben 
Du dachtest nie an Dich, 
nur f ü r die Deinen denken 
war Deine h ö c h s t e Pflicht. 

Nach langem, schwerem Leiden entschlief heute unsere her
zensgute Mutter, Schwiegermutter, G r o ß m u t t e r und U r g r o ß 
mutter, unsere gute Schwester, S c h w ä g e r i n , Tante und G r o ß 
tante 

Auguste Plickat 
geb. Niederstrasser 

aus Gumbinnen und K ö n i g s b e r g Pr. 
1. Apr i l 1886 4. Apri l 1968 

In tiefer Trauer 

Hans Plickat und Frau Dorchen, geb. Meyer 
Otto Warstat und Frau Lina, geb. Plickat 
Enkel. Urenkel und Anverwandte 

j Hamburg-Tonndorf, Im Grund 54 

Wir haben sie am 10. Apr i l 1968 auf dem Tonndorfer Friedhof 
zur letzten Ruhe geleitet. 

L a ß auch zuletzt mich im Kampf nicht erliegen, 

reiche die Hand mir. o Jesu, hilf siegen. 

Nach schwerem, mit g r o ß e r Geduld ertragenem Leiden ging 

heute im festen Glauben an ihren Herrn und Heiland unsere 

geliebte Mutter und G r o ß m u t t e r , unsere gute Schwester, 

S c h w ä g e r i n und Tante 

Berta Fuhr 
geb. Brosius 

aus Sonnenmoor, Kreis Ebenrode 

im Alter von 80 Jahren in Frieden heim. 

In stiller Trauer 

Bernhard Fuhr und Frau Hildegard, 
geb. Peter 

Joachim Hahn und Frau Irene, 
geb. Fuhr 

Enkelkinder und Anverwandte 

Herford, Neuburg/Wismar, den 12. Apr i l 1968 

Auf der Brede 16 

Die Beerdigung fand am 17. Apr i l 1968 in Herford statt. 

Nach einem e r f ü l l t e n Leben in steter Sorge für ihre Kinder 
entschlief heute nach kurzer, schwerer Krankheit im 86. Le
bensjahre unsere ü b e r alles geliebte Mutter, G r o ß m u t t e r und 
U r g r o ß m u t t e r 

Witwe des S a n i t ä t s r a t Dr . John Eckerlein 
K ö n i g s b e r g Pr. 

Agnes Eckerlein 
verw. Werner, geb. B l e ß 

In tiefer Trauer 

Ursula Perkuhn, geb. Werner 
Erhard Perkuhn 
Wilhelm Werner 
Martha Werner, geb. Riedel 
Gisela Kemena, geb. Werner 
Carl-Heinz Kemena 
Dr. Heinrich Werner 
Jutta Werner, geb. Rohde 
Annalouise Frormann, geb. Eckerlein 
Carl-Arthur Frormann 
Margarete Podehl. geb Eckerlein 
Fritz Podehl 
Charlotte L a n g e n k ä m p e r . geb. Eckerlein 
Dr. Wilhelm L a n g e n k ä m p e r 
18 Enkel 
11 Urenkel 

495 Minden (Westf). K u h l e n s t r a ß e 20. den 6. Apri l 1968 

Die Beerdigung fand am Mittwoch, dem 10. Apri l 1968, um 
10 Uhr von der Kapelle des Nordfriedhofs ( M a r t e n s t r a ß e ) aus 
statt. 
Von Beileidsbesuchen bitten wir abzusehen. 

Ihr Wahlspruch h i e ß : 

Liebe deinen N ä c h s t e n mehr als dich selbst! 

Nach einem Leben voll aufopfernder Liebe und 

Treue für die Ihrigen, hat unser Herrgott nun auch 

meine liebe Frau, die beste Mutter und Omi, Schwe

ster, S c h w ä g e r i n und Tante 

Auguste Zimmerriemer 
geb. Narewski 

aus Kuckerneese/Maradtken 

am 5. Apr i l 1968 im Alter von 66 Jahren unerwartet 

zu sich genommen. 

In stiller Trauer 

Leo Zimmerriemer 

Therese Rockstroh, geb. Zimmerriemer 

Georg eimmerriemer 

Joachim und Er ika Zimmerriemer 

2362 Wahlstedt. Elmhorst 37 

A m 25. M ä r z 1968 s c h l o ß mein lieber Vater 

Friedrich Josepeit 
aus B a l l u p ö n e n a. d. Memel, Kreis Tilsit-Ragnit 

fern seiner geliebten Heimat im Alter von 79 Jahren für immer 
die Augen. 

In stiller Trauer 

im Namen der Hinterbliebenen 

Helene Josepeit 

28 Bremen. S t . - J O r g e n - S t r a ß e 3, Schwesternhaus II 

Die Trauerfeier fand in AHcnburg. Bez. Leipzig, statt. 
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Nach einem e r f ü l l t e n Leben hat Gott der A l l m ä c h t i g e am 
2. A p r i l 1968 unseren lieben Vater, Schwiegervater, Opa. Uropa 
und Onkel 

Gottlieb Gajewski 
aus Biessellen, K r . Osterode, O s t p r e u ß e n 

im 94. Lebensjahre zu sich genommen 

In stiller Trauer 

Gertrud Weimann, geb. Gajewski 
Hedwig Kamlow, geb. Gajewski 
Lisbeth Gorny, geb. Gajewski 
Wilhelm Gorny 
Margarete Hommels, geb. Gajewski 
Hannes Hommels 
Enkel und Urenkel 

28 Bremen, D e l m e s t r a ß e 144, den 6. A p r i l 1968 

A m 6. A p r i l 1968 verstarb nach schwerer Krankheit mein lieber 
Mann, mein guter Vater, Schwiegervater, unser lieber Opa. 
Bruder, Schwager, Onkel und G r o ß o n k e l 

M a x M a l z k e i t 

geboren in S e ß l a c k e n , K r . Insterburg, O s t p r e u ß e n 

kurz nach Vollendung des 64. Lebensjahres. 

In tiefer Trauer: 

Annaliese Malzkeit, verw. Krenge, geb. Gille 
Klaus Krenge und Frau Heidrun, geb. Helmke 
K i t - i n i ; i i ! und Heike 
Hans Malzkeit 
Ernst Malzkeit und Frau Martha, geb. Bader 
Herbert Chatton und Frau Inge, geb Malzkeit 
Annelie und Hartmut Chatton 
Dieter Malzkeit und Frau Renate, geb. Til l inski 

3331 Gr.-Ste inum, Eutin, den 6. A p r i l 1968 

Die Beerdigung fand am Dienstag, dem 9. Apr i l 1968, 15 Uhr, 
von der Friedhofskapelle in Gr.-Steinum aus statt. 

Mein lieber Mann, unser lieber, treusorgender Vater 

Horst Prickler 
P o s t o b e r s e k r e t ä r 

aus Barten, Kreis Rastenburg 

v e r l i e ß uns heute im 53. Lebensjahre f ü r immer. 

In stillem Schmerz 

K ä t e Prickler, geb. Feuersenger 

Sabine, Ralf und Wolfgang als Kinder 

359 Bad Wildungen, U r e n b a c h s t r a ß e 46/48, den 1. A p r i l 1968 

Gott der Herr nahm meinen lieben, guten Bruder 

Dr. med. Bruno Ehm 
prakt. Arzt , Oberstabsarzt d. R. a. D. 

aus Bischofstein, Ostpr. 

• 23. 4. 1893 t 7. 12. 1967 

zu sich in seinen Frieden. 

In stiller Trauer 

Adelheid E h m 

3 Hannover, E l l e r n s t r a ß e 10 

A m 31. M ä r z 1968 wurde der ä l t e s t e R e p r ä s e n t a n t unserer 

Familie, unser lieber G r o ß o n k e l 

Hermann Grinda 
nach einem e r f ü l l t e n und schaffensfrohen Leben im fast voll

endeten 94. Lebensjahre aus dieser Welt abberufen. Seine 

p r e u ß i s c h e Gesinnung, seine Liebe zur o s t p r e u ß i s c h e n Scholle, 

seine g r o ß e Passion f ü r seinen Beruf als Landwirt , seine Auf

geschlossenheit f ü r alle Geschehnisse in der g r o ß e n Welt und 

seim u r w ü c h s i g e r Humor werden uns unvergessen bleiben. 

Im Namen der Familie: 

Dietrich v. Lenski-Kattenau 

2863 Ritterhude 
2800 Bremen, Egestorff-Stiftung 

Die Beisetzung hat auf dem Osterholzer Friedhof in Bremen 

stattgefunden 

Fern der h e i ß g e l i e b t e n Heimat verstarb nach schwerer Krank 
heit am 3. A p r i l 1968 mein geliebter Mann, unser guter Vater, 
Schwiegervater, Opa, Bruder, Schwager und Onkel 

Oskar Rehberg 
f r ü h e r Landwirt und B ü r g e r m e i s t e r 

von Lethenen, O s t p r e u ß e n 
Im Alter von 76 Jahren. 

In tiefem Schmerz 
Helene Rehberg als Gattin 
Fritz Rehberg und Frau Eva. 

geb. Gehlhaar. 
Kurt Rehberg und Frau Hildegard, 

geb. L ü t t r i n g h a u s 
Georg Rehberg und Frau Marianne, 

geb. Heckner 
8 Enkel 

sowie alle Anverwandten 

4151 Lank. W a s s e r s t r a ß e 81 und D ü s s e l d o r f 

Die Beerdigung fand am 8. Apr i l in Lank statt. 

A m 27. M ä r z 1968 entschlief im 83. Lebensjahre mein lieber, 
herzensguter, stets froher L e b e n s g e f ä h r t e , unser guter Vater, 
Schwiegervater, G r o ß v a t e r und Onkel 

Vermessungsingenieur 

Wilhelm Loose 
aus Ortelsburg und Allenstein 

In stiller Trauer: 

Ella Loose, geb. Laak 
Fritz Loose und Frau Elsa, geb. Friedrich 
Dieter Loose und Frau Li lo , geb. Kromat 
Kurt W ö l k und Frau K ä t h e , verw. Loose 

geb. Panske 
Susanne Borowski, geb. Loose 

und Hans Borowski 
Roswitha Jahn, geb. Loose, 

und Kurt Jahn 
und 9 Enkelkinder 
Edith Laak als Nichte 

3 Hannover, G a b e l b e r g e r s t r a ß e 2 

Gott der Herr nahm heute p lö tz l i ch und unerwartet meinen 

lieben Mann, Vater, Schwiegervater, G r o ß v a t e r , Bruder, 

Schwager und Onkel 

Fritz Kerst 

aus Hermsdorf, Kreis Pr.-Holland, Ostpr 

im Alter von 72 Jahren zu sich in sein Reich. 

In stiller Trauer 

im Namen aller A n g e h ö r i g e n 

Emma Kerst, geb. Zander 

46 Dortmund-Persebeck, Springmorgen 12, den 8. Apr i l 1968 

Fern seiner geliebten Heimat entschlief p l ö t z l i c h und unerwar
tet am 28. März 1968 unser lieber Bruder. Schwager und Onkel 

Fritz Rautenberg 

im 70. Lebensjahre. 

aus Tilsit, O s t p r e u ß e n 

In stiller Trauer 

Elma Ruddigkeit, geb. Rautenberg 
Berta Bartusch, geb. Rautenberg 
Fritz Ruddigkeit und A n g e h ö r i g e 

3011 Pattensen (Leine), J e i n s e r s t r a ß e II b 

A m 13. Februar 1968 entschlief mein lieber Mann, 
unser herzensguter Vater, Schwiegervater, G r o ß 
vater, Bruder und Schwager 

Postschaffner i . R. 

Karl Krüger 
Heimatwohnort: Tegnerskrug, K r . S c h l o ß b e r g 

O s t p r e u ß e n 

sanft und ruhig im Herrn. 

E r gab sein Leben fern von seiner geliebten Heimat 
nach langer, mit g r o ß e r Geduld ertragener K r a n k 
heit im 72. Lebensjahre in die Hand seines S c h ö p 
fers zurück . Sein u n e r s c h ü t t e r l i c h e r Glaube und sein 
g r o ß e s Gottesvertrauen werden uns f ü r immer ein 
V e r m ä c h t n i s sein. 

In tiefer Trauer 

Frieda K r ü g e r , geb. Szameitat 
Helmut Jungfermann und 

Frau Annemarie, geb. K r ü g e r 
Gerhard Schubert und 

Frau Elfriede, geb. K r ü g e r 
Karl -Heinz K r ü g e r und Frau Erna 
Manfred K r ü g e r und Frau Gudrun 
sowie 9 Enkelkinder 
und alle A n g e h ö r i g e n 

Cottendorf ( T h ü r i n g e n ) , im A p r i l 1968 
Meppen, D ö r n f e l d , Buckow, D ö l l s t e d t 

Nach einem Leben voller Liebe, Treue und F ü r 

sorge verstarb p l ö t z l i c h am 23. März 1968 mein lieber 

Mann, unser guter Vater 

Stadtbauinspektor i . R. 

Wilhelm Schweichler 
aus Tilsit 

im 71. Lebensjahre. 

In stiller Trauer 

Herta Schweichler, geb. F ü r s t e n a u 

Erhard Schweichler 

und Frau Gertrud, geb. Kortwlnkel 

44 M ü n s t e r , V i k t o r i a s t r a ß e 6 

Jesus, er mein Heiland, lebt. 

Unser lieber Vater, Bruder, G r o ß v a t e r , U r g r o ß v a t e r und Onkel 

Bauer 

Paul Mosdzien 
aus Friedrichshof, O s t p r e u ß e n 

ist am 1. A p r i l 1968 im Alter von 87 Jahren heimgegangen. 

Geschwister Mosdzien 

5673 Burscheid, Geilenbacher S t r a ß e 19, A p r i l 1968 

Fern seiner unvergessenen Heimat verschied nach langer, 

schwerer Krankheit unser lieber Vater und Opa 

Anton Fischer 
• 24. 12. 1885 f 25. 3. 1968 

D ö b e r n , O s t p r e u ß e n 

Werner W ö h l e r t und Frau Hedwig 

geb. Fischer 

und Peter 

2051 Ohe, Glinderweg 2 

Der Herr sprach sein 
g r o ß e s Amen. 

Fern seiner geliebten, ostpreu
ß i s c h e n Heimat ist am 29. M ä r z 
1968 unser lieber, treusorgender 
Vater, Schwiegervater, Opa und 
Uropa 

Friedrich Kirschbacher 
aus Gut f l i eß . Kreis Labiau 

im Alter von 86 Jahren für im
mer von uns gegangen. 

Es trauern um ihn 

seine 8 Kinder 
S c h w i e g e r t ö c h t e r 
und S c h w i e g e r s ö h n e 
Enkel und Urenkel 
sowie alle Verwandten 

Wir haben ihm viel zu danken. 

Gladbeck, Hamburg, Kie l 
5 K ö l n - K a l k . T h u m b s t r a ß e 74 

Psa lm 16, 6 
Das Los ist m i r gefal len aufs Liebl iche ; 
miir ist e in schön Erb te i l geworden. 

• In seinen Gedanken ganz der fernen He ima t und seinen Geme inden 
lebend, e r l ö s t e der Her r , nach 15 Jahren schwerer Krankhe i t , nach 
vo l lende tem 75. Lebensjahr, seinen Diener , meinen gel iebten M a n n , 
unseren g ü t i g e n V a t e r u n d l i e b e v o l l e n G r o ß v a t e r , unseren guten 
Bruder, Schwager, O n k e l und treuen Freund 

Superintendent i . R. 

Hellmut Liedtke 
Erster Pfarrer an der Stadtkirche i n Osterode/Ostpr . 

und letzter Superintendent des Ki rchenkre i ses Osterode/Ostpr . 
geb. am 7. Januar 1893 in D o m b r o w k e n , K r e i s Darkehmen/Ostpr . 

und nahm ihn zu sich i n Se in Reich des Friedens. 
In s t i l ler Trauer : 
F r i d a Lied tke , geb. Thulcke 
O s w a l d L ied tke 
Hanne lo re L ied tke , geb. Schl imm 
J ö r g und Jut ta 
Char lo t te Stern, geb. L ied tke 
D r . Got t f r ied L ied tke 

5202 Hennef/Sieg, Pu lhe im und Bad Kreuznach, den 3. A p r i l 1968 
Bonner S t r a ß e 32c 
Die Beerd igung w a r am M o n t a g , dem 8. A p r i l 1968, um 14 U h r ab Leichenhal le 
S t e i n s t r a ß e . 
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Sprachlabor erleichtert den Neubeginn 
Moderner Sprachunterricht für Aussiedlerkinder im Durchgangswohnheim Massen 

A l s am 1. M ä r z i n der Schule des Durchgangs
wohnheims Massen , der Gerhar t -Hauptmann-
Schule e in Sprachlabor mit 20 Kab inen dem L e i 
ter der Schule, Rektor Sydow, ü b e r g e b e n wurde, 
wa ren al le , die sich dafür eingesetzt hatten: 
Diensts te l lenlei ter S töcker , Rektor Sydow, Bü
cherei- und V H S - L e i t e r Schlobies, darauf ge
spannt, ob die bedeutenden Anschaffunqskosten 
v o n rund 50 000 D M durch einen entsprechenden 
Erfo lg gerechtfertigt werden w ü r d e n . Jetzt läßt 
sich feststellen, d a ß al le Erwar tungen bei we i 
tem ü b e r t r o f f e n werden. Das ist um so bemer
kenswerter , als die Heranz iehung des Sprach
labors zum Deutschunterricht i n der Durchgangs
wohnhe im-Volksschu le für die L e h r k r ä f t e vö l 
l iges N e u l a n d war . 

N a t ü r l i c h hatte man sich ü b e r die p ä d a g o g i 
schen Vorausse tzungen und Erfordernisse nicht 
nur Gedanken gemacht, sondern sich auch be
m ü h t , praktische Erfahrungen zu sammeln, so 
durch sehr intensive Kontak te zum Institut für 
programmiertes Lernen an der nicht a l lzu weit 
entfernten R u h r - U n i v e r s i t ä t Bochum, und durch 
Besuche in Vo lksschu len , i n denen das Sprach
labor bereits e i n g e f ü h r t ist. Das alles ä n d e r t e 
aber nichts daran, d a ß sich die Lehrer für die 
Zwecke in der Gerhart-Hauptmann-Schule alles 
selbst erarbeiten m ü s s e n . 

Dabei m u ß t e v o n der Grunderkenntnis aus
gegangen werden, d a ß die K i n d e r i n den e in
zelnen Klassen nicht nur erhebliche Unterschiede 
in der Beherrschung der deutschen Sprache auf
weisen, sondern sie zum T e i l ü b e r h a u p t nicht 
beherrschen, zum T e i l auch oft noch zu sehr dem 
Polnischen, Tschechischen oder Serbisch-Kroa
tischen verhaftet s ind — Sprachen, die sie i n 
den bisher besuchten Schulen zu lernen und zu 
sprechen gezwungen waren. Ebenso m u ß t e ge
testet werden, v o n welcher Klasse ab ü b e r h a u p t 
das Sprachlabor einen Nutzeffekt darstellt . 

Sicher w ä r e es z w e c k m ä ß i g gewesen, die 
audio-visuel le Methode v o n vornhere in einzu
führen , das H ö r e n durch das gleichzeit ige Sehen 
des G e h ö r t e n zu e r g ä n z e n , w o z u ein Bi ldschi rm 
dient, der ü b e r die genannte Summe hinaus 
Kos ten verursacht h ä t t e . D a er aber auch noch 
nach t r äg l i ch instal l ier t werden kann , w i r d er 
v ie l le icht im n ä c h s t e n Haushal ts jahr angeschafft 
werden. 

M a n hat nun das Sprachlabor v o n der dri t ten 
Klasse ab in den Deutschunterricht einbezogen. 
Manche Lehrer meinen, d a ß es v ie l le icht doch 
z w e c k m ä ß i g e r w ä r e , es erst v o n der fünf ten 
Klasse ab zu tun. Doch k a n n man da zu e inem 
K o m p r o m i ß kommen, indem man die Unter
richtszeit mit dem Sprachlabor v e r k ü r z t . Es 
k a n n nicht ü b e r s e h e n werden, d a ß der Unter
richt mit dem Sprachlabor eine erhebliche ge i 
stige Beanspruchung bedeutet. K e i n K i n d kann 
w ä h r e n d des Unterrichts d ö s e n oder durchs 
Fenster schauen, um den V ö g e l n nachzusehen, 
sondern es ist gezwungen, intensiv mitzuar
beiten. Durch den K o p f h ö r e r h ö r t es, was der 
Lehrer vorspricht. W e n n der Lehrer auffordert, 
das G e h ö r t e nachzusprechen oder zu buchsta
bieren, kann es nicht einfach schweigen; denn 
das Tonband, das das Nachsprechen oder Buch
stabieren aufnimmt, kann jederzeit v o m Lehrer 
kont ro l l ie r t werden. A n Kont ro l l ampen am 
Lehrert isch sieht er, wo er sofort eingreifen 
m u ß . Eine Lampe am Kabinent isch des betref
fenden Schü le r s zeigt diesem an, d a ß er v o m 

Im Sprachlabor kann keiner dösen . A n seinen Kontrollampen erkennt Rektor Sydow (Hinter
grund) jederzeit, wo er eingreifen muß. Foto: Reichow 

Lehrer angesprochen w i r d , der sich in die A r b e i t 
des Schü le r s einschalten kann. 

Der aufgezeigte K o m p r o m i ß ist um so eher 
gegeben, als schon jetzt feststeht, d a ß auch die 
Dr i t tk lasser begeistert mitmachen. Die K i n d e r 
s ind ganz bei der Sache. D e n W e r t des Sprach
labors k a n n man auch daran erkennen, d a ß i m 
normalen Unterricht selbst bei der i n der „Ger 
hart-Hauptmann-Schule" sehr n iedr ig gehal
tenen Klassenfrequenz v o n 20 K i n d e r n jedes 
K i n d h ö c h s t e n s z w e i bis drei M i n u t e n heran
kommen kann , w ä h r e n d es die ü b r i g e Zei t nur 
z u h ö r e n d e r w e i s e mitarbeitet (oder auch nicht), 
w ä h r e n d be im Sprachlabor jedes K i n d die ge
samte Zei t ü b e r (etwa 15—20 Minuten) heran
kommt, w e i l es, sofern nicht gruppenweises 
Sprechen und Buchstabieren g e ü b t w i r d , wobe i 
Versprecher und falsches Buchstabieren v o m 

Tonband festgehalten werden, i n d i v i d u e l l auf 
das Tonband spricht. 

W e n n die Bundeswehr ihren Soldaten, die 
Engl isch lernen m ü s s e n , durch dieses gleiche 
System die Sprache in e twa dre i M o n a t e n bei 
bringt, ist zu erwarten, d a ß auch die K i n d e r der 
„ G e r h a r t - H a u p t m a n n - S c h u l e " i n einer beachtlich 
ku rzen Ze i t wesentl ich schnellere und g r ö ß e r e 
Fortschritte i m Deutschsprechen und -lesen, 
sowie -schreiben, machen werden als i n e inem 
normalen Unterricht, so d a ß sie nach Ubers ied
lung der El te rn i n die e n d g ü l t i g e Aufnahme
gemeinde für den Normalunter r icht i n der dor
t igen Schule g e r ü s t e t s ind. 

Der Grundunterr icht Deutsch der Durchgangs
wohnheim-Volkshochschule für Erwachsene 
w i r d nach den Sommerferien ebenfalls mit dem 
Sprachlabor aufgenommen. Herbert Schlobies 

%eine freie (Berufswahl 
Ulbricht gegen männliche Friseure — „Gesellschaftlich rützliche Tätigkeit' 

M i t 118 Ä n d e r u n g e n des u r s p r ü n g l i c h e n V e r 
fassungsentwurfs versuchte die SED den E i n 
druck zu erwecken als sei den W ü n s c h e n der 
B e v ö l k e r u n g wei tgehend Rechnung getragen 
worden. Bis auf e in gewisses Entgegenkommen 
g e g e n ü b e r den Ki rchen k a n n jedoch v o n i rgend
welchen wesentl ichen Z u g e s t ä n d n i s s e n k e i n e 
Rede sein, selbst nicht i n solchen Fragen, die i n 
den wochenlangen „ M a s s e n - D i s k u s s i o n e n " 
mehrfach e r ö r t e r t wurden (Streikrecht, Recht auf 
Auswanderung usw.). 

U n v e r ä n d e r t b l ieb auch der A r t i k e l ü b e r das 
Recht auf Arbe i t . D a r i n w i r d unter anderem die 
freie W a h l des Arbei tsp la tzes „ e n t s p r e c h e n d den 
gesellschaftlichen Erfordernissen" zugesichert. 
W e i t e r h e i ß t es: „Gesel lschaf t l ich nü tz l i che T ä 
t igkei t ist eine ehrenvol le Pflicht für jeden 
a r b e i t s f ä h i g e n Bürge r . Das Recht auf A r b e i t und 
die Pflicht zur A r b e i t b i lden eine Einhei t ." ü b e r 
diese Formul ie rungen ist manch aufmerksamer 
Leser des Verfassungsentwurfs gestolpert, und 
das SED-Zent ra lorgan „ N e u e s Deutschland" 
hatte zwe ima l d a r ü b e r berichtet. 

A u f einer Tagung der Parteigruppe des Ost-
Ber l ine r „ v o l k s e i g e n e n " Chemie-Betr iebes hatte 
eine Genoss in d a r ü b e r geklagt, d a ß sie auf F ra 
gen ihrer Ko l l eg innen , ob Pflicht zur A r b e i t be
deute, d a ß kün f t i g jeder, auch jede noch nicht 
b e r u f s t ä t i g e Hausfrau zur A r b e i t gezwungen 
werde, ke ine k la re Auskunf t geben konnte. E i n 
F u n k t i o n ä r meinte dazu beschwichtigend, dieser 
Passus habe „ p r o g r a m m a t i s c h e n Charakter" . 
Zu r Zei t gebe es j a noch nicht genug K r i p p e n -
und K i n d e r g a r t e n p l ä t z e . . . 

Noch deutlicher wurde Parteichef Ulbricht , als 
er auf einer V e r s a m m l u n g in Os t -Ber l in zum 
gleichen Thema befragt wurde. Er wies auf den 
A r b e i t s k r ä f t e m a n g e l in bestimmten Wirtschafts
zweigen hin , woraus sich „gese l l schaf t l iche Er
fordernisse" e r g ä b e n . „Die B e v ö l k e r u n g be
kommt weniger Wohnungen , wenn es im Bau
wesen an A r b e i t s k r ä f t e n fehlt, aber k r ä f t i g e 

&{eti)el<uu{ weh %utuloy 
W o kann man Trakehner Reitpferde kaufen? 

Unter diesem T i t e l br ingt der Trakehner Ver 
band e inen K a t a l o g mit e inem Verzeichnis Tra
kehner Reitpferde heraus. F ü r jedes Pferd sind 
folgende A n g a b e n gemacht: Name und genaue 
Anschrift des Besitzers mit Telefon Name, 
Al t e r , Farbe, Abze ichen und Abstammung des 
Pferdes ü b e r v ie r Genera t ionen, G r ö ß e in Band-
und S t o c k m a ß . 

Ferner ist für jedes Pferd eine kurze Beschrei
bung seiner wichtigsten Eigenschaften angege
ben, und für die meisten findet man auch eine 
A b b i l d u n g . 

V o n besonderer Bedeutung ist aber die A n 
gabe eines festen Preises für jedes Pferd Dieser 
Preis ist v o n den Beauftragten des Trakehner 
Verbandes im Einvernehmen mit dem V e r k ä u f e r 
festgelegt und nur solche Pferde sind in den 
Ka ta log aufgenommen, bei denen ein nach 
menschlicher Erkenntn is gerechter Preis gefun
den werden konnte. — Diese Regelung entbin
det V e r k ä u f e r und Interessenten vom Aushan
deln des Preises, was sicher von beiden Seiten 
als angenehm empfunden werden kann. 

Im Gegensatz zu einer A u k t i o n ist ein Hoch
treiben der Preise durch mehrere Interessenten 
für ein und dasselbe Pferd ausgeschlossen Wer 
sich schnell en t sch l i eß t , hat beste Aussichten, 
das v o n ihm g e w ü n s c h t e Pferd zu erhalten, ohne 
Zulagen im Preis machen zu m ü s s e n . 

Der Ka ta logve rkau f ab Sta l l mit festen Prei
sen ist i n der Pferdezucht ein N o v u m . Es wurde 
1961 durch den Trakehner V e r b a n d e inmal ig ein
g e f ü h r t und 1962 wiederhol t . In den letzten 
Jahren hat auch der V e r b a n d der Züch te r des 
Hols te iner Pferdes dieses Ver fahren ü b e r n o m 
men. 

Die Ka ta loge werden nach vorhandenen Adres
senlisten kostenlos versandt, k ö n n e n aber auch 
vom Trakehner V e r b a n d , 2 H a m b u r g 72, August-
K r o g m a n n - S t r a ß e 194, angefordert werden. 

junge M ä n n e r den Friseurberuf vorz iehen. Das 
k ö n n e n junge M ä d c h e n und Frauen v i e l bes
ser." 

Es ist also damit zu rechnen, d a ß die bisheri
gen, z iemlich r igorosen M a ß n a h m e n zur „Ar
b e i t s k r ä f t e l e n k u n g " in Zukunft noch wesentlich 
verschär f t werden. W i e weit der Z w a n g bei der 
angeblich freien Berufswahl für Jugendliche 
heute schon geht, schildert anschaulich ein Be
richt ü b e r das Schicksal eines 18 j äh r igen Dreher-
lehr l ings i n der Os t -Ber l ine r Gewerkschafts
zei tung „ T r i b ü n e " . 

Die te r machte nicht nur seinen El tern , son
dern auch seinem Betrieb, den „ v o l k s e i g e n e n * 
Bergmann-Bors ig -Werken , Kummer . Er hatte 
ke ine Lust zur Drehere i und wol l t e l ieber als 
einfacher Arbe i t e r schnel l G e l d verd ienen . Doch 
E l te rn und Betr ieb bestanden auf den Absch luß 
der Lehre . D a wurde Dieter bockig. Er fing an 
zu bummeln, k laute Haarwasser und Parfüm, 
und als er eines Tages k e i n G e l d für Zigaret
ten hatte, brach er e inen Au tomaten auf. 

D ie V o l k s p o l i z e i ü b e r g a b den F a l l wegen Ge
r i n g f ü g i g k e i t der Konf l i k tkommiss ion des Be
triebes. In der V e r h a n d l u n g wiederhol te Dieter, 
d a ß er mehr G e l d verd ienen wo l l e , vo r al lem 
um v o n seinen E l te rn wegzukommen, die ihn 
nicht v e r s t ü n d e n . D ie Betriebsrichter wischten 
jedoch seine W ü n s c h e v o m Tisch und verpflich
teten ihn, monat l ich eine schriftliche Bes tä t i 
gung ü b e r seine Leis tungen beizubringen. Fünf 
M o n a t e s p ä t e r wurde Die ter wieder vo r die 
K o m m i s s i o n zi t iert . Er hatte sich nicht an die 
W e i s u n g e n gehalten und seit W o c h e n nur noch 
gebummelt . 

„Ich habe das L e h r v e r h ä l t n i s g e k ü n d i g t " , er
k l ä r t e er jetzt trotziig. „Dami t ist die Sache für 
mich erledigt, ich w i l l e in neues Leben anfan
gen." Darauf der Kommiss ionsvors i tzende : 
„Nichts ist er ledigt!" Die ter m ü s s e die Lehre 
beenden, sonst werde man die Sache dem 
Staatsanwalt ü b e r g e b e n , und das bedeute A r 
bei tserziehung! Dre i Tage Bedenkzei t verstrei
chen. Die ter ist nicht im Betr ieb erschienen. 
„Die Angelegenhe i t wurde dem Staatsanwalt 
ü b e r g e b e n " , sch l ieß t die „ T r i b ü n e " lakonisch. 

i k h i n ) 

Zwischen Memel und Weichsel 

Neue Wohnsiedlungen für Lotzen und Osterode 
In den Büros der Allensteiner Architekten werden g e g e n w ä r t i g zwei neue Wohnsiedlungen 

für die Kreisstädte Lotzen und Osterode entworfen. In der Kreisstadt Lotzen werde, wie die 
Zeitung „Glos Olsztynski" berichtet, die neue Siedlung für 2000 Menschen in der Stadtmitte 
entstehen und einen bis jetzt unbebauten Platz ausfül len. Fünf e l fstöckige Hochhäuser wür
den der sonst aus fünfgeschoss igen Wohnblocks bestehenden Siedlung eine markante Sil
houette von der Seite des Löwent in-Sees verleihen. Entsprechende Läden und Handwerksbe
triebe sowie ein Kindergarten und eine Krippe seien ebenfalls eingeplant. Die neue Siedlung 
soll sozusagen mitten im Grünen liegen. — Die neugeplante Siedlung für Osterode (Bild 
oben) werde ausschließlich aus fünfgeschoss igen Wohnblocks, einem Pavillon der öffentlichen 
Dienste, einem Kindergarten und einer Krippe bestehen. Sie soll keine Hochhäuser erhalten. 
Wie die Zeitung weiter schreibt, hätten die polnischen Verwalter von Osterode bereits das 
Projekt „akzeptiert" und der zukünft igen Siedlung vorläufig den Namen „Czarnecki" gegeben. 

„Kümerliches" Museum 

Allenstein — Recht „ k ü m m e r l i c h " p r ä s e n t i e r t e 
sich das Al l ens t e ine r M u s e u m , kr i t i s ier t die 
Zei tung „Glos O l s z t y n s k i " . Die a r c h ä o l o g i s c h e 
A b t e i l u n g sei seit M o n a t e n geschlossen. Im 
zoologischen T e i l des Museums gebe es „nicht 
e inmal e in Hi rschgeweih" . Die Geweihe der in 
Masurens W ä l d e r n geschossenen Hirsche und 
R e h b ö c k e w ü r d e n restlos export iert und „für 
das M u s e u m sei keines ü b r i g " . A b e r auch p r ä 
parierte Kraniche, W i l d g ä n s e und andere in 
M a s u r e n beheimatete Voge la r t en vermisse man 
„in unserem armseligen M u s e u m " . |on 

Elfstöckiges Studentenheim in Danzig 

Danzig — E in e l f s töck iges Studentenheim 
wurde am V o r s t ä d t i s c h e n Graben in Danz ig er
baut, meldet „Glos W y b rzeza". Das W o h n h e i m 
ist für Studenten der Danziger P ä d a g o g i s c h e n 
Hochschule bestimmt. jon 

Mittelalterliche Münzen gefunden HUS 

Thorn — 2700 mittelalterl iche M ü n z e n landen 
Bauarbeiter bei der Renovie rung eines B ü r g e r 

hauses in der Thorner Innenstadt, meldet die 
Zei tung „ T r y b u n a O p o l s k a " . Nach M e i n u n g von 
polnischen Wissenschaft lern handelt es sich um 
S i l b e r m ü n z e n aus der Ordenszei t . Der Fund ge-
höTe zu den g r ö ß t e n dieser A r t . jon 

„Jeder Neubau bereitet Freude" 

Wartenburg — Da in War t enbu rg „nicht sehr 
v i e l gebaut w i r d " , bereitet jedes neu erbaute 
Haus den E inwohnern „ g r o ß e Freude", schreibt 
die Ze i tung „Glos O l s z t y n s k i " . Auch das 
für 760 000 Z l o t y erbaute M i l i z g e b ä u d e sei da
her von der B e v ö l k e r u n g mit Genugtuung „be
g r ü ß t worden" . jon 

Mül ionenschaden im Danziger Hafen 
Danzig — A u l einer L ä n g e von 50 m brach 

im Danziger Kohlenhafen durch U n t e r s p ü l u n g 
eine Ka ian lage ein, wobe i die G l e i s a n s c h l ü s s e 
z e r s t ö r t worden sind, berichtet „Glos W y b r z e -
za". D ie „ g e w a l t i g e Bodensenkung" von 20 m 
Breite habe einen Schaden von mehr als einer 
M i l l i o n Z lo ty verursacht und die Kaian lage 
a u ß e r Betr ieb gesetzt. )ön 


