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P o l n i s c h e s E i n g e s t ä n d n i s 

Eine aufschlußreiche Definition der heutigen polnischen Außenpolitik — Viele Probleme 

V o r genau 30 Jahren , i m Janua r 1939, we i l t e 
der damal ige deutsche A u ß e n m i n i s t e r , Joach im 
v o n Ribbent rop , zu G e s p r ä c h e n mi t der p o l n i 
schen S t a a t s f ü h r u n g i n W a r s c h a u . Schon i n der 
Ze i t des M a r s c h a l l s P i l s u d s k i hatte H i t l e r ver 
sucht, K o n t a k t e z u P o l e n herzus te l len , wobe i 
i h m die an t ikommunis t i sche H a l t u n g des p o l 
nischen Staatschefs als e ine geeignete G r u n d 
lage für e in Z u s a m m e n w i r k e n der be iden V ö l 
ke r erschien. 

Po l en hat schon auf G r u n d seiner geographi 
schen Lage immer i n der schwier igen S i tua t ion 
zwischen den Deutschen u n d den Russen ge
standen. „ A n t i " - G e f ü h l e gab es be i den Po l en 
s o w o h l gegen die Deutschen w i e auch gegen 
die Russen. D i e E n t w i c k l u n g i m Jah re 1939 und 
nach B e e n d i g u n g des K r i e g e s hat die Lage Po
lens jedoch ke ineswegs verbessert . Z w a r s ind 
die Deutschen als e in Macht fak tor , mit dem man 
i n W a r s c h a u rechnen m u ß t e , weggefa l len . Den
noch ist es den P o l e n nicht ge lungen, e ine un
a b h ä n g i g e N a t i o n zu werden . 

Das findet besonderen A u s d r u c k i n der p o l n i 
schen A u ß e n p o l i t i k i n der Ze i t nach dem Z w e i 
ten W e l t k r i e g , u n d i n W a r s c h a u w e i ß man 
heute, d a ß die V o l k s r e p u b l i k P o l e n ke ineswegs 
die W a h l zwischen besseren Bez iehungen z u 
Deutschland oder solchen zur Sowje tun ion hat. 
N a c h w i e v o r stel l t das V e r h ä l t n i s zu r Bundes
r e p u b l i k — und das geht aus v i e l e n V e r ö f f e n t 
l i chungen i n der po ln i schen Presse h e r v o r — 
z w a r „ d a s entscheidende P rob l em der p o l n i 
schen P o l i t i k " dar. H i e r aber gelte, so folgert 
man in Warschau , d a ß die Bez iehungen zwischen 
W a r s c h a u und B o n n a l l e in „ e i n e F u n k t i o n des 
russisch-deutschen V e r h ä l t n i s s e s " s ind. Sch l i eß 
l i ch seien die Fes t l egung u n d E r h a l t u n g des 
» g e g e n w ä r t i g e n poln ischen Staatsgebietes" nur 
„ im R a h m e n der V e r b u n d e n h e i t mit dem Block 
der sozia l is t i schen L ä n d e r " m ö g l i c h gewesen 
bez iehungsweise auch für die Zukunf t mög l i ch . 
D i e Bez iehungen Polens zu den N a c h b a r v ö l k e r n 
seien heute — so schreibt „ Z y c i e W a r s z a w y " — 
durch die A u f t e i l u n g der W e l t i n z w e i ideo
logische Blöcke bedingt . D i e B e t e i l i g u n g Polens 
an der Invas ion der C S S R aber hat die S y m 
path ie für d ie V o l k s r e p u b l i k P o l e n gerade i m 
W e s t e n bedeutend g e m i n d e r t 

V o r 30 J a h r e n : der damal ige deutsche A u ß e n m i n i s t e r , Joachim v o n Ribbentrop, 
nischen A u ß e n m i n i s t e r Beck gelegent l ich des Besuches i n Warschau am 28. 1. 

mit 
1939 

Foto 

dem p o l -

: U l l s t e i n 

C h i n e s e n f ü h r e n K a t y n - F i l m v o r 
Polen protestierte bei der chinesischen Botschaft in Warschau gegen die Dokumentation 

D i e w ä h r e n d des K r i e g e s aufgetretenen 
G r e u e l s ind e in wesent l icher Bes tandte i l der 
sowjet ischen Propaganda . H i e r b e i weis t man 
auf die v o n Deutschen begangenen Unta ten h i n 
u n d verschweig t schamhaft, d a ß i m letzten 
K r i e g e Licht und Schatten ü b e r be iden kampf
f ü h r e n d e n Par te ien lagen. Es so l l h ie r nicht an 
die Ve rb rechen er inner t werden , d ie i m Z u 
sammenhang mit der V e r t r e i b u n g an den M e n 
schen aus den deutschen Ostgebie ten begangen 
wurden . Dokumenta r i sch belegt s ind auch die 
Verbrechen , die v o n A n g e h ö r i g e n der bewaff
neten S t r e i t k r ä f t e begangen wurden . W ä h r e n d 
i n der Bundes repub l ik derar t ige Verb rechen 
bestraft und die T ä t e r , soba ld man ihrer hab
haft w i r d , e iner Bestrafung z u g e f ü h r t werden , 
w i r d i n den L ä n d e r n unserer f r ü h e r e n K r i e g s 
gegner — insbesondere i m Os ten — gleiches 
V e r h a l t e n als „ B e f r e i u n g s t a t " anerkannt . 

Eines jener Ve rb rechen der anderen Seite ist 
die E rmordung der E l i t e des poln ischen O f f i 
z ie rkorps im W a l d e v o n K a t y n . Dieses V e r 
brechen, das auf eine p e r s ö n l i c h e W e i s u n g 
Stal ins z u r ü c k g e h e n so l l , hat im K r i e g e bereits 
wel twei tes A u f s e h e n erregt, und a l le Versuche 
der Sowjets, dieses Verb rechen den Deutschen 
anzulasten, haben selbst bei der poln ischen Be
v ö l k e r u n g ke inen G l a u b e n gefunden. Erst k ü r z 
l ich wurde i n W a r s c h a u festgestellt, d a ß der 
ü b e r w i e g e n d e T e i l der polnischen Jugend die 
wahren Z u s a m m e n h ä n g e kennt. 

U m so pein l icher m u ß es dem amtl ichen Polen 
sein, w e n n i n der Botschaft der V o l k s r e p u b l i k 
C h i n a i n W a r s c h a u e in F i l m ü b e r d ie Ermor
dung kr iegsgefangener polnischer Off iz iere im 
W a l d e v o n K a t y n durch sowjetische Erschie
ß u n g s k o m m a n d o s v o r g e f ü h r t wurde . Das p o l n i 
sche A u ß e n a m t hat dann auch prompt bei der 
chinesischen V e r t r e t u n g i n W a r s c h a u gegen die
sen F i l m protestiert . Dieser F i l m , bei dem auch 
deutsche Aufze ichnungen ü b e r die Ergebnisse 
der in te rna t iona len Unte r suchungskommiss ion 
verwendet wurden , konnte auch von polnischen 

S t a a t s b ü r g e r n gesehen werden . D i e chinesische 
Botschaft wies den polnischen Protest z u r ü c k mit 
dem H i n w e i s darauf, d a ß die V o r f ü h r u n q aus
schl ieß l ich für die A n g e h ö r i g e n der d ip loma t i 
schen V e r t r e t u n g der V o l k s r e p u b l i k C h i n a be
stimmt gewesen sei. D ie interessante M i t t e i l u n g 
ü b e r diese K o n t r o v e r s e zwischen dem p o l n i 
schen A u ß e n m i n i s t e r i u m und der chinesischen 
Botschaft i n Warschau wurde jetzt von der p o l 
nischen Emigra t ion in London bekanntgegeben. 

H i e r b e i wurde mitgetei l t , d a ß sich die F ü h 
rung der poln ischen S t r e i t k r ä f t e eben wegen der 
V o r f ü h r u n g des F i l m s ü b e r K a t y n in der chine
sischen Botschaft v e r a n l a ß t gesehen habe, 
e inen gesonderten „ U n t e r r i c h t s a b e n d " für O f f i 
z iere zu veransta l ten , i n dem eingehend ü b e r 
die „ H i n t e r g r ü n d e " dieses Massake r s gespro
chen wurde . Nachdem man nun nicht mehr leug
nen kann , d a ß die im W a l d e v o n K a t y n auf
gefundenen polnischen Offiziere auf Sta l ins Be
fehl ermordet wurden , w i r d nunmehr die V e r 
s ion aufgebracht, die S o w j e t f ü h r u n g sei damals 
— i m Z w e i t e n W e l t k r i e g — durch einen „ge 
fä lschten Bericht" ü b e r eine angebliche ant i s ta l i -
nistische A k t i v i t ä t der kr iegsgefangenen p o l 
nischen Offiziere v e r a n l a ß t worden , den „Liqui 
d ierungsbefehl" auszufert igen. Diese „gefä lsch
ten Un te r l agen" seien durch e inen enqen M i t 
arbei ter des se inerze i t igen sowjet ischen N K W D -
Chefs, Ber i j a , hergestel l t und dann S ta l in vo r 
gelegt worden . D ie S o w j e t f ü h r u n g sei damals 
„nicht i n der Lage gewesen" , d ie Richt iqke i t der 
im K r e i s e Ber i ja fabrizier ten Beschuldiqungen 
n a c h z u p r ü f e n . 

Diese banale E r k l ä r u n g macht d ie To ten nicht 
mehr lebendig , und für die Sowjets ist es heute 
einfach, dieses auf V e r a n l a s s u n g ihrer F ü h r u n g 
a u s g e f ü h r t e Ve rb rechen mit e iner M y s t i f i k a t i o n 
zu verwechseln , der man zum Opfer gefal len 
sei . A u c h der H i n w e i s , d a ß Ber i j a inzwischen 
sein Schicksal erreicht habe, ist w e n i g geeignet, 
die Schwere dieses Verbrechens zu mi lde rn . 

Das Verb rechen i m W a l d e v o n K a t y n , dem 
s c h ä t z u n g s w e i s e mindestens 6000 polnische 
Offiziere zum Opfer fielen, ist eine der bekannt 
gewordenen Grausamke i t en , die auf der Gegen
seite begangen wurden . In Warschau w i r d man 
sich zu der vorz i t i e r t en E r k l ä r u n g auch nur des
halb herbeigefunden haben, w e i l die T ä t e r i n 
diesem Fa l l e einfach nicht zu ver leugnen s ind. 
Es gibt fraglos eine g r o ß e A n z a h l v o n V e r b r e 
chen, ü b e r die heute nicht gesprochen w i r d . 
„ W e h e den Besiegten" w i r k t sich zweife lsohne 
auch auf d iesem Gebie t aus. W i r haben dieses 
d ü s t e r e K a p i t e l des Z w e i t e n W e l t k r i e g e s h ier 
angesprochen, w e i l w i r darauf h inwe i sen w o l 
len, d a ß es w e n i g s i n n v o l l ist, aussch l i eß l i ch 
nur auf der deutschen Seite nach Verbrechen zu 
suchen. V i e l m e h r sind w i r der M e i n u n g , d a ß 
endl ich e inmal mit der e insei t igen V e r g a n g e n 
h e i t s b e w ä l t i g u n g zu Lasten der Devitschen 
Sch luß gemacht werden m u ß . 

Das heut ige pol i t ische Z i e l der Sowje tun ion 
ist es unverkennbar , die Bundes repub l ik zu iso
l ie ren und als F r i e d e n s s t ö r e r zu brandmarken . 
Die Tatsache, d a ß die Bundesrepubl ik mit ihren 
S t r e i t k r ä f t e n heute in die N A T O integriert ist, 
macht es den Sowjets immer schwieriger , der 
W e l t diesen Eindruck zu suggerieren. Je weniger 
aber die Bundesrepubl ik Angr i f f s f l ächen bietet, 
desto mehr b e m ü h t man sich, die Geschehnisse 
der Vergangenhe i t gegen uns a u f z u z ä u m e n 
W o b e i interssant ist festzustellen, d a ß Ulbr ichts 
Sowjetzone hierbei „ a u s dem Schneider" ist. 

Es w ä r e sicherl ich wesent l ich leichter, diese 
Angr i f fe der Sowjets , die aus k r i s t a l l k l a r en 
G r ü n d e n gefahren werden, besser abzuwehren, 
wenn eine gewisse öf fent l iche Meinungsmache 
in der Bundes repub l ik nicht e i l fer t ig berei t w ä r e , 
als H i l f s w i l l i g e — b e w u ß t oder u n b e w u ß t — 
für die Interessen der Sowjets zu arbei ten. Das 
Be i sp ie l K a t y n zeigt, d a ß die Sowjets sehr v i e l 
G r u n d haben, e inmal vo r ihrer eigenen T ü r zu 
kehren. 

D i e F i k t i o n 

e i n e r E n t s p a n n u n g 
H . W . — A l s sich v o r e in igen Wochen der 

A u ß e n m i n i s t e r mit dem sowjetischen- Botschaf
ter i n B o n n unterhiel t , war dieses G e s p r ä c h für 
e inen nicht unerhebl ichen T e i l unserer Presse 
A n l a ß zu e iner betonten Aufmachung . W i r ha 
ben damals bereits davor gewarnt , i n eine solche 
Unterha l tung mehr h ine inzuhexen , als der N a 
tur der Sache nach da r in se in kann . So war es 
denn w o h l auch: denn o b w o h l (oder gerade 
deswegen?) Z a r a p k i n um dieses G e s p r ä c h ge
beten hatte, war i n der sowjetischen Presse 
h i e r ü b e r nichts zu lesen. 

Sicherl ich mag es sein, d a ß die Sowjets an 
der Aufnahme eines Dia logs mit der Bundes
regierung interessiert s ind. Doch man w i r d e in 
k a l k u l i e r e n m ü s s e n , d a ß der K r e m l nur an 
e inem ganz begrenzten Themenkre i s interessiert 
ist. H i e r w ä r e z. B. die Frage der Err ichtung 
von Konsu la ten zu nennen, wobe i sich die Rus
sen besonders gerne in H a m b u r g e tabl ieren 
w ü r d e n . Daß derart ige Ver t re tungen erfah
r u n g s g e m ä ß zu nachrichtendienst l ichen A u f g a 
ben genutzt werden, w i r d hierbei zu b e r ü c k s i c h 
tigen sein. Der Luf tverkehr zwischen der So
wje tunion und der Bundesrepubl ik dü r f t e eben
falls im Interesse beider L ä n d e r l iegen. Doch 
es w i r d sehr genau zu p r ü f e n sein, welche F o l 
gerungen sich ergeben k ö n n e n , wenn den so
wjetischen V o r s t e l l u n g e n entsprochen w i r d . 

D ie En twick lung im Ostblock hat besonders 
deutl ich werden lassen, d a ß ernsthafte G e s p r ä 
che, die e iner K l imave rbes se rung dienen sol len , 
mit M o s k a u g e f ü h r t werden m ü s s e n . Schon aus 
dem Grunde , w e i l der K r e m l d a r ü b e r entschei
det, ob und w i e wei t die in seinem Machtbe
reich l iegenden Staaten mit dem Wes ten K o n 
takte pflegen d ü r f e n . 

Die Bundesreg ie rung hat ihrersei ts immer 
wieder ihre Bereitschaft zu einer Entspannung 
des verkrampf ten V e r h ä l t n i s s e s bekundet. Der 
angebotene Aus tausch v o n Gewal tverz ich tse r 
k l ä r u n g e n ist ebenfalls e in Ausdruck dieses Be
m ü h e n s . W i e aber w i r d man mit der Sowjet
un ion zu e iner L ö s u n g finden k ö n n e n , wenn 
M o s k a u we i t e rh in auf dem im J u l i 1968 schrift
l ich angemeldeten A n s p r u c h auf eine m i l i t ä r i 
sche In tervent ion besteht? Solange die Sowjets 
diese Fe inds taa tenklause l der U N O - C h a r t a an
wenden w o l l e n , ist es schwer, auch nur einen 
A n s a t z p u n k t für e in n ü t z l i c h e s G e s p r ä c h zu f in
den. 

V i e l l e i c h t w e i ß der, dem Einbl ick in die Be
richte des Botschafters an das A u s w ä r t i g e A m t 
g e w ä h r t wurde , was Ende des vergangenen 
Jahres unseren Miss ionschef in M o s k a u , A l l a r d t , 
v e r a n l a ß t hat, das Interesse der Sowjets an 
e iner G e s p r ä c h s a u f n a h m e nach Bonn zu s igna l i 
s ieren. Sicherl ich ist nicht a u s z u s c h l i e ß e n , d a ß 
wenige W o c h e n nach der Invas ion der C S S R die 
Sowjets e in Interesse daran hatten, die W e l t 
me inung zu beruhigen, und eine geschickt er
kennbar gegebene Bereitschaft, gerade mit 
Bonn sprechen zu w o l l e n , war sicherlich geeig
net, den Abs ich ten des K r e m l zu dienen. In
zwischen aber haben sich auch hier die Dinge 
wieder etwas gewandel t : Frankre ichs G e s p r ä 
che mit den Sowjets d ü r f t e n wesent l ich dazu 
beigetragen haben, das M i ß t r a u e n der W e l t 
gegen die Abs ich ten der Sowjets abzubauen. 
Den Rest, so glaubt man in M o s k a u , w i r d schon 
die Ze i t besorgen. U n d in der Tat ist es so, d a ß 
die Besetzung der C S S R erst jetzt wieder in der 
Wel tp resse Er inne rung findet, und zwar durch 
die Versuche junger Tschechen, aus Protest ge
gen das Besatzungsregime sich selbst zu ver
brennen. Die Sowjets spekul ie ren darauf, d a ß 
auch die A m e r i k a n e r daran interessiert se in 
m ü s s e n , recht ba ld den D i a l o g mit M o s k a u auf
zunehmen, und man glaubt, d a ß er unter der 
N i x o n - A d m i n i s t r a t i o n recht ba ld in G a n g k o m 
men w i r d . 

V ie l l e i ch t ist der W i d e r s t a n d der tschechoslo
wakischen B e v ö l k e r u n g für die Sowjets e ine 
M a h n u n g daran, d a ß man auf die Dauer e in 
V o l k nicht mit G e w a l t n iederhal ten kann . Erst 
wenn man im K r e m l erkennt, d a ß den Inter
essen der Russen besser gedient ist, wenn man 
sich nicht mehr a l l e in auf die Macht der W a f 
fen v e r l ä ß t , sondern versucht, e in v e r n ü n f t i g e s 
G e s p r ä c h auf der Grund lage des Rechtes und 
echter Partnerschaft zustande zu br ingen, w i r d 
es mögl ich sein, Schritte zu e iner w i r k l i c h e n Ent
spannung zu unternehmen. 

Es bleibt abzuwarten , ob die F ü h r u n g des 
K r e m l aus eigener Erkenntn is oder unter Be
rücks i ch t i gung eines durchaus m ö g l i c h e n W a n 
dels der wel tpol i t i schen Kons t e l l a t i on e inma l 
diesen W e g w ä h l e n wi rd . W i r sol l ten uns aber 
nichts vormachen und genau wissen, d a ß ohne 
diese Vorausse tzung im Augenb l i ck weniq echte 
Chancen für eine Verbesse rung der pol i t ischen 
Beziehungen gegeben s ind 
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Ulbr ich ts uns inn ige F o r d e r u n g e n 
Neben der Anerkennung wird von Bonn noch harte D-Mark erwartet 

Kurz gemeldet 

V o r einigen Tagen hat der S t a a t s s e k r e t ä r i m 
Gesamtdeutschen Minis te r ium, G ü n t e r Wetze l , 
dem Ost-Berliner Regime die Mögl ichkei t v o n 
Vereinbarungen zwischen Ost-Berl in und Bonn 
angeboten, die ü b e r den Interzonenhandel h in
ausgehen. Wör t l i ch bemerkte er in einer Rund
funksendung: „ Immerh in beweisen die j ü n g s t e n 
Vereinbarungen im innerdeutschen Handel , d a ß 
bei gutem W i l l e n auf beiden Seiten V e r e i n 
barungen getroffen werden k ö n n e n . Es ist nicht 
einzusehen, warum das nicht ebenso für andere 
Bereiche — auch für sonstige finanzielle For
derungen der ,DDR" — gelten sollte." Es sol l 
in diesem Zusammenhang festgestellt werden, 
daß S t a a t s s e k r e t ä r Wetze l die einmal von U l 
bricht genannte Forderung von 120 M i l l i a r d e n 
abgelehnt hat. Jedoch meint er, in einem wie
dervereinigten Deutschland werde gewiß ein
mal ein Lastenausgleich für die Reparationen 
denkbar sein, die Mitteldeutschland habe l e i 
sten müssen . 

Bleiben w i r zunächst einmal bei den finanziel
len Forderungen der Sowjetzone. Ulbricht kop
pelt die erwarteten Zahlungen an die Entspan
nungspolitik der Bundesregierung, und eine aus
bleibende Bonner Reaktion w i r d sogleich be
nutzt, um die Ehrlichkeit dieser Pol i t ik i n Z w e i 
fel zu stellen. Erinnern w i r uns einer „Panora -
ma"-Sendung aus dem Oktober vergangenen 
Jahres. Damals wurden in einer geschickten 
Bildschirm-Manipulat ion, für deren Text und 
Bildmaterial Lutz Lehmann verantwortl ich zeich
nete, diese Forderungen Ulbrichts in einer 
Weise behandelt, daß man meinen mußte , die 
Begleichung der von Ulbricht behaupteten Schul
den sei in der Lage, eine neue Entwicklung z w i 
schen Bonn und Ost-Berl in einzuleiten. Peter 
Merseburger sagte damals: „ W e r nun ernst 
machen w i l l mit der deutschen Entspannungs
poli t ik, wer nach Ost-Berl in und M o s k a u geht, 
um dort zu verhandeln, der w i r d allerdings zu
nächst sehr wenig Erfreuliches v o n den V e r 
handlungen zu berichten haben; denn Wal t e r 
Ulbricht wi rd uns erst einmal mit einem Schul
denberg konfrontieren, der in zwanzig Jahren 
angewachsen ist . . ." 

Diese Formulierung v o n einem „Schulden
berg", der „in zwanzig Jahren angewachsen 
ist" erweckt zweifelsohne den Eindruck, als sei 
die Rechtmäßigkei t dieser Forderung nicht mehr 
strittig. 

Welcher Unterschied ist hier noch gegeben 
im Verhä l t n i s zu den A u s f ü h r u n g e n Wal t e r U l 
brichts, der im März des vergangenen Jahres, 
isq/zusarjen als Reaktion auf den vom Bundes-
k u i / l e r erstatteten Bericht ü b e r die Lage der 
Nation, ausgeführ t hatte: „ W e n n sich i n Bonn 
r i n Sinneswandel vol lz iehen sollte, so m ü ß t e 
sich dieser eigentlich zuerst darin äuße rn , d a ß 
Bonn seine Schulden g e g e n ü b e r der .Deutschen 
Demokratischen Republik ' bezahlt. Das w ä r e 
zweifelsohne schon ein erster Forschritt." 

Ulbricht, der sich mit der Entwicklung in 
der Sowjetzone beschäft igte , meinte dazu, daß 
seine Erfolge noch bedeutend g röße r w ä r e n , 
„wenn wi r nicht von der Bonner Regierung 
systematisch bestohlen und um Dutzende M i l l i 
arden M a r k geschädigt worden w ä r e n " . 

Bei dieser Grundeinstel lung der Machthaber 
in der Sowjetzone fällt es wi rk l i ch schwer, die 
Mögl ichke i ten eines Fortschritts i n den Be
ziehungen zu sehen, es sei denn, man kapitu
liert vor den Forderungen Pankows. 

Sehr richtig hat S t a a t s s e k r e t ä r Wetze l fest
gestellt, Ost-Berl in lege es nur darauf an, die 
Spaltung Deutschlands zu vertiefen. V o n dieser 
Absicht der SED w ü r d e sich Pankow auch nicht 
durch Bonner Ratenzahlungen abbringen lassen. 
Schon spricht man von dem Abschluß eines 
Sonderpaktes, den Ulbricht aus A n l a ß des 20-
j äh r igen Bestehens der „DDR" am 7. November 
mit Moskau plant. Dieser Pakt soll die Zusam
menarbeit mit M o s k a u noch weit umfassender 
gestalten. 

M i t der Rückendeckung durch M o s k a u w i l l 
sich Ost-Berl in v e r s t ä r k t der Frage seiner A n 
erkennung widmen. Hie r hofft man, d a ß die 
massive Verur te i lung der „israel ischen Aggres
sion" durch die SED-Propaganda wenigstens bei 
einigen arabischen Staaten zu der gewünsch
ten Anerkennung der „DDR" führen werde. 
Aber keineswegs nur im arabischen Raum, auch 
in den nordeuropiischen Ländern ist Pankow 
in diesem Sinne aktiv, und schon we iß man, 

daß aus A n l a ß dieses 20. Jahrestages des Be
stehens der . D D R " in den g r o ß e n Zeitungen 
der arabischen, asiatischen und afrikanischen 
H a u p t s t ä d t e G r o ß i n s e r a t e ü b e r die „DDR"-Poli-
t ik erscheinen sollen. 

In Pankow ist man nüch te rn genug, um zu 
wissen, daß mit einer diplomatischen A n e r k e n 
nung durch w e s t e u r o p ä i s c h e Staaten, vo r allem 
der Großmäch t e , nicht zu rechnen ist. M a n 
w i r d also den Einbruch a u ß e r h a l b Europas ver
suchen und rechnet dann nicht zuletzt darauf, 
daß auf dem Umwege ü b e r eine e u r o p ä i s c h e 
Sicherheitskonferenz die w e s t e u r o p ä i s c h e n Staa
ten doch noch übe r sp i e l t und Ulbricht hoffähig 
gemacht werden k ö n n t e . 

So geht es bei dem, was man in Os t -Ber l in 
anstrebt, zunächs t e inmal um G e l d . Dieses G e l d 
sol len w i r ohne eine Gegenleis tung h e r a u s r ü k -
ken, denn laut Ulbricht ist seine „DDR" ja „von 
der Bonner Regierung systematisch bestohlen" 
worden. Neben dem G e l d geht es um die 
Anerkennung . Ulbrichts Al t e rna t ive lautet nicht 
„Geld oder Anerkennung" , geschweige denn 

G e l d und dafür Verz icht auf Anerkennung . Das 
Gegentei l ist der Fa l l , und Bonn ist mit einer 
nicht unbedeutenden Forderung konfrontiert . 
Bei a l len Ü b e r l e g u n g e n , die man also hinsicht
lich v o n U b e r e i n k ü n f t e n anstellt, w i r d man an 
dieser v o n Ost -Ber l in aufgestellten P r ä m i s s e 
nicht vorbeireden k ö n n e n . 

Warschau sucht neue Wege 
Die Politschule in der polnischen Armee 

In der ideologisch-politischen T ä t i g k e i t des 
Warschauer Mi l i t ä rbez i rk s spielt das Zentrum 
für Gesellschafts- und Mi l i t ä rwissenschaf t eine 
wichtige Rol le . Seit Jahren werden v o n diesem 
Zentrum aus Kurse ü b e r gesellschaftspolitische 
und mi l i tä r i sche Themen veranstaltet. Es sol len 
damit vor al lem der Kader und der Fami l ien
kreis der A r m e e a n g e h ö r i g e n bee inf luß t wer
den. A l s Ausb i lde r sind hochqualifizierte z iv i l e 
und mi l i tä r i sche Vortragende engagiert. 

V i e l e Arbeitsmethoden in der ideologischen 
Erziehungsarbeit wurden von diesem Zentrum 
ausgearbeitet. Besonders die A b e n d u n i v e r s i t ä 
ten des Marxismus-Leninismus und der atheisti
sche Weltanschauungsunterricht wurden von 
hier aus belebt. In der Regie des Studienzen
trums arbeiten g e g e n w ä r t i g besonders in den 
G a r n i s o n s t ä d t e n „n ich te t a tmäß ige" F i l i a len der 
A b e n d u n i v e r s i t ä t e n . Eine g r o ß e Zah l von L e i 
tern der Politschulung und der Propagandisten 
in den mi l i tä r i schen Einhei ten rekrutiert sich 
aus Absolventen dieses Studienzentrums. Ge
messen an den „ak tue l l en Bedür fn i ssen" , reiche 
die Tä t igke i t jedoch nicht aus. Geplant sind 
daher neue Zentren v o m T y p der Abenduniver 
s i t ä t en besonders i n jenen Standorten, die von 
den kul turel len A u f k l ä r u n g s z e n t r e n wei t ent
fernt seien. Für diese Arbe i t stehe dort e in 
gut vorgebildeter Unteroffizierbestand zur V e r 
fugung. Die V e r v o l l k o m m n u n g der Arbei tsme
thoden i n den vom Studienzentrum durchge

führ ten Schulungskursen sei eine der wicht ig
sten Aufgaben. Die Ausb i l de r sol len be fäh ig t 
werden, s o u v e r ä n den Stoff dem aktuel len T a 
gesgeschehen anzupassen und mit den Forde
rungen des Fünf ten Parteikongresses i n E i n 
k lang zu bringen. Z u diesem Zweck sind Treffen 
der Ausb i lde r mit wissenschaftlichen M i t a r b e i 
tern der mi l i t ä rpo l i t i s chen und z i v i l e n Lehran
stalten geplant. Ebenso ist eine mögl ichs t g r o ß e 
Betei l igung v o n Abso lven ten der Mi l i t ä r i s chen 
A k a d e m i e für Polit ische Wissenschaften 
(„WAP") als Vort ragende bei den Kursen vor
gesehen. A n H a n d v o n Literatur, die v o n der 
Propagandaabteilung der Pol i thauptverwal tung 
der polnischen Armee herausgegeben w i r d , sol l 
den H ö r e r n eine s e l b s t ä n d i g e Bildungsarbei t 
e rmögl ich t werden. D a die v o n der Poli thaupt
verwal tung edierten Broschüren den Bedarf 
nicht decken, plant das Studienzentrum eigene 
Publ ikat ionen. Zunächs t sol l e in Bul le t in her
ausgegeben werden, das den Vor t ragenden als 
An le i t ung in der t äg l i chen Propaganda- und 
Schulungsarbeit dienen so l l . 

Hauptthematik bei den Schulungskursen des 
Studienzentrums sind die Forderungen des 
Fünf ten Parteikongresses der P V A P , Probleme 
der Erziehung im patriotischen und internationa
listischen Geis t zwecks S t ä r k u n g der „Kampf
bereitschaft der Einhei ten und der Fest igung 
der Verteidigungskraft des Landes" i m Rah
men des Warschauer Paktes. 

Bei e inem Machtkampf, der im K r e m l nicht aus
geschlossen erscheint und der zwischen Kos-
syg in und Breschnew g e f ü h r t w ü r d e , wird 
letzterer durch die Rote A r m e e unters tütz t . 
Die V e r s c h ä r f u n g der sowjetischen Polemik 
gegen Rotchina steht im Gegensatz zu kürz
lichen v e r s ö h n l i c h e n Ä u ß e r u n g e n Kossygins. 

Die sowjetischen W i n t e r m a n ö v e r i n Zentral
asien richten sich nach Auffassung neutraler 
mi l i t ä r i s che r Beobachter e indeut ig gegen Rot
china. 

Zur geschlossenen St immabgabe für Heinemann 
sol len die F D P - P o l i t i k e r Scheel und Genscher 
pe r sön l i ch von Landkre i s zu Landkre is gereist 
sein und jeden, der als L ä n d e r v e r t r e t e r für 
die Bundesversammlung in Frage kommt, vor 
die A l t e r n a t i v e gestellt haben, für Heinemann 
zu s t immen oder aber als Delegier ter der FDP 
nicht i n Frage zu kommen. 

A u s M a d r i d w i r d berichtet, d a ß sich die So
wjets b e m ü h e n , eine vertragl iche Bindung 
zur Sicherung spanischer H ä f e n als Stütz
punkte für die sowjetische Handels- und 
Fischereiflotte zu erhalten. Bisher hat die spa
nische Regie rung z w a r den A b s c h l u ß einer 
Ubereinkunf t dementiert , die Verhandlungen 
als solche werden jedoch nicht bestritten. 

Kardinal für Waffenstillstand 
Das jugoslawische Par te iorgan .Borba" be

faß te sich mit der innenpol i t i schen Situation in 
Po len und stellte h i e r zu fest, d a ß bereits seit 
e iniger Zei t eine A r t .Waffens t i l l s tand* zwi
schen dem G o m u l k a r e g i m e und dem katholi
schen Episkopat herrsche, was sich auf das Ver
h ä l t n i s zwischen dem V a t i k a n und Polen aus
w i r k e n dür f t e . K a r d i n a l W y s z y n s k i habe da
für gesorgt, d a ß die kathol ische Ki rche sowohl 
g e g e n ü b e r den par te i in ternen Auseinanderset
zungen — die man ohnehin nicht ü b e r b e w e r t e n 
soll te — als auch w ä h r e n d der Studentenun
ruhen und der „ R e v o l t e der Schriftsteller" im 
F r ü h j a h r 1968 ä u ß e r s t e Z u r ü c k h a l t u n g geübt 
habe, was auch hinsichtl ich der „antizionist i
schen Kampagne" des Gomulka reg imes gelte. 

Der K a r d i n a l habe den Standpunkt vertreten, 
h ierbe i handele es sich um V o r g ä n g e und Er
scheinungen innerhalb des Kommunismus , wel
che ke ine r l e i Ste l lungnahme v o n kirchlicher 
Seite erforderten. A u ß e r d e m sei bekannt, daß 
der Pr imas v o n Po len e in „ N a t i o n a l i s t reinsten 
Wasse rs" sei, was seine H a l t u n g zu außenpol i t i 
schen Problemen — w i e e twa auch gegenüber 
dem .Z ion i smus" — wei tgehend bestimme. 

F e u e r t o d als A u s d r u d e des Protestes 
Buddhistische Methoden jetjt auch in Mitteleuropa — Studentenfreitod als Fanal? 

Zweifelsohne ist es den Sowjets gelungen, 
wenigstens teilweise einen Nachrichtenschleier 
ü b e r die v o n ihnen besetzte CSSR zu breiten; 
trotzdem ist doch seit langem bekannt, d a ß 
von einer restlosen Beruhigung der Lage nicht 
gesprochen werden kann. V ie lmehr sind die 
G r ü n d e bekanntgeworden, die den Ausschlag 
dafür gaben, daß der bisherige P a r l a m e n t s p r ä s i 
dent Smrkovsky nicht als Kandidat für das 
A m t des Vorsi tzenden der Bundesversammlung 
nominiert w ü r d e . 

M o s k a u ist, wie w i r bereits bei f rühere r Ge
legenheit feststellten, i n der „glücklichen" Lage, 
den tschechoslowakischen Gegensatz zur E l imi 
nierung der ihm unliebsamen Reformer auszu
spielen. W i e nicht anders zu erwarten, stehen 
die Reformer heute bereits i n einem harten 
Abwehrkampf gegen sowjetfreundliche Elemen
te. A u f dem Hintergrund dieser Situation m u ß 
man die Drohung des slowakischen KP-Chefs 
Husak sehen, er wol le notfalls einen eigenen 
slowakischen Staat bi lden. H ä t t e n die Reformer 
nicht nachgegeben und auf einer Nominie rung 
Smrkovsky bestanden, so w ä r e es zu einer 
Abspal tung der S lowake i von der CSSR und 
zu einem Ansch luß an die Sowjetunion als slo
wakische Sowjetrepublik gekommen. 

Jetzt, nachdem Smrkovsky nicht zum V o r 
sitzenden der Bundesversammlung g e w ä h l t wur
de, möch te M o s k a u die öffentl iche M e i n u n g 
s t ä r k e r in seinem Sinne bee inf luß t wissen. 
Schon hat die sowjetische Besatzungsmacht die 
baldige Einberufung einer Generalversammlung 
des Journalistenverbandes der CSSR gefordert. 
Den Sowjets ist die s t ä r k e r e Einflußn-ihme auf 
die Meinungsbi ldung um so dringlicher, als die 

„Ich glaube, 
er hat zuvie l 
K ü h l u n g " 

Zeichnung 
..Frankfurter 
Neue Presse" 

erste Ausgabe einer i n Moskaus Sinne geplan
ten tschechischen K P - Z e i t u n g — für deren Chef
redakt ion der moskautreue Sves tka bestellt 
war — nicht erscheinen konnte, w e i l die der 
Druckereigewerkschaft a n g e h ö r e n d e n Setzer 
sich geweigert hatten, dieses Produkt zu druk-
ken. Vorausgegangen war die Weige rung , eine 
in Druck gegebene Broschüre , dessen Inhalt sich 
gegen S m r k o v s k y richtete und die den T i t e l 
trug „Der M a n n mit zwei Gesichtern" herzu
stellen. M i t ihrem Protest hatten die Druckere i -
Gewerkschaftler gleichzeit ig und demonstrat iv 
Josef S m r k o v s k y zu ihrem Ehrenvors i tzenden 
g e w ä h l t . K e i n Wunder , d a ß den Sowjets hier 
einiges — allerdings i n ihrem Sinne — . re 
fo rmbedür f t ig" erscheint, und die Besatzungs
macht glaubt, mit einem neuen P r ä s i d i u m des 
Journalistenverbandes ein leichtes Spie l zu ha
ben. 

W i r greifen hier nur einige Beispie le her
aus; aber selbst diese dür f t en zeigen, d a ß die 
Situation für die Besatzungsmacht recht p r e k ä r 
ist. N u r im Zusammenhang aber mit a l l diesen 
Erscheinungen, die darauf hinauslaufen, die ein
mal vorgesehenen Reformen nicht w i r k s a m 
werden zu lassen, ist die Selbstverbrennung zu 
verstehen, deren sich der Student J a n Palach 
angesichts des Denkmals des b ö h m i s c h e n Schutz
patrons, des he i l ig gesprochenen K ö n i g s W e n 
zel mitten in Prag, unterzogen hat. Z w a r so l l 
der junge Student, der in einem Prager K r a n 
kenhaus seinen schweren Brandwunden erlag, 
kurz vo r seinem Tode die Studenten aufge
fordert haben, seinem Beisp ie l nicht zu folgen. 
M a n m u ß wissen, d a ß dieser junge Student 
in einem Abschiedsbrief sich als der erste F re i 
w i l l i ge bezeichnet hatte, der i n einer Gruppe 
gleichgesinnter Studenten das Los getroffen 
habe. Die Regierung in Prag, die i n neuen 
Demonstrationen eine G e f ä h r d u n g ihrer Bezie
hungen zu der mäch t igen Sowjetunion erblickt, 
hat denn auch in einem dramatischen A p p e l l 
die Jugend des Landes noch e inmal aufgerufen, 
„das Gefühl der Ausweglos igke i t und des dunk
len Pessimismus zu ü b e r w i n d e n " . In der Pra
ger Burg glaubt man, d a ß selbst eine v o n „Ide
alen h e r r ü h r e n d e Verzweif lungsta t" d ie" So
wjets schwerlich zu einem Sinneswandel zu ver
anlassen vermag. 

Dennoch kann der Fre i tod des Studenten Pa
lach der sowjetischen Besatzungsmacht nicht 
g le ichgül t ig sein. Z w a r w ü r d e man folgenden 
Demonstrationen, vo r a l lem dann, wenn sie die 
Besatzungsmacht unmittelbar tangieren mit 
pol izei l ichen oder gegebenenfalls auch mi l i t ä r i 
schen Machtmit te ln zu begegnen wissen W a s 
aber die Sowjetunion nicht verhindern kann ist 
die W i r k u n g in der Jugend des eigenen kom
munistischen Satellitenbereichs. Ferner m u ß 
Mos ka u mit einem wel twei ten Echo auf diesen 
Feuertod rechnen. 

Eine derartige Verzweif lungsta t mitten m 
Europa kann nicht ohne Reakt ion bleiben Die 
ser Protest des jungen Tschechen Jan Palach ist 

e in P rü f s t e in auch für die so lauts tark protestie
rende a u ß e r p a r l a m e n t a r i s c h e L i n k e i n uhserem 
Land. W e r d e n nun diejenigen, die gegen den 
V i e t n a m k r i e g protestieren, auch bereit sein, 
für die Fre ihe i t ihrer tschechischen Kommili to
nen auf die S t r a ß e zu gehen? Anerkennen sie 
nur solche „ H e l d e n " , die sich für den Kommu
nismus engagieren, oder bekennen sie sich auch 
zu e inem F r e i h e i t s k ä m p f e r , w e n n sich derselbe 
Protest gegen M o s k a u s U n t e r d r ü c k u n g wendet? 
Diese Frage stellt sich erst recht, nachdem es 
nicht be i dem einen Opfer gebl ieben ist, son
dern sowoh l aus der C S S R und selbst aus Un
garn e r s c h ü t t e r n d e F ä l l e dieser A r t gemeldet 
wurden. 
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U n s e r 

KOMMENTAR 

Gersten maier 
D r . Eugen Gerstenmaier ist als Präsident des 

Deutschen Bundestages zurückgetreten. Wer 
diesen politisch interessierten und agilen Mann 
kennt, weiß, was dieser Entschluß für ihn be
deuten muß. Es geht hier nicht um den Wider
standskämpfer, sondern ganz einfach darum, 
daß im Volke kein Verständnis dafür vor
handen ist, bald 25 Jahre nach dem Kriege 
sich eine entgangene Professur zuerkennen zu 
lassen nd den Betrag von 281 000 DM ent
gegenzunehmen. Wenn man berücksichtigt, 
daß Pastor Niemöller für 7 Jahre KZ-Haft 
20 000 DM Entsdiädigung erhalten hat, dann 
stimmt einfach die Relation nicht — selbst 
wenn formalrechtlich diese Entschädigung für 
Gerstenmaier nicht anfechtbar sein sollte. 

Gerade weil Dr. Gerstenmaier sich Wider
stand gegen Hitler und Einsatz für Demo
kratie und Parlamentarismus anrechnet, ist es 
betrüblich, daß er auf diese Weise von seinem 
Amt Abschied nehmen mußte. Die Wähler 
seiner Partei werden anerkennen müssen, daß 
die Fraktion der CDU hier klare Folgerungen 
gezogen hat. Hätte sie sich anders entschieden, 
wäre ihr der Unwillen der Wähler spätestens 
bei der Bundestagswahl bewußt geworden. 

Gegenseitigkeit 
Seit Jahren erscheint „Die Sowjetunion heu

te", eine von der Sowjetbotschaft herausgege
bene Zeitschrift, die sich in deutscher Sprache 
an deutsche Leser wendet und in einer respek
tablen Auflage an Politiker, Wirtschaftler und 
an die Presse versdiickt wird. Erheben wir 
gegen die Herausgabe dieser Zeitschrift, die 
eindeutig propagandistischen Charakters ist, 
keine Einwände, dann dürfte es eine Selbst
verständlichkeit sein, daß auch die deutsche 
Botschaft die Möglichkeit erhalten muß, eine 
Zeitschrift dieser Art in Moskau herauszu
bringen. 

Es ist keineswegs so, als habe es hierzu von 
Bonn aus keine Initiative gegeben. Im Gegen
teil — aber immer wieder sind die Sowjets 
ausgewichen. So zögern sie auch heute noch 
die eigentlich selbstverständliche Genehmigung 
immer wieder hinaus. Sowohl die Amerikaner 
als auch die Briten geben eine Publikation die
ser Art heraus, und insbesondere im Hinblidc 
luf die von der sowjetischen Vertretung in 
Rolandseck geübte Praxis wird man in Anwen
dung des völkerrechtlichen Prinzips der Gleich
berechtigung dieses Ansuchen der Bundesre
gierung nicht auf den St. Nimmerleinstag hin
ausschieben können. Es dürfte an der Zeit sein, 
hier eine Entscheidung herbeizuführen und 
notfalls die entsprechenden Konsequenzen zu 
ziehen. 

Richard Nixon 
Seit einigen Tagen ist Richard Nixon der 

37. Präsident der Vereinigten Staaten von 
Nordamerika. Der neue Präsident hat sein Amt 
mit einem beschwörenden Appell an seine 
Landsleute übernommen. Selbst seine Kritiker 
loben die Art, wie er zu Gemeinsamkeit auf
gerufen und die Amerikaner beschworen hat, 
das Gegeneinander zu beenden. Sicherlich wird 
der neue Präsident vor einer schwierigen Auf
gabe stehen. Er übernimmt dabei Probleme, die 
aus der vorherigen Administration überkom
men sind. 

Viele in Europa stehen auf dem Standpunkt, 
daß mit der Amtsübernahme durch Nixon ein 
Wendepunkt in der Geschichte der USA er
reicht sei. Die Ablösung der Demokraten durch 
die Republikaner wird von vielen mit der 
Hoffnung begleitet, Europa werde in der Rang
ordnung der Probleme einen besseren Platz 
einnehmen als bisher. Man darf sich jedoch 
nicht täuschen: auch für die Administration 
Nixon wird es zunächst immer um die ame
rikanischen Belange gehen. Es ist aber schon 
sehr viel gewonnen, wenn Nixon die atlanti
sche Gemeinschaft als eine Einheit sieht, und 
er der Oberzeugung ist, daß Nachteile für Euro
pa in keinem Falle Vorteile für Amerika sein 
müssen. 

Lebach 
Dieses Wort steht für eine scheußliche Tat, 

die in der deutschen Militärgeschichte bisher 
wenigstens ohne Beispiel ist. Brutale Verbre
cher haben die Wachmannschaft eines Muni
tionslagers bei Lebach an der Saar niederge
macht. Ihr Vorgehen erinnert erschreckend an 
den Dschungel und an Kommandounternehmen 
unseligen Angedenkens. Erst wenn man der 
Verbrecher habhaft ist, wird man sagen kön
nen, was die eigentlichen Motive waren. Die 
erbeutete Munition im Werte von 2000 DM 
steht in keinem Verhältnis zu der Schwere des 
Verbrechens. 

Wie immer aber auch das Ergebnis der Er
mittlungen ausgehen wird, es muß für die Zu
kunft alles getan werden, um die Sicherheit 
der Truppe in einem noch höheren Maße zu 
gewährleisten, und die Wache unter Gewehr 
muß in der Lage sein, Anschläge derartiger 
Verbrechen gnadenlos abzuwehren. 
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F ü r Sturz der O r d n u n g : wofü r man i n B e r l i n demonstr ier t 

K r i s t a l l a b e n d d e r D e m o k r a t i e ? 
Die Auswirkungen eines falschen Geschichtsbildes — „Aufstand der Jugend" ein Schlagwort 

W e r am Sonntagmorgen, dem 19. Janua r 1969, 
die Be r l i ne r T a u e n t z i e n s t r a ß e en t langging , dem 
offenbarte sich e in furchtbares Geschehen. D i e 
g r o ß e n Schaufenster des we l tbekann ten Be r l i ne r 
„ K a u f h a u s des Wes t ens " w a r e n i n sich zu 
sammengefal len . A l l d ie s c h ö n e n Dinge , d ie an
sonsten h in ter d iesen Scheiben z u sehen s ind, 
wa ren i n a l l e r E i l e w e g g e r ä u m t worden , al les 
w a r leer und ö d e . Z w e i Po l i z i s t en befanden sich 
auf i h r e m St re i fengang; sie g ingen ü b e r jenen 
G e h w e g , der am Tage z u v o r noch v o n Pet ro leum 
ü b e r s c h ü t t e t war . 

In der Wel t s t ad t hatte man demonstr ier t ; und 
— w i e es sich g e h ö r t — „ w e l t m ä n n i s c h " : G e g e n 
die SPD, d ie Rosa L u x e m b u r g u n d K a r l L i e b 
knecht ver ra ten haben so l l . G e g e n d ie gr iechi
sche M i l i t ä r d i k t a t u r , die Gr iechen land unter d ie 
K n u t e der Unfre ihe i t z w ä n g e . G e g e n den K r i e g 
i n V i e t n a m . G e g e n die w e i ß e Minde rhe i t s r eg i e 
rung i n Rhodes ien . 

K e i n e n Z w e i f e l hatte man schon bei f r ü h e r e n 
Ge legenhe i t en daran gelassen, d a ß man gegen 
unsere staatliche O r d n u n g , den demokrat ischen 
Mehrpar te iens taa t , ist. U n d d a ß man gegen d ie 
„ I l l u s i o n ä r e " ist, d ie „ d e r I l l u s ion" nachlaufen, 
Europa k ö n n e dereinst w iede r geeint werden , 
und die V ö l k e r werden ihre D inge im Rahmen 
freier Se lbs tbes t immung l ö s e n , ist schl ießl ich 
s e l b s t v e r s t ä n d l i c h . 

Begriffe w i e V o l k oder gar V a t e r l a n d s ind 
jenen Leuten so unbegreif l ich, d a ß sie ihnen 
u n e r t r ä g l i c h s ind . Sie sehen i n jenen, denen 
das noch moral ische G r ö ß e n dars te l len, total 
v e r k a l k t e F i g u r e n e iner „ w i l h e l m i n i s c h e n Ä r a " , 
w o b e i man z w a r nicht immer w e i ß , ob sie unter 
„ w i l h e l m i n i s c h e r Ä r a " die Ze i t W i l h e l m s II. 
oder jene der G e m a h l i n des H e r r n B u n d e s p r ä s i 
denten L ü b k e vers tehen. 

Einigkeit macht stark 
M a n ist i n jenen Demons t ran tenz i rke ln gegen 

a l les ; solche U n b e k ü m m e r t h e i t eint und macht 
stark. F ü r was man nun eigent l ich ist, w e i ß 
ke ine r so genau. M a n glaubt für L e n i n zu sein, 
dankt M a o für dessen Reformen und ist sch l i eß 
l ich H e r r n M a r c u s e dankbar , der die wissen
schaftliche D i k t i o n für die „ R e b e l l i o n der J u 
gend" fand. M a n ist für gewal tsame L ö s u n g e n , 
o b w o h l doch manches v o n dem, was uns heute 
als a u ß e r p a r l a m e n t a r i s c h e r Fortschri t t begeg
net, e i nma l i n der „ O h n e - m i c h - B e w e g u n g " be
gann, i n der man begeistert formulier te , w a r u m , 
wesha lb und wieso man es aus Gewissens 
g r ü n d e n ablehnen m ü s s e , die „ W a f f e " i n die 
H a n d zu nehmen. Schl ieß l ich k a n n man nicht 
aus „ G e w i s s e n s g r ü n d e n " den Grana twer fe r ab
lehnen und statt dessen aus gewissen G r ü n d e n 
dem „Kampf M a n n gegen M a n n " , dem N a h 
kampf mit der P o l i z e i das W o r t reden. Das ver
t r ä g t sich nicht. Desha lb sol l te der Gesetzgeber 

hier eine k l a re Rege lung treffen, d a ß sich auf 
G e w i s s e n s g r ü n d e nicht berufen kann , wer an
sonsten recht mil i tantes G e t u r an den T a g legt 
und die Immat r iku la t ion an einer Hochschule 
sozusagen mit der V e r l e i h u n g des Komba t t an 
tenstatus gleichsetzt. 

Der Kristallabend 
Der Kr i s t a l lnach t unse l igen Gedenkens ist — 

30 Jahre s p ä t e r — der „ K r i s t a l l a b e n d " gefolgt. 
Seinerze i t galt der Schlag dem ohneh in ange
schlagenen Establ ishment j ü d i s c h e r W a r e n k o n 
zerne, w a r Ausdruck eines wahns inn igen Ras
senhasses. D i e A u s f ü h r e n d e n g e h ö r t e n e inem 
organis ie r ten M o b an. Dies w a r offenbar, da 
selbst d ie Te i lnehmer an diesen ant isemit ischen 
O r g i e n i n Ze i ten , i n denen es ihnen e igent l ich 
h ä t t e als Ehre angerechnet werden m ü s s e n , „da 
be igewesen zu sein" , v o r Scham ü b e r ihr M i t t u n 
schwiegen. 

D e r K r i s t a l l a b e n d am 18. Januar 1969 galt 
unserem Staat. D i e A u s f ü h r e n d e n g e h ö r t e n — 
w i e damals — einem organis ier ten M o b an. 
Sie schweigen ü b e r ihr Engagement weniger 
befl issen als ihre V o r g ä n g e r , f ü h l e n sie sich 
doch i n der R o l l e v o n W e l t b e g l ü c k e r n , die ihr 
sozial is t isches Engagement frei l ich g r ü n d l i c h 
m i ß v e r s t e h e n . 

In be iden F ä l l e n erfreute sich dieser M o b der 
U n t e r s t ü t z u n g der Massenmed ien . W a r e n es se i 
nerzeit der „ V ö l k i s c h e Beobachter", der „S tü r 
mer" und Goebbe l s ' gleichgeschalteter Reichs
rundfunk, so s ind es heute die Fernsehansta l ten, 
die jahraus und j ah re in nichts Besseres w u ß 
ten, als ihre Sendungen unter das M o t t o zu stel
len, d a ß alles, was es i n Deutschland g ä b e , zu 
ve rdammen sei . Jene M o d e r a t o r e n der öffent 
l ichen M e i n u n g , v o n P a c z e n s k y einst angefan
gen bis h i n zu solchen Professoren w i e Got t 
schalk und G o l l w i t z e r m ü s s e n es sich qefa l len 
lassen, als Schuldige an der M a l a i s e genannt 
zu werden. S ie beziehen ih r S a l ä r auf G r u n d 
gesetzlicher Beso ldungsordnungen , gegen die 
sich ihr A u f s t a n d nur insowei t richtet, als sie 
glauben, ihnen w ü r d e v o n dem g r o ß e n Kuchen 
staatlicher M ö g l i c h k e i t e n v i e l z u w e n i g zu te i l . 
Sie s ind die Propagandis ten unserer Zei t , s ie 
tragen die geschichtliche Schuld an dem, was sie 
lap idar den „ A u f s t a n d der Jugend" nennen. 

Hat ten sie doch be im Fernsehen die besten 
Sendezei ten da fü r reservier t , u m dem Beschauer 
k larzumachen, d a ß jene Jugendl ichen , die sich 
zusammenfinden, um „Kein s c h ö n e r L a n d i n 
dieser Ze i t " zu singen, hoffnungslose Erschei
nungen der R e a k t i o n seien. G a n z selbstver
s t ä n d l i c h wurde nachgewiesen, d a ß das ober-
schlesische H i n d e n b u r g nicht nur Zabrze he i 
ß e n m ü s s e , sondern sol le , auf G r u n d unbestrei t
barer wissenschaftl icher Erkenntn isse selbst
v e r s t ä n d l i c h . D a r ü b e r hinaus f inden Denkschrif

ten l inkska tho l i scher K r e i s e oder solche, die 
sich gegen e in v e r n ü n f t i g e s S t a a t s v e r s t ä n d n i s 
aussprechen, we i te P u b l i z i t ä t . 

D i e Professoren setzen b e w u ß t i h r ganzes 
Engagement e in , dem akademischen Nachwuchs 
die „gesch ich t l i che W a h r h e i t " z u unterbrei ten. 
Z u solchen W a h r h e i t e n g e h ö r e n dann beispie ls 
weise solche Fes ts te l lungen, d a ß das „ M ü n c h e 
ner A b k o m m e n " — schl ieß l ich nichts anderes 
als die V e r w i r k l i c h u n g des v o n a l l en deutschen 
Regie rungen für die Sudetendeutschen gefor
derten Selbstbest immungsrechts — „ u n g e r e c h t " 
gewesen w ä r e . 

N i e m a n d behauptet h ingegen, d a ß das V e r 
fahren, das zu diesem A b k o m m e n f ü h r t e , v ö l 
kerrechtl icher Betrachtung s tandhal ten k ö n n t e . 
Andere r se i t s ver langte e ine ob j ek t ive W ü r d i 
gung auch eine W e r t u n g der Ere ignisse i n den 
Jahren 1919 und 1920, als d ie Tschechos lowakei 
unter M i ß a c h t u n g des Selbstbest immungsrechts 
der Deutschen, S l o w a k e n , U n g a r n , Po l en und 
U k r a i n e r g e g r ü n d e t wurde . 

Das falsche Geschichtsbi ld aber, die einsei t ige 
und nicht ob jek t ive Beur t e i lung der V e r g a n g e n 
heit hat dazu beigetragen, d a ß die Demokra t i e 
heute der S t a a t s b ü r g e r entraten m u ß . 

D ie Demokra t i e — eine Staatsform mit v i e l e n 
Feh le rn , aber sicher die beste, die es gibt — 
braucht sie aber heute mehr denn je. 

In der Tschechos lowakei ist Palach gestorben. 
Der junge Student hatte versucht, sich auf dem 
Prager W e n z e l s p l a t z selbst z u verbrennen. Er 
ist e i n Opfe r seines Versuches geworden , die 
A u f m e r k s a m k e i t der W e l t ö f f e n t l i c h k e i t darauf 
zu richten, d a ß durch die Besetzung der Tsche
chos lowake i das Selbstbest immungsrecht der 
V ö l k e r der C S S R s t ä n d i g mi t F ü ß e n getreten 
w i r d . D e r tschechischen Fernsehansager in , d ie 
diese Nachricht ver las , stockte h ie rbe i die S t im
me. T r ä n e n standen i n ih ren A u g e n . 

A n der Zonengrenze fa l len S c h ü s s e ; das al les 
bedeutet nichts für den T e i l der Jugend , der sich 
h ie rzu lande „ r e b e l l i e r e n d e Jugend" nennt. S ie 
wir f t Schaufensterscheiben e in . W ü r d e hier 
j emand den Opfer tod suchen, um „ n u r " auf die 
Be r l i ne r M a u e r aufmerksam z u machen, manche 
der „ M e i n u n g s m a c h e r " w ü r d e n L a c h k r ä m p f e be
kommen . W a s so l l das? D i e A n t w o r t w ä r e ge
w i ß , d a ß man das H i r n eines solchen Menschen 
noch nach se inem T o d e untersuchen m ü s s e , dort 
w ü r d e n sich ganz sicher die typischen S y m 
ptome pathologischer V e r a n l a g u n g finden. 

U m was es geht? U m den A p p e l l , endl ich 
Sch luß zu machen mi t dieser A r t v o n Pub l i z i s t i k 
und „ W i s s e n s c h a f t " . Das V o l k wartet auf staats
m ä n n i s c h e s H a n d e l n , auf e i n Zeichen, das Hoff
nung aufkeimen läß t . Sorgt endl ich dafür , d a ß 
unsere Massenmed ien zu Insti tuten werden , i n 
denen Di skuss ionen an die Ste l le v o n M o n o 
logen oder D i skuss ionen Gle ichges inn te r treten. 

Kraff to v o n M e d n i t z 

trauert man in Prag : Fre ihe i t v o n den Sowje t s Fo tos : dpa 



V e r b e s s e r u n g e n f ü r R e n t e n e m p f ä n g e r 
Verfügbare Zinsen bei Gewährung von Kriegsschadenrente — Von Heinz-Jörg Docken 

Die vor Inkrafttreten des 20. Ä n d e r u n g s g e s e t z e s zum Lastenausgleidisgesetz geltende Fas
sung des § 278 Abs . 3 und des § 283 L A G sah vor, daß die Zinsen für die G r u n d b e t r ä g e , deren 
Anrechnung wegen der G e w ä h r u n g von Kriegsschadenrente erforderlich war, als erfüll t galten. 
Dabei spielte es keine Rolle, ob die Kriegsschadenrente bereits am 1. Januar 1953 (dem allge
meinen Verzinsungsbeginn der H a u p t e n t s c h ä d i g u n g s a n s p r ü c h e ) oder erst 10 Jahre s p ä t e r ge
zahlt wurde. W e r also beispielsweise erst ab 1. Januar 1963 Kriegsschadenrente bezog — w e i l 
etwa erst von diesem Zeitpankt an die gesetzlich erforderlichen Voraussetzungen für eine 
R e n t e n g e w ä h r u n g vorlagen —, hatte bislang ebenfalls keinen Anspruch auf den Zinszuschlag, 
der in 10 Jahren immerhin schon 40 Prozent der G r u n d b e t r ä g e ausmacht. 

M i t der Neufassung der §§ 278a und 283 L A G 
auf der Grundlage der 20. Nove l l e zum L A G 
wurden H ä r t e n beseitigt, die dadurch entstan
den, daß der Zinszuschlag auch bei Rentenge
w ä h r u n g von einem erst nach dem 31. Dezember 
1952 liegenden Zeitpunkt ab verloren ging. 
Nunmehr werden solche Zinszuschläge nicht 
mehr gesperrt, die sich bis zum Ende des Ka len 
dervierteljahres errechnen, in das der Zeitpunkt 
der R e n t e n g e w ä h r u n g fällt. Fü r diese nicht mehr 
gesperrten Zinsen p r ä g t das Rundschreiben des 
Bundesausgleichsamtes zum 20. Ä n d e r u n g s g e 
setz vom 30. August 1968 den Begriff der „an
rechnungsfreien Zinszuschläge" . Hat jemand i l s o 
zum Beispiel einen Anspruch auf Haup ten t s chä 
digung in H ö h e eines Endgrundbetrages von 
6560,— D M (verzinslich ab 1. Januar 1953) und 
bezieht er Kriegsschadenrente ab M a i 1960, so 
betragen die freien Zinsen bereits 30 Prozent 
(nämlich 1 Prozent pro Kalenderviertel jahr vom 
1. Januar 1953 bis zum 30. Juni 1960) des Grund
betrages, also 1968,— D M . Dieser Betrag kann 
dann erfüllt werden, wenn keine anderen L e i 
stungen auße r den Rentenzahlungen erbracht 
worden sind. 

Mindesterfüllungsbetrag 
In den meisten Fä l len ist bereits ein Mindest

e r fü l lungsbe t rag gezahlt worden, der bei Grund
b e t r ä g e n von übe r 6530,— D M 25 Prozent be
t rägt . Dieser Betrag muß aber von den anrech
nungsfreien Zinszuschlägen abgezogen werden, 
der Differenzbetrag verbleibt somit für eine 
Auszahlung. In dem oben genannten Beispiel 
ergibt sich also folgende Berechnung: 

Anrechnungsfreie Zinsen =* 
30 v. H . des Grundbetrages 
30 v. H . von 6560 — D M = 1968,— D M 
davon die als Mindes te r fü l lungs 
betrag gezahlte Summe 
25 v. H . von 6560 — D M = 1640,— D M 
für eine Auszahlung noch ve r fügbar 328,— D M 

Noch einfacher kann man natür l ich folgender
m a ß e n rechnen: 
30 v. H . — 25 v. H . = 5. v. H . , : 

5 v. H . von 6560,— D M = 328,— D M 

Da der Mindes t e r fü l l ungsbe t r ag bei End
g r u n d b e t r ä g e n von übe r 6530,— D M im allge
meinen 25 v. H . des Grundbetrages be t r äg t , läß t 
sich andererseits feststellen, daß für eine Erfül
lung der „anrechnungsf re ien Zinszusch läge" 
selbst nach Zahlung des Mindes t e r fü l lungsbe -
trages noch solche Personen in Betracht kom
men, die im 2. Quartal 1959 oder s p ä t e r in die 
Kriegsschadenrente eingewiesen worden sind. 
W e r also seit A p r i l , M a i oder Jun i 1959 Kriegs
schadenrente bezieht, hat für die Zeit vom 1. 
Januar 1953 bis zum 30. Jun i 1959 einen A n 
spruch auf Zinsen in H ö h e von 26 Prozent und 
liegt damit bereits 1 Prozent übe r dem Mindest
e r fü l lungsbe t rag von 25 Prozent. In diesem Fal le 
wi rd deshalb, we i l der Mindes t e r fü l l ungsbe t r ag 
auf die Zinszahlung angerechnet werden muß, 
noch 1 Prozent Zinsen auf den Grundbetrag aus
gezahlt. Ist der Mindes t e r fü l l ungsbe t r ag v o m 
Ausgleichsamt bisher noch nicht gezahlt wor
den, so steht der gesamte Zinszuschlag i n H ö h e 
von 26 Prozent zur Ver fügung . Liegt der Zeit
punkt des erstmaligen Bezuges von Kriegsscha
denrente noch nach dem 30. Juni 1959, so w i r d 
der A n t e i l der noch er fü l lbaren Zinsen ent
sprechend größer . Hat Herr A . beispielsweise 
einen Endgrundbetrag von 10 000,— D M und 
bezieht er deshalb Unterhaltshilfe oder Unter-
haltshilfe neben En t schäd igungs ren t e seit dem 
1. Oktober 1962, so errechnen sich vom 1. Januar 
1953 bis zum 31. Dezember 1962 40 Prozent an
rechnungsfreie Zinsen = 4000,— D M , denen le
diglich die Auszahlung eines Mindes t e r fü l lungs -
betrages von 25 Prozent = 2500,— D M gegen
übers teh t . Damit hat Herr A . durch das 20. Än
derungsgesetz zum L A G immerhin 1500,— D M 
zusätzlich zu beanspruchen, ohne daß deshalb 
seine Rentenleistungen g e k ü r z t w ü r d e n . Erre i 
chen dagegen die „anrechnungsf re ien Zinszu
schläge" 25 Prozent nicht und sind sie daher — 
bei Ansprüchen von ü b e r 6530,— D M Grundbe
trag — geringer als der Mindes t e r fü l l ungsbe 
trag, so bleibt es bei der Zahlung des h ö h e r e n 
Betrages. Rückzah lungen werden folglich nicht 
verlangt. Bei R e n t e n g e w ä h r u n g ab August 1958 
wäre beispielsweise der Zinszeitraum vom 
1. Januar 1953 bis zum 30. September 1958 an
rechnungsfrei (23 Prozent). Da er aber unter dem 
Mindes t e r fü l lungsbe t r ag in H ö h e von 25 Pro
zent liegt, bleibt es bei der Zahlung des (höhe
ren) Mindes t e r fü l l ungsbe t r ages . 

Gesperrte Zinsen freigegeben 
N u n muß zur K lä rung aber noch herausge

stellt werden, daß ein Mindes t e r fü l l ungsbe t r ag 
nur bei G e w ä h r u n g von Unterhaltshilfe al le in 
oder bei G e w ä h r u n g von Unterhaltshilfe u n d 
En t schäd igungs ren te gezahlt w i rd . Bezieht ein 
Berechtigter dagegen En t schäd igungs r en t e allein, 
so hat er in jedem Falle noch eine Ausgleichs
zahlung zu erwarten, sofern die En t schäd igungs 
rente nicht schon vor dem 1. Januar 1953 ge
zahlt worden ist. Erhä l t z. B. Herr A . Entschädi-
gungsrente al lein (also nicht neben Unterhalts

hilfe) ab Februar 1955, so sind die Zinsen für die 
Zeit vom 1. Januar 1953 bis zum 31. M ä r z 1955 
= 9 Prozent des Endgrundbetrages für eine Er
fül lung frei, da j a ein M i n d e s t e r f ü l l u n g s b e t r a g 
nicht gezahlt werden konnte. Die Verbesserung 
der Lastenausgleichsleistungen durch die F re i 
gabe der bisher gesperrten Zinsen hat folglich 
nicht zur Bedingung, daß ein Mindes t e r fü l l ungs 
betrag gezahlt worden ist oder ü b e r h a u p t ge
zahlt werden kann. 

Bei niedrigen Grundbeträgen 
frühere Freigabe der Zinsen 

Da der M i n d e s t e r f ü l l u n g s b e t r a g bei Grundbe
t r ägen , die 6530,— D M nicht ü b e r s t e i g e n , für die 
einzelnen G r u n d b e t r ä g e im § 278 a Abs . 3 des 
Lastenausgleichsgesetzes festgelegt ist und we
niger als 25 Prozent be t r äg t , kommt eine A u s 
zahlung der freien Zinsen bei kle ineren End
g r u n d b e t r ä g e n als 6530,— D M auch schon dann 
in Betracht, wenn der Zeitpunkt des Rentenbe
ginns vor dem 1. A p r i l 1959 liegt. Das w i r d bei 
einem Blick auf Tabel lenzei le 3 der nachfolgen
den Aufs te l lung sehr deutlich. Es kann darin 
leicht abgelesen werden, in welchen Fä l l en 
die Auszahlung der freien Zinsen in Betracht 
kommt. 

1. Bei G e w ä h r u n g von Unterhaltshilfe oder 

Unterhaltshilfe und E n t s c h ä d i g u n g s r e n t e er
gibt sich folgende Berechnung: 

folglich sind Z i n 
sen dann noch ver
fügbar, wenn die 
Renteneinweisung 

erfolgte ab 
3 

1. Oktober 1956 
1. J u l i 1955 
1. A p r i l 1956 
1. J u l i 1955 
1. A p r i l 1956 
1. Oktober 1955 
1. J u l i 1956 
1.Januar 1956 
1. Januar 1956 
I . J u l i 1957 
1.Januar 1959 

Bei Grund
b e t r ä g e n 

von 

1 
2000,— D M 
2950 — D M 
3000,— D M 
3950,— D M 
4000,— D M 
4950 — D M 
5000,— D M 
5500 — D M 
5600,— D M 
6000,— D M 
6500 — D M 

ü b e r 
6530,— D M 

b e t r ä g t der 
Mindes t 

e r fü l lungs
betrag 

2 
300,— D M 
300 — D M 
400,— D M 
400 — D M 
550 — D M 
550 — U M 
700 — D M 
700,— D M 
700,— D M 

1100,— D M 
1600,— D M 

25 °/o 
des Grund

betrages 
1. A p r i l 1959 

2. Bei G e w ä h r u n g von E n t s c h ä d i g u n g s r e n t e 
a l le in entfä l l t der M i n d e s t e r f ü l l u n g s b e t r a g , folg
lich sind freie Zinsen bereits dann ve r fügba r , 
wenn die E n t s c h ä d i g u n g s r e n t e nach dem 31. De
zember 1953 gezahlt wi rd . 

Zuerkennungs- und Rentenbescheid 
ersparen Rechnen 

Jeder nach dem Lastenausgleichsgesetz Ren
tenberechtigte braucht jetzt nur noch den Zuer-
kennungsbescheid und den Bescheid ü b e r die 
Einweisung in die Kriegsschadenrente zur H a n d 
zu nehmen und kann leicht das dem m a ß g e b 
lichen Grundbetrag in Tabel lenzei le 1 entspre

chende Datum in Tabel lenze i le 3 ablesen. Stimmt 
nun das Datum in Tabel lenze i le 3 mit dem im 
Bescheid ü b e r die R e n t e n g e w ä h r u n g angegebe-
nen Datum ü b e r e i n oder l iegt der Zeitraum der 
Rentenleistungen noch s p ä t e r als das in Tabel-
lenzei len 3 abzulesende Datum, so besteht noch 
e in Anspruch auf A u s z a h l u n g von Zinsen, die 
auf G r u n d des 20. Ä n d e r u n g s g e s e t z e s zum La
stenausgleichsgesetz nicht mehr gesperrt sind. 

Maßgeblich ist Altgrundbetrag 
A l l e r d i n g s m u ß hier noch eine kleine Ein

s c h r ä n k u n g gemacht werden: Der für Tabellen
zeile 1 m a ß g e b l i c h e Grundbet rag ist (fast) immer 
nur der Al tgrundbe t rag , der sich auf Grund der 
Rechtslage vor Inkrafttreten des 19. Änderungs . 
gesetzes ergeben hat. Das ist ganz einfach damit 
zu e r k l ä r e n , d a ß die M e h r g r u n d b e t r ä g e (die mit 
dem 19. Ä n d e r u n g s g e s e t z geschaffen worden 
sind) erst ab 1. Januar 1967 zu verzinsen sind, 
für sie also ein anderer Verzinsungszeitraum 
gi l t als für die (allgemein) ab 1. Januar 1953 z u 

verzinsenden A l t g r u n d b e t r ä g e . N u r wenn je
mand erst nach dem 31. Dezember 1966 Krieqs-
schadenrente e r h ä l t , m u ß auch der Zinszuschlag 
für den Mehrgrundbe t rag berücks ich t ig t wer
den. 

Zusammenfassung 
A b s c h l i e ß e n d kann also gesagt werden, 

d a ß jeder Berechtigte, der ab 1 A p r i l 1959 (die
ses ist nach Tabel lenze i le 3 der letzte Zeit
punkt) oder s p ä t e r Kriegsschadenrente bezieht, 
für eine A u s z a h l u n g von „anrechnungsf re ien 
Z i n s z u s c h l ä g e n " in Betracht kommt. Fällt bei 
Beziehern v o n Unterhal tshi l fe und Entschädi
gungsrente der Ze i tpunkt der G e w ä h r u n g der 
e inzelnen Rentenleis tungen auseinander, so 
kommt es stets auf den Zei tpunkt des Bezuges 
der zuerst gezahlten Rentenart an. Erhäl t ein 
Berechtigter dagegen E n t s c h ä d i g u n g s r e n t e allein, 
so werden die Barz insen schon dann ausgezahlt, 
wenn er erstmals im 1. Quar ta l 1953 (in diesem 
Fa l l e w i r d bereits 1 Prozent der freien Zinsen 
ausgezahlt) oder s p ä t e r in die Rente eingewie
sen worden ist. 

Mietschutz auch bei sozialem Wohnungsbau? 
Steuerbegünstigte Wohnungen können preiswert sein — Leitfaden für unsere Leser durch das Mietpreisrecht, Teil IV 

Der zweite Schwiegersohn unseres Rentners 
Hans Schlicht, Kur t Langsam, hat eine steuer
b e g ü n s t i g t e W o h n u n g gemietet. Er m u ß also — 
nach den Wor ten des Vors i tzenden des ör t 
lichen Mietervereins , Wol fgang Tücht ig , im 
Prinzip denjenigen Mie tz ins an seinen Hauswir t 
entrichten, den er ihm bei Absch luß des W o h 
nungsmietvertrags für die gesamte Laufzeit des 
M i e t v e r h ä l t n i s s e s versprochen hat. 

Liegt der vertraglich vereinbarte Mie tz ins 
ü b e r der Kostenmiete, so ist der Wohnungsmie
ter befugt (allerdings nur binnen Jahresfrist 
nach Absch luß des Mietvertrags) zu verlangen, 
daß er künf t ig lediglich die Kostenmiete zu ent
richten habe. Der Hauswir t ist aber berechtigt, 
die Mie te bis zur Kostenmiete zu e r h ö h e n , wenn 
der vertraglich vereinbarte Mie tz ins unter der 
Kostenmiete liegt. Der Vermie te r darf jedoch 
diese E r h ö h u n g des Mietzinses mittels einsei
tiger schriftlicher E r k l ä r u n g ledigl ich noch in den 
seit 1. Januar 1968 we iß gewordenen Kre isen 
zu Recht verlangen — und das war auch nur bis 
zum Ende des Jahres 1968 zu läss ig . 

Sozialwohnungen sind preiswert 
Es ist woh l nicht mehr als recht und b i l l ig , daß 

ein Bauherr, der Mie twohnungen unter V e r 
wendung von (öffentlichen) M i t t e l n für den so
zialen Wohnungsbau (Steuergeldern also) er
richtet, keine Mie t en verlangen darf, wie sie ihm 
gerade einfallen. V ie lmehr ist er stets an die 
sogenannte Kostenmiete gebunden. Nach oben 
versteht sich. W e r darunter bleibt, ist e in W o h l 
tä ter . W o gibt es den aber heute noch. 

V o m Gesetzgeber sicher nicht gewoll t ist die 
Tatsache, daß heute Sozialwohnungen vielfach 
von Leuten bewohnt werden, die sich auch eine 
freifinanzierte W o h n u n g leisten k ö n n t e n ; w ie 
z. B. Herr Dr. Waldemar Schlaule, der Schwie
gersohn unseres v o r e r w ä h n t e n Mietervereins
mitgliedes Hans Schlicht. 

Erst wenn der Vermie ter alle aufgenommenen 
(öffentlichen) M i t t e l für den sozialen Wohnungs
bau o r d n u n g s g e m ä ß , und wie mit dem verwal 
tenden Kredit inst i tut vereinbart, restlos getilgt 
hat, ist er hinsichtlich der Mietzinsgestal tung (im 
Rahmen der Grenzen des gesetzlichen Mie t 
wucherschutzes!) wieder vö l l ig frei. Das gilt für 
schwarze Kreise genauso wie für die w e i ß e n . 

Löst ein Hauswir t etwa die (öffentlichen) M i t 
tel für den sozialen Wohnungsbau vorzei t ig 
(jedoch nach dem 31. Augus t 1965) durch private 
Gelder ab in der Absicht, dann etwa h ö h e r e 
nicht mehr durch die Kostenmiete b e s c h r ä n k t e 
Einnahmen zu erzielen, so geht seine Rechnung 
nicht auf. Er hat auf diese Wei se nur — unter 
U m s t ä n d e n — teueres G e l d aufgenommen und 
ist trotzdem noch weitere fünf Jahre an die K o 
stenmiete als höchs te zu l ä s s ige Wohnungsmiete 
gebunden. 

Wie hoch ist die Kostenmiete? 
M a n errechnet sie mittels einer sogenannten 

Wirtschaftlichkeitsberechnung g e m ä ß den Be
stimmungen der Zwei ten Berechnungsverord
nung. A u f Wunsch des Wohnungsmieters ist der 
Bauherr verpflichtet, im einzelnen aufzuschlüs
seln wie sich die von ihm geforderte Kosten
miete zusammensetzt. Be i Unklarhe i ten ist der 
Wohnungsmieter berechtigt, die jewei ls zus t än 
dige oberste L a n d e s b e h ö r d e , die mit der V e r 
gabe und Verwa l tung von Baudarlehen aus 
(öffentlichen) Mi t t e ln für den sozialen W o h 
nungsbau befaßt ist, zu ersuchen, nachzuprüfen , 
ob die verlangte Kostenmiete nicht ü b e r h ö h t 
ist — falls der Vermieter zu einer solchen Aus
kunft (nach Aufforderung!) nicht f re iwi l l ig be
reit sein sollte. 

A b e r auch die zu Beginn eines M i e t v e r h ä l t n i s 
ses ermittelte und amtlich für absolut korrekt 
befundene Kostenmiete kann sich (in der Praxis 
meist nach oben!) ä n d e r n : W e n n der nach der 
Zwei ten Berechnungsverordnung zu ermittelnde 
laufende Aufwand (Bewirtschaftungs- und K a 
pitalkosten) des Vermie ters steigt, ohne d a ß er 
es verhindern kann. A l s Beispiele (unter vielen) 
nennt Dip l . -Kfm. Wol fgang Tücht ig , der bereits 
mehrfach e r w ä h n t e Vors i tzende des ör t l i chen 
Mietervereins , unserem Wohnungsmie ter und 
Vereknsmitgl ied Hans Schlicht g e g e n ü b e r le
diglich die E r h ö h u n g der G e b ü h r e n für meist 
von den Kommunen besorgte Dienst leis tungen 
(Müllabfuhr , Wasserversorgung usw.) sowie 
ein etwaiges Ans te igen der Grundsteuer. 

E in Hauswir t ist auch berechtigt, i n seiner 
Wirtschaftl ichkeitsberechnung feste Pauschbe-

t r ä g e in Ansa t z zu br ingen, und zwar jährlich 
für die V e r w a l t u n g je M i e t w o h n u n g 85 D M so
wie pro Garage bzw. e inen entsprechenden 
Pkw-Bins te l lp la tz für den gleichen Zeitraum 15 
D M . Für i rgendwann e inmal anfallende Instand
hal tungskosten (ohne die sogenannten Schön
heitsreparaturen wie z. B. Tapezieren der Miet
wohnungen usw.) darf ein V e r m i e t e r jedes Jahr 
pauschal gewisse B e t r ä g e berechnen, deren 
H ö h e jewei l s v o n der Bezugsfert igkei t der Miet
wohnung a b h ä n g t , und zwar bis 31. Dezember 
1960 = 4,20 D M je Quadratmeter Wohnfläche, 
zwischen 1. Januar 1961 und 31. Dezember 1965 
= 3,90 D M je Quadratmeter W o h n f l ä c h e sowie 
ab 1. Januar 1966 = 3,70 ie Quadratmeter Wohn
fläche 

Dr . jur Eduard Berdecki 
( W i r d fortgesetzt) 

Nur begrenzte Entschädigung 
Entwurf der 21. Novelle zum Lastenausgleichsgesetz (Vermögens
schäden in der Sowjetzone) vom Bundeskabinett verabschiedet 

Das Bundeskabinett hat am 22. Januar den 
Entwurf der 21. N o v e l l e zum Lastenausgleichs
gesetz beschlossen. Durch dieses Gesetz so l l 
endlich die Lücke geschlossen werden, die da
durch entstand, d a ß 1952 die i n Mit te ldeutsch
land und im Ostsektor v o n B e r l i n entstandenen 
V e r m ö g e n s s c h ä d e n aus dem Lastenausgleich 
ausgeklammert wurden. Der Bundestag hatte 
bei der Verabschiedung des Lastenausgleichs
gesetzes 1952 zugesagt, eine E n t s c h ä d i g u n g s 
regelung für die F lüch t l inge aus der SBZ s p ä t e r 
nachzuholen, da ihre Einbeziehung i n den 
Lastenausgleich zunächs t aus gesamtdeutschen 
E r w ä g u n g e n unterblieb. 

Das Bundeskabinett hatte im September ver
gangenen Jahres im Rahmen der Besch lüsse zur 
m e h r j ä h r i g e n F inanzplanung festgelegt, d a ß 
der Gesetzentwurf eines Leistungsgesetzes für 
die Sowje t zonenf lüch t l i nge auf e in Gesamt
volumen v o n 2,6 M r d . D M begrenzt werden und 
den Bundeshaushalt ab 1973 mit 700 M i o D M 
(auf 7 bis 10 Jahre verteilt) belasten sollte. 

Die aus finanziellen G r ü n d e n notwendige 
Begrenzung der Kosten sollte dadurch erreicht 
werden, d a ß g e g e n ü b e r der u r s p r ü n g l i c h e n P l a 
nung und abweichend v o n der Regelung der 
H a u p t e n t s c h ä d i g u n g für Ver t r iebene und west
deutsche K r i e g s s a c h g e s c h ä d i g t e E i n s c h r ä n k u n 
gen unter sozialen Gesichtspunkten vorgenom
men werden. Deshalb sol l nur der V e r l u s t der 
Existenzgrundlage berücks ich t ig t und nur eine 
begrenzte E n t s c h ä d i g u n o g e w ä h r t werden. 

Der nunmehr vom Bundeskabinett verab
schiedete Gesetzentwurf sieht daher im e in
zelnen vor : 

1. Es werden nur Schäden an existenztragen
dem V e r m ö g e n berücks ich t ig t (§ 1, N r . 5 des 
Entwurfs). 

2. Die En t schäd igung wi rd im 1 lüchs t ta l le 
50 000 D M betragen (§ 1. Nr . 23 des Ent
wurfs). 

3. Eine En t schäd igung wi rd nur g e w ä h r t , wenn 
a) das jetzige v e r m ö g e n s s t e u e r p f l i c h t i g e V e r 

m ö g e n unter 50 000 D M liegt, 

b) das Jahrese inkommen des Geschädig ten 
im Durchschnitt der letzten dre i Jahre vor 
der An t rags t e l lung 15 000 D M nicht über
steigt. 

F ü r F a m i l i e n a n g e h ö r i g e s ind dazu Zu
sch läge festgesetzt: für den Ehegatten 
3000 D M , für jedes K i n d 1500 D M (§ 1, 
N r . 18b des Entwurfs) . 

4. W e i t e r e Einsparungen werden erreicht durch 
a) die erst ab 1.1. 1970 einsetzende Verz in

sung (§ 1, N r . 24 letzter Absa tz des Ent
wurfs), 

b) den For t fa l l des sogenannten Entwurf»* -

lungszuschlages (§ 1, N r . 20 des Ent
wurfs) und 

c) den Verz ich t auf die unbare Erfül lung des 
Anspruchs i m W e g e v o n Schuldverschrei
bungen und Sparbucheinlagen, um die 
sehr hohen Kos ten einer Vorfinanzierung 
zu vermeiden (§ 1, N r . 26 des Entwurfs). 

Die F inanzierungsregelung sieht vor , daß ne
ben der Leis tung aus dem Bundeshaushalt in 
H ö h e v o n insgesamt 700 M i l l i o n e n D M von den 
L ä n d e r n e in Betrag v o n 900 M i l l i o n e n D M ge
leistet w i r d . Sie so l len durch die V e r l ä n g e r u n g 
der A b f ü h r u n g s f r i s t v o n 0,25 Prozent der Ver
m ö g e n s s t e u e r an den Ausgleichsfonds für den 
Ze i t raum v o m 31. M ä r z 1979 bis zum 31. Dezem
ber 1979, d. h. also v o n 9 Mona ten , aufgebracht 
werden. 

Dazu bedarf es einer Ä n d e r u n g des Art ikels 
120 des Grundgesetzes (GG), der eine Beteili
gung der L ä n d e r an den Kos ten in der bisheri
gen Fassung nur bei bis zum 1. Oktober 1965 
in Kraft re t re tenen Gesetzen zu l äß t . Eine Ände
rung der Jahreszahl auf 1969 so l l durch einen 
ebenfalls v o m Kabine t t beschlossenen Entwurf 
eines Ä n d e r u n g s g e s e t z e s zu A r t i k e l 120 G G her
be ige füh r t werden, um die vorgesehene Rege
lung zu e r m ö g l i c h e n . Der Rest der erforderlichen 
M i t t e l so l l aus dem Ausgleichsfonds zur Ver
fugung gestellt werden. p. V . 
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Haben wir Ostpreußen Humor? 

Johann Gottfried Herder — 
Der Speilzahn in Strasburg 

D i e Probe aufs E x e m p e l Hamannschen W i t 
zes u n d H u m o r s , besonders auch se iner Ironie, 
k ö n n t e m a n i n H e r d e r u n d i n seiner Begegnung 
mit Goe the i n S t r a ß b u r g sehen. Es w a r e ine Be
gegnung zwischen e inem rheinischen F r o h g e m ü t 
und e inem o s t p r e u ß i s c h e n Spe i l zahn . 

W a s nicht nur die v i e l e n K ö n i g s b e r g e r , son
dern d ie meis ten o r i g i n e l l e n Cha rak t e r e aus
zeichnete — H a m a n n , Herder , H i p p e l , Scheff-
ner, Zachar ias W e r n e r , E. T. A . Hoffmann und 
andere — so l l t en diese Ges ta l t en nicht durch 
ih re Herkunf t , durch ihre U m g e b u n g und U m 
wel t bedingt sein? W u c h s e n ih re sku r r i l en , aber 
auch oft so fruchtbaren, w e i l o r i g i n a l e n E in fä l l e 
nicht e igent l ich aus der k u l t u r e l l e n Landschaft 
O s t p r e u ß e n s ? M a n mag es bezwei fe ln . Der T y p 
und ihr V e r h a l t e n s ind nicht v ö l l i g e inhe i t l i ch 
A b e r aus e iner anderen Landschaft u n d Umge
bung w ä r e n diese unverwechse lba ren Menschen 
so k a u m denkbar . H e r d e r scheint das i n seiner 
Begegnung mit Goe the zu e rweisen . V i e l l e i c h t 
l äß t sich i m folgenden k l a r machem was damit 
gemeint ist. 

Es w a r in der Ze i t v o m September 1770 bis 
z u m A p r i l 1771, i n der sich H e r d e r i n S t r a ß b u r g 
aufhielt , um e in A u g e n l e i d e n auszukur ie ren . 
Goe the besuchte ihn ze i twe ise t äg l i ch . D e r fünf 
J ah re j ü n g e r e , gerade . v o l l j ä h r i g e ' Goe the war 
damals noch durchaus unfer t ig . W o h l deshalb 
stel l t es sich i h m noch i m A l t e r so dar : 

W a s H e r d e r n betrifft, so schrieb sich 
das Ü b e r g e w i c h t seines widersprechen
den, b i t teren, b i s s igen H u m o r s g e w i ß v o n 
se inem Ü b e l u n d den daraus entspr ingen
den L e i d e n her. 

H e r d e r sah es anders : 

Goe the ist w i r k l i c h e in guter Mensch , 
nur ä u ß e r s t leicht u n d v i e l z u leicht, und 
s p a t z e n m ä ß i g , w o r ü b e r er meine ewigen 
V o r w ü r f e gehabt hat. 

Goe thes V o r w u r f dagegen ist immer wieder , 
d a ß H e r d e r nichts „ h e i l i g " gewesen se i . W a s 
i h m aber Herde r , der h ier v i e l real is t ischer sah, 
mi t Spott, H u m o r , j a mi t » V e r h ö h n u n g g e w ü r z t " 
auszut re iben suchte, das w a r jener jugendl iche 
Enthus iasmus, e in durchaus falsches Pathos, das 
sich a l lzule icht v o n der W i r k l i c h k e i t entfernt. 
Das belegen beide. H e r d e r schreibt : 

tc*>t 

östpreußistlte 

Nach e inem G e m ä l d e 
v o n A r t h u r Degner (1937) 

Bis z u m 2. Februar 
s ind W e r k e des K ü n s t 
lers i m B ü r g e r s a a l 
des Fa lkenhofes 
in Rheine /West f . 
zu sehen. 

Goethe f ing den H o m e r i n S t r a ß b u r g 
zu lesen an, und a l le H e l d e n w u r d e n bei 
i h m so schön , g r o ß u n d frei watende S tö r 
che; er steht m i r a l l e m a l vor , w e n n ich 
an eine so recht ehrl iche Ste l le komme, 
da der A l t v a t e r ü b e r seine L e i e r sieht 
(wenn er sehen konnte) und in seinen 
ansehnl ichen Bar t l äche l t . 

U n d Goe the er inner t sich daran, d a ß Herde r 
ü b e r se inen „ k i n d l i c h e n Kuns ten thus iasmus" 
gelegent l ich eines G e s p r ä c h s ü b e r die Dresdner 
G a l e r i e u n d v o r a l l e m ü b e r D o m i n i c o Fe t i spot
tete, i n d e m er i hm, als Goe the w iede r gegangen 
war , diese V e r s e nachsandte: 

A u s Sympa th i e 
Behagt m i r besonders e in Me i s t e r 
D o m i n i c o Fe t i h e i ß t er. 
Der parodier t die bibl ische Parabe l 
So h ü b s c h zu e iner Nar renfabe l , 
A u s Sympa th i e . — D u n ä r r i s c h e Parabe l ! 

M a n k a n n d a r ü b e r streiten, ob a u ß e r H u m o r 
auch W i t z und Ironie rechte Erz iehungsmi t te l 
seien. Bei e inem so bedeutenden K o p f w i e 
Goethe, davon schien Herder ü b e r z e u g t , waren 
sie angebracht. Er setzte hier sicher tiefere E i n 
sicht voraus , eine Einsicht , der b l o ß e Be lehrung 
weniger genutzt h ä t t e . W e n n sich Goe the auch 
nicht so recht v o n dieser M e t h o d e ü b e r z e u g t 
zeigt, der Erfo lg gab Herde r recht. 

Noch e inmal zeigt sich das an der A r t , wie 
Herder se inem u n w i l l i g - w i l l i g e n Schü le r das 
W e r k Hamanns nahebrachte. Goe the selbst 
schildert es so: 

So machte er mich zuerst mit Hamanns 
Schriften bekannt , auf d ie er e inen sehr 
g r o ß e n W e r t setzte. Ans ta t t mich aber 
ü b e r dieselben zu belehren und mi r den 
H a n g und G a n g dieses a u ß e r o r d e n t l i c h e n 
Geis tes begreif l ich zu machen, so diente 

Ein erfülltes Künstlerleben: Kar l K u n z a u s H e i z o g s w a l d e 

„Ich b in e in g l ü c k l i c h e r M a l e r " , so sagte K a r l 
K u n z e inma l i m G e s p r ä c h . „Ich habe das G e 
fühl, ich lebe i m Paradies ." Im vergangenen 
Herbst (Folge 38) haben w i r a u s f ü h r l i c h ü b e r 
sein Leben und Schaffen berichtet. N u n erreicht 
uns d ie Nachricht , d a ß dieser l iebenswer te 
K ü n s t l e r am vergangenen Wochenende , i n der 
Nacht v o m 17. zum 18. Januar , i n se inem H e i m 
i n B e r l i n - K l a d o w e inem Herzsch lag er legen ist 

Lassen w i r an Ste l le eines l angen Nachrufes 
heute eines seiner W e r k e zu uns sprechen. A u f 
dem B i l d oben hat er e in S tück unserer He ima t 
eingefangen. W e r diese Szene nicht nur im V o r 
ü b e r g e h e n betrachtet, dem w i r d manche E r i n 
nerung aufsteigen, d ie er l ä n g s t vergessen 
glaubte. Im H i n t e r g r u n d das gel iebte He imat 
dorf des M a l e r s H e r z o g s w a l d e i m K r e i s e M o h -
rungen, mi t seinen schneebedeckten H ä u s e r n , 
l i nks d ie Ki rche . V o r n die E i sbahn mit ver
g n ü g t e m V o l k auf Rodelschl i t tchen und Schlitt
schuhen. W e n n S ie genau hinschauen, dann 
sehen Sie i n der M i t t e des B i ldes die E i sk renge l . 

K a r l K u n z e r z ä h l t d a r ü b e r : 
Das w a r e in dicker H o l z p f a h l , der in das 

Eis geschlagen wurde und in der K ä l t e der 
Nacht fest einfror. In diesen Pfahl wurde 
e in dicker N a g e l geschlagen, auf den eine 
lange Stange a u f g e h ä n g t wurde . A m anderen 
Ende der Stange wurde e in Rodelschl i t ten 
befestigt; z w e i k r ä f t i g e Jungens setzten die 
Stange in Schwung und los g ing es mit sau
sender Fahrt, immer in die Runde. W e n n 
man auf dem Schli t ten s aß , dann konnte 
e inem H ö r e n und Sehen dabei vergehen. 

E i n g lück l i ches M a l e r l e b e n war dem K ü n s t 
ler beschieden, der nun im 65. Lebensjahr von 
uns gegangen ist. A l s z w ö l f t e s K i n d eines 
Stel lmachers wurde er i n Herzogswa lde ge
boren. Das maler isch gelegene Dorf gab ihm 
immer wieder neue M o t i v e für sein Schaffen 
Schon als Junge begann er zu m a l e n ; zwe i 
Zentner Roggen gab es als Honorar , wenn er 
das B i l d eines Bauernhofes ablieferte. Immer
hin, e in Zentner Get re ide reichte, als er acht
zehn war, tür eine Fahrt na^b Ber l in . V i e l e 

|t Sc/UittsdiufUäufer 

^% un( dem 

T \ Vorftetcft 

in Herzogswa lde 
K r e i s M o h r u n g e n 

Nach e inem G e m ä l d e 
von K a r l K u n z 

Reisen hat er gemacht, er h a . e in ige Jahre lang 
bei Prof. Pfuhle i n D a n z i g studiert — aber es 
zog ihn immer wiede r nach Hause, auf den 
v ä t e r l i c h e n H o f i n Herzogswalde . 

D ie letzten Lebensjahre v o n K a r l K u n z stan
den i m Zeichen der Arbe i t , aber auch der 
Freude an dieser A r b e i t , am Leben selbst. 
Freunde kamen und gingen, die T ö c h t e r C a r o 
l ine und I lsemarie heirateten und zogen aus 
dem El ternhaus fort. A b e r a l le fanden immer 
wieder den W e g i n das k le ine Paradies an der 
H a v e l , i n dem so v ie les v o n O s t p r e u ß e n be
wahrt wurde . D ie innere He i t e rke i t des K ü n s t 
lers, sein Humor , seine enge Bindunrj an die 
Heimat gaben ihm eine besondere Auss t r ah 
lung, die noch lange bei Freunden und Be
suchern nachwi rken w i r d . Seine W e r k e wer
den, so meinen wi r , Genera t ionen ü b e r d a u e r n , 
Genera t ionen v o n Menschen , denen Heimat 
mehr bedeutet als e in W o r t mit sent imentalem 
K l a n g . Ilse K u n z , v e r s t ä n d n i s v o l l e G e f ä h r t i n 
v ie le r Jahre eines Male r l ebens , w i r d dieses 
W e r k betreuen und bewahren . R M W 

es ihm g e w ö h n l i c h nur zur Belus t igung, 
wenn ich mich, um zu dem V e r s t ä n d n i s 
solcher s iby l l i schen B l ä t t e r zu gelangen, 
frei l ich wunder l i ch genug g e b ä r d e t e . In
dessen füh l t e ich w o h l , d a ß mi r i n H a 
manns Schriften etwas zusagte, dem ich 
mich ü b e r l i e ß , ohne zu wissen, woher es 
komme und w o h i n es führe . 

Herders Methode , E rz iehung zur E i g e n s t ä n 
digkei t , zum s e l b s t ä n d i g e n F ü h l e n und Denken , 
w i r d auch aus dieser Er inne rung Goethes deut
l ich : 

Ja , er (Herder) konnte e inen bitter aus
lachen, wenn man etwas mit Uberzeugung 
wiederhol te , welches er etwas kurz vor 
her als seine eigene M e i n u n g gelehrt und 
mitgetei l t hatte. 

W i e anders w i r d dagegen Goethe selbst durch 
jene A n e k d o t e charakterisiert , die man sich um 
1830 noch in S t r a ß b u r g e r z ä h l t e . A l s g r o ß e r V e r 
ehrer — unter Herders Einf luß — der architek
tonischen S c h ö n h e i t e n des S t r a ß b u r g e r M ü n s t e r s 
sei Goe the e inmal „ g a n z in Bewunderung u n d 
T r ä u m e n " v o r diesem Bauwerk gestanden, w ä h 
rend e in Kar renz ieher , e in L ied pfeifend, nah 
an i h m vorbeigefahren sei . Goethe habe sich 
zo rn ig umgedreht und dem verb lü f f t en M a n n , 
aufs M ü n s t e r weisend, eine Ohrfe ige gegeben 
und dazu gesagt: „Wi l l s t du staunen, F legel?" 

Gegen falsches Pathos 

und Gefühlsduselei 
W e r m ö c h t e dagegen in Herder nicht einen 

echt o s t p r e u ß i s c h e n Spe i lzahn erkennen? M ö g e n 
die W ö r t e r „ S p e i l z a h n " und „ I r o n i k e r " sprach
lich auch nichts mi te inander gemein haben, was 
ihre Herkunf t betrifft, dem Ausdruck und der 
Bedeutung nach s ind sie oft nahezu identisch. 
U n d in O s t p r e u ß e n waren diese A r t der S p ö t t e r 
seit den Tagen Hamanns — s p ä t e s t e n s — ke ine 
Seltenheit . Diese A r t des „ H u m o r s " war jeden
falls ähn l i ch stark verbrei te t w i e der harmlo
sere, e in w e n i g g e m ü t l i c h e r e H u m o r selbst. 

Es ist ke ineswegs wei t hergeholt , wenn hier 
eine Para l l e le zwischen der „ h o c h l i t e r a r i s c h e n " 
Ironie und dem v o l k s t ü m l i c h e n Spei lzahn gezo
gen w i r d . 

H e i l i g war und ist diesen S p e i l z ä h n e n in der 
Tat wen ig , schon gar nicht falsches Pathos, G e 
f ü h l s d u s e l e i , al les Unechte. Jeder o s t p r e u ß i s c h e 
Spe i l zahn hat etwas v o n dem griechischen und 
dem christl ichen Sokrates, die ihre Ironie als 
erzieherisches M i t t e l , auch als unterhaltsames 
M i t t e l zu g r ö ß e r e r Erkenntn i s einsetzten. A u f 
diese A r t machten sie das t ä g l i c h e Leben zum 
dauernden Fest. F re i l i ch , wer nicht h ine ingebo
ren wurde , a l l zu empfindl ich war und nicht mit
spielte oder mi t sp ie len konnte, der m u ß t e be
leidigt beisei te stehen. 

D e n k w ü r d i g w i r d deshalb jene Begegnung 
des u n g e m ü t l i c h e n , aber lebhaften und gewi tz 
ten o s t p r e u ß i s c h e n S p ö t t e r s mit dem damals frei
lich noch sehr jungen und rheinisch-harmloseren 
F r o h g e m ü t immer b le iben . Folgt man dann sei
nem s p ä t e r e n W e g am Rhein und nach W e i m a r , 
so m ö c h t e man meinen, d a ß ihn Herde r zu man
chem losen Streich inspir ier t , ihn in jeder Be
z iehung „ g e w i t z t e r " gemacht habe 

So berichtet eine der dann so zahlreichen und 
bezeichnenden A n e k d o t e n : E in E n g l ä n d e r , S i r 
Char l e s Gore , habe e inmal den Ein fa l l gehabt, 
die Handschrif ten der g r o ß e n W e i m a r a n e r auf 

e inem Blatt zu vere in igen . Zuerst g ing G o r e zu 
Herder , der schrieb: 

Die Erde ist ein Jammertal 
M i t diesem A u t o g r a m m wandte sich G o r e an 

Schil ler , der h i n z u f ü g t e : 

Voller Narren und Toren 
Goethe aber vol lendete den V i e r z e i l e r so: 

Wo Sie der allergrößte sind, 
Wein lieber Herr von Goren! 
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STEPHAN BÜLOWIUS D e r l e t z t e v o n s i e b e n 
Vom Schicksal einer alten ostpreußischen Familie — sechs Söhne waren Soldaten 

W ir waren unser sieben vom Stamm Bülo-
wius aus dem alten Haus Magisterstr. 1 
in Königsberg , das unserem G r o ß v a t e r 

g e h ö r t e . Der Geheime Justizrat und Notar K a r l 
Friedrich Bülowius hatte im Erdgeschoß seine 
umfangreiche Anwaltspraxis , in die sein Sohn 
M a x , mein Vater, gleichfalls Justizrat und No
tar, mit eintrat Beide waren weit ü b e r die 
Grenzen der Stadt hinaus bekannt und ge
schätzt. 

Der Großva te r , mit übe r neunzig Jahren der 
ä l t e s t e p reußische Beamte, war ein Or ig ina l an 
Rechtschaffenheit, H e r z e n s g ü t e und Humor und 
bis zu seinem Ende von einer unerschüt te r l ichen 
Gesundheit und Rüst igkei t . Er g e h ö r t e als 
ä l t e s tes Mi tg l ied dem J .C.C. , dem Julchenthaler 
Caffee-Club, an. In dem alten Kaffeerestaurant 
auf den Hufen — ein ganzes Stück hinter dem 
Steindammer Tor — trafen sich bei gutem Wet
ter die bejahrten Bürger f rühmorgens zur ge
mütl ichen Runde. Wenn wir G r o ß k i n d e r gegen 
acht zur Schule gingen, waren die Clubmit
glieder schon auf dem weiteren W e g zum Tier
garten. 

Jeden Sonnabendnachmittag bis i n sein letz
tes Jahr besuchte der G r o ß v a t e r das Trianon-
Kino in der Kneiphöfischen Langgasse. Es war 
eines der ä l t es ten der Stadt. Er war dreiund
neunzig Jahre alt, als er eines Tages vom 
Nachmittagsschlaf auf dem Sofa nicht mehr er
wachte. 

Der alte Familienbesitz in der M a g i s t e r s t r a ß e 
erlebte i n den oberen Stockwerken das stetige 
Wachsen und Gedeihen der Famil ie meiner 
Eltern. Dort wuchsen fünf S ö h n e und eine Toch
ter heran. 

Die Wohnung wurde mit der Zeit zu kle in , 
i n der Enge der Festungsstadt gab es keine 
Spie lp lä tze für die kinderreiche Famil ie . 

A ls der sechste Sohn geboren werden 
sollte, entstand in der neu erschlossenen 
V i l l e n k o l o n i e Amal ienau , in der A d a l 

b e r t s t r a ß e 5, das Haus der jungen Fami l ie Bülo
wius. 

Es hatte einen g r o ß e n Garten, der von dem 
K o l o n i e g ä r t n e r Pusch angelegt worden war. 
W i r hatten vom Haus einen freien Blick zu der 
neuerbauten Luisenkirche, die damals durch 
das Kaiserpaar eingeweiht wurde; ebenso zur 
anderen Seite ü b e r unbebautes Land bis zum 
Gasthaus Corinthenbaum. 

Doch bald m u ß t e das Haus durch einen A n 
bau erweitert werden, auch der Garten bekam 
Obst- und G e m ü s e l a n d , sowie einen Spielplatz 
mit T u r n g e r ä t e n für uns Kinder dazu. Jedes 
von uns b e s a ß nun ein eigenes Gar t ens tück 
mit je einem Apfelbaum und einem Birnbaum 
und Beeten zur eigenen Bearbeitung. 

W i r sieben verlebten eine freie, sorglose 
und glückliche Jugend. Unsere Mutter , Emma, 
geb. Stadie, war die Seele des Hauses. 

Es kam immer v ie l Besuch zur Adalber t 
s t r aße gepilgert, die nahen und ferneren V e r 
wandten wie die Fami l i en Stadie, Kaufmann 
Fri tz Bü lowius , Professor Noske , O n k e l Bitt
rich, Direktor Papendiek; unter den Bekannten 
Worms, Hei tmann, Heumann, Brodsrück . C r o n -
guist, K ö r t e und vie le andere. W i r K inde r tra
fen unsere Freundschaft im W i n t e r auf den 
Gutsteichen v o n Amal ienau , das einst Besitz 
der Fami l ie Douglas war, zum Schlittschuhlau
fen. Auch auf dem Landgraben, der die Wasser
zu führung für K ö n i g s b e r g besorgte, s ind w i r 
nicht selten auf Schlittschuhen bis nach J u -
ditten gelaufen. Im Sommer war die Badean
stalt am Hammerteich unser Treffpunkt. 

Sieben gingen ihren Weg 
Die sechs Söhne des Hauses wurden So l 

daten. B e i der Silberhochzeit meiner. E l t e rn am 
30. A p r i l 1914, die zum letztenmal die ganze 
Familie vereinigte, waren meine drei ältesten 
Brüder bereits Leutnants: K a r l war 1. Pionier , 
Alf red 41. Infanterist in Tilsi t , Werner Hirsch-
berger J ä g e r . Ich selbst, knapp neunzehn Jahre 
alt, trug auch bereits die Silbertressen als 
Unteroffizier des Pionierbataillons 1. Das M u 
sikkorps des Bataillons brachte der Famil ie ein 
Ständchen. 

Kriegsweihnachten 1916 — ich war im Herbst 
1914 auch Leutnant geworden — konnten wi r 
unseren Eltern durch unseren Urlaub eine be
sondere Freude bereiten. 

W i r v ier ä l t e s t en Brüder , im A l t e r von 21 bis 
26 Jahren, trugen das E .K. 1. Es war damals 
noch eine hohe Auszeichnung. Die beiden jün 
geren Brüder folgten im weiteren Ver lauf des 
Krieges auch ihrer Soldatenpflicht. . . Unsere 
Schwester Eva war DRK-Schwester im Lazarett. 

Im Win te r 1917 trat der erste Ver lus t ein. 
Der Hirschberger J ä g e r Werner fand den F l i e 
gertod. Diesen Kummer haben meine Eltern 
nie ü b e r w u n d e n . Werner war sehr musikalisch 
gewesen und hatte meist auswendig oder nach 
dem G e h ö r K l a v i e r gespielt. Das Piano blieb 
fortan verschlossen, und mein Vater , der einen 
guten Bari ton besaß , hat nie mehr gesungen. 

W i r anderen Brüder kehrten mit einigen k l e i 
neren Verwundungen nach Hause zurück. Der 
zweite, Alf red , erhielt vor Ve rdun einen glat
ten Querschuß durch das Gesäß , blieb aber bei 
der Truppe und schrieb: „Schuß durch beide 
Backen, Gesicht unverletzt l" Gün the r , der zweit
j üngs t e , bekam in Rußland einen Steckschuß 
vo r den Kehlkopf — er trug das operativ ent
fernte Geschoß spä t e r in G o l d gefaßt an der 
Uhrkette. 

N ach Ende des Ersten Weltkr ieges war ich 
von den S o l d a t e n b r ü d e r n der einzige, 
der i n das Hunderttausend-Mann-Heer 

ü b e r n o m m e n wurde. So habe ich meinen Offi-

ziersberuf ununterbrochen Ms zur Entlassung 
aus der Getantjervscrvait i m Z w e i t e n "Weltkrieg 
— im Herbst 1947 — a u s g e ü b t . 

M e i n Bruder G ü n t h e r , Anfang der d re iß ige r 
Jahre wieder eingestellt, v e r u n g l ü c k t e i m N o 
vember 1934 tödlich durch Flugzeugabsturz bei 
Juditten. 

K a r l , der ä l t e s t e , der 1921 auch wieder Soldat 
geworden war, wurde i m Zwei ten W e l t k r i e g im 
Afr ikafe ldzug unter General Rommel Div is ions
kommandeur und Generalleutnant. Er ist 1945 
in amerikanischer Gefangenschaft gestorben 
Seine beiden S ö h n e waren als akt ive Pionier
offiziere gefallen. 

Alf red , der zweite Bruder, erlebte 1938 seine 
Wiederverwendung als Offizier im Dienst der 
Luftwaffe. Er erreichte den Dienstrang eines 
Kommandierenden Generals, war Genera l der 
Flieger, ausgezeichnet mit dem Ritterkreuz des 
E .K. ; schon im Ersten W e l t k r i e g — wie seiner
zeit Werner — mit dem Hohenzollernschen 
Hausorden. 

Ich selber wurde 1944 als Inspekteur der Lan
desbefestigung in Italien zum Generalmajor be
förder t . 

So erreichten w i r drei ä l t e s t en Brüde r im 
Zwei ten W e l t k r i e g auf dem geraden W e g der 
Pflicht den Dienstgrad hoher Veran twor tung als 
General . . . 

Unser j ü n g s t e r Bruder, auch Pionieroffizier, 
erlag den Folgen einer schweren Verwundung 
am 22. Januar 1945 in O s t p r e u ß e n . 

Das letzte Kapitel 

N ach schweren Ubergangsjahren fand ich 
1950 bei der amerikanischen Besatzungs
macht auf ü b e r zwölf Jahre eine zu

friedenstellende Beschäf t igung als Verbindungs
offizier zu den deutschen Dienststellen. Im Jahre 
1962, fast 67 Jahre alt, v e r l i e ß ich den Dienst 
unter vo l le r Anerkennung. 

Das alte, g e r ä u m i g e Haus der Fami l ie i n K ö n i g s b e r g , M a g i s t e r s t r a ß e 1 

Me ine Lebensge fäh r t i n , seit 1912 i n f rühe r 
Freundschaft mit mir verbunden, ver lor ich im 
Februar 1964 in Wester land/Syl t durch eine Er
krankung der Atmungsorgane und Herz
schwäche . 46 glückl iche Ehejahre waren uns be
schieden gewesen. 

M e i n letzter Bruder, Al f red , starb nach 
schwerer Opera t ion und langer Krankhe i t im 
August 1968 in Detmold. Ihm folgte ganz uner
wartet unsere einzige Schwester E v a K n o p p 
durch Herzinfarkt i m gleichen Mona t i n M a i n z . 
Sie war — genau wie f rühe r unser a l ler Mut t e r 
durch ihre ganze Lebenszeit — in ihrer eigenen 
Famil ie und für ihre sechs B r ü d e r immer der 
liebende und geliebte Mi t te lpunkt gewesen. 

M e i n Va te r war, s i ebz ig jäh r ig , schon 1930 
in K ö n i g s b e r g gestorben. M e i n e Mut te r erlag, 

achtzig Jahre alt, im M ä r z 1945 in Os tp reußen 
dem Hunger typhus . 

I ch b in nun der letzte v o n uns aus meiner 
Genera t ion . A l l e Geschwister waren ver
heiratet gewesen. Es s ind Kinder und 

Enke l auf der W e l t . 

W i r a l le haben unseren gesamten Besitz ver
loren; das El ternhaus in A m a l i e n a u , die Heim
s t ä t t e n v o n K a r l i n Breslau, von E v a in Königs
berg, von A l f r e d i n Gre i f swa ld , die meine in 
Ber l in , v o n G ü n t h e r in K ö n i g s b e r g und von 
Klaus in Hei l sberg . 

Das alles vo l l zog sich in einem Zeitraum von 
etwa sechzig bis s iebzig Jahren . 

Nichts bl ieb als die Er innerung 

3. Fo to : A l f r e d , der Zwei t ä l t e s t e der 
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Immer neues Problem: ^ ß X l t d e m ^ I l l k o t t l t t i a i t a u s k o m m e n 

Können unsere Hausfrauen noch sparsam wirtschaften? 

D ieser Januar! Es ist wie verhext: A l l e s kommt in diesem M o n a t zusammen. M i t einigem Ban
gen erwarten wi r das Monatsende und nehmen uns vor, im nächs ten Jahr wieder mal etwas 
v e r n ü n f t i g e r zu wirtschaften. Natür l ich gibt es Musterhausfrauen, die so weit im voraus 

planen, d a ß weder eine Reihe von festlichen Tagen noch eine unvorhergesehene Zahnarztrechnung 
oder gar der Sch lußverkauf ihre Bi lanz e r schü t t e rn kann. W i r anderen zäh len aber doch wohl zu 
denen, die zwar mit vielen guten V o r s ä t z e n an ihre Aufgabe herangehen, aber doch nicht ganz 
frei von Rechenfehlern sind. 

Dabe i w i r d der Hausfrau von heute durchaus bescheinigt, d a ß sie im g r o ß e n und ganzen mit 
dem G e l d umzugehen we iß . So sagt der Eng lände r Dona ld Price: „70 Prozent des deutschen N a 
t ionaleinkommens werden von den Frauen verwaltet. U n d wenn man sich fragt, was dabei her
auskommt, kann man nur sagen: Sie machen es g r o ß a r t i g ! " Das ist eine l i e b e n s w ü r d i g e und vie l 
leicht etwas pauschale Feststellung. W e n n wi r ehrlich sind, dann m ü s s e n wir uns eigentlich zu
gestehen, d a ß manches noch besser sein k ö n n t e . 

Gerade in der Zeit nach dem Jahreswechsel, noch mit den guten V o r s ä t z e n von Silvester be
waffnet, nehmen wi r uns vor, diesmal wirk l ich besser zu planen und mit unserem Einkommen auch 
auszukommen. 

D a ist e i n m a l der Jahresp lan , der a l le g r o ß e n 
Anschaffungen u m f a ß t : M ö b e l , g r ö ß e r e E l ek t ro 
g e r ä t e , G a r d i n e n , Teppiche, das G e l d für den 
U r l a u b und v ie l e s andere mehr. Diese A u s g a b e n 
s ind n a t ü r l i c h v o n F a m i l i e zu F a m i l i e anders; 
w i r k ö n n e n da fü r nur e inen ganz i n d i v i d u e l l e n 
P lan ausarbei ten. Dabe i gi l* es, mit e in iger 
D i p l o m a t i e die W ü n s c h e aufeinander abzust im
men und die Reihenfo lge festzulegen. Im a l lge
meinen ist es dann die Hausf rau und Mut t e r , 
die da fü r sorgt, d a ß a l le auf dem Teppich b l e i 
ben. Be i dem Fami l i en ra t ü b e r diese F ragen 
so l l t en ü b r i g e n s auch die g r ö ß e r e n K i n d e r h i n 
zugezogen werden , damit sie lernen, sich mit
ve ran twor t l i ch zu füh l en für das W o h l und 
W e h e der F a m i l i e . 

lagen? U n d was w i r nicht vergessen d ü r f e n : 
Unvorhergesehene Ausgaben , die nicht einge
plant s ind und die oft be t r äch t l i ch sein k ö n n e n . 

Was bleibt übrig? 

(feste Kosten 
W e n n w i r diese P l ä n e e r ö r t e r n , dann m ü s s e n 

w i r n a t ü r l i c h genau wissen , w i e v i e l G e l d w i r 
zur V e r f ü g u n g haben und welche A u s g a b e n für 
den t ä g l i c h e n Bedarf e i n k a l k u l i e r t werden m ü s 
sen. Das d ü r f t e n e twa 30 bis 40 Prozent der G e 
samtausgaben sein, w o b e i K l e i d u n g , Repara 
turen, k u l t u r e l l e B e d ü r f n i s s e und Gesundhei t s 
pflege nicht mit e inbegriffen s ind. 

Feste Kos ten , die w i r v o n dem Gesamte in 
k o m m e n abz iehen m ü s s e n , b i l den M i e t e — oft 
e i n sehr schwerwiegender Posten — Licht, H e i 
zung, Wasse r , Fahrkos ten , v ie l l e ich t Telefon , 
e in Bet rag für das Sparkon to oder A b z a h l u n g e n . 
Diese Summen rechnen w i r zusammen und 
setzen sie gleich v o n unsere i N e t t o - E i n k o m -
men ab. D a z u k o m m e n die K o s t e n für den t ä g 
l ichen Bedarf, v o n denen w i r eben sprachen. 
W i e v i e l bleibt dann noch ü b r i g für d ie l ang
fristige P l a n u n g und für d ie no twend igen Rück

W e n n w i r nach langem H i n und H e r nun end
lich den Sch lußs t r i ch ziehen, dann w i r d man
ches v ie l le ich t recht unerfreul ich aussehen. 
W i e oft haben w i r g e w ü n s c h t und geplant i n 
unserem Leben — und m u ß t e n dann immer 
w iede r v o r der rauhen W i r k l i c h k e i t kap i tu 
l ie ren . U n d doch so l l ten w i r das W ü n s c h e n und 
P l anen nicht aufgeben. W i r sol l ten nur ver
suchen, es mit den t a t s ä c h l i c h e n M ö g l i c h k e i t e n 
e i n i g e r m a ß e n abzust immen. 

H i e r e i n W o r t an die Ehel iebs ten und treu
sorgenden V ä t e r : W e n n Sie das G e l d , das 
schwerverdiente , zu Hause abl iefern oder auf 
der B a n k oder der Sparkasse e inzahlen , dann 
meinen Sie , es m ü ß t e mindestens für die dop
pelte Ze i t reichen und für v ie l e , v i e l e gute 
M a h l z e i t e n , für die Flasche B ie r am A b e n d , für 
a l l e rhand Knabbe rzeug und so wei te r und so 
fort. D ie meis ten v o n Ihnen interessieren sich 
nicht dafür , w ie die t ä g l i c h e n A u s g a b e n sich 
summieren , w i e gerade dieses unvermeid l iche 
K l e i n z e u g — w i e e twa Schuhsohlen, Taschen
ge ld für die K i n d e r , Geschenke, R e i n i g u n g und 
W ä s c h e — ins Gewich t fa l len. V i e l l e i c h t neh
men Sie sich wenigs tens e inma l i m Jahr Zeit , 
diese k l e i n e n Posten, w i e sie i m Laufe eines 
M o n a t s anfal len, selbst zu addieren und nach
zurechnen. 

JLussen Sie sich beraten ! 
Es g e h ö r t , v o n wen igen A u s n a h m e n abge

sehen, schon eine ganze M e n g e v o n Kenntn i s 

Es ist manchmal gar nicht so einfach 

sen, Organisa t ions ta lent und Einfa l l s re ichtum 
dazu, um mit dem E i n k o m m e n heute auszukom
men. Der Verbraucher w i r d ganz zweife l los im 
V e r g l e i c h zu f r ü h e r e n Ze i t en besser ge schü tz t . 
Die Pflicht zur Preisauszeichnung, die P r e i s ü b e r 
wachung, das Lebensmittelgesetz, das Recht der 
Rek lamat ion , das Gesetz gegen den unlauteren 
Wet tbewerb , die Kennzeichnungspfl icht für 
T e x t i l i e n , die verschiedenen G ü t e z e i c h e n — 
alles das dient im Grunde der Information und 
dem Schutz des Verbrauchers . D e n k e n w i r auch 
an die hauswirtschaft l ichen Beratungss te l len 
und die Verbraucherbera tung. W e n n es i rgend 
mögl ich ist, so l l ten w i r uns bei d iesen Ste l len 
mündl ich , telefonisch oder schriftlich Rat holen. 

Foto Z immermann 

Uber das E inkaufen sprechen w i r i n K ü r z e 
noch e inma l und werden versuchen, l iebe L e 
ser innen, Ihnen e inige erprobte R a t s c h l ä g e zu 
geben. Dabe i ist es nicht einfach, a l lgemeine Re
geln aufzustel len; w i r k ö n n e n nur A n h a l t s 
punkte geben und jede Hausfrau anregen, für 
sich selbst das Beste und P r e i s g ü n s t i g s t e aus 
dem g r o ß e n A n g e b o t v o n heute herauszuholen. 
U n d denken Sie immer daran: K e i n e r von uns 
kann mehr ausgeben, als er zur V e r f ü g u n g hat. 
Sparsames Wir tschaf ten bedeutet immer V e r 
zicht — nicht nur auf U b e r f l ü s s i g e s , sondern 
auch auf le ichts innigen und u n ü b e r l e g t e n E i n 
kauf. Margare te Has l inger 

W i e d i e % o n i g ß b e r % e r ( f l e c k e n t s t a n d 

Bäcker gegen Fleischer — Ein Zunftkrieg drohte 

£/w Ylmtttkclt für die vitaminarme Zeit: Salat mit (fruchten 

Es ist noch eine W e i l e h i n bis zum F r ü h l i n g , 
wenn w i r auch l angsam s p ü r e n , d a ß die Sonne 
steigt. In dieser Jahresze i t so l l ten w i r darauf 
achten, d a ß unsere F a m i l i e g e n ü g e n d V i t a m i n e 
zu sich nimmt. H i e r das Rezept für e inen vor
z ü g l i c h e n Nacht isch, der schnell zubereitet ist 
und nicht nur den K i n d e r n schmeckt: 

Eine Pampelmuse, eine Apfe l s ine , eine B a 

nane, zwe i Scheiben Ananas , e in Kopf Salat, 
v i e r Eßlöffel gutes Pf lanzenö l , z w e i Eßlöffel 
Zitronensaft , Salz und Zucker . Pampelmuse und 
Apfe l s ine s o r g f ä l t i g s chä l en und in Spal ten tei
len, die Banane in Scheiben schneiden, die A n a 
nas i n S tücke . Den Kopfsa la t putzen, waschen, 
abschwenken und leicht ze rp f lücken . M i t einer 
S a l a t s o ß e aus O l , Zi t rone , Salz und Zucker ver
mengen und sofort zu Tisch geben. Foto L i v i o 

£in föath für grauen, die nicht gern heften 

Peg Bracken, Lerne kodien ohne zu klagen. 

176 Seiten. Laminierter Pappband. 14,80 D M . 

Bertelsmann Ratgeberverlag, G ü t e r s l o h . 

Dies ist ein unkonventionelles Kochbuch für die 
Hausfrau, die nicht den ganzen Tag in ihrer Küche 
zubringen m ö c h t e . Der handliche Band e n t h ä l t etwa 
200 Rezepte für pikante Speisen, die in der Haupt
sache aus Konserven, T i e f k ü h l k o s t und anderen Fer
tiggerichten zusammengestellt wurden. Dazu eine 
Fü l l e von Anregungen, Tips, humorvollen Anmer
kungen der amerikanischen Autorin und ebenso lusti
gen Illustrationen. Wer ü b e r wenig Zeit v e r f ü g t und 
trotzdem phantasievoll und schmackhaft kochen 
möchte , wird vriel Freude an diesem Leitfaden haben 

Verbraucher beim Einkauf 
Eine Studie, vorgelegt vom Markenverband, in 

seinem Auftrag durch eine Befragung des Allens
bacher Institutes für Demoskopie ermittelt: Das Ver
halten des Verbrauchers beim Einkauf (Institut für 
Demoskopie Allensbach, 173 Seiten. 7,80 DM). Dabei 
stellte sich unter andorem heraus, daß Frauen eher 
i|i-nt'igt sind, Markenware zu kaufen als M ä n n e r , 
ebenso wirtschaftlich Bessergestellte. Bei Schuhen, 
G l ü h b i r n e n , D a m e n s t r ü m p f e n , Tafelschokolade und 
Puddingpulver — um nur einige Warengruppen zu 
nennen — ist die Neigung, eine bestimmte Marke 
zu kaufen, wenig a u s g e p r ä g t . Nach diesem Bericht 
scheint der Verbraucher in den letzten Jahren mehr 
auf bestimmte Q u a l i t ä t s m e r k m a l e zu achten als zuvor. 

R M W 

Uber die Herkunf t unserer o s t p r e u ß i s c h e n Ger ichte haben w i r so manches M a l g e r ä t s e l t . 

Unser Leser E m i l G o e b e l hat, angeregt durch eine Umfrage der Salzgi t ter -Zei tung, fest

gehal ten, was er ü b e r die Ents tehung dieses Gerichtes erfahren hat. Er meint , d a ß er e inmal 

in der I m b i ß s t u b e v o n Loebe l e inen gedruckten Bericht d a r ü b e r gelesen habe. Jedenfal ls 

wurde diese V e r s i o n durch H e i m a t k u n d l e r und Handwerksme i s t e r b e s t ä t i g t und erweiter t . 

Das W o r t Fleck d ü r f t e dabei v o n F l i c k e n — a l so den zu F l i cken geschnitteten K a i d a u n e n — 

h e r r ü h r e n . Im ü b r i g e n ist dieses Ger icht nicht n u r i n O s t p r e u ß e n bekannt ; w i e uns Dr . Fr i tz 

Gause schrieb, gab es auch i n F rankre ich e in ä h n l i c h e s Essen unter der Bezeichnung Tr ipes , 

das i n besonderen Fleckstuben, den Tr iper ies , zuberei tet und angeboten wurde . H i e r also die 

Entstehungsgeschichte, w i e sie unser Leser E m i l Goebe l niederschr ieb: 

Die K ö n i g s b e r g e r Fleck ist e in strategisches 
M e i s t e r s t ü c k K ö n i g s b e r g e r Schneiderfrauen 
w ä h r e n d eines Zunftstreites. In der Zei t , i n der 
die Z ü n f t e das handwerk l iche Leben nach 
strengen Gesetzen regel ten (12. bis 15. J ah rhun
dert), war auch die K l e i d u n g den Zunf tmi tg l ie 
dern genau vorgeschrieben. E ine A b w e i c h u n g 
v o n der O r d n u n g wurde v o n der Zunft als e in 
V e r g e h e n schwer geahndet oder verursachte 
G e g e n m a ß n a h m e n . 

W ä h r e n d der Ordensze i t b e s c h l o ß d ie Zunft 
der Bäcke r i n K ö n i g s b e r g ( B r o t b ä n k e n s t r a ß e ) 
eine neue K l e i d e r o r d n u n g . D a die B ä c k e r zum 
n ä c h s t e n Fest der Z ü n f t e i n den neuen K l e i 
dern erscheinen wo l l t en , hatten die Schneider 
reichlich Arbe i t , und es w i n k t e ihnen e in guter 
Verd iens t . D i e Fleischer ( F l e i s c h b ä n k e n s t r a ß e ) , 
denen das he iml ich zugetragen wurde , qer ie ten 
d a r ü b e r in W u t , w e i l die neue K l e i d u n g die 
Bäcker w ü r d e v o l l e i a l - die Fleischer erscheinen 
l ieß Sie ver langten deshalb von den Schneidern, 
d a ß diese die K l e i d u n g der B ä c k e r nach der 
alten K l e i d u n g s o r d n u n g herstel l ten. Das lehn
ten die Schneider n a t ü r l i c h ab, um es nicht mit 
den B ä c k e r n zu verderben . U m die Schneider 
ge füg ig zu machen, b e s c h l o ß die Fleischerzunft, 
den Schneidern kün f t i g k e i n vo l lwer t iges 
Fleisch, sondern nur Knochen, Fett und Inne
reien, zu denen auch R i n d e r m ä g e n g e h ö r t e n 
(nicht aber D ä r m e , die sie j a für die W ü r s t e be
n ö t i g t e n ) , zu verkaufen . W a s die Zunft be sch loß , 
m u ß t e n die M i t g l i e d e r a u s f ü h r e n . Es drohte e in 
Zunf tkr ieg , w i e er in jenen Jahrhunder ten 
mehrfach v o r k a m , auch in K ö n i g s b e r g . Jede 
Zunft hatte aus ihren M i t g l i e d e r n und Knech
ten eine streitbare Truppe aufgestellt, die im 
Konf l ik t f a l l auch „ K l e i n k r i e g e " b lu t ig austrug, 
oder im K r i e g s f a l l dem Ordensmarschal l sofort 
zur V e r f ü g u n g stand. ( K ö n i g s b e r g e r werden 
sich der Sage ü b e r den Schustergesellen Hans 
von Sagan erinnern.) 

Die Frauen der Schneider w u ß t e n , d a ß in dem 

drohenden Zunf tk r i eg ihre M ä n n e r , Gese l l en 
und Lehr l inge weder gegen die der Fleischer 
noch die der Bäcke r bestehen konnten. In ihrer 
N o t wurden die F rauen der Schneider die besten 
Strategen. U m die K l e i d e r der B ä c k e r t e rmin
gerecht fertig z u machen, m u ß t e n die Schneider 
auch n a c h t ü b e r arbeiten, w o b e i ihre Frauen 
nicht nur mithalfen, sondern auch das Fle isch 
der R i n d e r m ä g e n i n e twa zehn Stunden weich
kochten. Dieses Fleischgericht, mit Knochenmark , 
Fett, M a j o r a n , Senf und anderen W ü r z e n recht 
schmackhaft gemacht, ist „d ie F leck" . Dazu l i e 
ferten die B ä c k e r die frischen Semmeln oder 
Brö tchen . 

Be i dem Fest der Z ü n f t e (das war e in V o l k s 
fest, das e in oder mehrere Tage l ang dauerte 
— D i e Mei s t e r s inge r v o n N ü r n b e r g , 3. Ak t ) 
brachten die Frauen der Schneider zur S t ä r 
kung ihrer M ä n n e r , Gese l l en und Lehr l inge das 
neue Gericht mit auf die Fes twiese vo r dem 
Stadttor. Schneider und Bäcke r machten offen
kund ig , w ie gut das bisher unbekannte und 
fleischreiche Gericht schmeckte. N e u g i e r ver-
a n l a ß t e auch andere, davon zu probieren. Die 
Fleck fand W o h l g e f a l l e n , die Schneiderfrauen 
sahen sich g e n ö t i g t , mehr d a v o n zu kochen. Die 
Fleischer hat ten nicht nur den ger ingeren A b 
satz ihrer W a r e , sondern waren auch noch die 
Blamier ten . Ihre Herausforderung war e in 
Schlag ins Wasser , der K r i e g der Z ü n f t e fand 
nicht statt. A c h , wenn doch a l le drohenden 
K r i e g e auf solche W e i s e vermieden werden 
k ö n n t e n ! 

Den Fle ischern b l ieb nichts anderes ü b r i g , als 
den Schneidern kün f t i g auch gutes Fleisch zu 
verkaufen und selbst die Fleck herzuste l len. 
Die K ö n i g s b e r g e r werden sich w o h l noch der 
v ie len F l eck loka l e er innern, die meist T e i l eines 
Fleischereibetr iebes waren w i e Loebe l , ErJke 
A l t s t ä d t i s c h e Langgasse und K o g g e n s t r a ß e (?). 

E m i l Go eb e l 
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A ls der alte Borowski pünkt l ich um neun 
Uhr die Station ver l i eß , um seinen ge
wohnten Kontrol lgang als S t reckenläu

fer aufzunehmen, stand das Quecksilber auf 
fast zwanzig Grad unter N u l l , und die Morgen
sonne hing wie eine riesige rostfarbene Scheibe 
im Dunst ü b e r dem öst l ichen Horizont . Be ißende 
W i n d b ö e n fegten übe r die schneebedeckten 
Felder und wirbelten W o l k e n messerscharfer 
Eiskristalle durch die Luft. Borowski zog den 
Kopf tief i n den aufgeschlagenen Pelzkragen 
hinein und kniff die Augenl ider so weit zusam
men, daß er nur noch wie durch einen schmalen 
Spalt hindurch sah. Der gefrorene Schnee schrie 
förmlich unter den Schritten seiner schweren, 
t r a n g e t r ä n k t e n Stiefel. 

Gleich hinter der letzten Weiche bog der 
Schienenstrang der eingleisigen Strecke i n einer 
langgezogenen Kurve nach Süden ab. Er führ te 
durch die Einsamkeit der grenznahen Land
schaft, in welcher die kle inen Ortschaften oft 
meilenweit voneinander entfernt lagen. Nur 
wenige Züge waren es, die täglich diese Strecke 
entlang fuhren. Borowski kannte sie seit mehr 
als einem Dutzend Jahren. Und er liebte sie 
wie Pflegekinder. Er g e h ö r t e zu jener Kate
gorie unterer Beamter, denen ihr kleiner, fast 
nebensächl icher Aufgabenkreis das Gefühl der 
Unentbehrlichkeit zu geben vermochte. 

A m Ende der langen K u r v e nahm der Staats
forst den Schienenstrang i n seinen Schutz. Fast 
schlagartig verlor hier der W i n d an Wucht und 
Schärfe. Borowski verhielt den Schritt, atmete 
erleichtert auf, zog das Taschentuch hervor und 
wischte sich das Eiswasser aus den Augen . Es 
war inzwischen heller geworden. Die Sonne 
hatte sich aus dem Dunstschleier ge lös t und 
tauchte die Spitzen der alten F ö h r e n i n ein 
brandrotes Licht. A b und zu, wenn der W i n d 
den Schnee aus den oberen Ä s t e n riß, ging eine 
Lawine von g l e i ß e n d e n d e m Silberstaub nieder. 

Der alte St reckenläufer setzte sich wieder i n 
Bewegung. Es war ein m ü h s a m e s V o r w ä r t s 
schreiten. Der Abstand von Schwelle zu 
Schwelle entsprach nicht einem normalen Schritt
maß, und der dazwischen liegende Schotter 
hatte sich im Laufe der Zeit mehr oder weni 
ger stark gesetzt. Der Schnee aber hatte nun 
alle diese Unebenheiten bis auf Sch ienenhöhe 
zugedeckt. 

N ach einer Stunde, etwa auf der Häl f te der 
Strecke bis zur nächs ten Station, endete 
der Hochwald. Eine z w e i j ä h r i g e Kiefern

schonung schloß sich an. Uber das flache Ge
lände pfiff nun auch wieder der schneidende 
W i n d mit vol ler S t ä r k e und zerrte und jaulte i n 
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den T e l e g r a f e n d r ä h t e n . Er ü b e r t ö n t e fast das 
L ä u t e w e r k des nahenden G ü t e r z u g e s , der lang
sam heran roll te. Borowsk i trat zur Seite und 
wartete. Ker l ies , der Lokomot iv führe r , lehnte 
sich weit aus dem F ü h r e r s t a n d und b r ü l l t e : 

„Paß gut auf! Ich hab' einen Hasen angefah
ren!" 

Borowski hob die H a n d und nickte lachend 
zum Zeichen, d a ß er verstanden hatte. Dann, 
als der letzte W a g e n an ihm vorbeigerol l t war, 
stieg er wieder das Schotterbett hinauf. 

Es war diesmal — i m Gegensatz zu f rühe ren 
Fä l l en — reiner Zufal l , daß er den schmalen, 
mill imeterbreiten Riß i m Stahl entdeckte, als er 
gerade den rechten Fuß ü b e r die Schiene set
zen wol l te . Der Frost hatte das M e t a l l ge
sprengt. Bedächt ig kniete Borowsk i neben der 
Bruchstelle nieder, strich mit der behandschuh
ten Rechten d a r ü b e r h inweg und machte sie bis 
auf den Schotter schneefrei. Dann l ieß er den 
Rucksack mit a l l dem Zeug, das er als Strecken

läufer Tag für Tag mit sich herumschleppen 
m u ß t e , v o n den Schultern glei ten und setzte 
sich, mit dem Rücken gegen den W i n d , darauf. 
Er begann zu ü b e r l e g e n , obwohl er genau 
w u ß t e , was nun alles zu tun war. In den v ie l en 
Jahren zuvor hatte er i n den besonders harten 
W i n t e r n i n Masuren bereits ü b e r e in halbes 
Dutzend solcher Sch i enenb rüche gefunden. F ü r 
jeden entdeckten Bruch gab es einen Taler 
P rämie . 

Borowsk i griff i n die Pelztasche und sah nach 
der Uhr . Er m u ß t e nun warten. W a r t e n auf 
P 211, der i n etwa zwei Stunden die Bruchstelle 
passieren w ü r d e . 

„Noch v i e l Zei t" , murmelte er vo r sich h in 
und bedauerte zugleich, d a ß es i n der Schonung 
nebenbei ke in trockenes H o l z gab, mit dem 
sich e in w ä r m e n d e s Feuer machen l ieß . So ver
kroch er sich r ' i tiefer i n den Schutz seines 
Pelzes. 

W ä h r e n d nun die M i n u t e n langsam dahin 

^ J l X a l n C j / z o ß v a t e z , d e i f D c p p k e l i a n s 

Ein Eckchen Platt von Fritz Audirsch 
Bei mir war es der Großva t e r , der mir M ä r 

chen und Geschichten e rzäh l t e , der ,Opa Hans' . 
Die lange Winterzei t meiner Vorschuljahre ver
brachte ich ja ganz in seinem A u s g e d i n g e s t ü b -
chen. Er tat es gern und konnte es so gut. „He 
weer so e Poppkehans", sagte mein Va te r dann 
mal spä t e r zu mir; das ist einer, der immer den 
Kopf v o l l Sperenzchen hat. In jeder Gesellschaft 
war er gern gesehen. Er steckte v o l l lustiger 
Einfälle, und man erwartete immer etwas von 
ihm. Das w u ß t e ich damals noch nicht, aber die 
Freude am Spaß und am Erzäh len blitzte ihm 
noch aus den Augen , als er schon ü b e r die Sieb
zig war. 

Im Winter , wenn das Wetter zu schlimm war 
zum Holzhacken, lag er auf seiner Ofenbank und 
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Diese Karte bekamen w i r von der dreizehn

jähr igen Ange l ika aus A h l e n . Uber ihre Bitte 

haben wi r uns in der Redaktion sehr gefreut und 

kommen gern dem Wunsch unserer jungen Le

serin nach, den auch andere Freunde des hei

matlichen Platt an uns herangetragen haben. 

W i r wol len uns b e m ü h e n , von Zeit zu Zeit 

kurze, gut lesbare Stücke in Platt zu bringen. 

stremmte den Buckel gegen die h e i ß e n Kacheln. 
Diese Posterbank mit den zwei Lehnen war nur 
kurz, er m u ß t e die Beine anziehen, und so ent
stand hinter seinen Kniekeh len ein Winke lchen . 
Das war mein Platz. „Komm ins Kamputtchen!" 
sagte er zu mir, und ich kle iner B ü x e n k n o p f 
kletterte dann i n dies warme Nestchen. U n d der 
e rzäh l t e . U n z ä h l i g waren die Geschichten. H i e r 
eine von denen, die sich mir am s t ä r k s t e n ein
g e p r ä g t haben: 

„Dat ös eener, Broder Wul f , seh di v ä r ! " reep 
de V o ß on moakd, dat he furtkeem. De W u l f 
oawer g ing foorts op em los. 

W i e de J ä g e r nu 
nehm he gl iek s in 
docht: 

dem W u l f koame seech, 
F l in t vonne Schuller on 

Vom lOcßf und com yfXenseh en 

De W u l f on de V o ß ginge eenmoal tosamme 
dorch em W o o l d . Se sprooke v o n dit on dat. De 
V o ß w u ß d vä l doavon to verteile, wie stark on 
wie k look doch de Mönsch weer. De W u l f w u l l 
em nich gloowe, he hadd noch keinem M ö n s c h e 
nich gesehne. H e s ä ä d : 

„Broder V o ß , ek micht so geern moal eenem 
Mönsche sehne. D u mottst mi eenem wiese. D u 
warscht sehne, wie ek mö t em fertig warr!" 

„Dat kannst du hebbe", meend de Voß , „doa 
mott w i neeger noa dem Därp goahne. Oawer 
n ö m m di ön acht, he ös di ä w e r " . 

De W u l f w u l l mischt doavon heere, on so 
zockelde se wieder. 

Et duerd nich lang, doa keem so e oolet 
Mannke l ängs dem Wech, dat hadd sök e 
Huckke Hol t t o s a m m e g e l ä s e on droog et noa 
Huus on rookd sin Piepke doabi. 

„ ö s dat een Mönsch, Broder V o ß ? " froog de 
W u l f on w u l l gl iek op em los. 

„Nä, Broder W u l f " , s ä ä d de Voß , „dat ös moal 
eener gewese!" 

O n se leete em goahne on ginge wieder. 

Doa seege se eenem kleene Jung, dä hadd 
sine Bööke r öm Löschke on piepd sek eent. He 
keem ute School. 

„ ö s dat een Mönsch, Broder V o ß ? " froog de 
W u l f on w u l l em gl iek packe. 

„Nä, nä , Broder W u l f , s ä ä d de V o ß , „da t 
ward erseht eener w ä r e ! " Se leete em goahne 
on luerde wieder. 

Doa keem de J ä g e r angegange möt sin Fl int 
awre Schuller. 

„Schoad, dat ek b loß Schrot geloade hebb!" 
He lad an on bautz! k n a l l d he dem W u l f eent 
oppem Pölz. De W u l f oawer schlackerd sek on 
keem ö m m e r neeger. „ N a n u " , s ä ä d de J ä g e r , 
lad nochmoal an on bautz! schoot he dem W u l f 
dem zweite Loof groad ö n n e Schnuutz. De W u l f 
kneep de Ooge to, schnuwd on prustd, oawer 
he leet sek nich ophoole on keem ö m m e r 
dichter. 

„ ö s dat de Mögl ichke i t ! " docht de J ä g e r , on 
w i e l he nich T ied hadd, nochmoal to loade, toog 
he sinem blanke Hör sch fänge r on haut dem 
W u l f l inksch on rechtsch ä w e r m Dääz , dat em de 
W o l l omme Ohre floog. Doa kunn et de W u l f 
nich l ä n g e r uthoole. H e h ie ld op, dre l ld sek um, 
kneep dem Zoagel twöschen de Beene on 
reet ut. 

De V o ß oawer luerd schon op em. W i e he 
em nu koame seech, doa lachd he on froog: 

„Na, wie weer dat denn, Broder W u l f ? " 
De W u l f oawer leckd sek de bloodige 

Schnuutz on jappd: 

„Nä nä, Broder Voß , so hadd ek mi dat nich 
gedocht. W i e ek so op em losgoah, doa n ö m m t 
he so ne K n ö p p e l von sin Schuller on p u ß d doa 
moal rönn . Doa keem dat gefloage so wie e 
Hoagelwedder on k r ibbe ld on krabbeld op 
minem Pölz. Ek goah oawer wieder . Doa sedd 
he nochmoal an on p u ß d ön s in K n ö p p e l . Ek 
segg d i , doa schloog dat m ö t F ü e r on Q u a l m 
wie Blötz on Donnerwedder mi ö n t Gesöch t . 
Oawer ek kneep de Ooge to on ging op em los. 
Doa leet he dem K n ö p p e l falle, on denk d i , doa 
toog he sek doch e b lanke Robb ut sinem L i e v . 
M ö t dä haud he mi l inksch on rechtsch ä w r e m 
Kopp, dat foorts dat F e l l sprung on mi dat 
Bloot ut N ä ä s on Ooge rennd. Doa kunn ek dat 
nich mehr uthoole on si u t g e r ä t e . . . Ja , Broder 
Voß , du hest recht, mö t dem M ö n s c h e , doa sul l 
man sek leewer nich enloate " 

rannen, ü b e r l i e ß sich der alte S t reckenläufe r 
seinen Gedanken . Es w a r dies der letzte W i n 
ter, den er z u ü b e r s t e h e n hatte. Im Früh jah r 
w ü r d e er die Al te rsgrenze erreichen und in Pen
sion gehen. U n d der Bahnmeis ter — oder v ie l 
leicht e in noch h ö h e r e r Vorgese tz te r — w ü r d e 
i h m das goldene Ehrenzeichen für v ie rz ig jäh
rige treue Dienstzei t ü b e r r e i c h e n . U n d dann — 
ja, was dann? W a s sol l te er dann mit der Zeit 
anfangen? 

Be i dieser Frage angelangt, gab es Borowski 
auf, wei ter d a r ü b e r nachzudenken. Bis jetzt 
hatte er niemals eine A n t w o r t darauf gefun
den. Er sah wieder nach der Uhr . Dann stand 
er auf, schlug sich e inige M a l e die A r m e um 
den Le ib , öf fnete den Rucksack und entnahm 
ihm drei S ignalpat ronen und die rote Warn
flagge. Er hatte die Vorschr i f t ü b e r die Maß
nahmen einer Zugsicherung seit eh und je im 
K o p f und m u ß t e sie nun bereits zum wieder
hol ten M a l e anwenden. Er l i eß den Rucksack 
neben der Bruchstelle l i egen u n d g ing langsam 
und b e d ä c h t i g den Schienenstrang zurück . 

In H ö h e der n ä c h s t e n Telegrafenstange setzte 
er die erste Patrone auf die Schiene. D ie Tele
grafenstangen gaben i h m das M a ß für die A b 
s t ä n d e , die für das Aufse tzen der Kna l l kö rpe r 
e inzuhal ten waren . 

Als B o r o w s k i die letzte Patrone angebracht 
hatte, geschah das Ung lück . Er trat in 
e in unter dem Schnee verborgenes tie

fes Schotterloch, stolperte ü b e r die h ö h e r lie
gende Schwelle , f ie l h i n und schlug mit dem 
Kopf auf die Schiene auf. Ihm schwanden die 
Sinne. 

A l s er e inmal ku rz aus seiner Ohnmacht er
wachte, w u ß t e er nicht, w i e v i e l Zei t inzwischen 
vergangen war . A b e r er bemerkte, d a ß er zwi
schen den Schienen l ag und w ä l z t e sich mit letz
ter Kraft ü b e r Stahl und Schotter h inweg aus 
dem Gefahrenbereich. Seine rechte H a n d hielt 
noch immer die rote Warnf lagge umklammert. 
Gut , dachte B o r o w s k i , d a ß die Patronen schon 
auf den Schienen l iegen. Es kann j a nicht mehr 
lange dauern, bis P 211 kommt. Sie werden 
mich finden. Ich m u ß nur noch etwas warten. 
W e n n es b l o ß nicht so verdammt kal t wä re . 
E in Schluck K o r n w ä r e gut. E i n Schluck K o r n . . . 

Er füh l te , w ie der Frost an i h m hochkroch. 
U n d plötz l ich wurde i h m zum Erbrechen übel. 
Doch ehe er das r ichtig begriff, wandel te sich 
für ihn das grel le Tageslicht wieder i n schwarze 
Nacht. 

Die B e w u ß t l o s i g k e i t , i n die B o r o w s k i erneut 
verf iel , war so tief, d a ß er weder das Heranna
hen des Zuges noch die Detonat ionen der drei 
Signalpatronen vernahm. Der Z u g hielt, und 
sie fanden den al ten S t r e c k e n l ä u f e r ebenso 
wie den v o m Schnee befreiten Schienenbruch 
neben dem Rucksade. Langsam rol l te P 211 über 
die Gefahrenstel le h inweg, ehe er wieder volle 
Fahrt aufnahm. 

Es war des alten B o r o w s k i letzter Kontro l l 
gang gewesen. E ine G e h i r n e r s c h ü t t e 
rung machte i h n für lange Zei t dienst

unfäh ig . U n d so k a m es, d a ß er den Taler Prä
mie für seine Aufmerksamke i t zum erstenmal 
ohne Freude quit t ierte. 

V i e l s p ä t e r dann, i m folgenden Sommer, als 
er sich schon i m Ruhestand befand und unend
lich v i e l Zei t hatte, g ing er noch einmal die 
gesamte Strecke — seine Strecke — entlang, die 
er jahre lang betreut hatte. A n jener Stelle, wo 
er b e w u ß t l o s gelegen und auf P 211 gewartet 
hatte, setzte er sich nachdenkl ich auf den Schot
ter. B l ü h e n d e A c k e r w i n d e rankte sich zu sei
nen F ü ß e n . Ihm schauderte bei dem Gedanken, 
was geschehen w ä r e , wenn er nicht kurz aus 
seiner ersten Ohnmacht erwacht und zwischen 
den Schienen l iegen gebl ieben w ä r e . Er griff in 
die Tasche und zog ein kleines , flaches Flasdi-
<hen hervor. Echter, hochprozentiger K o r n . Nun 
r , ' i r f te er ja. Er war nicht mehr im Dienst . . . 
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H A N S L Ü C K E 
Ein Roman aus der guten aJten Zeit in O s t p r e u ß e n _ 

Das geschah bisher: 

in der Nähe von Insterburg wächst die kleine 
Marga bei ihrem Großvater, dem Oberförster 
Brosius auf, der nach dem Tode der Eltern ihr 
Vormund ist. Brosius beschließt eines Tages, 
den kleinen Wildfang in ei* Pensionat zu ge
ben. Die Damen Hecht in Insterburg wollen 
Marga in ihr Internat aufnehmen. Marga selbst 
ist über die geplante Veränderung nicht im ge
ringsten erstaunt. Sie verspürt auch nach der 
Übersiedlung kein Heimweh. Zum Tanzstunden-
ball kommt Brosius nach Insterburg. 

6 F o r t s e t z u n g 

„L iebe F rau Schnekat", sagte er herzl ich, „es 
w a r w i r k l i c h schön . M a r g a sah sehr gut aus 
und hat ke inen Tanz ausgelassen. A l s ich z i em
l ich s p ä t ins H o t e l kam, hab' ich noch 'ne W e i l e 
d r ü b e r nachgedacht, w ie das ma l so al les wer
den k ö n n t e . . ." 

F rau Schnekat w i n k t e mit der H a n d . „ S e h e n 
Sie" , unterbrach sie ihn, „ich hab's g e w u ß t , e in 
M ä d c h e n w i e M a r g a braucht die Stadt und das 
Leben . W e n n sie d ie Schule durchgemacht hat, 
k a n n sie gar nicht mehr z u r ü c k ! Die findet 
schon i rgendwie ihr Glück . Sie werden sehen, 
ich behalte Recht!" S ie hob den Zeigef inger . 

„Hoffen t l i ch" , sagte er und nickte, aber ü b e r 
zeugt w a r er nicht. 

„ W e n n Sie heute A b e n d Ze i t haben, machen 
Sie m a l 'ne Flasche R o t w e i n w a r m und die R u m 
flasche b r ingen Sie auch mit. W i r werden auf 
M a r g a s Glück t r inken . " 

F r a u Schnekat lachte: „Dazu hab ' ich immer 
Ze i t und w e n n nicht, k ö n n e n die M a r j e l l e n s 
auch m a l a l l e i n arbei ten!" 

M a r g a machte sich, w i e die anderen M ä d c h e n 
i n e iner Pens ion , ke ine G e d a n k e n ü b e r ih ren 
Lebensweg . G e m e i n s a m mit ih re r F r e u n d i n ge
n o ß s ie die F reuden der Insterburger „ S a i s o n " 
ganz unbeschwert. B e i den Verans t a l t ungen im 
K a s i n o w a r der Tanzs tundenfreund Berghoff 
und andere P r imaner unentwegt ihre V e r e h r e r 
— die etwas ä l t e r e n Semester hatten an den 
„ k l e i n e n M ä d c h e n " wen ige r Interesse. J eden 
falls w a r e n die be iden begeistert . D a b e i v e r 
g a ß e n sie die Schule nicht, und e in gutes Jah r 
s p ä t e r erhiel t M a r g a ih r A b s c h l u ß z e u g n i s — 
Beate hatte schon die unterste Lyzeumsk la s se 
hinter sich gebracht. D ie Damen Hecht redeten 
sie jetzt mi t „ S i e " an, was sie aber nicht h i n 
derten, mi tunter u n v e r b l ü m t ihre M e i n u n g zu 
sagen. 

. Z u r Se lbs tbes innung k o m m t die Jeunesse 
doree ' heute nicht mehr", dozier te E m i l i e e in 
m a l . « Z u g e g e b e n , das L y z e u m ve r l ang t v i e l . 
D a z u k o m m e n dann im Sommer Rei t s tunden 
Tenn i s , i m W i n t e r Schli t tschuhlaufen u n d T a n 
zen. F ü r e in gutes Buch oder eine St ickere i ist 
k e i n e Ze i t mehr — für H a u s m u s i k schon gar 
nicht. Ich finde, O b e r f l ä c h l i c h k e i t und Leicht

s inn k ö n n e n nicht ausble iben, wenn Sie so w e i 
termachen. W e n n ich so denke, zu der Zei t , als 
wi r junge M ä d c h e n waren . . ." Sie k lappte 
wieder rasch mit den A u g e n l i d e r n . 

M a r g a senkte den Kopf, aber Beate gab sich 
nicht so ohne weiteres geschlagen. „Das kann 
ja auch nicht anders sein, F r ä u l e i n Hecht" 
meinte sie mit ihrer le isen St imme etwas spitz 
„ W i r m ü ß t e n eben d re ima l sov ie l Fe r i en ha
ben, dann w ü r d e n w i r auch zur Bes innung 
kommen " 

Emi l i e war gerecht. „Das ist schon ein G r u n d 
für die M i ß s t ä n d e . W i r hatten ja noch da« 

Glück , immer be i unseren E l te rn sein zu k ö n 
nen. Das haben Sie le ider nicht, aber . . . " 

Donis — es war schon s p ä t am Nachmi t tag , 
als d ie U n t e r w e i s u n g stattfand — hatte bereits 
ih r abendliches gesundes A u s s e h e n , das sie 
dem M a g e n b i t t e r ve rdankte . Sie mischte sich 
mit hei terer Ruhe e in : »Nicht wahr , M i l i e , das 
sagst d u jetzt den jungen M ä d c h e n auch noch, 
trotz der g ü n s t i g e n Vorausse t zungen ist das 
G l ü c k uns ferngebl ieben u n d man w e i ß nicht, 
ob w i r mi t e in b i ß c h e n Leich ts inn nicht besser 
gefahren w ä r e n . " 

. E i n andermal , D o r i s ' , antwortete E m i l i e u n d 
brach das G e s p r ä c h ab. 

A l s die Damen Hecht das Z immer ver lassen 
hatten, meinte Beate: „So unrecht hat Emi l i e 
nicht — w i r werden e in b ißchen k ü r z e r treten." 

Auch der O b e r f ö r s t e r stellte bei den Fer ien
besuchen fest, d a ß aus den beiden M ä d c h e n 
langsam Damen wurden . Entsprechend ä n d e r t e 
er sein V e r h a l t e n und merkte mit Freude, d a ß 
sie nicht nur aus L i e b e n s w ü r d i g k e i t z u h ö r t e n , 
wenn er mit Begeis terung von seinem Beruf 
sprach. Immer erwartete er mit Ungedu ld die 
n ä c h s t e n Fer ien , und nicht anders e rg ing es 
Frau von F a k t e n , die sich etwas besonderes 
für die be iden zurecht gelegt hatte. 

Zeichnung B ä r b e l M ü l l e r 

„ H ö r t m a l zu" , sagte sie am Ende der Fe
r ien, „wi r werden m a l etwas A b w e c h s l u n g in 
das E i n e r l e i b r ingen! In den n ä c h s t e n Oster-
fer ien f äh r t ih r z/u Tante G e r l i n d e nach K ö n i g s 
berg. Ich werde ih r schreiben und sie w i r d sich 
sicher freuen, d a ß ih r kommt . D i e Ba l l sa i son 
ist dann zwar zu Ende — ih r werdet aber trotz
dem etwas v o n der g r ö ß e r e n W e l t kennen
lernen . Langewe i l e werdet ih r nicht haben." 

A u f der R ü c k f a h r t v o n Fa lckenau fragte 
M a r g a b e i l ä u f i g : . W e r ist diese Tante G e r l i n d e 
eigent l ich?" 

Beate lachte. . S i e ist gar nicht unsere Tante, 
aber u m v i e l e Ecken ist sie w o h l mit uns ver 

wandt. Eine Frau von Hagen, die sich mit ihrem 
Sohn, der das Famil iengut bewirtschaftet, rest
los zerstri t ten hat. Sei tdem wohnt sie in Kö
nigsberg und führt e in g r o ß e s Haus M u t t i sagt, 
sie w i l l mög l i chs t v i e l G e l d ve rpu lve rn , damit 
der Sohn nicht auch das noch erbt. Va te r be
hauptet, das w ä r e Uns inn . Sie sei eine k luge 
und lebenslust ige Frau, die nicht auf der K l i t 
sche versauern w i l l . Ich habe sie nui e inma l 
bei uns erlebt und da war sie sehr nett zu mir . 
N a , du wirs t ja sehen!" 

In diesem Jahr k ü m m e r t e n sich auf der Eis
bahn und auf den Tanzabenden neben den bis
herigen Bekannten — a l len voran H e r r Be rg 
hoff, der inzwischen B a n k e l e v e geworden war 
— auch e inige F ä h n r i c h e und Leutnants um die 
beiden. Sie nahmen es mit der ihnen e igenen 
Gelassenhei t h in , v ie l le icht mit einer A u s 
nahme: e in junger U l a n mit dem balt ischen 
N a m e n v o n L y n e n schien Beate gut zu gefal
len. Er war nicht nur e in guter T ä n z e r u n d 
Unterhal ter , er war auch gut anzusehen, w e n n 
er neben der Schwadron durch die Stadt ritt . 

M a r g a respektier te Beates Interesse und der 
Leutnant flirtete mit beiden, ohne eine B e v o r 
zugung e rkennen zu lassen. Der Z u f a l l w o l l t e 
es, d a ß er an e inem S p ä t n a c h m i t t a g M a r g a auf 
der H a u p t s t r a ß e traf, w o sie E i n k ä u f e besorgt 
hatte. Er fragte art ig, ob er m i t k o m m e n d ü r f e , 
was i h m gestattet wurde . Sie g ingen eine W e i l e 
unter dem ü b l i c h e n Gep laude r nebeneinander 
her und bogen i n die G a r t e n s t r a ß e e in . D i e 
S t r a ß e war menschenleer und v e r h ä l t n i s m ä ß i g 
d u n k e l — es w a r eine W o h n s t r a ß e , i n der nur 
Gas la te rnen brannten. Nachdem das G e s p r ä c h 
vers tummt war, sah er sich nach a l l en Sei ten 
um und versuchte dann, M a r g a an sich z u z ie
hen und zu k ü s s e n . 

Das w a r eine F e h l e i n s c h ä t z u n g . M a r g a wehr te 
sich heftig, nahm ihre Kraf t zusammen und 
schlug ihn ins Gesicht . B e i m zwet ien Schlag 
f iel ihm die M ü t z e v o m K o p f und rol l te i n den 
Schnee. W ä h r e n d er sich b ü c k t e , u m sie auf
zuheben, drehte s ich M a r g a um und g ing nicht 
eben schnell zur H a u p t s t r a ß e zurück . A u f U m 
wegen und mit k l e ine r V e r s p ä t u n g gelangte 
sie i n die Pension. A l s sie die Treppe hinauf
stieg, flatterte sie v o r A u f r e g u n g am ganzen 
K ö r p e r . 

B e i m Abendessen sahen Emi l i ens scharfe A u 
gen die R ö t e i n M a r g a s Gesicht und ihren f lak-
kernden Bl ick . 

„Ist Ihnen nicht gut?" e rkundig te sie sich, 
„Sie essen j a fast nichts." 

„Ich glaube, ich habe etwas Fieber , v ie l le ich t 
habe ich mich e r k ä l t e t " e rwider te sie mög l i chs t 
ruh ig . 

„ W e n n es wei te r nichts ist, dann gehen Sie 
doch zu Bett, M a r g a " , meinte E m i l i e , „wi r b r i n 
gen Ihnen gern h e i ß e n Kami l l en t ee . " 

. W e n n ich darf", sagte sie, „möch te ich mich 
w i r k l i c h gern h in legen . Im Bett w i r d m i r bes
ser werden ." 

„ D a n n gehen Sie man, Margachen" , riet jetzt 
auch Dor i s , „ d e n Tee b r ingen w i r . " 

M a r g a nickte dankend, erhob sich und g ing 
i n ih r Z immer . Sie zog sich mit z i t ternden H ä n 
den aus, k roch unter die Bettdecke und starrte 
gegen die Zimmerdecke . D a n n erschien Dor i s 
mit d e m Tee u n d einer Flasche. 

For tsetzung folgt 

Volles Haar 
v e r j ü n g t 

und macht tympathisch, anziehend, schö
ner. Durch richtige Haarnährpflege, beson
der» bei Schuppen, Ausfall bruchigem oder 
verdorbenem Haar, milden Vitaminen und 
Wirkstoffen des Getretdekeims, können 
auch Sie wieder Freude an ihrem Haar ha
ben. Zahlreiche Dankschreiben bestätigen 
immer wieder dlegute Wirkung.Mein ,,Vit
amin-Haarwasser" aut Weizenkeimölbasis 
fettet nicht. Fl. 7,20 DM u.Pto. Heute bestel
len, in 30Tagen bezahlen ! Postkarte genügt. 

O t t « B l e c h * r * r , Haust. «0 HA. 
89 A u g s b u r g 2 

Wartne orig. pom-
mersche Filzpan
toffel und Haus

schuhe in Vielfalt. A u s f ü h r u n g ? Die 
f u ß g e s u n d e n Heimat-Holzpantoffel, 
H o l l ä n d e r , G a 
loschen und Zwei-
schnallen-Holz-
schuhe, Prospekt 
kostenlos! 

G o s c h n j c f f 

475 Unna I.W., HertinqerStr. 37, Postfach 138 5 

B r u d i 

„ H l c o t o n " Ist a l t b e w ä h r t gegen 

B e t t n ä s s e n 
Preis D M 5,05. Nur in Apotheken 
e r h ä l t l i c h . Hersteller: „Medika" . 
8 M ü n c h e n 21. 

Erkältung, 
Rheuma, Ischias1 

Sofort spürbare Linderung 
auch bei Unwohlsein, Kopf-u. 
Nervenschmerzen durch das, 
altbewährte Hausmittel 

A m o l 
K a r m e l i t e r g e i s t 

in allen Apotheken u. Drogerien 

leidende. HollungsmSoIhhkelt durch DBPotenf. 
Sdirift über Bruchhellung kostenlos. Hellprokt. 
Josef Thalmaler, 82 Rosenhelm, Innstraße 76 

U K A W E Rostfrei - mit einer Klinge 
10 und mehr Rasuren! 10 Stüde 3,50 DM, 
25 Stück 7,50 DM bei portofr. Lieferung 
Abt. 18 KONNEX-Venandh., 29 Oldenburg I. 0. 

Rasierklingen 
100 Stück H S "to 
Kein Risiko, Rückgaberecht, 30 Tage Ziel 
Abt. 18 KONNEX-Versandh. 29 Oldenburg 1.0. 

L e i s t e n b r u c h - L e i d e n d e 
finden endlich E r l ö s u n g . — Gratis" 

Prospekt durch 
B ö h m - V e r s a n d , 6331 K ö n i g s b e r g 71 

Rinderfleck FiÜr 
Poet- \ 3w4O0g Do ftu f t Kft 
kelll ff 3x800o-Do °** 1 X / 3 U 
ob WwsHobrik 21 RAMM, Nadif., 2353 Nortart 

Das echte Original 

34 Kräuteröl 
ein b e w ä h r t e s und beliebtes 
Hausmittel. Probeflasche D M 
12,—. E i n m . Werbeangebot: 3 
Flaschen D M 30,—. portofrei per 
Nachnahme nur von Spezial
Versand K . Schmidt, 898 Oberst
dorf, Fach 63. Abt. 45. 

H e i m a t - D i a s aus O s t p r e u ß e n 
(farbig und s c h w a r z w e i ß ) 

liefert H . Heinemann 
2116 Hanstedt Nr . 109 

Ost- und W e s t p r e u ß e n . Alte B ü 
cher, Landkarten und Ansichten. 
Liste gratis. K . B R E Y E R , A n t i 
quariat, 61 Darmstadt, Postfach 
Nr. 212. 

K M kaufen!! 
Preise stark herabgesetzt] 

läi Schreibmaschinen aus 
Vorführung and Retouren, 
trotzdem Garantie u. Umtausch-
recht. Kleinste Raten. Fordern | 
Sie GrntiskaiaJog 85 G 

M V Ö T T I N O E N , Postfach <S0l| 

Ostpr. Motive ( S t e i l k ü s t e , Haffe, 
Masuren, Elche, K ö n i g s b e r g ) . Preise 
24,— bis 50,— D M . Unverbindliche 
Auswahlsendung schickt K u r t Neu
mann, Flensburg, Angelsunder Weg 
Nr . 40, Telefon 2 26 33, f r ü h e r K ö 
nigsberg Pr . 

ff f f C O , m s , ü * IkUdt? h ä l t l ä n g e r f r i s d i ! 
Tils i ter M a r k e n k ä s e 

nach b e w ä h r t e n ostpr. Rezepten 
hergestellt und gelagert. Aus dem 
g r ü n e n L a n d zwischen den Meeren. 

Vi kg 3,— D M 
Heinz Reqlln, 207 Ahrensburg Holstein A1 

! Bitte Preisliste f ü r Bienenhonig u. 
Wurstwaren anfordern. 

K S n i g s b e r g e r F l e c k 
delikat, nach original ostpreu
ß i s c h e m Rezept. 1/1 Dose D M 
2,80; 1/2 Dose D M 1,50 gegen 
Nachnahme. 
Mindestabnahme vier Dosen. 

Klaus Wenskc 
311 Uelzen. Veersser S t r a ß e 37 

Betten u. Aussteuer vom „Rübezahl" 

TT 8 Tuge zur Ansicht 
und völlig kostenlos mit Rückporto senden wir Ihnen 
das große StoMmusterbuch - Alles für die Aussteuer 
die beliebte Federn-Kollektion-Ongmal-Handschleiß-

Daunen u. Federn. Bequeme Teiliohlung 10 Wochen 
bis 12 Monatsraten. Gute Verdienstmoglichkeiton 

f Sammelbesteller u. nebenberufliche Mitarbeiter 
Bewährtes Oberbett mit 25jähriger Garantie 
rot, blau, fraise, reseda, gold DM 

130 x 200 cm m. 6 Pfd. Halbdaunen 88,40 
140 x 200 cm m. 7 Pfd. Halbdaunen 100,15 
160 x 200 cm m. 8 Pfd. Halbdaunen 114,30 

80 cm m. 2 Pfd. Halbdaunen 27,40 

Liefere wieder wie in der Heimat 
naturreinen i k nv- • ä \ 
Bienen- * * • 1 P « i • t w 
5 Pfd. L i n d e n b l ü t e n h o n i g D M i6,— 
9 Pfd. L i n d e n b l ü t e n h o n i g D M 28.— 
5 Pfd . B l ü t e n h o n i g D M 15,— 
9 Pfd. B l ü t e n h o n i g D M 25,— 
5 Pfd. Wald-(Tannen)Honig D M 21,— 
9 Pfd. Wald-(Tannen)Honig D M 37,— 

Porto und Verpackung frei 
GroBimkerel A r n o l d Mansch 

6589 Abentheuer b. Birkenfeld/Nahe 

DEUTSCHER Ii IMKER-
ON IG 

«II oo,tw . . 
icn 100,15 9. 
len 114,30 I i 
len 27,40 V 

E E E Ä 

Gr. Wurstessen 
K ö n i g s b e r g e r Fleck, Graue 

Erbsen mit Speck am 2. und 
8. Februar 1969 ab 18 U h r im 

Restaurant Feldeck 
2 Hamburg 6, F e l d s t r a ß e 60 

erstklassig, mit den vielerlei Wert- und 
Wirkstoffen, In schmucken Weißblech 
eimern, solange der Vorret reicht: 
dunkel 5 Pfd. netto 19,- DM 
kell 5 Pfd. netto 18.- DM 

•w porto- und ver-
l^T^i packungsfrei durch 

m m 
HONIG REINMUTH 

MW SATTELBACH 
HONIG-

REINMUTH BIENENSTRASSE 77 

REIHMUTH-HQH16, WAHRHAFT »UTES HONIG 

ßandsleute 
kauft bei unseren Inserenten 

. . . alles mit Wüstenrot 
Deutschlands 

größter Bausparkasse: 
Hausbau, Hauskauf, 
Wohnungserwerb 

und Althausmodernisierung 
Machen auch S ie sich unsere Erfahrungen und die V o r 
teile des staatlich b e g ü n s t i g t e n Bausparens zunutze. U n 
sere B r o s c h ü r e . M a n kommt zu was durch W ü s t e n r o t " 
erhalten S ie kostenlos bei unseren ö r t l i c h e n Beratungs
stellen oder direkt vom W ü s t e n r o t - H a u s , 7 1 4 Ludwigsburg. 

W ü s t e n rot 

Chiffre-Nr. oder Kennziffer 
bitte a u f den Umschlag schreiben 

Ü b e r r a s c h u n g 
für Muschelsammler. Mineralienfreunde, S t r a n d l ä u f e r und See-
tler-Liebhaber! 
Oer erstmalige G r o ß - K a t a l o g mit etwa 2000 Angeboten an M u 
scheln, Mineralien, U r w a l d - R a r i t ä t e n , Bastler-Neuheiten, Ver
steinerungen, l a - p r ä p a r i e r t e n Seetieren — vom Haifisch bis 
zur Strandkrabbe — Ist da, 
Reich bebildert — und jeder Artikel mit Preis versehen — 
kostet Sie dieser Katalog nur » M 3,90 schutzgebtthr ( R ü c k 
v e r g ü t u n g ) . 
Bei Vorkasse auf mein Postscheckkonto Hamburg 3160 05 sparen 
Sie Porto, sonst per Nachnahme. 

Meeresgut- und Edelsteinversand G ü n t e r Jatho 
23 Kie l , Yorckstraiie S 
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JUNGE OSTPREUSSEN UNTERWEGS 

V i e l l e i c h t f i n d e i c h h e u t e e i n e ftanane,.. 

Omar erzählt Regine von seinem Leben — Als Entwicklungsheiferin in Indien 
V o r zwei Jahren fuhr die junge O s t p r e u ß i n Regine MUUer als Entwicklungshelferin nach 

Indien. Jetzt erhielten wir von ihr einen Beitrag, der ein anschauliches B i l d ihres W i r k u n g s 
kreises gibt: Ein indischer Junge, der ach t jähr ige Omar, e r zäh l t von seinen A n g e h ö r i g e n und 
was er an einem Markt tag in seiner ostindischen Heimatstadt erlebt hat. 

Ich he iße Omar, bin acht Jahr alt und lebe 
in Chatrapur, Provinz Orissa, in Indien. W i r 
leben in einem Lehmhaus, einem Raum ohne 
Fenster, mit zwei Türen . W i r , das sind Groß
mutter, Mutter, Kumar, mein kleiner Bruder 
(sechs Jahre), Nan i , meine Schwester (drei Jah
re) und das Baby Baskar (fünf Monate). M e i n 
Vater ist Fahrradaufpumper in der nahe gele
genen Stadt Berhampur; aber seit acht Monaten 
sind wir geschieden, und er ist fortgezogen. 
A l s Vater noch da war, ging ich zur Schule. Jetzt 
gehen G r o ß m u t t e r und Mutter arbeiten, und ich 
m u ß auf den Kle inen aufpassen. G r o ß m u t t e r holt 
Wasser und fegt das Haus bei einer Brahmanen-
familie für 10 Rs. im Monat . Einmal blieb sie 
zwei Tage zu Hause, sie hatte drei Monate 
keinen Lohn bekommen und streikte deshalb. 
Nun , ohne Wasser woll ten die Brahmanen nicht 
sein, selber wol l ten sie es aber auch nicht ho
len, und so kam nach zwei Tagen ein Bote, 
der das Ge ld brachte. Danach ging sie wieder 
hin. 

Mutter fegt, t rägt Wasser und kocht bei den 
we ißen Schwestern. Sie bekommt 25 Rs. im M o 
nat und kauft dann gleich 3 oder 4 kg Reis und 
eine Flasche ö l ein. Jetzt m u ß sie auch noch für 
das Baby Mi lch kaufen, da wi rd es zum Ende 
des Monats immer etwas knapp. W e n n die wei 
ßen Schwestern vergessen haben, die Zucker
dose e inzuschl ießen, bringt sie etwas Zucker 
mit, dann gibt es für alle schönen, süßen Tee 
am Morgen, und das Aufstehen fällt nicht so 
schwer. Ich stehe nämlich schon um 5 Uhr auf 
und nehme mein Bad im Wassertank, ehe die 
Sonne aufgeht. Im Sommer isc aber das Wasser 
recht knapp, und da nimmt Mut ter es nicht so 
genau. V o n ein Uhr bis vier Uhr schlafen w i r 
dann alle wieder, es ist zu he iß , um aus dem 
Haus zu gehen. Nach v i e ; Uhr ist die schöns te 
Zeit für mich: Ich gehe dann Brennmaterial 
sammeln, Blät ter , Stroh, Abfa l lholz und K u h 
dung. Den Dung formt Mutter mit dem Stroh 
zusammen zu flachen Fladen, die sie in der 
Sonne trocknet und in der N ä h e der Feuerstelle 
aufstapelt. 

Heute streife ich mal wieder durch den Basar, 
eine Menge Brennmaterial ist da. Es ist g r o ß e r 
Markt , wie jeden Donnerstag, dann ist beson
ders v ie l los. A u s allen umliegenden Dörfern 
kommen M ä n n e r und Frauen mit ihren Waren , 
die sie verkaufen wol len. Da sind Ladyfinger, 
Gurken, Tomaten, Zwiebeln , Kartoffeln, Auber 
ginen und Chi l l i s , in g r o ß e n Körben . Da ist auch 
ein Mann , umgeben von v ie len kle inen Döschen 
und Päckchen, er verkauft alle G e w ü r z e , die es i n 
Indien gibt. A u c h Sei fen-Nuß zum Haarewaschen, 
K u m - K u m um den roten Strich auf die Stirn 
zu malen und Räuche r s t äbchen für die Göt t e r . 
Dort hockt eine Frau zwischen v ie len Körben , 
g roß und flach sind sie, wie sie die Frauen auf 
dem Kopf tragen, H ü h n e r k ö r b e wie kleine H ä u 
ser, Körbe , um Mango zu versenden und kleine 
Körbchen, um Reis aufzubewahren. Sie sind alle 
aus Bambusstreifen geflochten, einige schön rot 
und blau gefärbt , die meisten aber in Natur
farbe. Daneben gewebte Bastmatten, zusam
mengerollt stehen sie sauber in einer Reihe. 
V i e l e kleine Matten sehe ich da, reiche Eltern 
kaufen sie ihren Jungen, die sitzen darauf in 
der Schule. Die g r o ß e n Matten rollen w i r aus, 
wenn Besuch kommt; in der Nacht sind sie 
unser Bett. 

Hauptsächlich 
kaufen Männer ein 

Wei te r zur Ecke mit dem Obst: Es ist nicht 
v i e l A u s w a h l im Sommer, ein paar kle ine Z i 
tronen, sehr wenige, teure Apfels inen, aber v ie le 
Sorten Mangos, g roße , kleine, g r ü n e , gelbe, rote, 
saure und süße . In diesem Jahr sind sie b i l l ig , 
die kleinen kosten 1 Rupie für fünfzehn Stück. 
U n d von den g r o ß e n kann man für 1 Rupie acht 
bis zehn Stück erhandeln. Auch C o c o s n ü s s e l ie
gen da, reife und g r ü n e . W e n n man die g rünen 
aufhackt, ist nur Wasser darin, das sehr erfri
schend und küh l ist. 

Dann kommen die Händ le r , bei denen ich 
immer lange stehen bleibe. Sie verkaufen süße 
Kugeln aus Reis, C o c o s n u ß oder M i l c h , in Fett 
gebadeenen Teig mit Ch i l l i s , g e r ö s t e t e E rdnüsse 
vermischt mit g e r ö s t e t e n Linsen und kleinen 
Nudeln , scharf g e w ü r z t mit Ch i l l i s und noch 
vie le andere, leckere Sachen. Ich bleibe bei 
jedem eine W e i l e stehen und lasse mir den 
guten Duft in die Nase steigen. Einmal habe ich 
einem M a n n geholfen, die vie len Fl iegen fort 
zu wedeln, da schenkte er mir einen s ü ß e n Se
samkuchen. 

Dann kommen in buntem Durcheinander 
H ä n d l e r mit Seilen, Fischnetzen, Saris, Dhotis, 
Hand tüche rn und Tuchtaschen, mit Gummisan
dalen, K ä m m e n , Haarnadeln, bunten Bände rn 
und schwarzem Haar aus Seide. Großes G e d r ä n 
ge ist wieder an der Bude, i n der in flachen 
Körben Reis, rote, g rüne , schwarze und gelbe 
Sorten Linsen, Tee, Zucker und M e h l ausgestellt 
sind und verkauft werden. In einer besonderen 
Ecke des Marktplatzes sitzen die Fischfrauen. 
Obwohl sie ihre W a r e n in g r ü n e Blä t te r wickeln 
und auf dem schnellsten W e ^ zum M a r k t brin
gen, rieche ich den Fisch schon von weitem. 

Zuletzt steht da noch der Be te lve rkäufe r . Die 
g r ü n e n Be te lb lä t t e r werden durch Besprengen 
mit Wasser immer frisch und feucht gehalten 
A u s v ie len Döschen mischt er Be te lnuß , Kreide, 
verschiedene G e w ü r z e und Kardamom, schmiert 

diese Mischung auf ein Blatt, rollt es zusammen 
und steckt eine Ne lke durch die Rolle . Je nach 
G e w ü r z m i s c h u n g gibt es süßen , scharfen oder 
he ißen Betel, er w i r d immer neu und ganz nach 
Wunsch des Käufers angefertigt. Drei Paisa 
kostet der bill igste, zehn Paisa der teuerste 
Betel. 

A l l e s ist g e d r ä n g t vol ler Menschen, sie kom
men von weit entfernten Dörfern zu diesem 
Donnerstag-Markt. Er fängt auch erst um 5 Uhr 
nachmittags an, damit alle hinkommen k ö n n e n 
und nicht in der g r o ß e n Hitze gehen m ü s s e n . 
Es sind hauptsächl ich M ä n n e r , die einkaufen; 
Frauen sehe ich nur wenige, und diese sind 
Frauen, die keinen M a n n haben und auch keinen 
Jungen, der für sie einkaufen gehen kann. Die 
M ä n n e r handeln und feilschen, mitunter dauert 
es lange Zeit, bis sie ihre Dinge erhandelt ha
ben, die sie dann in Tüche rn zu B ü n d e l n gekno
tet oder in Stofftaschen heimtragen. 

Da ist auch wieder der hei l ige Mann , der 
Sadhu. Er sitzt in seinem orangefarbenen Dhot i 
unter dem g r o ß e n Baum in der Mi t t e des M a r k 
tes, umgeben von G ö t t e r b i l d e r n und brennen
den Räuchers täbchen . Er hat lange Haare und 
es scheint, als ob er sie nie k ä m m t . Uber die 
Brust hat er die Brahmanenschnur geschlungen, 
und um den Hals t r äg t er eine Kette aus he i l i 
gen Früchten . Der Hei l ige liest aus der Hand, 
gibt Ra tsch läge für alle N ö t e und verkauft auch 
selbstgemachte M e d i z i n . A u f Wunsch und gegen 
Bezahlung macht er auch Pudscha, d. h. er betet 
zu seinem Gott für den Bezahler, und da er ein 
heil iger M a n n ist, w i r d er auch eher etwas er
reichen. Dieser Sadhu macht besonders v i e l 
Pudscha für die Beamten. Manche kommen zu 
ihm, we i l sie versetzt werd möchten , andere, 
we i l sie ihren Platz behalten wol len . So ein 
Versetzungspudscha kostet 3 bis 5 Rs., und er 
muß dies besonders gut k ö n n e n , denn ich sehe 
die „Officer" häuf ig zu ihm gehen. 

Geht die Sonne dann nach 7 Uhr unter, wan
dert alles nach Hause. Die festen Buden am 
Rande des freien Platzes werden mit g r o ß e n 
V o r h ä n g e s c h l ö s s e r n abgeschlossen. Die fliegen
den H ä n d l e r packen ihre Sachen ein, rol len ihre 
Mat ten auf und kehren zurück in ihr Dorf. Der 
heilige M a n n kocht seinen Reis unter dem Baum, 
unter dem er auch schläft, und zieht erst mor
gen weiter. Bald sind a u ß e r ihm und mir keine 
Menschen mehr auf dem Platz, aber a l le in sind 
wir nicht. Es sind die Hunde, die Kühe , die 
Katzen und die K r ä h e n gekommen. Sie suchen 
die ü b r i g g e b l i e b e n e n Reste, Gemüseab fä l l e , 
Stroh, Fischschuppen, Papier und alles, was da 
so liegengeblieben ist. Nichts bleibt l iegen, es 
verschwindet alles. Besonders die K ü h e haben 
es gut, Bananenblatt-Teller, Zeitungsreste und 
Papierfetzen, Zigarettenschachteln und Sack

fetzen, das m ö g e n sie gerne, und an Markt tagen 
liegt davon so einiges herum 

Jetzt w i r d es auch für mich Zeit. Schnell strei
fe ich noch e inmal ü b e r den Platz, man kann 
nie wissen, es k ö n n t e eine angefaulte Orange 
geben oder eine schwarze Banane, ja e inmal 
fand ich sogar 2 Paisa. 

Ich mache noch einen kle inen Bummel am 
Tank vorbei , doch da ist nichts mehr los. Die 
W ä s c h e r s ind schon heimgegangen, und im 
Dunkeln w i r d ke in Wasser mehr aus dem Tank 
geholt. S t i l l und schwarz ist das Wasser , und 
in der Mi t t e l iegen die g r o ß e n B lä t t e r der Tank
rosen mit den schönen w e i ß e n und roten Blü ten , 
die sich jetzt in der A b e n d k ü h l e öffnen und 
in der Dunkelhei t schimmern. 

Es m u ß Essenszeit sein, mein Bauch fühlt sich 
leer an, und wenn ich zu s p ä t heimkomme, dann 
haben die andern a l len Reis aufgegessen, und 
ich m u ß ohne Essen schlafen gehen. A l s o schnell 
heim, viel leicht habe ich Glück, und es gibt 
heute sogar Fisch zum Reis. Regine M ü l l e r 

Wir entdecken Deutschland 1969 
Deutsch- f ranzös i sche Sommerkurse der Jugend 

Das Programm „ W i r entdecken Deutschland", 
das das D e u t s c h - F r a n z ö s i s c h e Jugendwerk seit 
v ie r Jahren zusammen mit verschiedenen Trä
gerorganisat ionen veranstaltet, findet auch 1969 
in a l len Te i l en der Bundesrepubl ik und in Berlin 
statt. Vorgesehen sind insgesamt 55 zehn täg ige 
Kurse, an denen sich wieder aufgeschlossene 
junge Deutsche und Franzosen im Al te r zwi
schen 18 und 25 Jahren betei l igen können . 

Inhalt der Kurse ist das gemeinsame Entdek-
ken und Erforschen einer begrenzten Region 
unter den verschiedensten Aspek ten (Kunst, 
Technik, V e r k e h r , Industrie. Landschaft usw.) 
und mit den verschiedensten Methoden (Ton
b a n d g e r ä t , Foto, Zeichenstift. Notizblock usw.). 
Z i e l des Programms ist es, nicht nur ein Stück 
Deutschland in seiner V ie l f a l t g ründ l i ch kennen
zulernen, sondern vor a l l em in einer aufge
schlossenen deu t sch - f r anzös i s chen Gemeinschaft 
einander kennen- und verstehen zu lernen: bei 
gemeinsamer Arbe i t , gemeinsamen Unterneh
mungen und gemeinsamer Freizeit . Sprach-
kenntnisse s ind nicht unbedingt erforderlich — 
die Gruppenberater s ind zweisprachig. Teilneh
m e r g e b ü h r 100,— D M . D ie Reisekosten werden 
erstattet. A u s k ü n f t e ertei l t das Deutsch-Fran
zös i sche Jugendwerk , A b t e i l u n g Bonn, 534 Bad 
Honne f -Rhöndor f , Postfach 170, Telefon Bad 
Honnef 44 61. TW 

£ $ m a n g e l t d e r f u g e n d a n S a c h k e n n t n i s 

Auch unsere junge Gemeinschaft muß mit der Zeit gehen 
Neue W e g e zu gehen ist das Vorrecht der Jugend. Darunter ist jedoch nicht Rebe l l ion und 

Aufruhr zu verstehen, wie eine rad ika le Minde rhe i t i n der Bundesrepubl ik meint , sondern 
geistige Auseinandersetzung. Wiede rho l t hat das O s t p r e u ß e n b l a t t ü b e r Tagungen der Gemein
schaft Junges O s t p r e u ß e n berichtet. V o r e iniger Zei t erreichte uns nun e in Be i t rag (der wegen 
eines bedauerlichen Versehens erst jetzt ve rö f fen t l i ch t w i r d , ohne an A k t u a l i t ä t e inzubüßen) , 
in dem junge Leute neue W e g e i n der landsmannschaftlichen A r b e i t vorschlagen. Hoffen wir, 
d a ß weitere V o r s c h l ä g e erarbeitet werden, denen die Taten folgen. 

E in Wochenendlehrgang der Gemeinschaft 
Junges O s t p r e u ß e n (GJO), unterschied sich 
durch seine Gestal tung v o n den üb l i chen V e r -
anstalungen und Tagungen der G J O i n Rhe in 
land-Pfalz und anderen B u n d e s l ä n d e r n . E in ige 
besonders interessierte Tei lnehmer der voraus
gegangenen L e h r g ä n g e soll ten auf vielfachen 
Wunsch, ohne an e in strenges Programm 
und einen festen Lehrplan gebunden zu sein, 
Gelegenheit haben, engere p e r s ö n l i c h e K o n 
takte und Freundschaften zu sch l ießen . 

Der Beginn war ein „s i t -out" auf dem Rasen 
der Jugendherberge. Hie rbe i wurde ausgiebig 
übe r Fragen der Landsmannschaft O s t p r e u ß e n 
und Aufgaben der G J O gesprochen. Sehr auf
schlußreich schien mir die Unterhal tung ü b e r die 
Aufgaben der Jugend innerhalb der Lands
mannschaft zu sein. Es wurde dabei wiederholt 
b e m ä n g e l t , d a ß sich die ä l t e r e n Mi tg l i ede r meist 
damit b e g n ü g e n , i n den ör t l i chen Gruppen mit
zumachen, nur die Pflege des alten Heimatgutes 
betreiben, aber zu einer ak t iven poli t ischen A r 
beit, sei es i n einer Partei oder in einer son
stigen Organisat ion, nicht mehr bewegt werden 
k ö n n e n . Diese Hal tung sei nach den Erfahrun
gen und dem Schicksal in den letzten 30 Jahren 

Das ist Omar, Regines kle iner G e s p r ä c h s p a r t n e r Fo to : M ü l l e r k ö n n e n 

zwar v e r s t ä n d l i c h , aber nun habe i n ve r s t ä rk 
tem M a ß e die Jugend die pol i t i schen Aufgaben 
wahrzunehmen. M a n m ü s s e sich k la r machen, 
d a ß junge Menschen, wenn sie v o n der Not
wendigkei t einer Aufgabe ü b e r z e u g t würden 
und bei der Er fü l lung dieser Aufgaben verant
wort l ich mitarbei ten k ö n n t e n , auch für poli
tische Arbe i t , w ie sie die Landsmannschaft be
treibe, z u gewinnen seien. M a n sol l te aber nicht 
versuchen, sie zu bevormunden, sondern müsse 
ihnen Ver t r auen entgegenbringen und ihnen 
helfen. 

D a r ü b e r hinaus wurde auch ü b e r besonders 
aktuel le Fragen gesprochen, wie »Studenten
protest*, N a t i o n a l b e w u ß t s e i n , Va te r l and , die 
Bundesrepubl ik als demokrat ischer Staat, die 
N P D eine „naz i s t i sche* Partei u . a. m. Die über
raschend lebhafte Be te i l igung an dieser Aus
sprache zeigte, w ie wicht ig und notwendig ein 
G e s p r ä c h auch ü b e r solche Themen ist. In der 
G J O soll te man sich deshalb h ü t e n , die Mi tg l ie 
der und die Te i lnehmer an den L e h r g ä n g e n zu 
„Fach id io t en" in Fragen deutsche Ostgebiete 
und W i e d e r v e r e i n i g u n g auszubi lden. 

E i n interessanter Versuch i m Hinb l i ck auf 
eine neue Lehrgangsmethode fand am Abend 
statt. Es hatten sich neben dem Verfasser noch 
z w e i Te i lnehmer des Lehrganges bereitgefun
den, i n einer Diskuss ion ü b e r das Ve rhä l t n i s 
Deutschland-Polen die „po ln i sche* Seite zu ver
treten. Es sol l te dabei getestet werden, ob die 
Te i lnehmer e in ausreichendes t a t säch l i ches Wis 
sen ü b e r die Probleme der deutschen Teilung 
haben und ob sie i n einer harten Diskuss ion be
stehen k ö n n e n . Dadurch, d a ß der T o n w ä h r e n d 
des G e s p r ä c h e s b e w u ß t u n p e r s ö n l i c h war, alle 
sich für z w e i Stunden nur mit S ie anredeten 
und der Diskuss ions le i te r e i f r ig b e m ü h t sein 
m u ß t e , die manchmal sehr erhi tz ten Gemüte r 
zu beruhigen, war d ie D i skuss ion übe r r a schend 
echt und, w i e aus eigener Erfahrung bes tä t ig t 
werden kann, sehr wi rk l i chke i t snah . 

Es zeigte sich, d a ß die Mehrhe i t der Mädchen 
und Jungen w o h l eine ganze M e n g e Interesse 
und W i s s e n mitbr ingen, aber i n einer ernst
haften Diskuss ion hi l f los w i r k e n . Das wi rd be
sonders deutlich, wenn das S t r e i t g e s p r ä c h nicht 
l e h r b u c h m ä ß i g aus Argumen t und Gegenargu
ment besteht, sondern so ve r l äu f t , w i e man es 
in G e s p r ä c h e n mit „ w a s c h e c h t e n Gegnern" er
fahren hat: Es werden aufs Ge ra t ewoh l irgend
welche Behauptungen aufgestellt, wobei man 
darauf spekul ier t , d a ß der G e s p r ä c h s p a r t n e r 
einem T e i l davon mangels Sachkenntnis nichts 
entgegenhalten kann. D e n Rest der Diskussion 
bestreitet man dann mit der T a k t i k , peinl idien 
Fragen rechtzeitig und mögl ichs t unauffäll ig 
auszuweichen, auf andere Themen überzu le i t en 
oder mit der letzten Ausrede , d a ß man eben 
eine andere M e i n u n g als sein G e g e n ü b e r habe 

Diese ze i twe i l ige Hi l f l o s igke i t i n derartigen 
Diskuss ionen ist e i n i g e r m a ß e n vers tändl ich , 
wenn man bedenkt, d a ß die meisten jungen 
Menschen ke ine r le i Ü b u n g in solchen Streitge
s p r ä c h e n haben und sich auch scheuen, mit an
deren zu d iskut ieren . Offensichtlich trauen sich 
gerade junge Menschen nicht so recht, eine 
M e i n u n g zu vertreten, die heute in v ie len Publi-
kat ionsmit teh. als „ r e a k t i o n ä r " , „ v e r s ö h n u n g s 
feindlich" und „ n a t i o n a l i s t i s c h " abgestempelt 
wi rd 

Die Erfahrungen dieses Wochenendes haben 
d a r ü b e r hinaus gezeigt, d a ß man in der Lands
mannschaft O s t p r e u ß e n und in der G J O ver
suchen m u ß , nicht so sehr im eigenen Kre is zu 
bleiben, sondern man sol l te aus dem engen 
Bereich, in dem sich die Ver t r i ebenen befinden, 
viel starker als bisher herausgehen, um den 
polit ischen Aufgaben durch Auseinandersetzun-
ÜÄILÜÜI* a n d e r e n G r u p p e n gerecht werden zu 

W e r n e r v . Schletau 
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Es g e h t u m u n s e r e Pre iss tab i l i t ä t 
Die letzte Währungskrise kann noch zu erheblichen Weiterungen führen 

N e b e n den F ragen ü b e r die innen- und a u ß e n 
poli t ische S i tua t ion g e h ö r t zwei fe l sohne das 
P r o b l e m unserer F i n a n z e n zu den G e s p r ä c h s 
themen, d ie um die J ah reswende g e f ü h r t wur 
den, u n d i n a l l en Schichten unseres V o l k e s 
stell te man sich die Frage, was w o h l das neue 
J a h r i n wir tschaft l icher und f inanz ie l le r Ent
w i c k l u n g b r ingen w i r d . Bundesf inanzminis te r 
F ranz Josef S t r a u ß , unzweife lhaf t e ine K a p a z i 
t ä t auch i n d iesen Fragen , hat i n se inem „Bay
e r n - K u r i e r " um die J ah reswende festgestellt, d a ß 
es mit unserer Wir tschaf t wei te r a u f w ä r t s gehen 
w i r d . „ K o n j u n k t u r r ü c k s c h l ä g e s ind" , so sagt 
S t r a u ß , „nicht zu b e f ü r c h t e n . E ine wachsende 
Wir t schaf t bedeutet Sicherhei t der A r b e i t s p l ä t z e 
und zunehmenden W o h l s t a n d . D i e P r o d u k t i v i 
t ä t w i r d sich e r h ö h e n , L ö h n e und G e h ä l t e r wer
den auch wei te r s teigen. Der erreichte Zus tand 
der V o l l b e s c h ä f t i g u n g w i r d andauern und der 
Z u s t r o m a u s l ä n d i s c h e r A r b e i t s k r ä f t e anhal ten. 
Sowe i t aus den a u ß e n w i r t s c h a f t l i c h e n Abs i che 
r u n g s m a ß n a h m e n Schwie r igke i t en für e inze lne 
Wir t schaf t szweige entstehen sol l ten , we rden 
sie durch staatliche H i l f e n abgemilder t werden , 
so d a ß sie e r t r ä g l i c h b le iben ." 

F ranz Josef S t r a u ß b e s c h ä f t i g t sich sodann 

mit der S t a b i l i t ä t des Ge ldwer t e s und weist 
darauf h in , d a ß die D M in den beiden vergange
nen Jah ren u n g e w ö h n l i c h s tabi l war , gerade 
auch „im V e r g l e i c h mit anderen W ä h r u n g e n " . 
„Das neue Jahr" — so S t r a u ß — „wi rd h ier ge
wisse Gefahren br ingen. W e n n ü b e r a l l i n der 
W e l t die Kaufkraf t der W ä h r u n g e n schwindet, 
ist es fast u n m ö g l i c h , die D M a l l e in v ö l l i g 
s tabi l zu halten." 

In der Tat verdichten sich Nachrichten, die 
den Eindruck vermi t te ln , als sei in der letz
ten W ä h r u n g s k r i s e , die etwas mehr als e inen 
M o n a t v o r b e i ist, das P rob lem noch nicht aus
gek lungen , und nicht selten w i r d eine wei tere 
K r i s e um Franc und Pfund vorausgesagt . D ie 
G r ü n d e für diese pessimist ische Beur te i lung der 
m o n e t ä r e n S i tua t ion durch die in ternat ionale 
F inanz s ind s o w o h l die wachsende Inflat ion 
i n den meis ten Staaten des I M F , we i t e rh in 
steigende Preise i n den U S A , England , Frank
reich, zugleich aber auch die Auss ich t auf eine 
L a w i n e v o n Lohnforderungen, d ie auf die P o l i 
t ike r der Bundes repub l ik zukommen kann . Es 
besteht fernerhin k a u m Auss ich t auf eine D ä m p 
fung der ü b e r h i t z t e n K o n j u n k t u r in den V e r 
e in ig ten Staaten, und e in a l lgemeiner Schwund 

Für stärkere Wirtschaftsintegration 
Polnischer Vizepremier erneuert polnische Forderungen 

D e r Warschaue r V i z e p r e m i e r J a r o s z e w i c z hat 
d ie po ln i schen Fo rde rungen nach einer s t ä r k e 
ren Wir t schaf t s in tegra t ion der „ C o m e c o n - L ä n -
der erneuert . M i t dem Z i e l , e ine echte inter
na t iona le A r b e i t s t e i l u n g zustande z u br ingen , 
so l l t en a l le „ C o m e c o n " - L ä n d e r e igene langfr i 
stige K o z e p t i o n e n für e in wei tgehendes Spez i a l i -
s ierungs- und K o o p e r a t i o n s p r o g r a m m ausarbei
ten u n d zur B e s c h l u ß f a s s u n g unterbrei ten. 

D i e b i sher ü b l i c h e K o o r d i n i e r u n g der W i r t -

„Surrealistische Werbung" 
E i n V e r b o t der „ s u r r e a l i s t i s c h e n W e r b u n g " 

in P o l e n hat die „ T r y b u n a L u d u " gefordert. Das 
Blat t bezeichnete es als e ine s innlose V e r 
schwendung v o n Steuergeldern , w e n n i n Presse, 
Rundfunk und Fernsehen für polnische A r t i k e l 
geworben werde, die man in den G e s c h ä f t e n 
g<±r- nicht kaufen k ö n n e und v o n deren Exis tenz 
nicht e inmal d ö r Staatshandel etwas wisse . H ä u 
tig handele es sich u m W a r e n , d ie i n m i n i m a 
len M e n g e n hergestel l t w ü r d e n und nur für 
Leute mi t guten Bez iehungen z u g ä n g l i c h w ä 
ren. Ebenso m ü ß t e n aus den Schaufenstern a l le 
A r t i k e l ve r schwinden , die dor t nur z u re inen 
Dekora t i onszwecken aufgestell t w ä r e n , i n den 
auss te l lenden G e s c h ä f t e n selbst aber nicht ver 
kauft w ü r d e n . Befremden m ü s s e , w e n n i m 
Schaufenster eines Warschaue r G e s c h ä f t e s i n 
mi t t en v o n D a m e n o b e r b e k l e i d u n g e i n v o n 
polnischen Na t iona l f l aggen f lankier tes Trans
parent mit der Aufschr i f t „ D a n z i g ist w i e d e r 
po ln isch" z u sehen w ä r e . W a s D a n z i g mi t D a 
menpu l l i s g e m e i n habe, b le ibe unerf indl ich . 

Neues Handelsabkommen 
V o r e in paar Tagen hat der tschechoslowa

kische A u ß e n h a n d e l s m i n i s t e r V a l e s i n M o s k a u 
e i n neues H a n d e l s p r o t o k o l l 1969 mit der U d S S R 
unterschrieben. 

Das , A b k o m m e n sieht d ie E r w e i t e r u n g des 
Handelsaustausches u m 10 °/o auf e inen W e r t 
v o n 2 M r d . R u b e l v o r , w o b e i d ie C S S R w i e 
b i s l a n g i n erster L i n i e w i e d e r Masch inen und 
I n d u s t r i e a u s r ü s t u n g e n gegen Rohstoffe, d. h . 
E r d ö l , Erdgas , Rohe isen , K o h l e u n d K o h l e e r 
zeugnisse u n d N a h r u n g s m i t t e l an die Sowjet
u n i o n l ie fe rn s o l l . 

Steht China 
vor neuer Wirtschaftspolitik? 

Das polnische Gewerkschaf tsbla t t . G l o s Par-
c y " h ä l t es nicht für ausgeschlossen, d a ß mit 
der i n C h i n a angelaufenen M a s s e n u m s i e d l u n g 
der s t ä d t i s c h e n B e v ö l k e r u n g aufs L a n d eine 
„ n e u e Wir t scha f t spo l i t i k" mi t dem Z i e l e inge
lei tet w o r d e n se in k ö n n t e , die i n den S t ä d t e n 
konzent r ie r te G r o ß i n d u s t r i e nicht wei terzuent 
w i c k e l n u n d auf i h r e m je tz igen S tand z u be
lassen und statt dessen die l ä n d l i c h e n B e z i r k e 
und v o r a l l e m die K l e i n s t ä d t e a l l m ä h l i c h s t ä r 
ke r z u indus t r i a l i s i e ren . F ü r diese These w ü r 
den folgende Tatsachen sprechen: 

In der chinesischen Presse habe es seit langem 
ke ine Berichte ü b e r den B a u neuer indus t r ie l l e r 
Betr iebe i n den G r o ß s t ä d t e n mehr gegeben. 

Z u m z w e i t e n popu la r i s i e r e d ie Presse seit 
e in iger Z e i t den B a u v o n K l e i n b e t r i e b e n z u m 
T e i l mit „ h a l b - h a n d w e r k l i c h e m " C h a r a k t e r i n 
k l e i n e r e n Ortschaften w i e auch in den D ö r f e r n , 
w o b e i we rvo rgehoben w i r d , d a ß diese Betr iebe 
a u s s c h l i e ß l i c h v o n der ö r t l i c h e n B e v ö l k e r u n g 
ohne staatliche H i l f e gebaut w ü r d e n . 

Dr i t tens w ü r d e n zu den U m s i e d l e r n zahlreiche 
A r b e i t e r , Lehre r und Jugendl iche g e h ö r e n u n d 
damit Menschen , die ü b e r e in gewisses A l l g e 
me in - u n d Fachwissen v e r f ü g t e n und damit ge
eignet seien, die K a d e r für d ie l ä n d l i c h e n 
K l e i n b e t r i e b e zu b i l d e n oder auszub i lden . Der 
A b z u g dieser Menschen aus den S t ä d t e n be
deute ferner, d a ß dort ke ine neuen A r b e i t s 
p l ä t z e geschaffen w e r d e n so l l en , was mit der 
unter Punk t eins genannten chinesischen Presse
berichterstat tung ü b e r e i n s t i m m t . 

s c h a f t s p l ä n e der e inze lnen „ soz i a l i s t i s chen Län
der" w ü r d e , w i e J a roszewicz e r k l ä r t e , keines
wegs mehr g e n ü g e n . V o r a l l em m ü ß t e es auch 
auf dem Inves t i t ionssektor eine gemeinsame 
verb ind l iche P l anung geben. Das Feh len dieser 
P l a n u n g habe dazu ge füh r t , d a ß jedes e inze lne 
L a n d Industr iebetr iebe baue, die nur zur Dek-
k u n g des Eigenbedarfs best immt w ä r e n . Eine 
P r o d u k t i o n i n g r o ß e n Ser ien , die S c h l i e ß u n g 
technologischer Lücken und e in A n s c h l u ß an den 
W e l t s t a n d a r d i m H i n b l i c k auf Q u a l i t ä t und H e r 
s te l lungskos ten w ä r e n unter diesen U m s t ä n d e n 
nicht mög l i ch . A u s d iesem G r u n d e gebe es i m 
Bereich des „ C o m e c o n " auch ke inen s i n n v o l l e n 
A u ß e n h a n d e l , sondern led ig l ich e inen gegen
se i t igen Aus tausch v o n P r o d u k t i o n s ü b e r s c h ü s 
sen. In d iesem Zusammenhang sprach Jarosze
w i c z v o n „nicht ü b e r w u n d e n e n autarkis t ischen 
Tendenzen" , die dadurch g e f ö r d e r t w ü r d e n , d a ß 
„ m a n dem Druck v o n Anschauungen erl iegt, die 
uns fremd s ind" . 

Erneut erhob der polnische V i z e p r e m i e r die 
Fo rde r ung nach einer K o n v e r t i e r b a r k e i t der 
O s t b l o c k w ä h r u n g e n . E ine Vors tu fe h i e r fü r 
m ü ß t e d ie E i n f ü h r u n g eines gegensei t igen V e r 
rechnungssystems sein, das v o n der rea len 
Kaufkraf t der e inze lnen L a n d e s w ä h r u n g e n aus
gehen sol l te . Desgle ichen m ü ß t e i m „ C o m e c o n " 
auch die A u f n a h m e in terna t ionaler K r e d i t e für 
Inves t i t ionsvorhaben i n bre i te rem Umfang prak
t iz ier t werden . 

in der B e s t ä n d i g k e i t der W ä h r u n g e n des I M F 
ist ganz offensichtlich. 

Schweizer K r e i s e be fü rch t en , d a ß sich die 
W e l t bereits inmi t ten e iner schleichenden in 
ternat ionalen W ä h r u n g s k r i s e befindet, deren 
offener A u s b r u c h jederzei t erfolgen k ö n n e . G e 
rade i n der Schweiz meint man, ebenso w i e die 
A b w e r t u n g des Franc sei eine A u f w e r t u n g der 
D M nicht zu umgehen. M a n zol l t aber gerade 
i n d iesem Zusammenhang der b isher igen E i n 
s te l lung der Bundesreg ie rung und vo r a l l em 
dem geschickten und standhaften V e r h a n d e l n 
der Bundesminis te r S t r a u ß und Schi l ler bei den 
letzten Bonner W ä h r u n g s g e s p r ä c h e n e in beson
deres Lob . 

M a n sieht die Gefahr für eine heraufziehende 
in ternat ionale W ä h r u n g s k r i s e , w e n n es der Re
g ie rung nicht ge l ingen soll te , entscheidende 
M a ß n a h m e n gegen die wei tere A u s b r e i t u n g der 
Inf lat ion i n den U S A vorzunehmen . Das inter
nat ionale W ä h r u n g s s y s t e m m ü s s e erhebl ichen 
Schaden nehmen — w e n n nicht gar ganz zusam
menbrechen —, wenn diese B e m ü h u n g e n der 
neuen A d m i n i s t r a t i o n in W a s h i n g t o n nicht zu 
e inem Er fo lg g e f ü h r t werden k ö n n t e n . In die
sem F a l l e m ü s s e das ü b e r g r e i f e n der „ g a l o p p i e 
renden Inf la t ion" auf die ganze west l iche H e 
m i s p h ä r e als sicher angesehen werden . W i r 
so l l ten so n ü c h t e r n sein zu wissen , d a ß die 
Bundesrepubl ik i n diesen ganzen F ragenkom
p lex nicht nur eingebettet, sondern echt ver 
zahnt ist, und es w ä r e tö r i ch t zu glauben, wel t 
wei te E r s c h ü t t e r u n g e n k ö n n t e n ausgerechnet 
an unseren Grenzen zum Stehen gebracht wer
den. 

M a n ist sich d a r ü b e r e in ig , d a ß am meisten 
nottut, die Erha l tung des Wer t e s des Do l l a r s als 
S t ü t z e des I M F zu erreichen. D ie amerikanische 
Inflat ion h ö h l t den W e r t des D o l l a r aus. H i e r 
w i r d sehr ba ld zu hande ln sein, w o b e i die N e u 
festsetzung des in terna t ionalen Wechse lkurses 
mit V o r r a n g behandel t werden soll te . W a s uns 
selbst i n dieser U m w e l t s i t u a t i o n angeht, so 
werden w i r innerha lb unseres S t a a t s g e f ü g e s zu 
n ä c h s t eine gesunde f inanzie l le S t ruktur ent
w i c k e l n und eine Lebenschance auch für die f i 
nanzschwachen L ä n d e r schaffen m ü s s e n . Es w i r d 
aber auch darauf ankommen, innerha lb der 
Wir tschaf t eine echte Partnerschaft herbeizu
f ü h r e n , ü b e r h i t z t e Forderungen nach einer U m 
s t ruk tur ie rung k ö n n e n heute geeignet sein, nicht 
nur unserer Wir tschaf t S c h ä d e n z u z u f ü g e n , son
dern es k a n n hierdurch auch das V e r t r a u e n des 
A u s l a n d e s i n unsere L e i s t u n g s f ä h i g k e i t und un
sere Q u a l i t ä t b e e i n t r ä c h t i g t werden . E ine solche 
E n t w i c k l u n g w ü r d e dann z w a n g s l ä u f i g zu einer 
E r s c h ü t t e r u n g unseres wirtschaft l ichen und so
z i a l en G e f ü g e s f ü h r e n m ü s s e n . 

M a n darf jedoch Hoffnung haben, d a ß die 
Bundesreg ie rung u n d v o r a l l em der Bundesf i 
nanzminis ter al les daran setzen, um den B ü r g e r n 
der Bundes repub l ik die gewonnene S t a b i l i t ä t 
we i tgehend zu erhal ten. 

Vor endlosen Verhandlungen? 
Die wicht igsten Gesetze, und damit d ie V e r 

f a s s u n g s ä n d e r u n g e n , m ü s s e n v o n Bundestag und 
Bundesrat gemeinsam gemacht werden ; jener 
b e s c h l i e ß t sie, dieser m u ß seine Zus t immung 
geben. Das 20. Gesetz zur Ä n d e r u n g des G r u n d 
gesetzes, das die Reform der F inanzver fassung 
beinhaltet , hat die erforderl iche Z w e i d r i t t e l 
mehrhei t der Bundestagsabgeordneten am 11. 
Dezember letzten Jahres gefunden. A m 7. Fe 
bruar steht es auf der Tagesordnung der Län 
derkammer. D ie Chancen für eine Zus t immung 
s ind nicht g ü n s t i g , nachdem die M e h r h e i t der 
L ä n d e r c h e f s i n ö f fen t l i chen E r k l ä r u n g e n s o w o h l 
zum B u n d e s t a g s b e s c h l u ß w ie v o r ih ren Land
tagen heftige K r i t i k g e ü b t hatten. D i e Schwie
r igke i ten zeichnen sich auch dadurch ab, d a ß 
der Bundesrat auf seiner letzten S i tzung v o r 
den Weihnachts fe r ien e inen S o n d e r a u s s c h u ß der 
M i n i s t e r p r ä s i d e n t e n bi ldete, welcher die Bera
tung der F inanzre form vorbere i ten so l l . Das ist 
e in u n g e w ö h n l i c h e r V o r g a n g , w e i l man die 
V o r b e r e i t u n g v o n B e s c h l ü s s e n auch i m Bundes
rat gemeinh in den F a c h a u s s c h ü s s e n ü b e r l ä ß t . 

H i n t e r dieser M a ß n a h m e steckt sicher nicht 
nur der W u n s c h nach Konzen t r a t i on der Be
ratungen, sondern doch w o h l auch die Absicht , 
der Öf fen t l i chke i t e in B i l d v o n Geschlossenhei t 
z u vermi t te ln , v o n E i n m ü t i g k e i t der Auffas 
sungen, die es i n W a h r h e i t i m Bundesrat ü b e r 
die infrage stehenden Probleme nicht gibt. 
Denn die f inanzschwachen L ä n d e r s ä h e n es 
schon gerne, w e n n ihnen der B u n d mit besonde
ren Inves t i t ionshi l fen unter die A r m e greifen 
w ü r d e , was der Bundestag vorhatte, als er e ine 
a l lgemeine F inanz ie rungskompetenz des Bundes 
i n die Reform einbaute. E ine solche, v o n den 
s t e u e r k r ä f t i g e n L ä n d e r n als „ G e n e r a l e r m ä c h t i 
gung" bezeichnete und als e inen A n g r i f f auf 
ihre f ö d e r a l i s t i s c h e S o u v e r ä n i t ä t denunzier te 
Gese tzesnorm w i r d v o n diesen aber s c h ä r f s t e n s 
z u r ü c k g e w i e s e n . Dabe i ist das, was v o n den 
K r i t i k e r n als „ E r m ä c h t i g u n g " gedeutet w i r d — 
Finanzh i l fen , die „zur W a h r u n g der E inhe i t l i ch 
kei t der L e b e n s v e r h ä l t n i s s e i m Bundesgebiet 
erforder l ich s ind" — als B i n d u n g an best immte 
Vorausse tzungen eher eine E i n s c h r ä n k u n g , als 
eine Gene ra lk l ause l . D ie steuerschwachen Län
der m ö c h t e n ihre F inanzen auch nicht l ä n g e r 
mehr durch Z u s c h ü s s e der „ r e i chen" L ä n d e r auf
gebessert sehen, w i e es heute noch durch den 
a l l j ä h r l i c h e n hor izon ta len Finanzausgle ich ge
schieht; sie hal ten mit Recht den B u n d für den 
berufenen Hel fe r . D ie sem W u n s c h entspricht 
die F inanzre fo rm durch die E inbez iehung der 
Umsatzs teuer i n den S teuerverbund i n V e r b i n 
dung mi t e iner N e u v e r t e i l u n g des damit ge
wonnenen Steueraufkommens. D i e Konsequenz 
aber, e in W e g f a l l des L ä n d e r f i n a n z a u s g l e i c h e s , 
w i r d v o n den f inanzstarken L ä n d e r n ebenfalls 
abgelehnt. 

Polnisch-indisches Abkommen 
In W a r s c h a u wurde e in neues langfrist iges 

Waren tausch- u n d Zah lungsabkommen mit Lauf
zeit b is 1973 zwischen Po l en und Indien unter
zeichnet. 

Das neue A b k o m m e n sieht auf polnischer Seite 
e ine Ausfuhrs te ige rung bei Masch inen , Indu
s t r i e a u s r ü s t u n g e n , Ha lb fab r ika t en und K o n s u m 
g ü t e r n vor , w ä h r e n d Indien v o r w i e g e n d A g r a r -
produkte und indus t r i e l l e Fe r t i gwaren l iefern 
w i l l . 

Hoffnung für Reparationsgeschädigte 
Das Schadensgesetz steht vor seiner Verabschiedung 

Es w i r d e in V i e r t e l Jahrhundert ve rgangen 
sein, b i s die v o n Repara t ionen Betroffenen e in 
Quentchen dessen wiedersehen , was sie mit 
Kr i egsende v e r l o r e n haben. Das Reparat ions
s c h ä d e n g e s e t z , dem 4. Bundestag v o n der Re
g ie rung i m En twur f vorge legt und v o n den 
F rak t ionen des 5. Deutschen Bundestages w i e 
der eingebracht, d ü r f t e nun endl ich i n diesem 
F r ü h j a h r v o m Par lament verabschiedet wer
den, ku rz b e v o r d ie Abgeordne t en in den W a h l 
kampf für e inen 6. Bundes tag z iehen. Sehr v i e l e 
G e s c h ä d i g t e s ind inzwischen vers torben und 
haben das Ende der jahrzehnte langen V e r h a n d 
lungen nicht mehr er leben k ö n n e n . F ü r die Er 
ben ist es nur e in ger inger Trost , d a ß die A n 
s p r ü c h e ihrer E l te rn auf sie ü b e r g e h e n . Fragt 
man sich, weshalb gerade dieser B e v ö l k e r u n g s 

kre is so lange v e r n a c h l ä s s i g t wurde , w ä h r e n d 
Ver t r i ebene , S o w j e t z o n e n f l ü c h t l i n g e und H e i 
m a t g e s c h ä d i g t e l ä n g s t i n den G e n u ß eines V e r 
lustausgleichs gekommen sind, so darf man die 
schweren A t t acken nicht a u ß e r acht lassen, die 
v o n den V e r b ä n d e n der R e p a r a t i o n s g e s c h ä d i g 
ten bisher gegen den B u n d geri t ten wurden . 

V o n A n f a n g an w a r k la r , d a ß diese G e s c h ä 
digtengruppe nicht anders behandel t we rden 
konnte , als die Lastenausgleichsberechtigten 
auch. W ä r e dieses P r i n z i p v o n den V e r b ä n d e n 
akzept ier t worden , dann h ä t t e der Bundesge
setzgeber schon v o r 10 bis 12 Jah ren eine ge
setzliche L ö s u n g f inden k ö n n e n . Doch die e in 
f lußre ichen und gut f inanzier ten K a p i t a l g e s e l l 
schaften, die bei e iner Rege lung a l le r A n s p r ü c h e 
nach dem Lastenausgle ichspr inzip leer ausge-

.Schach!!! ' Zeichnung: aus „Bayern-Kurier" 

gangen w ä r e n , haben jede L ö s u n g i n dieser 
Richtung boykot t ie r t . Sie haben bis heute nicht 
ihre Ans i ch t aufgegeben, d a ß eine E n t s c h ä d i 
gung für die er l i t tenen V e r l u s t e i m V e r h ä l t n i s 
1:1 zu erfolgen habe, w e i l Repara t ionen den 
Ente ignungen gleichzusetzen seien. D i e Bundes
regierungen konn ten ihrersei ts nicht mehr als 
die L a s t e n a u s g l e i c h s l ö s u n g anbieten, wenn sie 
nicht M i l l i o n e n v o n V e r t r i e b e n e n und Flücht 
l ingen herausfordern wo l l t e . So ist d ie Rege
l u n g der R e p a r a t i o n s s c h ä d e n i n die S c h l u ß a b 
rechnungen a l ler K r i e g s f o l g e s c h ä d e n geraten, 
mit dem Ergebnis , d a ß heute noch wen ige r M i t 
te l zur V e r f ü g u n g stehen, als seinerzeit . D i e 
k l e i n e n R e p a r a t i o n s g e s c h ä d i g t e n haben es also 
den g r o ß e n K a m p f v e r b ä n d e n der — ebenfalls 
und nicht ge r ing betroffenen — Industr ie z u 
ve rdanken , w e n n ihre A n s p r ü c h e so s p ä t be
rücks i ch t ig t werden . Wen igs t ens zeichnet sich 
nun eine L ö s u n g ab, die den k l e i n e n V e r l i e r e r n 
entgegenkommt. D i e B u n d e s t a g s a u s s c h ü s s e w o l 
len d ie festgestell ten A n s p r ü c h e der Repara
t i o n s g e s c h ä d i g t e n v o m 1. Januar 1963 an ver 
zinsen, u n d nicht erst v o n 1967 an, w i e v o n der 
Bundesreg ie rung vorgeschlagen. B e i e inem Satz 
v o n 4 Prozent w ü r d e n die ersten Zah lungen i m 
Jahre 1970 immerh in eine Draufgabe v o n 28 Pro 
zent und mehr der festgestell ten E n t s c h ä d i 
gungsle is tung erhal ten, e ine E n t s c h ä d i g u n g s 
summe v o n 6000 D M also mit rund 2000 D M 
verbessert werden . 

Entsprechend dem Lastenausgle ichspr inzip 
k o m m e n die V e r m ö g e n s v e r l u s t e i n den unteren 
Grenzen v o l l und d a r ü b e r hinaus zu abnehmen
den Bruchte i len zum Ausg l e i ch . D i e K a p i t a l 
gesellschaften d ü r f t e n dagegen mit ih ren For 
derungen leer ausgehen, w i e das auch i m L a 
stenausgleich der F a l l ist. Diese werden den 
V e r l u s t verschmerzen k ö n n e n , w e i l ihnen, meist 
g r o ß e n Industrie- und Handelsunternehmen, 
gleich nach dem K r i e g e durch g r o ß z ü g i g e B u n 
deshilfen der V e r l u s t wettgemacht wurde , als 
es um den Wiede rau fbau der Wir tschaf t g ing . 
D i e K l e i n e n jedoch haben durch die s t ä n d i g e n 
Intervent ionen der Indust r ie lobby, d ie dem 
B u n d auch mit K l a g e n v o r dem Bundesverfas
sungsgericht drohte, e inen nicht e inzuholenden 
Ze i tve r lus t er l i t ten . Es ist das V e r d i e n s t der 
Bundesregierung, sich ü b e r d ie Bedenken ihrer 
V o r g ä n g e r hinweggesetz t z u haben und den 
E n t s c h l ü s s e n der P a r l a m e n t s a u s s c h ü s s e z u f o l 
gen. 
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Denkmäler des Preußenlandes (2) 

D a s B r a n d e n b u r g e r T o r 
m u ß t e a b g e b r o c h e n w e r d e n 
Das Reiterstandbild Friedrich Wilhelms III. in Königsberg 

Seit dem Jahre 1802 gab es in K ö n i g s b e r g — 
und in O s t p r e u ß e n ü b e r h a u p t — zwei Kön igs 
statuen, die Friedrich Wi lhe lms I. am Postpack
hause und die Friedrichs I. vor dem Schloß. Sie 
ü b e r s t a n d e n unversehrt die Franzosenzeiit von 
1807. Fast ein halbes Jahrhundert sollte verge
hen, bis die Landeshauptstadt ihr drittes Denk
mal erhielt. Wieder war es ein K ö n i g s d e n k m a l , 
aber es über t ra f in seinen A u s m a ß e n die beiden 
ä l t e ren erheblich. 

Friedrich W i l h e l m III. g e h ö r t e gewiß nicht zu 
den großen Hohenzollern, aber er und die Kö
nigin Luise waren den Kön igsbe rge rn durch ih 
ren langen Aufenthalt in ihrer Stadt in den Jah-

C Es stand in der Zeitung 

V o r 120 Jahren 
Berl in , 8. Februar 1848 

Die Preußische Handelsmarine umfaßt 911 
Schiffe mit 134 702 Last Tragfäh igke i t (Anm. 
d. Red.: Die Last entspricht etwa der heutigen 
Tonne). 

Stettin, 8. Februar 1849 
Der Industrielle Harkor t wurde in Pommern 

und Dr. Rupp, der bekannte Kön igsbe rge r Theo
loge, in O s t p r e u ß e n in die Zweite Kammer ge
wähl t . 

V o r 80 Jahren 

Berl in, 7. Februar 1889 

Das preußische Abgeordnetenhaus bewil l igte 
1 426 000 M a r k für den Bau der Eisenbahnlinie 
Memel—Bajohren. 

Königsberg , 11. Februar 1889 

Der Eisenbahnverkehr ist auf den Strecken 
Allenstein—Kobbelbude, Mehlsack—Perwil ten 
und Neidenburg—Soldau wegen Schneeverwe
hungen für einige Tage unterbrochen. 

V o r 70 Jahren 
Berl in , 13. Februar 1899 

Im preußischen Abgeordnetenhause kam es 
zu einer heftigen Polendebatt . Minis te r Mique l 
betonte, daß die Polen in jeder Hinsicht völ l ig 
gleichberechtigte S t a a t s b ü r g e r seien. 

V o r 60 Jahren 
Ber l in , 6. Februar 1909 

Das preuß ische Abgeordnetenhaus wi rd in 
den nächs t j äh r igen Etat einp Summe zur Auf
besserung der R a b b i n e r g e h ä l t e r kleiner jüd i 
scher Gemeinden und der Bezüge ihrer Hinter
bliebenen einsetzen. Dies wi rd sich besonders 
zugunsten der kleineren jüdischen Gemeinden 
Ostdeutschlands auswirken. 

V o r 120 Jahren 
Königsbe rg , 4. Februar 1849 

Das Haupt der os tp reuß i schen Demokraten, 
Dr. Jakobi , ist von zwei Wahlk re i sen i n das 
Abgeordnetenhaus g e w ä h l t worden. 

Frankfurt (Main), 5. Februar 1849 

Ein völkerrecht l icher Ausschuß der Nat iona l 
versammlung unter dem Vors i tz des Abgeord
neten Schuber th -Königsberg /Pr . w i r d ü b e r die 
Abgrenzung zwischen dem deutschen und dem 
polnisch sprechenden Gebiet im G r o ß h e r z o g t u m 
Posen beraten. Der Abgeordnete Osterrath-Dan-
z ig hat die Aufnahme des gesamten Großhe r 
zogtums in den Deutschen Bund beantragt. 

V o r 90 Jahren 

Berl in , 4. Februar 1879 

Die Uberschüsse der vor j äh r igen Getreide
ernte (also abzügl ich des Saatgutes) g e n ü g e n , 
um die B e v ö l k e r u n g der Ostprovinzen nicht 
nur in diesem Jahre, sondern bis weit in das 
Jahr 1880 hinein mit Brotgetreide zu versorgen 
Der Regierungsbezirk Marienwerder ist z. B. 
bis September 1880 versorgt. Selbst im Regie
rungsbezirk Oppeln mit seiner starken Indu
s t r i e b e v ö l k e r u n g kann der Brotgetreidebedarf 
völ l ig von den Er t rägen gedeckt werden. 

V o r 70 Jahren 

Crossen, 6. Februar 1899 

Der f rühere Reichskanzler General Graf C a -
pr iv i ist heute auf seinem Gut Skyren gestor
ben. Im Ver lauf seiner mi l i tär ischen Karr iere 
ist er als Generalstabsoffizier in Kön igsbe rg Pr 
und als Brigadekommandeur in Stettin i n Gar
nison gewesen. 

V o r 50 Jahren 

Goslar , 6. Februar 1919 

Ein freiwill iges hannoversches J ä g e r b a t a i l l o n 
wi rd für den Grenzschutz im Osten aufgestellt 

V o r 40 Jahren 

Ber l in , 6. Februar 1929 

Der bekannte Flieger Freiherr von Hünefelcl 
ist gestorben. Der g e b ü r t i g e Kön igsbe rqe r wur
de durch den zusammen mit Köhl und Fitzmau
rice unternommenen Transozeanflug von Nord 
amerika nach Europa be rühmt . 

ren 1807/09 in besonderer Weise verbunden. So 
war es gut zu verstehen, d a ß „die dankbaren 
P reußen" , wie es die Inschrift auf dem Sockel 
besagt, schon 1841, also gleich nach dem Tode 
des Königs , ihm ein Denkmal zu setzen be
schlossen. Den Auft rag erhielt der bekannte 
Berl iner Bildhauser August Kiß, ein Schüler 
Rauchs Die Arbei t zog sich ü b e r das Revo lu -
jahr 1848 hin. 

A l s das fünf Meter hohe Reiterdenkmal in 
Lauchhammer gegossen worden war, erhob sich 
die Frage des Transports. Da es noch keine E i 
senbahn nach K ö n i g s b e r g gab, m u ß t e das Denk
mal im Pferdezug be fö rde r t werden. Einen v o l 
len Mona t dauerte der Transport. In J ü t e r b o g 
m u ß t e ein Stadttor abgebrochen werden, wei l 
die Durchfahrt zu eng war, und ebenso erging 
es in Kön igsbe rg dem Brandenburger Tor. Die 
Durchfahrt durch das G r ü n e Tor am Anfang der 
Kneiphöfischen Langgasse m u ß t e vertieft, die 
Prege lb rücken m u ß t e n von untergefahrenen 
Wi t t innen aus v e r s t ä r k t werden. In allen S täd
ten wurde das mit Fahnen und Wappen, Blumen 
und Gir landen geschmück te Denkmal festlich 
empfangen. Der Zug war eine Demonstration 
monarchischer Gesinnung nach der Unruhe der 
Revolut ion. Auch in K ö n i g s b e r g waren die Stra
ßen geschmückt , l äu t e t en alle Glocken und ju
belte das V o l k , als der Zug in die Stadt einfuhr. 

A l s Aufstellungsort für das Denkmal hatte 
man den alten Hofgarten auf der Schloßfreihei t 
g e w ä h l t , der den Soldaten der Garnison als 
Exerzierfeld diente und deshalb jetzt Parade
platz h ieß . Erst 1884 erhielt er seinen alten N a 
men K ö n i g s g a r t e n zurück. 

Für die Randbebauung des w e i t r ä u m i g e n Plat
zes hatte man g r o ß e P läne , doch war noch nichts 
von ihnen verwirkl icht worden. A n der N o r d 
westseite hatte Friedrich W i l h e l m I V . beim U n i 
v e r s i t ä t s j u b i l ä u m 1844 den Grundstein für einen 
Neubau der U n i v e r s i t ä t gelegt, aber seitdem 
lag er dort fast vergessen vor einer prosaischen 
Exerzierhal le . Die W a h l des Platzes war auch 
dadurch bestimmt, daß der König das Denkmal 
seines Vaters vor der neuen U n i v e r s i t ä t zu se
hen wünsch t e und somit den Mi l i tä r f i skus zwang, 
sich nach einem anderen Exerzierplatz umzuse
hen. Dieser gab jedoch den Paradeplatz erst 
nach der Fert igstel lung des Defensionswerks 
Herzogsacker 1848 frei, und auch dann noch blieb 
die Exerzierhal le stehen, da der Staat ke in Ge ld 
für den U n i v e r s i t ä t s n e u b a u hatte. 

A m 3 August 1851, dem 81. Geburtstag Fr ied
rich Wi lhe lms III., wurde das Denkmal in A n 
wesenheit seines Sohnes, des Königs Friedrich 
W i l h e l m IV. , feierlich en thü l l t . Es war das 
g r ö ß t e Denkmal Kön igsbe rgs . A u f einem 6,3 M e 
ter hohen Sockel erhebt sich die fünf Meter 
hohe Reiterfigur. In einem seltsamen Stilgemisch 
t r äg t der König die von ihm bevorzugte lange 
Reithose und dazu einen faltigen K r ö n u n g s m a n 
tel und einen Lorbeerkranz auf dem Kopf. Die 
vier Seiten des Sockels sind mit sechs Bronze
statuetten geschmückt , die Glaube, Gerechtig
keit, Liebe, Weishei t , Segensfü l le und eine ge
r ü s t e t e Borussia darstellen. Reliefplatten z w i 
schen diesen allegorischen Figuren zeigen Sze
nen aus der p reuß i schen Geschichte der Zeit von 
1807 bis 1815. W i e das höchs te , so ist dieses 
Denkmal auch das figurenreichste K ö n i g s b e r g s 
gewesen. 

Einige Jahre stand es noch in seiner unschö
nen Umgebung. Der Platz war zwar vom M i l i 
t ä r freigeben, aber er wurde an Schausteller ver
mietet. Sogar auf eine Menager ie m u ß t e der Kö-

Die Einweihung des Denkmals am 3. Augus t 1851 in K ö n i g s b e r g nach einer zei tgenössischen 
Darstel lung. B i l d : O s t p r e u ß e n s a m m l u n g Lindemann 

nig von seinem Pferd heruntersehen. Erst als 
1862 der Neubau der U n i v e r s i t ä t vol lendet wor
den war, erhielt das Denkmal den Rahmen, der 
ihm g e b ü h r t e . Besonders w i r k u n g s v o l l kam es 
nach der Neugestal tung des Platzes im Jahre 
1924 zur Gel tung. 

M a n mag d a r ü b e r streiten, ob nicht dem G r ü n 
der der U n i v e r s i t ä t , Herzog Albrecht , oder i h 
rem g r ö ß t e n Gelehrten, Immanuel Kant , dieser 

Ehrenplatz vo r der U n i v e r s i t ä t g e b ü h r t hätte, 
doch hatten s ie zu dem N e u b a u schließlich eben
so w e n i g Bez iehung w ie der Kön ig , und auf den 
g r o ß e n freien Platz g e h ö r t e zweifel los ein 
Denkmal mit imponierenden A u s m a ß e n . 

Im Zwei ten W e l t k r i e g e konnte das Denkmal 
wegen seiner G r ö ß e l u f t s chu tzmäß ig nicht ge
schütz t werden. Se in Schicksal ist unbekannt. 

Dr . Fr i tz Ganse 

Zeitdokumente aus Insterburg 
Interessante Ausstellung in Cloppenburg und Syke 

Das Museumsdorf Cloppenburg, Deutschlands 
g r ö ß t e s Frei l ichtmuseum, w i l l nicht nur Hor t 
ländl icher Ku l tu r und b ä u e r l i c h e n Handwerks 
sein, sondern durch Auss te l lungen verschieden
ster A r t neues Leben in seine M a u e r n bringen. 
Die letzte Auss te l lung trug den T i t e l „Deut
sches dokumentarisches Ma te r i a l der Jahre 1914 
bis 1918" und fand in weitesten Kre i sen g r ö ß t e 
Beachtung. 

Dr. Ottenjann, der Direk tor des Museums
dorfes hatte die umfangreiche Sammlung aus 
dem Privatbesitz des Oldenburgischen Ober
kammerherrn v. Bothmer „Mi l i t ra ia zum Ersten 
W e l t k r i e g " für das Freil ichtmuseum erhalten. 
Sie enthielt A nsch l äge , Kar ten und Plakate i n 
einer Fül le , die nur zu einem k le inen T e i l aus
gestellt werden konnte. 

Da sah man im Bi lde die deutsche Propaganda 
zur Eröffnung des Krieges unter dem Thema 
„Deutsch land ü b e r alles", die versuchte Recht
fertigung des Krieges, den Einmarsch in B e l 
gien, die deutschen Anfangserfolge, Kar t en zum 
Kriegsver lauf usw. 

Für die O s t p r e u ß e n , die diese Auss t e l lung 
besuchten, waren einige Plakate aus Insterburg 
besonders interessant. Da war die Bekanntma
chung des Generals von Rennenkampf, mit der 
der A r z t Dr Bierfreund zum Gouverneur der 
Stadt Insterburg ernannt wurde, verbunden mit 

3>cf(Ullttllh1(f)HH(|. 
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einem Auf ru f an die E inwohne r Insterburgs und 
die F lüch t l i nge O s t p r e u ß e n s . 

E i n weiteres Dokument zeigte den von Dr. 
Bierfreund erlassenen Kommandanturbefehl . Es 
stiegen dabei Er innerungen auf an jene Zeit, 
auf die sich vie l le icht mancher Insterburqer oder 
ge f lüch t e t e O s t p r e u ß e ä l t e r e n Jahrgangs be
sinnen mag. 

Dr. Bierfreund hatte nicht nur für die Ver
pflegung der B e v ö l k e r u n g zu sorgen, sondern 
auch die Versorgungse inr ichtungen instandzu
setzen. A l s Dr. Bierf reund den W a l l an der A n -
gerapp entlang ging, traf er e in? ganze Reihe 
von Personen, die einen Beute l oder gar einen 
Sack mit sich schleppten. Sie hatten sich aus 
den M e h l v o r r ä t e n der M ü h l e Braunschweig sel
ber versorgt. Dr. Bierfreund, eine imposante 
Erscheinung, mit wehendem V o l l b a r t und einem 
eichenen Krücks tock in der H a n d , duldete diese 
Selbstbedienung nicht und trieb die Leute alle 
wieder zurück . 

V i e l schlimmer w a r es jedoch bei der Instand
setzung, bzw. Inbetr iebnahm ^ des Wasserwer
kes, das an der S t r a ß e nach Georgenburg lag. 
Fachleute waren nicht vorhanden und so gab 
es eine Exp los ion , bei der e in h ö h e r e r Offizier 
schwer verletzt wurde. Darauf zwangen die 
Russen den „ G o u v e r n e u r " , Ge i s e ln zu stellen. 
Zum Glück bl ieb der Off iz ier am Leben, so daß 
auch die Ge i se ln mit dem Leben davonkamen. 

Das einzige Haus , das v o n den Russen zer
s tö r t wurde, war die Maschinenfabr ik von 
Brasch, w e i l angeblich dort Lanzen und Säbel 
geschliffen worden sein sol l ten . W i e aus dem 
b e i g e f ü g t e n Kommandanturbefehl ersichtlich, 
bestand auch e inmal Gefahr für das Dreng-
witzsche Haus, doch g ing die Gefahr vorüber , 
da sich dort nichts ereignet hatte. 

Die Auss t e l l ung wurde inzwischen von Clop
penburg nach S y k e bei Bremen verlegt, wo sie 
einen Mona t lang im Kreisheimatmuseum ge
zeigt werden wi rd He inz Bernecket 

D r « M a x B i e r f r e u n d 
\nm M o i i D c r i i c t i r U f r S ü i ö t ^ n f r r r b i i r ß 

Qeneral-Rdjuianf Seiner £ai[erlkhen MajeJtäX General der Rauallerie. 
v o n R e n n e n k a m p f . 

^SySSfSSSS^ C I o p P e n b u r 9 e r Auss te l lung , die an O s t p r e u ß e n s Schreckenstage 
Foto: Bernecker 

Vlber die (Rabies 
Aufsatz eines o s t p r e u ß i s c h e n Schuljungen 

M e n s c n war ein Babie. Großpapa auch. 
Und Haare hatte er damals auch schon nicht. In 
unserer Straße sind sehr viele Babies, und wenn 
eins kein Babie mehr ist. denn kommt wieder 
eins, und dann ist das das Babie. Bei schönem 

eJteJ k o m m e n s i e »He in einen Wagen raus, 
und denn kann man erst sehen, wie viel Babies 
sind. Manchmal sitzen zwei Babies in einem Wa' 
gen. Dann hat das Eine den Kopf vorn, das 
andere hinten und dann heißen sie Zwillinge. 
Vabtes müssen sehr oft gewaschen werden, denn 
brüten sie, un denn geht mein Papa immer raus, 
wenn er schon wieder zu Hause ist, aber er ist 
nicht immer schon wieder zu Hause. Babies ha-
*en gar keine Zähne, sondern ihre Füße und 
Daumens im Munde. Wer die Babies bringt, da» 
weis einer nicht genau, manche sagen, der Storch 
un manche sagen Frau Müllern. 

(Unsere Heimat. 24. Jg. Nr. 3. 
Allenstein, 14. Februar 1932, S. 33.) 



Jahrgang 20 / Folge 5 X X B £ f l p m i n m b l a u 1. Februar 1969 / Seite 13 

Erinnerungen an Lyck um die Jahrhundertwende 

Denk ' ich z u r ü c k a*» das Lyck der J ah rhun 
der twende — eine M e n g e h ü b s c h e r , 
junger M ä d c h e n , e n t z ü c k e n d e r Damen, 

das le ichtbeschwingte Leben v o n A n n o dazumal 
s tehen v o r me inem ge is t igen A u g e . . . 

D a w a r d ie F a m i l i e meines Schulkameraden 
K a r l T reska t i s j seine re izende Schwester und 
ihre be iden K u s i n e n G r u b e r verzauber ten das 
H e r z eines Jungen . . . D a war d ie F a m i l i e des 
be l ieb ten A r z t e s Dr . C z y g a n ; M u t t e r und Töch 
ter sah man immer A r m in A r m wie d re i G e 
schwister ; da war d ie F r a u Staa tsanwal t E l lend t 
— eine e legante Erscheinung und v o r z ü g l i c h e 
T ä n z e r i n , deren Garde robe ich nach e inem Tanz 
i n V o g e l s Ga r t en meinen E l te rn und Geschwi 
stern genau schi ldern konnte ! 

W i r genossen unsere j ungen Tage in e iner 
nur durch die Schule g e b ä n d i g t e n Unge 
zwungenhe i t . Ge legenhe i t z u m . P o u s s i e r e n " 
gaben Ruderpar t i en und S c h l i t t s c h u h l ä u f e — 
trotz s trenger Aufs ich t der betroffenen E l t e rn 
h ä u s e r . 

E i n e n ganz anderen M ä d c h e n t y p s te l l ten d ie 
rass igen T ö c h t e r eines G e t r e i d e h ä n d l e r s dar, d ie 
mit ausgesucht t emperamentvo l l en Pferden die 
Haup t - und B a h n h o f s t r a ß e ent langpreschten. 
Rosa, die ä l t e r e , wurde v o n Fr i t z Reck verehr t , 
der e in ige K l a s s e n ü b e r mi r war . A l s eines T a 
ges Feue ra l a rm war , l i e f er, e inem ,on d i f z u 
folge, in der Pause zu dem brennenden Hause 
seiner fernen Ge l i eb t en . A b e r Professor Scheff-
ler, nicht im ger ingsten beeindruckt , griff i h n 
auf und rief i hm zwischen z w e i Ohr fe igen die 
g e f l ü g e l t e n W o r t e z u : „ O b du Reck h e i ß t , ob du 
Dreck h e i ß t , du hast i n der Schule zu b le iben . " 
Fr i t z Reck aber so l l in seiner Begeis te rung nach 
Hause te legraphier t haben: . H a u s i n F l a m m e n , 
Rosa gerettet!" 

V i e l e F e u e r s b r ü n s t e 

D i e F e u e r s b r ü n s t e damals! E ine Z e i t l a n g 
w ü t e t e e in Feuer teufel i n Lyck . Sehr oft gab es 
A l a r m . D i e Feuerg locke gel l te u n a u f h ö r l i c h , auf 
den S t r a ß e n herrschte Tumul t , d ie a l ten Fach
w e r k h ä u s e r brannten w i e Zunder . Be i s t rengem 
Frost m u ß t e das W a s s e r i n Tonnen auf Schl i t 
tenkufen v o m See heraufgezogen w e r d e n ; die 
Pferde s t ü r z t e n auf der s te i len , vere i s ten 
S c h l o ß s t r a ß e . Es war eine Sys iphusarbe i t , aber 
die ganze B e v ö l k e r u n g bete i l ig te sich i n selbst
losem Einsatz an der Ret tungsarbei t . Immer 
wiede r m u ß t e n neue Löcher i n d ie Eisdecke ge
schlagen werden. Es gab ja noch ke ine Wasse r 
le i tung und ke ine motor is ier te Feuerwehr . D i e 
Feuerspr i tzen waren p r i m i t i v e , handbediente 
Appa ra t e . Der Wasse r s t r ah l erreichte k a u m die 
oberen S tockwerke der G i e b e l h ä u s e r . E i n Kauf 
man n s l eh r l i ng sprang aus dem D a c h g e s c h o ß , 
w e i l er ke inen A u s w e g mehr sah. 

Ich g ing zuerst zur Stadtschule, w e i l me in 
V a t e r Dezernent für d iesen T e i l der Stadtver
w a l t u n g war . Es fiel m i r schwer, denn w i r durf
ten ke ine roten M ü t z e n tragen, und der Deutsch-
Unterr icht l i eß zu w ü n s c h e n ü b r i g . Das merkte 
ich, als ich auf d ie Sex ta des G y m n a s i u m s ü b e r 
wechselte. Sehr i n E r i n n e r u n g ist m i r geb l ieben 
— ich habe es s p ä t e r auf me inen Zeugnissen 
ve rmerk t —, d a ß mir , dem N e u n j ä h r i g e n , i n 
Geschichte als P r ü f u n g s f r a g e d ie S te in -Harden
bergischen Reformen gestel l t w u r d e n ! 

Der Schulbetr ieb l ie f unter D i r e k t o r K o t o w s k i 
w i e am S c h n ü r c h e n . A u f P r i m a w a r e n e in ige 

ä l t e r e H e r r e n mit Bar ten ; e iner g e n o ß schon 
auf Q u i n t a Va te r f reuden ; einer aus der Unter
sekunda k a m p lö tz l i ch nicht mehr zur Schule, 
w e i l er geheiratet hatte und, w i e K o t o w s k i 
feststel len m u ß t e , auf dem Lycke r Wochenmark t 
neben dem K r i e g e r d e n k m a l Fische verkaufte 
E ine heutzutage ganz u n m ö g l i c h e S i tua t ion er
gab sich, als der Sohn des aus E l s a ß - L o t h r i n g e n 
nach Lyck versetzten Reichsbankdi rek tors in 
meine K la s se kam, sein Buch aufschlug und 
genau an der gleichen Ste l le weitermachte, wo 
er i n St. A v o l d a u f g e h ö r t hatte. 

M e i n F reund C z a y k a k a m eines Tages in den 
Fe r i en mit mi r v o m Baden ; w i r hatten, man 
denke! ke ine M ü t z e n auf, ke ine Schuhe an, nur 
H e m d und Hose . Ausgerechnet m u ß t e uns der 
D i r e x begegnen. Z ü r n e n d w i e der o lympische 
Zeus stand er da, w i n k t e und sprach: „ N u n , 
n ä c h s t e n s werdet ih r w o h l ganz nackt umher
laufen!" Damals ohne Kopfbedeckung zu gehen, 
forderte H o h n und Spott heraus; so e rg ing es 
mi r i n A n g e r b u r g , als m e i n Strohhut ins W a s 
ser gefal len war . 

N o c h z w e i m a l ist m i r unser D i r e k t o r als Zeus 
erschienen: als d ie ersten Opere t t en i n Lyck 
a u f g e f ü h r t wurden und er B l i t ze gegen diese 
Schamlos igke i ten schleuderte; dann, als er das 
Segeln v o n der schrift l ichen e l ter l ichen Er laub
nis a b h ä n g i g machte. Es gab n ä m l i c h A u f r e g u n g 
im S t ä d t c h e n u n d i n unserem Hause , als e in 
Segelboot kenterte und die Insassen, der W e h r 
bez i rk skommandeu r M a j o r B ö h m e r , eine nahe 
V e r w a n d t e des Landra ts und eine andere Dame 
durch den P rak t i kan t en unserer A p o t h e k e , 
Dr . Peiser, gerettet wurden . Peiser wurde öffent 
l ich belobigt . M a j o r B ö h m e r er t rank s p ä t e r 
be im Sege ln ; auf dem Rennpla tz wurde e in G e 
denks te in gesetzt. Uns traf das Segelverbot 
schwer, w e n n w i r auch ke ine Jachten hatten. 

A m See w a r e n w i r immer zu finden, i m W i n 
ter, wenn der Schli t tschuhanschnal ler Tobus 
H o m e r rezi t ier te , i m Sommer, w e n n die F r a u 
des Rechtsanwalts Erbe fast t äg l i ch nach Sybba 
schwamm, u m dort zu f r ü h s t ü c k e n . ' 

Es gab Fes t l i chke i ten a l l e r A r t i n Lyck , so 
Ka i se r s Gebur t s tag mit Parade, m i l i t ä r i s c h e m 
Gottesdienst , abends Zapfenstreich mit be iden 
K a p e l l e n , Essen i m Frack für die O b e r e n Z e h n 
tausend — ohne Damen — i m „ K ö n i g l i c h e n 
H o f " ; M i l i t ä r k o n z e r t e mit Tanz i m F r e i e n i n 
V o g e l s G a r t e n ; k ü n s t l e r i s c h e Konze r t e mit E i n 
ze ldarb ie tungen oder Quar te t ten v o n inter
na t iona lem Ruf. U n v e r g e ß l i c h w a r mi r Rober t 
Johannes . Ich habe den dicken Dr . Sch loß nie
mals so lachen sehen und w e i ß heute nicht mehr, 
ob ich ü b e r den a m ü s i e r t e n d icken H e r r n oder 
ü b e r Rober t Johannes mehr gelacht habe. 

W a s gab es damals für gute L o k a l e i n un
serer Stadt! F ü h r e n d der „Kön ig l i che Hof" unter 
H e r r n u n d F r a u U n g e r mit ers tk lass iger K ü c h e 
— ich sah e inma l sogar den K o m m a n d i e r e n d e n 
G e n e r a l v o n der Gol tz-Pascha dort e inkehren —, 
das „ D e u t s c h e H a u s " v o n Ke l t e rbo rn , w o sich 
manche S i t zung zwang los bis i n den M o r g e n 
fortsetzte, der „ K r o n p r i n z " , das Bahnhofshotel , 
der „Ka i se rho f " und v i e l e bemerkenswer te 
G a s t s t ä t t e n ! 

U m 1900 waren sieben Ä r z t e i n Lyck . K r e i s -
p h y s i k u s w a r Dr . S u r m i n s k i , dessen Sohn, der 
s p ä t e r e Forstmeister , der S c h w ä r m a l le r M ä d 
chenherzen war . Dr . S u r m i n s k i und Dr . Leg iehn 
behandel ten mich bei e iner Typhusep idemie im 
Jahre 1897. Diese schwere K r a n k h e i t gab den 
A n s t o ß zum Bau der Wasse r l e i t ung . 

Das L y c k e r G y m n a s i u m , v o n dem i n d iesem Ber ich t d ie Rede ist, l i n k s das Rathaus. 

Es war schon e in bescheidenes S t ä d t c h e n , 
unser Lyck . Die A b w ä s s e r u n g w a r geradezu 
p o l i z e i w i d r i g . Der M a r k t p l a t z w a r mi t Kopf 
s te inen gepflastert, mi t z w e i R inns te inen i n der 
M i t t e , i n die nach den M a r k t t a g e n der Schmutz 
hineingefegt und die S c h l o ß s t r a ß e h inunter zum 
See g e s p ü l t wurde . D i e Damen des Offizier
korps und der h ö h e r e n Beamten, die nach Lyck 
versetzt wurden , r ü m p f t e n die Nasen , und auch 
meine M u t t e r w a r mit ihrer S t immung auf dem 
N u l l p u n k t , als sie auf der Hochzei ts re ise 1890 
v o n Bres l au nach L y c k kam. 

M e i n V a t e r g e h ö r t e v o n 1895 bis 1910 dem 
Magi s t r a t an u n d füh l t e sich i n se inem Element . 

D e r Fortschritt b e g i n n t 
N a c h W a s s e r wurde an den verschiedensten/ 

S te l len gebohrt . Zule tz t fand man i n der D a l i 
ni tz e ine wunderbare Q u e l l e mi t e inem W a s 
ser, das so gut w a r w i e das v o n B e r l i n . D i e 
W a s s e r l e i t u n g w a r e in wich t iger Fortschri t t . In 
unserer K ü c h e stand vo rhe r immer eine g r o ß e 
Tonne , die mit W a s s e r v o n der Hofpumpe ge
füllt wurde . 

B e v o r die Gasbeleuchtung e i n g e f ü h r t wurde , 
hatten w i r t äg l i ch 57 Pe t ro leumlampen zu 
re in igen und au fzu fü l l en . Innerhalb wen ige r 
Jahre ä n d e r t e sich al les grundlegend. M i t der 
K a n a l i s a t i o n ve rbunden w a r d ie Neupf las te rung 
der H a u p t s t r a ß e . D ie S t r a ß e bot e in geradezu 
g r o ß s t ä d t i s c h e s B i l d mit i h rem glat ten Gran i t 
pflaster statt der f r ü h e r e n Rundsteine, mit der 
Gas la ternenbeleuchtung und dem g r o ß e n 
Kande l abe r v o r dem K r i e g e r d e n k m a l , mit den 
H y d r a n t e n und der vo rb i l d l i chen Sauberkei t . 

O h n e die Pflasterung h ä t t e n w i r i n L y c k auch 
w o h l nicht so ba ld die neueste Errungenschaft 
der Technik , das A u t o m o b i l , zu sehen bekom
men. Der Fuhrha l te r J o s w i g schaffte sich e in 
A u t o als T a x e an, und man sah es sonntags 
durch die S t r a ß e n fahren, B a h n h o f s t r a ß e — 
H a u p t s t r a ß e — N e u e S t r a ß e . Es hatte le ider e inen 
N a c h t e i l : es sprang nicht so leicht an; l ief es 
aber erst, dann m u ß t e man es auslaufen lassen 
und konnte es nicht anhal ten. Das Benz in gab 
es i n der A p o t h e k e zu kaufen 

Wasse r l e i tung , K a n a l i s a t i o n und Gas w a r e n 
seine Spez i a l f äche r . In se inem k l e i n e n K o n t o r 
hinter der A p o t h e k e fanden be i gutem Ungar 
w e i n die wicht igs ten Besprechungen statt. D i e 
ehrenamtl iche T ä t i g k e i t hat i h n eine M e n g e 
G e l d gekostet, denn es g ing nicht an, die arme 
Stadtkasse mit Reisekos ten und Spesen zu be
lasten. E r hat auch manche Meinungsve r sch ie 
denheit zwischen B ü r g e r m e i s t e r K l e i n und den 
Stadtverordneten geschlichtet. N u r war er den 
anderen nicht konse rva t iv genug, sondern eher 
l ibe ra l , denn er w a r der e inzige der sechs H e r 
ren, der ke inen Kronenorden viertfif b lasse be
kam. A b e r er konnte es verschmerzen. 

Gesamtansicht v o n Lyck 

A m Seeufer wurde das Haus des Ruderk lubs 
gebaut. Der K l u b hatte zuerst einen Z w e i e i ; be
geisterte Ruderer waren der Assessor Otte und 
der V e t e r i n ä r D o l i w a . A u c h das G y m n a s i u m be
k a m s p ä t e r e inen V i e r e r mit A u s l e g e r und 
e inen Sechser zum Schulen. W e t t k ä m p f e mit 
anderen G y m n a s i e n g e h ö r t e n einer s p ä t e r e n 
Zei t an. 

E ine besondere Bedeutung hatte Lyck als Si tz 
des Landgerichts , das sich frei l ich iri manchen 
K r e i s e n nicht sonderl icher Bel ieb the i t erfreute. 
Un te r anderem m u ß t e mein V a t e r als Sachver
s t ä n d i g e r bei den Untersuchungen der damals 
mehrfach auftretenden A r s e n i k v e r g i f t u n g e n 
m i t w i r k e n . V o n den in unserem Hause ver 
kehrenden Ju r i s t en s ind mi r der Just izrat B i l d a , 
der V a t e r meines Klas senkameraden W a l c h -
hoeffer, der S tadtverordnetenvors teher S k r o d z k i 
und der gewandte V e r t e i d i g e r Rechtsanwalt 
Rohr i n Er inne rung . 

M i t dem N a m e n des Landrats Suermondt , 
nach dem die v o r dem K r i e g e erbaute Sch loß
b r ü c k e genannt wurde , verb inde t sich mi r das 
G e d e n k e n an die spannungsreiche kommuna le 
T ä t i g k e i t meines Va te r s . A l s ich i n s p ä t e r e n 
Jah ren H e r r n Suermondt als Landrat i n Ta rno-
wi tz wiedertraf , e r z ä h l t e er mir , w i e mein V a 
ter es gegen den W i l l e n des Landrats und des 
Kre is tages fertiggebracht hatte, be im M a g -
strat und den Stadtverordneten den Bau des 
Lehrerseminars u n d der P r ä p a r a n d e n a n s t a l t auf 
der beherrschenden H ö h e a u ß e r h a l b der Stadt 
durchzusetzen. D o r t h i n sol l te n ä m l i c h das L a n d 
ratsamt gebaut w e r d e n ; das G e l ä n d e g e h ö r t e 
aber der Stadt, und die Ratsherren l i e ß e n sich 
d a v o n ü b e r z e u g e n , d a ß der Bau der Schulen 
auf diesem Platz für die Stadt v o n besonderer 
W i c h t i g k e i t sei. ü b r i g e n s bekam das Landrats
amt dann e in r e p r ä s e n t a t i v e s G e b ä u d e in der 
S c h u l s t r a ß e ; das alte Kre i shaus am Ph i losophen
damm wurde das H e i m der Fre imaurer loge . 

E twa seit 1908 v e r d ü s t e r t e sich der pol i t ische 
Hor i zon t . A l s ich mit meinen E l te rn i n den 
Fe r i en i n D ä n e m a r k wei l te , w a r dort das fran
zös i s che Par lament zu Besuch und die S t immung 
der D ä n e n trotz der Tausende v o n deutschen 
F e r i e n g ä s t e n ausgesprochen unfreundlich. A u c h 
i n L y c k merk ten w i r eine V e r ä n d e r u n g im V e r 
hal ten der russischen Offiziere und Beamten, 
die damals zahlre ich ü b e r die Grenze zum E i n 
kauf kamen. Der Genera ls tab plante die V e r 
te id igung O s t p r e u ß e n s erst an der L ö t z e n e r 
Seenkette. Diese strategischen E n t s c h l ü s s e be
w i r k t e n U n r u h e unter der B e v ö l k e r u n g und 
e inen V e r f a l l der G r u n d s t ü c k s p r e i s e . Es ge lang 
aber verschiedenen K o m m i s s i o n e n unter M i t 
w i r k u n g des Reichstagsabgeordneten Reck, 
be im O b e r p r ä s i d e n t e n v. W i n d h e i m und be im 
Kommand ie renden Gene ra l d iesen En t s ch luß zu 
rev id ie ren . 

M i t meinen E l te rn zog ich 1910 nach Hi r sch
berg in Schlesien. A n einem Sonntag wander ten 
w i r zum letztenmal die breite, sandige Os t ro-
ko l l e r L a n d s t r a ß e durch die S t i l l e der g r o ß e n 
Forst. 

A l s die He imat 1920 ihre K i n d e r zur A b s t i m 
mung rief, kam ich wieder und traf v ie le , v i e l e 
Freunde und Bekannte M a n d l einen aber deckte 
schon der k ü h l e Rasen. Dr . Fr i tz W o i t a 

Aus: „ S u d a u e n " , B l ä t t e r zur Heimatgeschichte des 
Kreises Lyck, herausgegeben von der Vereinigung 
ehemaliger S c h ü l e r der Ernst-Moritz-Arndt-Schule 
zu Lyck. Folge 4. 267 Selten, in Foto-Offset ge
druckt, Pappeinband mit v e r s t ä r k t e m R ü c k e n . Preis 
17 D M einschl. Porto. Bestellung bei Bruno K a -
leschke, 3003 Ronnenberg, D e i s t e r s t r a ß e 14. 
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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. 

Allenstein-Land 
Unser Kreisbuch 

Durch U n t e r s t ü t z u n g unseres Patenkreises ist es 
noch mögl i ch , H e i m a t k r e i s b ü c h e r zum Subskripti
onspreis von 16,— D M plus Porto gegen Voraus
zahlung auf das Sonderkonto B. K r ä m e r , Nr. 
198 090 beim Postscheckamt Hannover, zu vermer
ken. 

Im Vertrauen hatte ich an etwa 60 Ortsvertrauens
m ä n n e r von Heimatorten vor Weihnachten noch 
ohne Vorauszahlung B ü c h e r versandt. Von der 
Mehrzahl erfolgte weder eine B e s t ä t i g u n g noch 
eine R ü c k s e n d u n g der B ü c h e r oder der Bezahlung. 
Neben meiner ehrenamtlichen T ä t i g k e i t kann ich 
nicht noch als Rentner für die fehlende Summe 
geradestehen. 

Verzogen sein sollen die O.V. -Männer von Wer
kallen, Anton Kraß , Altrhede, K r . Borken, und A u 
gust Kutzmutz-Jadden, 437 Marl, H e b b e l s t r a ß e 78. 
Wer w e i ß auch noch die Anschrift von August 
Wrzezcz, f rüher Bauer in Woppen, vor einiger Zeit 
nach 4811 Sozialwerk Stukenbrock, F lücht l ings lager , 
eingewiesen (Post kam auch zurück)? 
Jahreshauptversammlung 1969 

Wegen unseres Bundestreffens zu Pfingsten In 
Essen fäl l t unsere Patenschaftsbegegnung in Osna
brück aus. Dafür treffen wir uns nach der Ku n d 
gebung in den Grugahallen in dem zugeteilten 
Raum für Allenstein-Land. N ä h e r e s zu gegebener 
Zeit im Ostpreußenb la t t unter Heimatkreise. Die 
Adressenmeldungen bitte an 

Bruno K r ä m e r , Heimatkartei 
3012 Langenhagen, Haus Wartenburg 

Angerapp 
Heimatbrief 

Die Nachfrage nach den Heimatbriefen war so 
groß , daß alle vorrät ig gehaltenen Exemplare der 
bisher erschienenen Heimatbriefe vergriffen sind. 
Von weiteren Bestellungen bitte ich abzusehen. 

Karl-Heinz Czerlinski, Kreisvertreter 
401 Hilden, Mozarts traße 37 

Angerburg 
Die Jugendfreizeit 1969 
in Bad Pyrmont für die Angerburger Jugend
lichen und ihre Rotenburger Freunde (16 bis 20 
Jahre) wurde im Angerburger Jugendbrief Weih
nachten 1968 auf Seite 48 leider mit einem falschen 
Datum bekanntgegeben. Der richtige Termin lau
tet: 11. bis 25. Juli. Anmeldungen werden m ö g l i c h s t 
bald an den Landkreis Rotenburg, Abteilung 20, 
213 Rotenburg. Kreishaus, erbeten. 

Friedrich-Karl Milthaler, Kreisvertreter 
2 Hamburg 13, Postfach 8047 

Eldiniederung 
Unser Heimatbuch 

Fast tägl ich erhalte ich Anfragen, wann der zwei
te Band unseres Heimatbuches „Der Kreis Elch
niederung" erscheint. Der Auftrag, den die Kreis
gemeinschaft der Druckerei erteilt hat, lautet so, 
daß ich vor Mitte Sommer mit der Fertigstellung 
des Buches kaum rechne. Ich bitte daher um Ge-

Auch für Sie täglich 

mehr Freude durch 

duld. Erfreuen tun mich die lieben anerkennen
den Worte, die bei den Gelegenheiten ü b e r Band 1 
ausgesprochen werden. Und ich w e i ß . Band 2 wird 
noch freudiger aufgenommen werden. Nur wer bei 
mir eine Vorbestellung abgegeben hat, kann das 
Buch erhalten. Ein Nachdruck wird nicht vorge
nommen werden. Jeder Leser wird g lückl ich und 
froh sein, wie mit dem Ö s t p r e u ß e n b l a t t so auch 
durch das Heimatbuch mit der Heimat fern im 
Osten verbunden zu sein. 

Da fragte doch ein Landsmann: „Was soll ich mit 
dem Buch?" Ich antwortete: „ N i m m und lies es. 
Und willst Du nicht mehr lesen, nimm es in die 
Hand und streichle es, es ist Deine Heimat." Unser 
Heimatbuch ist ein Buch der Stille und Besinnung. 
Seine Wirkung ist breit und tief. Man lese auf 
einmal nicht so viel, sondern verdaue gut, was 
man gelesen hat. Die Heimat wird in dieser be
schleunigt zerfallenden Welt durch den bedeuten
den Inhalt des Heimatbuches wie auch des Ost
p r e u ß e n b l a t t e s ü b e r d a u e r n d beschaubar. Jeder sage 
das jedem, damit er nicht v e r s ä u m t , seine Vorbe
stellung aufzugeben. 

Paul Lemke, Betreuer des Heimatkreisarchivs 
2820 Bremen-Vegesack, Lobbendorfer Flur 6 

Gerdauen 
Stadtplan von Gerdauen 

Meine Bekanntmachung Ende vorigen Jahres, d a ß 
von unserem L m . Bruno Damerau (Gerdauen-Stadt) 
jetzt wohnhaft in 7927 Giengen/Brenz, Richard-
W a g n e r - S t r a ß e 11, der von ihm erstellte Stadtplan 
von Gerdauen im Format 95 x 90 cm nebst 30seiti-
gem Textheft mit heimatkundlichen Angaben zum 
Preise von 16,— D M bezogen werden kann, scheint 
nicht überal l angekommen zu sein. Ich gebe deshalb 
diesen Hinweis nochmals und bitte insbesondere die 
f rüheren B ü r g e r der Stadt Gerdauen, von diesem 
Angebot regen Gebrauch zu machen. Der Plan nebst 
Anlagen ist ein ausgezeichnetes Er innerungss tück , 

Unentbehrliche Kalender für 1969 

Ostpreußen im Bild 
Rildpostkartenkalender mit 24, teilweise farbig ge
stalteten Ansichten von ganz Os tpreußen . Format 
DIN A 5, alles Kunstdruck mit Kalendarium. Zu 
jedem Bild Geschichtshinweise. 4,40 DM. 

9er reöiide i i | e 
B u c hkalender, reiche Bebilderung! Mit diesem 
Jahrgang erscheint dieses ä l tes te o s tpreuß i sche 
Jahrbuch bereits 20 Jahre im Dienste der Heimat! 
Format DIN A 5, 128 Seiten. 4.40 DM. 

Bestel lzettel (bitte auf eine Postkarte kleben I) 

Routenbergsdie Buchhandlung, 295 Leer, Postfach 909 

Liefern Sie zahlbar nach Empfang i gegen Nachnahme 

Expi. Ostpreußen im Bild 1969 

_ Expl. Der rodlicho Ostpreufje 1969 
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dessen Beschaffung ich daher nur w ä r m s t e n s emp
fehlen kann. 

Georg Wokulat, Kreisvertreter 
24 L ü b e c k - M o i s l i n g , K n u s p e r h ä u s c h e n 9 

Königsberg-Land 
Liebe junge Landsleute, am 7. und 8. Dezember 

fand auf Einladung des Kreisvertreters Kerwin in 
seinem Haus in Lengerich eine Arbeitstagung statt, 
an der der Jugendbetreuer Fritz L ö b e r t und sechs 
Jugendliche teilnahmen. Auf dieser Tagung wurde 
unter anderem folgendes Rundschreiben an alle 
83 bei uns gemeldeten Jugendlichen versandt: 

„Das Jahr der o s t p r e u ß i s c h e n Jugendlichen geht 
zu Ende. Wir glauben, d a ß es für uns ein erfolg
reiches Jahr war. Gern erinnern wir uns an die 
Jugendfreizeit im August im Naturfreundehaus in 
Minden mit dem gelungenen A b s c h l u ß a b e n d des 
Heimatkreistreffens. 

Wir erwarten Euch zur n ä c h s t e n Freizeit in unse
rem Patenkreis Minden im Jugendheim auf der 
Lutternschen Egge im s c h ö n e n Wiehengebirge vom 
7. (Anreisetag) bis 13. Apr i l 1969 (Abreisetag). 

Unsere jungen b e r u f s t ä t i g e n O s t p r e u ß e n , die nicht 
die ganze Woche mit uns verbringen k ö n n e n , bit
ten wir, am Freitag, dem 11. Apri l , anzureisen. 

Fahrtkosten (2. Klasse) werden wie immer er
stattet. F ü r gute Unterkunft und Verpflegung ist 
bereits gesorgt. Die T e i l n e h m e r g e b ü h r b e t r ä g t nur 
10 — D M . 

Mit heimatpolitischen V o r t r ä g e n und Diskussio
nen, Sport, Spiel und Tanz wollen wir unsere Ge
meinschaft festigen." 
Iris Schultz Detlev Wollmann 
Jugendwart stellv. Jugendwart 

Alle jungen Freunde unserer Heimat, die dieses 
Rundschreiben nicht erhalten haben, bitten wir, 
uns ihre Anschrift an folgende Adresse mitzutei
len: Heimatkreisgemeinschaft Landkreis K ö n i g s b e r g , 
454 Lengerich 1. W., M ü n s t e r s t r a ß e 113. 

Herzlichen Dank sagen wir im Namen der Jugend 
allen Landsleuten, die unsere Arbeit finanziell un
ters tü tz t haben. Wir hoffen auch in diesem Jahr 
auf ihre freundliche Mithilfe. 

Ferner bitten wir alle diejenigen, die bisher uns 
aus Saumseligkeit vergessen haben, ihrem Herzen 
einen S t o ß zu geben. Unser Postscheckkonto: Hei
matkreisgemeinschaft Landkreis K ö n i g s b e r g , „Ju
gendpfennig", Nr. 48 73 Dortmund. 
Bruno Kerwin Fritz L ö b e r t 
Kreisvertreter Jugendbetreuer 

Neidenburg 
Bezirk Saberau 

Zum stellvertretenden Bezirksvertrauensmann für 
den Bezirk Saberau anstelle des bisherigen L m . 
Eugen Prank ist L m . Helmut Mossakowski in C h r i 
stianslust bei 222 St. Michaelisdom g e w ä h l t worden. 

Lippau 
Frau Annemarie K ü t t n e r hat uns gebeten, sie 

aus ihrem Amt als Vertrauensfrau für Lippau zu 
entbinden. Ich bin dieser Bitte nachgekommen 
und habe kommissarisch Lehrer a. D. Georg K e i -
ling, 483 G ü t e r s l o h , B r o c k h ä g e r S t r a ß e 248, mit so
fortiger Wirkung bis zur kommenden Neuwahl 
berufen. 

Paul Wagner, Kreisvertreter 
83 Landshut, Postfach 502 

Ortelsburg 
Unsere Ortsvertreter 

Mehrere unserer u n e r m ü d l i c h wirkenden Ver
trauensleute begehen im Monat Februar 1969 be
sondere Geburtstage: Schustek, Wilhelm, aus Fried
richsfelde, jetzt in 7771 Mimmenhausen ü b e r Uber
lingen (Bodensee), K ö n i g s b e r g e r S t r a ß e 2, am 18. 
Februar seinen 75. Geburtstag. — Lipka, Wilhelm, 
aus Schwirgsteln, jetzt in 2401 Tankenrade ü b e r 
Lübeck , B e r g s t r a ß e , am 1. Februar seinen 70. Ge
burtstag. — Behrendt, Richard, aus Wappendorf, 
jetzt in 7134 Knittlingen, Im Bergfeld, am 2. Fe
bruar seinen 70. Geburtstag. — Krause, Hermann, 
aus F r ö h l i c h s w a l d e , jetzt in 4355 Waltrop, Elbinger 
S t r a ß e 17, am 2. Februar seinen 70. Geburtstag. — 
Piekatz, Frau Charlotte, aus Schobensee, jetzt in 
48 Senne I ü b e r Bielefeld, Gladiolenweg 1, am 
14. Februar ihren 70. Geburtstag. — Bogumil, Emil , 
aus G r ü n w a l d e , jetzt in 465 Gelsenkirchen, Fersen
bruch 24, am 21. Februar seinen 70. Geburtstag. — 
Dorka, Heinrich, aus Kannwiesen, jetzt in 56 Wup-
pertal-Barmen, E m i l s t r a ß e 7, am 22. Februar sei
nen 70. Geburtstag. — Rohde, Rudolf, aus G r ü n 
walde, jetzt in 4231 Hamminkeln, K r . Rees, Kessel-
dorfer S t r a ß e 37, am 26. Februar seinen 70. Geburts
tag. — Stoppa, Gustav, aus Langenwalde, jetzt in 
43 Essen-Holsterhausen, G e b h a r d s t r a ß e 2, am 27. Fe
bruar seinen 65. Geburtstag. — Pollet, Frau Rosa, 
aus Lichtenstein, jetzt in 87 W ü r z b u r g , Hutten
s traße Sa, am 2. Februar ihren 60. Geburtstag. — 
Jurkowski. Frau Gertrud, aus Rheinswein, jetzt 1 
1 Berlin 33, Fliedner Weg 6—8, am 3. Februar ihren 
60. Geburtstag. — Stumm, Walter, aus Deutsch
walde, jetzt in 3411 Bilshausen, F e l d s t r a ß e 12, am 
17. Februar seinen 60. Geburtstag. 

Der K r e i s a u s s c h u ß Ortelsburg gratuliert diesen 
b e w ä h r t e n Mitarbeitern sehr herzlich zum Geburts
tag und verbindet hiermit Dank und Anerkennung 
für l a n g j ä h r i g e Arbeit für die Heimat. 

F ü r den K r e i s a u s s c h u ß : 
Max Brenk, Kreisvertreter 
328 Bad Pyrmont, Postfach 120 

Osterode 
Suchmeldung 

Post kam als unzustellbar zurück für : Elfriede 
Schwarma (Altstadt), bisher Stuttgart N . ; Sybille 
Friedberg (Döhlau) , G ö t t i n g e n ; Martha Dreher 
(Plichten), Bochum-Werne; Emilie Gorny, Kamp-
Lintfort; Wilhelm Hennig, Meister d. Gendarme
rie, Belm; Hauptmann Kurt Strube (Locken), Hess. 
Lichtenau; Siegfried Rostek, Wiesbaden; Emilie Sa
ger, Stuttgart W.; Werner Orlowski (Geierswalde), 
Velbert; Klara Orlowski, B ü d i n g e n ; Wilhelm Gollan 
(Gr. Grieben), Cuxhaven; Manfred Szusziara, Neu
stadt; Edeltraut Wachholz, Dortmund-Berghofen. 
Ferner aus Osterode-Stadt: Lotar Bogun, Freiburp-
Paul-Gerh. Bresslein, Frankfurt/M.-Eschersheim; 
Erika Gunst, Krefeld-Gartenstadt; Edith K ö n i g , 
Dortmund 1; Bernhard-Alex Toffel, Bad Oeynhau
sen. 

Anschriftenberichtigung erbeten an: 
v. Negenborn-Klonau, Kreisvertreter 
24 Lübeck , G o e r d e l e r s t r a ß e 12 

Pr.-Eylau 
Fritz Wormitt 75 Jahre alt 

A m 4. Februar begeht der f r ü h e r e Fleischermeister 
L m . Fritz Wormitt, jetzt wohnhaft in 314 L ü n e b u r g , 
Medebeckskamp 21, seinen 75. Geburtstag. Der Jubi-
ler hat schon seinerzeit, obwohl sein gutgehender 
Fleischereibetrieb sehr viel Arbeit mit sich brachte, 
verschiedene E h r e n ä m t e r bekleidet. So war er u. a. 
12 Jahre lang Kreishandwerksmeister, Obermeister 
der Fleischerinnung, Stadtverordneter und zuletzt 
Stadtverordnetenvorsteher. 

Nach der Vertreibung stellte sich L m . Wormitt 
der landsmannschaftlichen Arbeit, sofort nach G r ü n 
dung unserer Kreisgemeinschaft, zur V e r f ü g u n g 
Aufgrund seiner Kenntnisse ü b e r die Stadt P r -
Eylau und Umgegend und seiner Erfahrung hat er 
zunächst als Kreistagsmitglied, dann dem Kreis
a u s s c h u ß a n g e h ö r e n d , machnen Rat geben und bei 
der Schadensfeststellung des verlorenen Grundbe
sitzes m Pr.-Eylau In vielfacher Hinsicht helfen 
k ö n n e n . 

Im Jahre 1965 gingen die K r e i s s t ä d t e Verden -
Pr.-Eylau ein P a t e n s c h a f t s v e r h ä l t n i s ein, wobei L m 
Wormitt zum Vertreter von Pr.-Eylau g e w ä h l t wur-

* ^ e n B e , a r , e e e r seither mit g r o ß e m Interesse vertritt. 

E i n besonderes Verdienst hat sich L m . Wormitt 
mit U n t e r s t ü t z u n g seiner Gattin um die Dokumen
tation seiner Heimatstadt erworben. Mit sehr viel 
Liebe, Sorgfalt und g r o ß e m Zeitaufwand wurde 
unter Mithilfe seiner Pr.-Eylauer ein wertvolles, 
sehr interessantes Album angelegt, das mit vielen 
Aufnahmen und alten Schriften der Nachwelt Auf
s c h l u ß ü b e r unsere s c h ö n e Kreisstadt geben soll. 

Die Kreisgemeinschaft dankt dem Jubilar f ü r sei
ne u n e r m ü d l i c h e Einsatzbereitschaft und beispiel
hafte Heimatliebe, gratuliert ihm sehr herzlich zu 
seinem Ehrentag und w ü n s c h t ihm und seiner 
Gattin noch viele gemeinsame Lebensjahre in Ge
sundheit, sowie weiterhin alles erdenklich Gute. 

Treffen 1969 
A m 24725. Mai, also Pfingsten, findet in Essen 

ein g r o ß e s Bundestreffen statt. 
F ü r unser Kreistreffen in Verden ist der 6./7. 

September vorgesehen, an dem wir uns, wie üb l i ch , 
im Parkhotel G r ü n e r J ä g e r treffen werden. 

Die vorgenannten Termine bitte ich schon jetzt 
vorzumerken. N ä h e r e s wird zu gegebener Zeit noch 
v e r ö f f e n t l i c h t . 

Kreisblatt 
Wer unser Pr.-Eylauer Kreisblatt Nr. 6, Weih

nachtsausgabe, noch nicht erhalten haben sollte, 
wende sich bitte kurz an Frau Christa Berger, 
24 Lübeck , A m Bertramshof 9, die den Versand 
vornimmt. 

Gleichzeitig m ö c h t e ich meine Landsleute noch
mals auf den Aufruf zur Ü b e r s e n d u n g von Doku
mentationsmaterial f ü r die Gemeinden unseres K r e i 
ses in der vorigen Ausgabe dieses Blattes hinwei
sen. 

Gerhard Doepner, Kreisvertreter 
24 L ü b e c k - M o i s l i n g , K n u s p e r h ä u s c h e n 5 

Pr.-Holland 
Ortsvertreter für G ü n t h e r s d o r f - D o s s n i t t e n 

Als Nachfolger f ü r die verstorbene Ortsvertreterin 
von Dossnitten, Frau Frankenstein, ist von mir 
L m . Ludwig Frankenstein-Dossnitten, jetzt wohn
haft in 47 Hamm, Lindenhof 7, eingesetzt und be
s tä t ig t worden. 

Arthur Schumacher, Kreisvertreter 
2081 Kummerfeld ü b e r Pinneberg 

Rastenburg 
Heimatbrief 

Der g r o ß e n Nachfrage wegen ist unser 1. Heimat
brief bereits vergriffen. Alle Landsleute, die ihn 
inzwischen noch bei unserer G e s c h ä f t s s t e l l e in We
sel bestellt haben, k ö n n e n leider nicht mehr be
liefert werden. Wir haben sie jedoch für die n ä c h s t e 
Ausgabe vorgemerkt, die dann bestimmt alle In
teressenten erreichen wird. Die bisherigen E m p f ä n 
ger bitte ich, wenn noch nicht erledigt, den Spenden
schein nicht zu vergessen, damit die Herausgabe 
des zweiten Heimatbriefes gesichert wird. 
Gesucht werden: 

Stawinski, Wilhelm, und Ehefrau Minna, sowie 
Kinder Liesbeth und Lotte, aus Kattkeim. 

Heinrich Hilgendorff, Kreisvertreter 
2321 Flehm, Post Kletkamp 

Tilsit-Ragnit 
Gemeinde-Beauftragte 

Die Landsleute aus den nachstehend genannten 
Gemeinden bitte ich, davon Kenntnis zu nehmen 
d a ß die für ihre Heimatgemeinden bisher einge
setzten Gemeinde-Beauftragten inzwischen verstor
ben sind und wir trotz aller B e m ü h u n g e n keine 
Nachfolger f ü r sie finden konnten. Die somit als 
verwaist zu bezeichnenden Gemeinden sind: 

Altenkirch, Dundeln, Glndwillen, K ö n i g s h u l d I, 
Lindicken. — Birkenhain, Gr . Schollen, K ö n i g s h u l d 
Nr. II, Waldau. — Angerbrunn, Krauden, Jurken. 
Angerwiese, Lindenbruch, Steireggen. — Argenfelde. 
Waideneck, Berginswalde. — Finkental, F r e i h ö f e n , 
L i c h t e n h ö h e , Girren, Kaiserau. — Birkenfelde, Henn
dorf, Insterbergen, Lesgewangen, Lindenthal, Schup
pen. — Birkenweide, Schattenau.. — Brandenhof, 
Dreisiedel, Eichenhain, Schlecken. — Gr . und (Kl. 

Perbaneen. Moulinen, Winterlinden, Wittenhöhe, 
Kaltenhof, Plaunen. — Petersfelde. - Neuhoi-Rag-
nit. — Weidenau. 

Viele unserer alten Freunde und Nachbarn deckt 
schon der g r ü n e Rasen. So wird es immer schwie
riger geeignete Vertrauensleute für alle Gemein
den 'unseres Heimatkreises zu finden. Ich habe 
deshalb die verwaisten Gemeinden nicht alphabe
tisch genannt, sondern bezirksweise zusammenge
stellt damit evtl. ein neuer Beauftragter mehrere 
Gemeinden eines Bezirks oder andere benachbarte 
Gemeinden ü b e r n e h m e n kann. Ich darf daran er
innern welche wichtigen Aufgaben die bisherigen 
Gemeinde-Beauftragten in den letzten 20 Jahren 
für Sie alle e r f ü l l t haben, sei es bei der Erfassung 
aller f r ü h e r e n Gemeinde-Einwohner, sei es bei der 
Erstellung der f ü r unsere G e s c h ä f t s f ü h r u n g unent
behrlichen Kreiskartei oder sei es, d a ß Sie bei der 
Schadensfeststellung f ü r den Dastenausgleich als 
s a c h v e r s t ä n d i g e Vertrauensleute mitgewirkt haben. 

Einige sind auch dem Aufruf unseres ehemaligen 
Landrats Dr. Br ix im Jahre 1965 gefolgt und haben 
beachtliche Chroniken f ü r ihre Heimatgemeinde 
oder für ihr ganzes Kirchspiel geschrieben, die für 
unser d e m n ä c h s t erscheinendes Heimatbuch ver
wertet werden k ö n n e n . Al len diesen heimattreuen 
Landsleuten g e b ü h r t unser Dank für ihre ehren
amtliche, selbstlose T ä t i g k e i t und Mitarbeit in unse
rer Kreisgemeinschaft. 

F ü r die F o r t f ü h r u n g unserer landsmannschaft
lichen Aufgaben ist es unbedingt erforderlich, die 
entstandenen L ü c k e n wieder zu s c h l i e ß e n und für 
m ö g l i c h s t alle Gemeinden einen Beauftragten zu 
finden. So ist es z. B . ein unhaltbarer Zustand, 
d a ß für die g r o ß e Gemeinde Altenkirch nach dem 
Tode von L m . Abromeit bisher kein neuer Ge
meinde-Beauftragter eingesetzt werden konnte. Die 
Gemeinde Flintbek unseres Patenkreises Plön hat 
schon im Jahre 1953 die Patenschaft für Altenkirch 
ü b e r n o m m e n und legt g r ö ß t e n Wert darauf, dieses 
P a t e n s c h a f t s v e r h ä l t n i s auszubauen und zu vertie
fen. Bei den anderen Patengemeinden und -Städ
ten des Kreises P l ö n haben wir inzwischen sehr 
beachtliche U n t e r s t ü t z u n g gefunden. Ich bitte da
her dringend, d a ß sich auch ein Landsmann aus 
Altenkirch oder aus einer Gemeinde des Kirch
spiels Altenkirch bereit e r k l ä r t , diesen Bezirk zu 
vertreten. 

Ich appelliere an Ihr V e r a n t w o r t u n g s g e f ü h l für 
unsere Heimat und die sich daraus für uns und 
unsere Nachkommen ergebenden Verpflichtungen. 
Ich bitte daher nochmals dringend, d a ß sich um
gehend Landsleute aus den oben genannten Ge
meinden freiwillig melden, die das Ehrenamt eines 
Gemeinde-Beauftragten ü b e r n e h m e n , zumal jetzt 
ja nur noch wenig Arbeit damit verbunden ist. 
Unterlagen der bisherigen Beauftragten werden 
Ihnen, soweit vorhanden, zur V e r f ü g u n g gestellt. 
Bei allen Meldungen bitte ich Ihren letzten Hei
matort zu nennen und anzugeben, welche Gemein
den von Ihnen betreut werden k ö n n e n . 

Meine lieben Landsleute, l a ß t unsere Kreisgemein
schaft nicht im Stich und sendet umgehend Eure 
Meldungen an den Unterzeichneten. 

Dr . Reimer, Kreisvertreter 
24 L ü b e c k , Torneiweg 50 

Wehlau 
Ä l t e s t e r M i t b ü r g e r 

L m . Rudolf Berner, f r ü h e r Paterswalde, jetzt 
Krefeld, J ä g e r s t r . 33, gibt zur Kenntnis, daß der 
Ä l t e s t e der Kreisgemeinschaft Wehlau L m . August 
Kossack mit 98 Jahren ist. E r lebte f r ü h e r in Paters
walde und war im September des vergangenen 
Jahres beim Gemeindetreffen des Kirchspiels Pa
terswalde in Braunschweig. Es ist Pfarrer Froese, 
der als Heimatpfarrer der Paterswalder Immer noch 
die alten Gemeindeglieder um sich schart und 
etwa 600 Anschriften ehemaliger Paterswalder be
sitzt, mit denen er in Verbindung steht. Herr Kos
sack lebt in Niedersachsen, Ostfriesland. Die nähere 
Anschrift ist noch nicht bekannt. Wer sie kennt, 
m ö g e sie uns bitte mitteilen. 

A m 7. Februar findet wieder eine Zusammenkunft 
mit dem Patenkreis Grafschaft Hoya statt. Die Mit
glieder des Kreisausschusses sind dazu eingeladen. 

W. Lippke, Kreisvertreter 
2358 Kaltenkirchen, Oersdorfer Weg V 
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BERLIN 
Vorsitzender der Landesgruppe Berlin: Dr. Matthee 

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

2. Februar, 15 Uhr, Heimatkreis Samland-Labiau: 
Kreistreffen im Haus der ostdeutschen Heimat, 
S t r e s e m a n n s t r a ß e 90, Raum 116. 

2. Februar, 16 Uhr, Heimatkreis Tilsit-Stadt, Tilsit-
Ragnit, Elchniederung: Heimattreffen im Lokal 
Der alte Fritz, Tegel, K a r o l i n e n s t r a ß e 12 (U-
und S-Bahn Alt-Tegel, Bus 13, 14, 15 u. 20). 

2. Februar, 15 Uhr, Heimatkreis Wehlau: Kreis
treffen im Vereinshaus Heumann, Nordufer 15 
(U-Bahn A m r u m e r s t r a ß e , Bus 16). 

2. Februar, 16 Uhr, Heimatkreis Gumbinnen-Me-
mel: Faschingsfeier im Parkrestaurant S ü d e n d e , 
Steglitz, Steglitzer Damm 95. 

5. Februar, 19 Uhr, Heimatkreis Angerburg: Kreis
treffen und Faschingsfest im Lokal Zum Eis
beinwirt, Tempelhofer Ufer 6 (U-Bahn Halle-
sches Tor, Bus 24, 29, 75, 83, 95). 

8. Februar, 15 Uhr, Heimatkreis Insterburg: Kreis
treffen im Haus der ostdeutschen Heimat, Stre
s e m a n n s t r a ß e 90, im Casino. 

8. Februar, 17.30 Uhr, Heimatkreis Johannisburg: 
Kreistreffen im S c h u l t h e i ß - L o k a l , Kantstr. 134a, 
Ecke W i e l a n d s t r a ß e (Bus 1 u. 94, S-Bahn Sa-
vignyplatz). 

8. Februar, 19 Uhr, Heimatkreis Pillkallen-Stallu-
p ö n e n : Kreistreffen verbunden mit Faschings
feier und Kappenfest im Gesellschaftshaus Heu
mann, Nordufer 15 (U-Bahn A m r u m e r s t r a ß e , 
Bus 16). 

9. Febi-uar, 15.30 Uhr, Heimatkreis Rastenburg: 
Kreistreffen und Fasching im Lokal S c h u l t h e i ß , 
am Fehrbelllner Platz 5 (U-Bahn Fehrbelliner 
Platz. Bus 1, 4, 21, 50, 74, 86 und 89). 

9. Februar, 15.30 Uhr, Heimatkreis Rastenburg: 
Kreistreffen und Fasching im Lokal S c h u l t h e i ß 
am Fehrbelliner Platz 5 (U-Bahn Fehrbelliner 
Platz, Bus 1, 4, 21, 50, 74, 86 und 89). 

11. Februar, 18 Uhr, Frauenarbeitskreis: Arbeits
tagung im Haus der ostdeutschen Heimat, Stre
s e m a n n s t r a ß e 90, Raum 116. 

15. Februar, 19 Uhr, Heimatkreis R ö ß e l : Faschines-
fest im Norden-Nordwest-Kasino, J ü l i c h e r s t r a ß o 
Nr. 14 (U-Bahn Gesundbrunnen, Bus 14 61 71 
99, Bus 64 hat A n s c h l u ß an U-Bahn Leopold
platz und neue U-Bahnlinie zum Zoo) 

15. Februar, 19.30 Uhr, Heimatkreis H e i l s b e r » -
Braunsberg: Kreistreffen mit K o s t ü m b a l l in den 
B r a u h a u s s ä l e n , S c h ö n e b e r g , B a d e n s c h e s t r a ß e 52, 
Gr. Saal (U-Bahn Rathaus S c h ö n e b e r g . Bus A 4 
16, 25, 73, 74). * 

HAMBURG 
Vorsitzender der Landesgruppe Hamburg: Eber

hard Wiehe, 2 Hamburg 62, Am Ohlmoorgraben 
ST. 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. Potscheck-
konto 96 05. 

Bezirksgruppen 
Altona — Sonnabend, 1. Februar, 19.30 Uhr im 

H o } ^ , S _ t a d t P i n n e b e r g , Altona, K ö n i g s t r a ß e ' 260 
an läß l i ch des 5 j ä h r i g e n Bestehens der Kreisgrunoe 
Osterode Feier mit Kappenfest. Bitte Kappen mit
bringen. Unkostenbeitrag für Mitgl. 1,— D M für 
Nichtmitgl. 2,— D M . Lehrlinge und S c h ü l e r ' frei 
Für Stimmung, Humor und Ü b e r r a s c h u n g e n ist 
gesorgt. 

Barmbek — Uhlenhorst — Winterhude — Sonntae 
i £ e b r u a l ' }}. VhJ' f i n d e t d i e s m a l im Restaurant 
Feldeck, F e l d s t r a ß e 60, Ecke K a r o l i n e n s t r a ß e das 
Kappenfest gemeinsam mit den M e m e l l ä n d e r n statt 
( S t r a ß e n b a h n l i n i e 11, Haltestelle Sievekinesolat?-' 
U-Bahn. Haltestelle F e l d s t r a ß e ) . eKingspiatz. 

Billstedt - Sonnabend, 15. Februar, 19 Uhr K o 
s t ü m f e s t bei Midding, Oejendorfer Weg 39 

F u h l s b ü t t e l — Sonnabend, 8. Februar, 18 Uhr, 
im Restaurant Feldeck, F e l d s t r a ß e 60, gemeinsames 
Fleckessen mit a n s c h l i e ß e n d e m g e m ü t l i c h e m Bei
sammensein (U-Bahn F e l d s t r a ß e ) . 

Harburg-Wilhelmsburg — Sonnabend, 1. Februar, 
20 Uhr, Kappenfest in der Fernsicht. 

Lokstedt-Niendorf-Schnelsen — Sonnabend, 1. Fe
bruar, 19 Uhr, Vereinslokal Z u r Doppeleiche, Gar
stedter Weg 2, n ä c h s t e Zusammenkunft. Diesmal 
in Faschingsstimmung, Kappen bitte mitbringen. 

Wandsbek — Sonnabend, 8. Februar, 20 Uhr, Kap
penfest mit heiteren Programmeinlagen unter Mit
wirkung beliebter U n t e r h a l t u n g s k ü n s t l e r im Ge
sellschaftshaus Lackemann, Wandsbek, Hinterm 
Stern 14 (unmittelbar am Wandsbeker Markt). Saal
ö f f n u n g 18 Uhr. Es wird gebeten, Kappen selbst 
mitzubringen. 

Heimatkreisgruppen 
Gumbinnen — Sonnabend, 15. Februar 20 Uhr. 

Kappenfest im Feldeck, F e l d s t r a ß e 60, zusammen mit 
der Kreisgruppe Heiligenbeil. Starker Besuch er
w ü n s c h t . 

Heiligenbeil — Sonnabend, 15. Februar, 20 Uhr, 
im Restaurant Feldeck, F e l d s t r a ß e 60, Kappen- und 
K o s t ü m f e s t mit vielen Ü b e r r a s c h u n g e n . Alle Lands
leute mit A n g e h ö r i g e n , Freunden und Bekannten 
sind herzlich eingeladen. Bitte Kappen mitbringen. 

Memel-Heydekrug-Pogegen — Sonntag, l. Fe*-
bruar, 16 Uhr, im Lokal Feldeck, F e l d s t r a ß e 60. 
Ecke K a r o l i n e n s t r a ß e , zusammen mit der Gruppe 
Barmbek-Uhlenhorst, Kappenfest. Buntes Programm 
mit Sketch, scherzhaften Z w i e g e s p r ä c h e n und Sati
ren auf Z u s t ä n d e und Personen der Gegenwart. 
Fritz Hempf mit seiner Wurlitzer Orgel trägt zur 
Stimmung bei. Tanz und G e m ü t l i c h k e i t beschlie-
iien den Abend. Kappen und K o s t ü m e erwünscht. 

Osterode — Feier a n l ä ß l i c h des 5 jähr igen Be
stehens, verbunden mit einem Kappenfest, Sonn-

? d ' J - ^ e b r u a r - 19-30 Uhr, im Hotel Stadt Pinne-
t

K ° n i g s t r a ß e 260, Kappen bitte mitbringen. 
V ^

n b

^
i t

^
a g fur Mitgl 1

 — O M , f ü r Nichtmitlg. 
A— D M Schuler und Lehrlinge frei. Für Stim
mung, Humor und Ü b e r r a s c h u n g e n ist gesorgt. 

sensburg — Donnerstag, 6. Februar, 16 Uhr, im 
Feldeck, F e l d s t r a ß e 60. n ä c h s t e Zusammenkunft. 

Frauengruppen 
M ^ i t r g e d 0 r £ "~ D i e n s t a g , < Februar, 19 Uhr, im 
j ! P t „ , n , s c h e n H o f - Faschingsabend. Bitte neben 

Rnut^V" 8 ^ c h eine Kappe mitbringen. 
s t ? 7 c / m ^ Dienstag, 4. Februar, 19.30 Uhr. näcti-
Nr. ~ u s a m m e n k u n « bei Midding, Oejendorfer Weg 

ri^am^Horn r M o n t a g - 3. Februar, Besichtigung 
fihr V,«J f C S ^ X e l s P r i n g e r . Treffpunkt um 12.50 

™' * o r u d e m H a u P * e i n g a n g . 
r „ S J ? ? e k , - Donnerstag, 6. Februar, 19.30 Uhr, 
von T ô?, L ^ , c k e " l a n n ' Hinterm Stern 14, Vortrag 
knnri«« » Nienhaus „ H a u s w i r t s c h a f t l i c h e Waren
kunde . Rege Beteiligung erbeten. 

Gemeinschaft Evangelischer O s t p r e u ß e n 
D r l ? m Ä » „ 9 T ^ e b r J f a r ' 1 6 U n r ' Gottesdienst mit ost-
liner T n r r n L l t U J ^ e J n d e r E r l ö s e r k i r c h e , am Ber-
d e f n *?i r c h; e

 l i e S t i n unmittelbarer Nähe 
nIftUpastor W e Ä h ° f S B e r " n e r T ° r - D l e 

O s t p r e u ß i s c h e Gerichte 

FulKbutte! d e , r

 c

Z u s a , ? m e n k u n f t der Bez.-Gruppe 
hä l t «fit ™ a m Sonnabend, 8. Februar, ab 18 Uhr. 
aus K L ^ ' K d e s L o k a l s Feldeck, ein Landsmann 
W u r s t e s s e J o s t ^ ^ c h e Gerichte (Fleck, 
leute aus » V i « « ™ u e Erbsen) bereit. Alle Lands-
eelaaen Bezirksgruppen sind hierzu etn-

Fortsetzung Seite 16 
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^ A n f a n g m i t 5 0 W l a t k T O o c h e n l o h n 

Vom Autoschlosser zum erfolgreichen Geschäftsmann 
V a t e r J o h a n n M i s s a l w a r M e l k e r m e i s t e r auf 

dem G u t v o n Dr . Z i m m e r m a n n i n Schmodit ten, 
K r e i s P r . - E y l a u , u n d S o h n F r i t z w a r eines v o n 
el f K i n d e r n . A l s F r i t z damals , i n den d r e i ß i g e r 
Jah ren , auf K l o t z k o r k e n u n d mit Sa lz bestreu
tes Schwarzbro t als F r ü h s t ü c k i m Ranzen , i n die 
Schmodit ter V o l k s s c h u l e stiefelte, ahnte er 
nicht, d a ß er e in paar Jahrzehnte s p ä t e r einer 
der g r o ß e n A u t o h ä n d l e r Norddeutsch lands sein 
w ü r d e , Bes i tzer e ines Bet r iebes mi t acht F i l i a l e n 
u n d 80 B e s c h ä f t i g t e n . Heu te sieht F r i t z M i s s a l , 
i nzwi schen 46 Jah re alt, das noch ke ineswegs 
als Endpunk t an. 

N a c h der Schulent lassung half F r i t z M i s s a l 
z u n ä c h s t dem V a t e r , g ing dann mit 17 Jah ren 
ku rz nach Kr iegsausbruch z u den Fa l l sch i rm
j ä g e r n . N a c h e ine inha lb J ah ren w a r er Ober 
j ä g e r , k ä m p f t e i n A f r i k a und in der N o r m a n d i e , 
wurde O f f i z i e r s a n w ä r t e r und landete 1945 in 
e inem engl ischen Lager i n H o l s t e i n . Da er 
etwas v o m Nachr ich tenwesen vers tand, ent
l i e ß e n ihn die E n g l ä n d e r noch im gleichen 
Herbs t und schickten ihn zur Post nach Bie le -

TJber neuen P l ä n e n : F r i t z M i s s a l 

feld, die dr ingend Personal brauchte. U n d w e n n 
es auch damals noch ke ine ü b e r die verschie
denen Zonengrenzen reichende Pos tzus te l lung 
i n Deutschland gab, so h ie l t F r i t z M i s s a l doch 
eines Tages eine Nachricht der i n B e r l i n leben
den Tante i n den H ä n d e n , d a ß V a t e r u n d M u t 
ter bei der Flucht u m g e k o m m e n seien und die 
v i e r j ü n g s t e n Geschwis te r a l l e i n i n e inem pom-
merschen Dor f i n der N ä h e v o n Stolp lebten, 
auf die Gnade ihrer Mi tmenschen angewiesen. 

F r i t z M i s s a l gab se inen Diens t bei der Post 
auf und gelangte nach B e r l i n , traf dort e inen 
M a n n , der poln isch sprach, vere innahmte i h n 
kurze rhand und brach mit i h m zu abenteuer-

Das RÄTSELför Sie... 
E r g ä n z u n g s r ä t s e l 

Statt der Striche s ind H a u p t w ö r t e r zu setzen, 
d ie s o w o h l mit dem ersten als auch mi t dem 
z w e i t e n W o r t der W o r t p a a r e e inen neuen Be
griff b i l d e n . D i e Anfangsbuchs taben der gefun
denen E r g ä n z u n g s w ö r t e r nennen aneinanderge
reiht e ine o s t p r e u ß i s c h e Dich te r in . (I w J) 

1. S w i n — F ä h r t e , 2. M u n d — Spie ler , 3. C o r d 
— Rock, 4. Z w e r g — Beet, 5. M o r g e n — Bank , 
6. Bauch — Binde , 7. L u x u s — Schlosser, 8. P l a n 
— Rad , 9. F isch — F e l l , 10. S t r a ß e n — Schirm, 
11. S ü n d e n — Obst , 12. Post — Arbe i t e r . 

...und die LOSUNG aus Fbloc 3 
1. a) S o l l 
2. a) R e i 
3. a) M a t t e 

a) L a i b 

L I E B E 
5. a) Reise 

b) S o l 
b) Re 
b) matt 
b) L a i 
b) Reis 

lieber Reise nach Pommern auf, um die sechs 
bis d re izehn Jahre a l ten Geschwis te r Ed i th , 
H e d w i g , H u g o und Er ich herauszuholen , für die 
er sich ve ran twor t l i ch füh l t e . Dor t erfuhr er, 
d a ß d ie M u t t e r schon be i der Flucht i m Stablack 
durch e inen Vo l l t r e f f e r ums Leben gekommen, 
der V a t e r i n dem pommerschen Dor f an T y 
phus gestorben war . A u f der Rückfah r t nach 
W e s t e n b l ieb F r i t z M i s s a l mit den K i n d e r n in 
A n h a l t h ä n g e n , arbeitete als Autoschlosser und 
schleuste langsam eines der Geschwis ter nach 
dem andern i n den W e s t e n . A m Pfingstsonn-
abend 1949 ü b e r s c h r i t t er selbst als letzter die 
Demarka t ions l in i e . 

In H a m b u r g fing er wieder als Autoschlosser 
an, mit 50 M a r k i n der Woche . A u f die Dauer 
aber fand er das nicht erstrebenswert . E in knap
pes Jahr s p ä t e r war er A u t o v e r k ä u f e r , wurde 
G e s c h ä f t s f ü h r e r und dachte dabe i : Das G e l d 
des Chefs k ö n n t e s t du eigent l ich auch selbst 
verd ienen . . . 

Dazu aber bedurfte es der Gewerbeer laubn is , 
und die wiede rum setzte k a u f m ä n n i s c h e s W i s 
sen voraus . F r i t z M i s s a l ü b e r l e g t e nicht lange: 
T a g s ü b e r verkaufte er wei te r A u t o s , abends 
s a ß er auf der Schulbank und erwarb sich das 
k a u f m ä n n i s c h e R ü s t z e u g für u n g e f ä h r s ä m t 
liche Z w e i g e der Automobi lb ranche . 

Dann, nach der P rü fung , fing Fr i tz M i s s a l auf 
eigene Rechnung an, mit e iner Tanks te l l e und 
dre i gebraudi ten A u t o s . V o m Er lö s kaufte er 
das n ä c h s t e M a l v i e r A u t o s , und dann immer 
eins mehr. A l s er 1961 in den Neuwagenhande l 
umstieg, w u ß t e er immer noch nicht, d a ß er, der 
Melke rmeis t e r s junge aus Schmodit ten, noch 
ke ineswegs am Schei te lpunkt seiner unterneh
merischen K a r r i e r e stand. Er w u ß t e nur, d a ß 
der Teufe l immer auf den g r ö ß t e n Haufen . . ., 
w ie man im n ö r d l i c h e n O s t p r e u ß e n zu sagen 
pflegte. 

M i t o s t p r e u ß i s c h e r Z ä h i g k e i t machte er 
weiter , ohne sich zu ü b e r n e h m e n . Er nahm auch 
ke ine Aufbaukred i t e und L A G - M i t t e l i n A n -

Eines der M i s s a l - G e s c h ä f t e i n der Hamburger Gr inde l a l l e e 

sprudi , sein K a p i t a l waren sein K o p f und seine 
H ä n d e . 1959 fand er endlich auch Zei t zum 
Heira ten , und in den M u ß e s t u n d e n im H ä u s c h e n 
in H a m b u r g - V o l k s d o r f im Schatten a l l e r Buchen 
e r z ä h l t er Sohn und Tochter manchmal vom 
Leben in O s t p r e u ß e n , denn seine He imat hat 
Fr i t z M i s s a l ke ineswegs vergessen, und wenn 
es die Zei t nur erlaubt, fähr t er auch zum 
Kreis t reffen. 

F r i t z M i s s a l ist heute in der Bundesrepubl ik 
einer der f ü h r e n d e n H ä n d l e r der Tu r ine r Fiat-
A u t o m o b i l w e r k e , und im Betr ieb u n t e r s t ü t z e n 
ihn etliche Lands leute : A u c h der Betr iebsle i ter 
und mehrere der acht Mei s t e r kommen aus Ost
p r e u ß e n . „Mit unseren Leuten hat man eine ge
meinsame Basis — da kann man gut arbei ten", 
meint er. H U S 

Aufbau der Wehrakademie beginnt 
Modell-Lehrgänge für künftige Kompaniechefs in diesem Jahr 

M i t der v o m Bundesminis te r der V e r t e i d i 
gung, Dr . G e r h a r d S c h r ö d e r , im September ange
k ü n d i g t e n Err ich tung einer W e h r a k a d e m i e w i r d 
in d iesem J a h r begonnen. Das V o r a u s p e r s o n a l 
des Lehrstabes n immt i m Februar seine T ä t i g 
ke i t i n der W a l d k a s e r n e H i l d e n auf. Im Laufe 
dieses Jahres beginnt dann der erste M o d e l l -
Lehrgang mi t e twa 50 Off iz ie ren . Lehrgangs
te i lnehmer s ind Ober leutnante , die v o r ihrer 
V e r w e n d u n g als K o m p a n i e - oder Batteriechefs 
stehen. Der Lehrgang dauert dre i Mona te . 

M i t der W e h r a k a d e m i e beschreitet die B u n 
deswehr neue und fortschritt l iche W e g e i n der 
Off iz ie rsausb i ldung . Dabe i geht sie d a v o n aus, 
d a ß die wissenschaftliche, technische und gesel l 
schaftliche E n t w i c k l u n g mit ih ren besonderen 
Prob lemen die m i l i t ä r i s c h e n F ü h r u n g s k r ä f t e v o r 
s t ä n d i g wachsende A u f g a b e n und M ö g l i c h k e i t e n 
stel l t . 

D e r Off iz ie r hat heute mehr als je z u v o r meh
reren g r o ß e n Aufgabenbere ichen gerecht zu wer
den: seiner u r s p r ü n g l i c h e n Berufsaufgabe des 
F ü h r e n s , A u s b i l d e n s und Erziehens — der G e 
setzgeber hat e inen s t a a t s b ü r g e r l i c h e n Erz ie -
hungs- u n d Bi ldungsauf t rag i n seine H a n d ge
legt — , der Umse tzung technisch-naturwissen
schaftlicher Erkenntn isse i n dem m i l i t ä r i s c h e n 
Bereich und seiner M i t v e r a n t w o r t u n g i n Staat 
und Gesellschaft . 

Diese Aufgaben und ihre E r f ü l l u n g erfordern 
eine umfassende A u s b i l d u n g und B i l d u n g des 
Off iz iers . Desha lb trit t neben die m i l i t ä r i s c h e 
A u s b i l d u n g eine e r g ä n z e n d e a l lgemein wissen
schaftliche. 

D ie W e h r a k a d e m i e ist eine v o n drei Stufen 
im Bi ldungsgang der Berufsoff iziere: Off iz ier
schule, W e h r a k a d e m i e , Stabsakademie. 

D ie W e h r a k a d e m i e b i lde t das K e r n s t ü c k die
ser Dre i s tu fen -Ausb i ldung . Der k ü n f t i g e K o m 
paniechef w i r d i n ihr auf seinen Aufgaben- und 
Verwendungsbe re i ch — mit A u s n a h m e der 
waffengattungsgebundenen m i l i t ä r i s c h e n Fach
ausb i ldung — vorberei te t . Der Schwerpunkt 
l iegt auf der wissenschaftl ichen Bi ldungsarbei t . 
Pf l ich td isz ip l inen s ind Geschichte und Poli t ische 
Wissenschaften. Sie s ind vornehml ich auf die 
V e r a n t w o r t u n g des E i n h e i t s f ü h r e r s für die 
s t a a t s b ü r g e r l i c h e E rz i ehung und B i l d u n g gerich

tet. Daneben treten wah lwe i se die Studienge
biete P ä d a g o g i k , Psychologie , Na tu r - und So
zialwissenschaften, um die an der Off iz ierschule 
begonnenen Studien f o r t z u f ü h r e n . E i n A n t e i l 
m i l i t ä r i s c h - v e r w e n d u n g s b e z o g e n e r A u s b i l d u n g 
e r g ä n z t die wissenschaftl ich-berufsbezogene B i l 
dung. 

D ie W e h r a k a d e m i e gl ieder t sich in e inen m i l i 
t ä r i s c h e n Akademies t ab mit Lehrstabsoff izieren 
und i n e inen z i v i l e n Wissenschaft l ichen Lehr
stab. Diese Dozenten m ü s s e n ü b e r die entspre
chenden wissenschaftl ichen Q u a l i f i k a t i o n e n ver
fügen , akademische Lehrer fahrung besi tzen und 
dem A u f t r a g der S t r e i t k r ä f t e g e g e n ü b e r enga
giert sein. Im A n f a n g w i r d die V e r w e n d u n g 
v o n Gastdozenten erforderl ich. 

Nach der M o d e l l p h a s e w i r d ü b e r die end
g ü l t i g e F o r m der W e h r a k a d e m i e entschieden. 

v m 

Landes
lehrgänge 1969 

A u c h i n diesem F r ü h j a h r führt 
die Gemeinschaft Junges I >st-
p r e u ß e n wiede r L e h r g ä n g e in 
den e inzelnen B u n d e s l ä n d e r n 
durch: 

B a d e n - W ü r t t e m b e r g : 
22723. 2. 1969 in Urach 
19720. 4. 1969 in H e i l b r o n n n 

B a y e r n : 
1/2. 2. 1969 in Eichs tä t t 
3./4. 5. 1969 in Eichs tä t t 

Hessen : 
22/23. 2. 1969 in Darmstadt 
26./27. 4. 1969 in W i e s b a d e n 

Niedersachsen-Nord : 
22/23. 2. 1969 in Stade 
19/20. 4. 1969 in C e l l e 

N i e d e r s a c h s e n - S ü d : 
1/2. 3. 1969 in Osterode 
26/27. 4. 1969 in H i ldeshe im 

Nord rhe in -Wes t f a l en : 

25/26. 1. 1969 in W e l p e r und M a s s e n 
22./23. 3. 1969 in W e l p e r und M a s s e n 

Rhein land-Pfa lz : 
1/2. 3. 1969 in Bacharach 
26/27. 4. 1969 in Hochspeyer 

Saa r l and : i ' ] $ I P 3 
D i e Te i lnehmer aus dem Saar land neh
men an den L e h r g ä n g e n in Rhe in land-
Pfalz te i l . 

Sch leswig -Hol s t e in : 
15/16. 2. 1969 in Plön 
29/30. 3. 1969 in Burg auf Fehmarn 

Gemeinschaft Junges O s t p r e u ß e n 
2 H a m b u r g 13 
Parka l l ee 86 

FIAT -Jede Größe - Jede Leistung 

M M E 3 B 

FIAT bietet in jeder Klasse den richtigen 
Wagen: vom erwachsenem Kleinwagen, 
dem 500F. über die 850er Reihe, die 
124er Modelle, den 125er bis zu den 
Sechszylindern 2300 und 2300 S Coupä. 

DinoCoupt undDino Spider. Ein kom
plettes Programm von 18 bis 160 PS. 
von weniger als 3.500DM bis über 
25.000DM. Jeder Wagen in Ausstattung. 
Leistung und Preis hochinteressant. 

Starkes Jnteresse {ut dttunöurget ftootsaussteUung 

Zum neunten M a l e s tand das Hamburge r 
A u s s t e l l u n g s g e l ä n d e P lan ten u n B l o m e h für 
eine Woche i m Ze ichen der .Deutschen Boots
auss te l lung In ternat ional" , d ie s ich wiede r re
gen Zust roms v o n v i e l e n Besuchern aus dem 
In- und A u s l a n d erfreute. M e h r als 500 A u s 
stel ler ze ig ten v o m S c h ä k e l und der Schwimm
weste bis z u m teuren Luxusboo t al les , was 
Wasse r spor t l e r interessiert . Versch iedene ost
p r e u ß i s c h e Auss t e l l e r konn ten auf der g r ö ß t e n 
Bootsauss te l lung des Nordens mit Beweisen 
ihrer T ü c h t i g k e i t aufwarten. W i r berichten i n 
der n ä c h s t e n Folge aus füh r l i ch ü b e r d ie A u s 
s te l lung. 

K U L T U R N O T I Z 
Der O s t p r e u ß e Hans H e l l m u t K i r s t g i l t als er

folgreichster deutscher A u t o r seit 1945. D ie G e 
samtauflage seiner Romane b e t r ä g t nach einer 
M i t t e i l u n g des V e r l a g e s K u r t Desch in M ü n c h e n 

ü b e r 5 M i l l i o n e n Exempla re . Uberse tzungen in 
23 Sprachen l iegen vor , bisher 200 an der Z a h l . 
K i r s t wurde am 5. Dezember 1914 i n Osterode 
geboren. E r lebt heute als Journa l i s t und freier 
Schriftsteller i n Feldaf ing am Starnberger See. 

* 
W i r tragen nach: D ie Fotos auf Seite 5 der 

Folge 3, die W e r k e von U r s u l a Ensele i t und 
die K ü n s t l e r i n bei der A r b e i t ze igen, stammen 
v o n Bernd B r a u m ü l l e r in Rotenburg. — Das 
Gedicht ,In meiner He ima t ' aus der Feder der 
Augsburge r K ü n s t l e r i n wurde von Ot to Sucho-
do l sk i vertont . 

Bernsteinsucher v e r w ü s t e n S t randwald 
Danz ig — I l legale Bernsteinsucher seien da

bei, den S t randwald zwischen Gle t tkau und 
Brösen gänz l ich zu „ v e r w ü s t e n " , h e i ß t es in 
der Ze i tung „Glos W y b r z e z a " . Systematisch 
graben sie nachts den W a l d b o d e n auf in der 
Hoffnung. pino-n Rempt<*'-Tuw$»?t« aai f in^on jon 

INH. FRITZ MISSAL aus Schmoditten, Kreis Pr.-Eylau 

Das große Autohaus des Nordens 
in und um Hamburg 

Schanzenstraße 34 
439 4011 

BilIstedler Hauptstraße 20 
732 02 83 

Ahrensburg, Lohe 3 
(04102) 4290 

Grindelallee 25 
418034 

Borgte heider Sf raffe 83 
6772077 

Billstedfer Hauptstraße 23 
7321100 

Winsener Straße 4 
7634313 

Bad Oldesloe, Bahnhofstraße 10 
Tel.: 2693 
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Aus der landsmannsdiaftlichen Arbeit in. . . 
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SCHLESWIG-HOLSTEIN 
Vorsitzender der Landesgruppe Schleswig Holstein: 

Gunter Petersdorf, 23 Kiel, N i e b u h r s t r a ß e 26. 
Geschäf t s s t e l l e : Kiel. W i l h e l m l n e n s t r a ß e 47/49 
Telefon 4 02 U . 

Heide — Montag, 3. Februar, 15 Uhr, Heider Hof, 
Frauengruppe, Fritz und Margarete Kudnig: Die 
Kurische Nehrung im Zauber der Farben und im 
Spiegel der Dichtung. — Mittwoch, 12. Februar, 19 
Uhr, Fleckessen im Heider Hof. — Zu Beginn der 
gut besuchten Jahreshauptversammlung wurde 
ehrend der Verstorbenen des vergangenen Jahres 
gedacht. Nach der besonderen Ehrung von verdien
ten Mitarbeitern und langjähr igen Mitgliedern gab 
der 1. Vors. seinen Jahresbericht. Er hob drei E r 
eignisse hervor, die besonders g r o ß e n Widerhall 
gefunder. hatten: die Ausstellung innerhalb der 
Nordsee-Schau, der 80jährige Geburtstag von Fritz 
Kudnig und die erfolgreiche Ost- und Westpreu
ß e n w o c h e anläßl ich des 20jährigen Bestehens der 
Gruppe. Nach den Arbeitsberichten von Frau K ö n -
ke (Frauenleiterin), Frau Bahlo (in Vertretung der 
erkrankten Sozialbetreuerin Frau Spitzenpfeil), 
Frau Kudnig (Kulturwartin) und Willi Greger (Kas
senführer) wurde auf Antrag der K a s s e n p r ü f e r die 
Entlastung erteilt und der gesamte Vorstand ein
stimmig w i e d e r g e w ä h l t . Mit großer Aufmerksam
keit folgte man den A u s f ü h r u n g e n von Oberstud.-
Dir. a. D. Schneider, Bad Schwartau, der ü b e r „Die 
deutsche Ostkunde und die Welt von heute" sprach 
und auf die vielfachen Wandlungen hinwies, denen 
die Welt von heute unterworfen sei. E r schloß mit 
einem Wort seines f r ü h e r e n Lehrers: „Wehe dem 
Volk, das sich von Unberufenen ü b e r seine Ge
schichte irre führen läßt , denn die Geschichte ist das 
Gewissen der Nation." 

Tornesch — Sonnabend, 8. Februar, Fahrt nach 
Nortorf. Bus-Abfahrt um 11 Uhr vom Bahnhof Tor
nesch. Rückkehr etwa gegen 22 Uhr. Fahrpreis 6,— 
D M für Mitglieder, 9,— D M für Nichtmitglieder. Im 
Preise ist ein lukullisches Mittagessen an der „Kö
niglichen Hadi-Tafel" anläßl ich der Verbraucher-
Neuheiten-Ausstellung der Hadi-Fachwerbung Han
nover, inklusive Kaffee und Abendbrot. Jeder Be
sucher kann soviel essen wie er will. F ü r humor
volle Einlagen ist gesorgt. U. a. wird eine Tombola 
durchgeführt , bei der man mit etwas Glück bei klei
nem Einsatz einen g r o ß e n Gewinn erzielen kann. 
Eine einmalige Gelegenheit, bei kleinem Preis etwas 
Großes zu erleben. Anmeldungen bei: Erwin K r ü 
ger, Esingen, Tel. 51 15, Helmut Salomon, Esingen, 
Tel. 54 32, Fritz Rekittke, Tornesch, Tel. 53 09, Her
mann Nitz, Tornesch, Rathausstr., Frau Vogel, Tor
nesch, A n der Kirche 8, Frau Thonke, Tornesch, 
Friedrichstr. und bei allen anderen Vorstandsmit
gliedern. Rechtzeitige Anmeldung sichert den Platz. 
— Sonnabend, 15. Februar, 20 Uhr. im Lokal Hingst, 
am Bahnhof, Kappenfest. — Auf der Jahreshaupt
versammlung wurde der bisherige Vorstand fast 
einstimmig w i e d e r g e w ä h l t . Hinzugekommen sind 
Fritz Rekitte als 1. Geschäf t s führer und Joachim 
K r ü g e r als stellvertr. Hauptkassierer. Kreisvors. Rei
mann ehrte besonders Frau Vogel, Joachim K r ü g e r , 
Winfried Krafft und Hermann Nitz, Der 1. Vors. 
dankte allen Vorstandsmitgliedern für ihre Mit
arbeit und allen Mitgliedern für ihr Erscheinen. 

Uetersen — Montag, 3. Februar, 19.30 Uhr, Jahres
hauptversammlung. Es wird dringend um rege Be
teiligung gebeten. Es sollen wichtige B e s c h l ü s s e 
ge faßt werden. — In den letzten Monaten gab es 
ein lustiges Fleckessen, gekocht wie immer von 
Frau Gehrmann und Frau Plitt, eine wunderbare 
Adventsfeier und im Januar 1969 hat ein wunder
barer Diafarbvortrag ü b e r die nordischen L ä n d e r 
efreut. 

NIEDERSACHSEN 
Landesgrnppe Niedersachsen e. V 
Gruppe Nord! Friedrich Wilhelm Raddatz. 318 Wolfs-

hurR, Am Stemmeltelch 24. Telefon 40 45: Ge
schäf t ss te l l e : 318 Wolfsburg. Am Stemmeltelch 24. 
Konto N t 160 019 Kreissparkasse Gifhorn Haupt-
»weigste-'le Gifhorn. 

Gruppe S ü d : — 
Gruppe West: Fredl .lost. 457 Quakenbrflck. Hase

strane 60. Telefon 5 17: Geschäf t s s t e l l e : 457 Qua-
kenbriirk. Hasestrane 60 Bankkonto Landesspar
kasse zu Oldenburg. Zweigstelle Cloppenburg. 
Konto Nr 80 - 12 62 04 

Ostpreußentag der Gruppe West in Wilhelmshaven 
Unter der Schirmherrschaft des Niedersächs i schen 

Ministers für Bundesangelegenheiten, für Vertrie
bene und Flücht l inge . Hellmann, veranstaltet die 
Gruppe Niedersachsen-West am Sonnabend, 22. Fe

bruar, einen O s t p r e u ß e n t a g in Wilhelmshaven, der 
vormittags um 11 Uhr In der Aula der K ä t h e -
Kollwitz-Schule mit einer Feierstunde e r ö f f n e t wird. 
Das Programm: Andante aus der Glocken-Sympho
nie von Josef Haydn, B e g r ü ß u n g Vors. Fredi Jost, 
Gedicht gespr. von einem ostpr. Jugendlichen, G r u ß 
wort von Minister Hellmann, Intermezzo aus Ca-
valleria rusticana von Mascagni, Prof. Dr. H . Wolf
rum von der U n i v e r s i t ä t G ö t t i n g e n spricht zum 
Thema „Ostpreußens Anteil an der deutschen K u l 
turgeschichte", Andante cantabile aus der 1. Sym
phonie van Beethoven. Es spielt Konzertmeister 
Franz Grott mit seinen Solisten. 

Celle — Für die Busfahrt am Sonnabend, 1. Fe
bruar, zum Winterfest nach Gifhorn sind noch 
einzelne P lä tze frei. Nachmeldungen erbeten an 
L m . W. Gramsch, Waldweg 83. Tel. 2 47 34. Fahr
preis 5 D M . Abfahrt 18 Uhr von der Waldweg
schule, danach Postamt Lauensteinplatz, altes 
Arbeitsamt, Museum, B l u m l ä g e r Kirche und Alten-
celler Schneede. — Nächs ter Wochenendlehrgang 
der „Gemeinschaf t Junges O s t p r e u ß e n " in Celle 
am 22./23. Februar im Haus der Jugend. Anmel
dungen ab sofort an Realschullehrer F. Hefft, Im 
Teinert 26, Tel. 83 53. 

Cloppenburg — Professor Dr. Freiwald (gebür t iger 
Marienburger) am Freitag, 21. März, Farblichtbil
dervortrag: Vom Schicksal deutscher Kulturdenk
m ä l e r im Osten. 

F ü r s t e n a u — Die Gruppe Nieders.-West veranstal
tet erstmalig einen heimatpolitischen Abend mit 
a n s c h l i e ß e n d e r Diskussion beim Offizierskorps der 
Garnison am Freitag, 7. März, 20 Uhr. Der stellv. 
Sprecher der L M O , Joachim Freiherr v. Braun, 
wird zum Thema „Ostpol i t i sche Betrachtungen" 
sprechen. Diskussionsleiter des Abends ist Vors. 
Fredi Jost. 

Helmstedt — Sonnabend, 15. Februar, Kappenfest 
im Gasthaus Zum Engel. — Die sehr gut besuchte 
Jahreshauptversammlung wurde durch ein „Jah
reswendespiel" der n e u g e g r ü n d e t e n Kindergruppe 
unter der Ltg. von Frau Wissemann verschönt . 
Hauptthema war jedoch neben einigen kulturellen 
Darbietungen die Wahl des neuen Vorsitzenden. 
Durch berufliche Verpflichtungen hat der bisherige 
Vors., Gustav Freynik, der die Gruppe f ü n f z e h n 
Jahre führte , das Amt abgegeben. E r wurde zum 
Ehrenvorsitzenden ernannt. L m . Ernst Becker, 
Schwanefelder Weg, e r k l ä r t e sich erfreulicherweise 
bereit, das nicht leichte Amt zu ü b e r n e h m e n , w o f ü r 
ihm allseitig gedankt wurde. Ein Fleckessen be
schloß die Versammlung. 

Osnabrück — Chor der Kreisgruppe: Ubungsaben-
de an jedem Freitag um 20 Uhr im Ernst-Moritz-
Arndt-Gymnasium. 

Osnabrück — Der Kreisverband hatte zum „Kar
neval der Ostdeutschen" eingeladen. Ob mit oder 
ohne K o s t ü m , jeder konnte sich a m ü s i e r e n ; denn 
für Abwechslung war gesorgt. 1. Vors. Louis-Fer
dinand Schwarz b e g r ü ß t e im U r g e r m a n e n k o s t ü m 
die Faschingsfreunde. Mit k ö s t l i c h e m Humor sorgte 
B ü t t e n r e d n e r Walter Arntz für Kurzweil. Zauber
k ü n s t l e r Rudi Schreck bot den kritischen Z u 
schauern Beweise seiner undurchschaubaren Tricks. 
Zum Mitsingen und Schunkeln v e r a n l a ß t e Schlager
s ä n g e r Kar l Reimann die Karnevalisten durch seine 
m i t r e i ß e n d e n Lieder. Die G ü n t e r - B a u m a n n - C o m b o 
lockte f le iß ig die T ä n z e r auf das Parkett, die von 
G ü n t h e r Siebrecht mit seiner Filmkamera auf Zel
luloid bannte. 

Scheeße l — N ä c h s t e r Gemeinschaftsabend Mitt
woch, 19. Februar, 20 Uhr, im Gasthaus Stahmleder. 
— Mittwoch, 19. März, Lichtbildervortrag mit von 
Mitgliedern zur V e r f ü g u n g gestellten Fotos. — 
Mittwoch, 16. Apri l , Frtihlingsfest. — F ü r den Mo
nat Mai ist wieder eine F u ß w a n d e r u n g nach Veerse
brück vorgesehen. — Sommerausflug am 21. Juni 
mit einer Fahrt Ins Blaue. — Auf der Jahreshaupt
versammlung erstattete der 1. Vors., Horst Sta-
nullo, den Rechenschaftsbericht 1968. Veranstaltun
gen im Berichtsjahr: Im Januar Jahreshauptver
sammlung, im Februar Fastnachtsfeier, im März 
Dia-Vortrag ü b e r S c h e e ß e l , am 1. Mai F u ß w a n d e 
rung nach V e e r s e b r ü c k , im Juli eine Fahrt ins 
Blaue mit Zielort Barme, im Oktober Erntedank
abend, im November Vortrag und im Dezember 
Vorweihnachtsfeier. Geschäf t s führer Hermann Jurk-
schat ä u ß e r t e sich zu einigen Erkenntnissen des 
Vorjahres. Er meinte, d a ß man in der Sache um 
die Heimat keinen Schritt weitergekommen sei. Das 
sei jedoch kein Grund, zu resignieren, sondern man 
m ü s s e auf dem bisherigen Weg verbleiben. Die 
Neuwahlen erfolgten unter Vorsitz von Al t er spräs i 
dent Fritz Holz. Der gesamte Vorstand wurde ein
stimmig w i e d e r g e w ä h l t . Danach gab Vors. Horst 
Stanullo eine Vorschau auf Veranstaltungen 1969. 

Weende - Sonnabend, 1. Februar, M Uhr, im 
Gasthaus Zum w e i ß e n R o ß ostpr Kappenfest. Alle 
Mitglieder und G ä s t e sind herzlich eingeladen^ Es 
werden auch G ä s t e aus der Nachbargruppe Oste
rode erwartet sowie die Jugendgruppe Osterode, 
die mit V o l k s t ä n z e n und V o r t r ä g e n zur Ausgestal
tung des Abends beitragen wird. — Auf der Jahres
hauptversammlung wurde der bisherige Vorstana 
mit dem 1 Vors. Leo Plewe einstimmig wiederge
wähl t . Der Versammlung war ein G r ü t z w u r s t e s s e n 
vorausgegangen. Sie war sehr gut besucht, fast alle 
Mitglieder waren erschienen. Viel Heiterkeit lö s te 
der Schimmelreiter mit seinem Gefolge aus, als er 
zur v o r g e r ü c k t e n Stunde erschien. Er fand Lob und 
Anerkennung. 

BREMEN 
Vorsitzender der Landesgruppe Bremen: Land

gerichtsrat Gerhard Prengel. 2871 Varel 2 bei 
Bremen. Alter Postweg. 

Jahreshauptversammlung am Freitag, 31. Januar, 
20 Uhr, Wes t fä l i s ch er Hof. U m v o l l z ä h l i g e s und 
p ü n k t l i c h e s Erscheinen wird gebeten. 

NORDRHEIN-WESTFALEN 
Vorsitzender der Landesgruppe Nordrheln-West-

falen: Harry Poley, 41 Duisburg, D u i s s e r n s t r a ß e 
Nr. 24, Telefon 33 92 41. Stellvertreter: Erich 
Grimoni, 493 Detmold, Postfach 296. Geschäf t s 
stelle: 4 Düsse ldorf . Duisburger S t r a ß e 71. Te
lefon 48 26 72 

D ü r e n — Sonnabend, 22. Februar, 19.30 Uhr, Lokal 
Zur Altstadt, Steinweg 8, Jahreshauptversammlung 
mit anschl. Fleckessen. Der Vors. der Landesgruppe 
hä l t einen Vortrag. 

Herford — Das Kappenfest findet nicht am Sonn
tag 2. Februar, sondern schon am Sonnabend, 1. 
Februar, statt. 

Holzwickede - Sonnabend, 8. Februar 20 Uhr, 
in der G a s t s t ä t t e zur Hohenleuchte. Sdlderstr. 41, 
Kappenfest. G ä s t e willkommen. 

Lengerich — Einen guten Besuch hatte die Jah
reshauptversammlung aufzuweisen. Vors. Paul Hoh-
mann unterstrich in seinem Jahresbericht die A k t i 
v i tä t der Gruppe. Auch für das kommende Jahr 
ist ein abwechslungsreiches Programm auf heimat
politischem und kulturellem Gebiet vorbereitet. A m 
11. März Agnes-Miegel-Gedenkfeier, am 26. Apri l 
spricht L m . Hermann Bink, G ö t t i n g e n , zum Thema 
„ V e r t r i e b e n e n k o n t a k t e mit Belgien und Frankreich . 
Der Vors. der Gruppe Niedersachsen-West, Fredi 
Jost, der als Gast an der Versammlung teilnahm, 
sprach zum Thema „Unser Heimatrecht und die 
e u r o p ä i s c h e Sicherheit". Jost sch loß mit einer Wer
bung für das Bundestreffen Pfingsten 1969 in Essen. 
Neben einer g r o ß e n Zahl von Pkw f ä h r t auch ein 
g r o ß e r Bus am 1. Pflngsttag um 8 Uhr ab Feuerwehr
haus. Der Fahrpreis ist bei Anmeldung zu ent
richten. Weitere Einzelheiten durch Rundschreiben. 

Oberhausen — Sonnabend, 1. Februar, Karnevals
feier bei Kuhlmann, 20 Uhr. — Donnerstag, 6. Fe
bruar, 16 Uhr, Karnevalsfeier der Frauengruppe 
bei Kuhlmann. K o s t ü m e erbeten. — In der Jahres
hauptversammlung gab der 1. Vors., Saalmann, 
einen kurzen Jahresbericht. Folgende Mitglieder 
wurden in den Vorstand g e w ä h l t : 1. Vors. H . Saal
mann, 2. Vors. Otto Tomaschewski, S c h r i f t f ü h r e r 
Charlotte Thiel, 1. Kassierer Hermann Klein, 2. 
Kass. Gerh. Woyczechowski, Kulturwart Maria 
Wittkowski und Ernst Schatz, Frauenreferentin 
Meta Beckerat, Jugendwart Waltraud Tope und 
Erika Ohlendorf, Beisitzer Otto K u h n v. d. Porten, 
Adolf Frind und Wilhelm Schulemann, K a s s e n p r ü 
fer Peter Wientjes und Kurt Freitag. 

Recklinghausen — Sonnabend, 1. Februar, 19.30 
Uhr, n ä c h s t e r Heimatabend der Gruppe Altstadt in 
der G a s t s t ä t t e Porten, Gr. G e l d s t r a ß e . 

Sch loß Holte — Sonnabend, 8. Februar, 19 Uhr, 
Jahreshauptversammlung im Pollhans. Tagesord
nung: 1. T ä t i g k e i t s b e r i c h t , 2. Bericht der Kassen
prüfer , 3. Entlastung des Vorstandes, 4. Wahl, 5. 
Verschiedenes. A n s c h l i e ß e n d um 20 Uhr K o s t ü m -
und Kappenfest. Kappen sollten mitgebracht wer
den, einige sind am Eingang erhä l t l i ch . Alle Mit
glieder mit ihren A n g e h ö r i g e n und Bekannten sind 
herzlich eingeladen. 

Wanne-Eickel — Montag, 3. Februar, 15 Uhr, ge
selliger Nachmittag der Frauengruppe unter dem 
Motto „ F a s t e l o a w e n d to Hus" im Musikstudio der 
Volkshochschule, Wilhelmstr. 37. Bitte Kaffeetassen 
mitbringen. 

Witten — Sonnabend, 8. Februar, 20 Uhr. Heimat
abend der Kreisgruppe im Cafe J ü t t e , Wideystr.: 
G e m ü t l i c h e s Beisammensein im Zeichen des K a r 
nevals. 

HESSEN 
vorsitzendei der Landesgruppe Hessen und Ge-
V S f t s t e l l e : Konrad OplU: 63 G i e ß e n . An a „ 

L i e b l g h ö h e 20. Telefon 06 41/3 81 « 

Wiesbaden - Zu einem frohen Unterhaltungs
und Tanzabend hatte der Kreisverband eingela
den Besonders die jungen Landsleute waren der 
F?ni'adunß gefolgt. Unter den G ä s t e n sah man auch 
den Ä e s v o r s der Deutschen Jugend des Ostens 
(DJO) Kar l Bauer, mit seiner Frau Der geschmack-
lo i i ß'eschmückte Saal gab mit seinen brennenden 
K e L n dem neuen Abend eine festliche Note. Für 
musikalische Unterhaltung mit Rhythmen und 
Schwung sorgten Horst Meyer und Manfred Laub-
meVer Der amtierende Vors. der Kreisgruppe, Hll-
mar Wischnewski. der die Veranstaltung leitete, 
b^wierSer einmal mehr, d a ß er in allen Sätteln 
gerecht wird: d a ß er nicht nur in der ernsten hel-
m a t p o l i Ä e n Arbeit seinen Kreisverband führen 
kann sonden auch als Conferencier und Humorist 
seinen „ K o l l e g e n " nicht nachsteht. 

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

berg: Max Voss. 68 Mannheim. Zeppel instraß« 
Nr 42. Telefon 3 17 54. 

Landesdelegiertentagung 
A m 8 19 Februar findet in G ö p p i n g e n unsere Lan

desdelegiertentagung statt. Lokal : Evangel ische« 
Vereinshaus, Kellereistr. 16. Im Rahmen dieser Ver
anstaltung wird am Sonnabend, 8. Februar, um 
14 Uhr eine Landesjugendtagung, verbunden mit 
Wahlen d u r c h g e f ü h r t . Zur selben Zeit, also um 
14 Uhr findet ebenfalls am 8. Februar eine Landes
frauentagung statt, bei der Frau Eva Rehs aus 
Kie l sprechen wird. A u ß e r d e m m ö c h t e n wir hervor
heben d a ß am Sonntag, 9. Februar, Dr. Heinz Bur-
neleit vom Bundesvorstand und Bundesorgandsa-
tionsleiter Horst Goerke zu uns sprechen werden. 
A m 8 Februar, also am Sonnabend, wird von un
serer Jugend ein Heimatabend gestaltet, der mit ge
selligem Beisammensein endet. Alle Freunde der 
Landsmannschaft O s t p r e u ß e n , vor allem aber die 
Landsleute, die heute noch abseits stehen, sind here-
lich eingeladen. 

Max Voss 
Vorsitzender der Landesgruppe 

Wendlingen — Die gemischte Gruppe veranstaltet 
am Sonnabend, 8. Februar, im Gasthaus Lamm 
einen g r o ß e n ostdeutschen Foasteloavend, Kappen
fest mit Tanzunterhaltung. Beginn 19 Uhr. Die um
liegenden Gruppen werden herzlich dazu einge
laden. 

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

Werner Henne. «75 Kaiserslautern. Barbarossa
ring l . Telefon-Nr 22 08 

Ludwigshafen — Sonnabend, 1. Februar, 20 Uhr, 
im g r o ß e n Saal des g r o ß e n B ü r g e r b r ä u , Ludwtgstr.. 
traditioneller Fastnachtsball. Alle Landsleute und 
Freunde aus Ludwigshafen. Mannheim und Um
gebung sind herzlich eingeladen. 

BAYERN 
Vorsitzender der Landesgruppe Bayern: Walter 

Baasner. 8 M ü n c h e n 23. C h e r u b l 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 

Ansbach — Mittwoch, 5. Februar, 20 Uhr, im Früh
lingsgarten, g e m ü t l i c h e r Abend mit Grützwurst-
und Fleckessen. — Mittwoch, 5. März , 20 Uhr, im 
F r ü h l i n g s g a r t e n , Hauptversammlung und Bericht 
ü b e r Danzig. — Die Gruppe, die sich aus Ost- und 
W e s t p r e u ß e n , Pommern und Brandenburgern zu
sammensetzt, kann auf eine positive Arbeit Im letz
ten Vierteljahr z u r ü c k b l i c k e n , erfreulich war die 
stets starke Beteiligung und das Interesse der Mit
glieder. Im November wurde ein alle interessie
render Lichtbildervortrag „ B e r n s t e i n durch die Jahr
tausende" gebracht. Im Dezember fand die Wein
nachtsfeier mit reichhaltigen Darbietungen der 
Jugenderuppe und des Frauensingkreises statt. In 
der 1. Versammlung des neuen Jahres sprach Öb.-
Lehrer Bachmann, der wiederholt In Pyrmont war, 
zum Thema „Der Beitrag Ostdeutschlands für die 
deutsche Geschichte", anschl. folgte ein mitre ißender 
•^i'mbericht eines ostpr J ä g e r s , der im Sommer 
1968 in Bialystok war und auf der R ü c k r e i s e seine 
Heimatstadt Lyck wiedersehen konnte. 

Gundelfingen — Sonnabend. 15. Februar, Fa
schinesabend im Gasthaus zur Kanne. — Auf dem 
Heimatabend lm Januar gedachten die Landsleute 
der am 7 Januar verstorbenen L a n d s m ä n n i n Frau 
Fl lv Sauter. 

uLitg^aiiKp-iftt 
Format 15,2 x 22,5 cm, s c h w a r z - w e i ß e r Schutzumschlag, 64 S. 
Umfang, 10 ganzseitige Zeichnungen. Engl. Broschur 6,80 D M . 

Rautenbergsdie Buchhandlung, 295 Leer (Ostfriesl), Postfach 909 

Gedichtband 
von Ursula Enseleit. 
Hervorragend 
illustriert 
von der Verfasserin. 

C Bekanntschaf ten 

Ä l t e r e s 2-Fam.-Fachwerkhaus mit 
Stall und Garten in sehr schön 
u. güns t . geleg. Ort, K r . Celle, 
zu verkaufen. Angeb. u. Nr. 90589 
an Das O s t p r e u ß e n b l a t t , 2 Hbg. 13 

Verkaufe NE-Stelle, 2 Wohnungen, 
Zentralhzg. u. Garage, ca. 1 Mor
gen Gartenland m. gutem Obst
baumbestand, in bestem Zustand 
u. sehr guter Wohnlage i. südl . 
Ruhrgebiet, g r ö ß e r e s Eigenkao. 
notwendig. Angeb. u. Nr. 90529 
an Das O s t p r e u ß e n b l a t t , 2 Hbg. 13 

Königsberger in . Lehrerin, Anf. 30/ NRW: Junggeselle 27/1,71 ev in 
1,65. ev.. mit 8jähr. Tochter. w ü . | geordn. V e r h ä l t n . m. Eigentum, 
geistr., toleranten u. humorvollen 
Herrn kennenzulernen. Zuschr. 
u. Nr. 90298 an Das O s t p r e u ß e n 
blatt, 2 Hamburg 13 

J U N G M Ä D C H E N T R A U M : 
Den Mann meines Lebens — o. 
V e r m ö g e n aber herzensgut — will 
ich v e r w ö h n e n ! Bin 20 J . h ü b s c h e 
Blondine, habe V e r m ö g e n u. Erbe 
u. fahre mit Begeisterung A U T O . 
Bald mit „ihm"? „Gl 46", 62 Wies
baden, Fach 662 (Ehemöl ler ) 

mö . nettes Mädchen zw. Heirat 
kennenlernen. Zuschr. u. Nr. 
90 397 an D a s Os tpreußenb la t t , 
2 Hamburg 13. 

Jetzt auch in Miet-Kauf ab 
ca. DM 195,— monatlich 

1 BLUM-FERTIGHAUS 
mit Keller und Bauplatz. 
Abt.: B 22. 495 Minden (Westf), 
C h a r l o t t e n s t r a ß e 3, Telefon 
Nr. 05 71/9 10 69. Postfach 280. 

Eine alt. 

%öctfin 
f ü r frauenlose Pension ab 1. Fe
bruar 1969 gesucht (30 bis 35 
Gäs te ) . Erholungsheim Beise-
tal, 3589 Rengshausen, Bezirk 
Kassel. 

Uhren selbst bauen 
können auch Sie mit unseren 
preiswerten Batterie-, Syn
chron- oder Schlagwerken. 
Alles Zubehör. Katalog von 

W. M. Liebmann KG 
345 Holzminden 

Züchtige, zuverlässige 

Wirtschafterin; 
gesucht, die in der Lage ist, s e l b s t ä n d i g Villenhaushalt (3 Per
sonen) in Bremen-Oberneuland zu f ü h r e n . Haushaltshilfe vor
handen. Angebote unter Nr. 90 499 an Das O s t p r e u ß e n b l a t t , 
2 Hamburg 13. 

Ostpr. Bauerntochter, 48 J . , ev., 
sucht E h e g e f ä h r t e n . Zuschr. u. 
Nr. 90 533 an Das Os tpreußenb la t t 
2 Hamburg 13. 

Ostpreuße , Witwer, 54 J . . ev., o. 
Anh., berufs tä t . , natur- u. tierl., 
m. Haus u. schö. Garten auf dem 
Lande, m ö c h t e Partnerin, auch 
Witwe, pass. Alters kennenler
nen. Zuschr. u. Nr. 90 445 an Das 
Os tpreußenb la t t , 2 Hamburg 13. 

Stel lengesuche j 

Norddeutschland, 26jähr. B ü r o a n 
gestellte, 1,72 gr., ev., dklbld., 
w ü . die Bekanntschaft eines auf
richtigen strebs. Herrn aus gu
tem Hause. Zuschr. u. Nr. 90 350 
an Das Ostpreußenbla t t , 2 Hbg. 13 

Ostpr. Bauernsohn, 44 J . , ev., led., 
m. 2 Eigentumswohng. w ü . die' 
Bekanntschaft eines netten Mä
dels zw. bald. Heirat. Raum D ü s 
seldorf. Bildzuschr. u. Nr. 90528 
an Das Ostpreußenbla t t . 2 Hbg. 13 

Raum Bremen: Solider Junggeselle, 
noch nicht verkalkt, wü. sich als 
L e b e n s g e f ä h r t i n ein liebes Mädel 
aus der Heimat. Tochter ostpr. 
Eltern angen. Bin Ostpr., 31/1,73, 
ev., in. ges. Pos. Bildzuschr. u. 
Nr. 90467 an Das O s t p r e u ß e n b l a t t . 
2 Hamburg 13 

Ostpreuße , 31/1,76. ev., led. in ~eh. 
kfm. Pos., m. Haus, Hobbys: Hel
sen, Schwimmen, Ski, w ü . zw. 
Heirat anst., nettes Mäde l . Bi ld
zuschriften u. Nr. 90 348 an Das 
Os tpreußenb la t t , 2 Hamburg 13 

c Immobi l ien 3 

R ü s t i g e s Ehepaar, 54/55, nicht abh., 
su. Vertrauensstellung, gern 
Landheim, B e h ö r d e od. auch 
Privat. (Ehefrau in Wirtschafts
f ü h r u n g erfahren, kann einsprin
gen od. mitarbeiten), kerngesund, 
techn. und organis. gewandt. A n 
gebote u. Nr. 90447 an Das Ost
p r e u ß e n b l a t t , 2 Hamburg 13 

Der O T T O V E R S A N D Hamburg 
bietet mit seinem Weltstadt-
Katalog — 10 000 Artikel — einen 

sehr guten Wefonuerbiensl 
Bestens geeignet für Haus
frauen und alle, die nebenbei 
Geld verdienen wollen. 
Interessenten schreiben bitte 
an den 

O T T O V E R S A N D 
2000 Hamburg 1, Postfach 

Abteilung AB/5255 

Junge Vame 

mit kinderliebem Wesen als A u - p a i r - M ä d c h e n für 1 bis 2 Jahre 
für deutschen Diplomatenhaushalt (Marineattachedienst) -
2 Kinder 7 und 2 Jahre nach Paris gesucht. K o r v e t t e n k a p i t ä n 
Komatowsky, 2390 Flensburg, Twedterberg 20. Telefon 3 95 56. 

c Unterricht 

Stellenangebote \ 

Suche v. Mai—Mitte Oktober ges., 
freundl., natur- u. tierl. Frau o. 
F r ä u l e i n , auch Rentnerin, für 
mein kl . Landhaus. Zuschr. u. 
Nr. 90569 an Das O s t p r e u ß e n b l a t t , 
2 Hamburg 13 

Tisctilereibetrieb mit 
Beerdigungsinstitut 

im Ruhrgebiet, etwa 350 qm e inschl ieß l ich mod. Maschinen
park, aus A l t e r s g r ü n d e n an vertr., ev. Tischlermeister zu ver
pachten. 

Angeb. u. Nr. 90 547 an Das O s t p r e u ß e n b l a t t 2 Hamburg 13. 

Erfahrene, z u v e r l ä s s i g e , selb
s t ä n d i g e 

Wirtschafterin; 
von ä l t e r e m ev. Ehepaar (Ein
familienhaus im Vorort D ü s 
seldorfs, gute Bahnverbindung) 
gesucht. Gut eingerichtetes, se
parates Zimmer, beste Bezah
lung, geregelte Freizeit. Fami
l i e n a n s c h l u ß . Putzhilfe vorhan
den. Interessentinnen richten 
ihre Bewerbung bitte unter 
V 442 an Reuter-Werbung K G , 
Werbeagentur, 4 Düsse ldorf , 
Am Wehrhahn 4. 

die für einen alten Herrn 
(Ostpr.), kocht bei freier Unter
kunft und Verpflegung nach 
Mainz gesucht, z u n ä c h s t etwa 
ein Jahr. N ä h e r e s von Frau M . 
Schatz, 65 Mainz, A m G r o ß 
berg 8. 

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

Kranken- u. %int}erkranken$ikwe$tern 
^ h , ^ ^ r n S t e r w K l l n l k a u s - Vorbedingungen: Gute 
fiT^l K ^ n T g , v . n a u s w i r t s c h a f t l i c h e s Jahr. Aufnahme-
o i o % r ^ ü , » a ! L r e n V D a s hauswirtschaftliche Jahr kann 
=h y ? r | * ü l e r i n abgeleistet werden. V o r s c h ü l e r i n n e n 
ao 16 Jahren werden zu jeder Zeit angenommen. 

T ü c h t i g e , z u v e r l ä s s i g e 

V e r k ä u f e r i n 

für modernes Lebensmittel-
und F e i n k o s t g e s c h ä f t sofort ge
sucht. Gutes Betriebsklima, 
gute Bezahlung, Kost und L o 
gis auf Wunsch. Feinkost-
Wende, 48 Bielefeld, Graf-
S t a u f f e n b e r g - S t r a ß e 8, Tele
fon 05 21/7 28 78. 

Z u m Herbst jeden Jahres werden aufge
nommen: 

** lP K'ankenpflegeschule Wetzlar zur 
Ausbildung als Krankenschwester ge-
stunde ev. M ä d c h e n (17Vt bis 28 J.) 

2. In d. Vorschule f. sozialen u. pflegeri
schen Dienst M ä d c h e n (14 bis 15 Jahre) 
mit gutem Volksschulzeugnis; entweder 
in die Haushaltslehre oder zur Fach
mittleren-Reife. 

3. M i t t e l s c h ü l e r i n n e n zur Ableistung des 
hausw. Jahres. 

4 * ^? ä d^}^ n u n d F r a « e n f" bis 37 Jahre). 
Ausbildung als Diakonisse. 

Konigsberger Diakonissen-Mutterhaus auf Altenberg 
633 Wetzlar, Postfach 443 

i 
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SEIT DER V E R T R E I B U N G BEILAGE DES OSTPREUSSENBLATTES 

„Schweinernes" für jeden Tag 
Der Stammbaum der Hausschweine reicht 200 Jahre zurück 

K a u m e in anderes T i e r w i r d i n der t äg l i chen 
Umgangssprache so h ä u f i g z i t ie r t w i e das l iebe 
Bor s t env ieh . Im B ö s e n w i e i m Gu ten . Geht uns 
e twas schief, passiert uns e in „ M a l h e u r " , dann 
ist das e ine „ g r o ß e Schweine re i " ; haben w i r 
Glück , dann haben w i r eben „ S c h w e i n gehabt" 

So etwas kommt ja nicht v o n u n g e f ä h r . A n 
gebl ich lebten diese T i e r e schon v o r 60 M i l 
l i o n e n Jahren auf unserem Planeten in Steppen 
und Wald landschaf ten . U n d wenn es unseren 
U r a h n e n gelang, eines v o n ihnen zu er legen, 
dann hatten sie w i r k l i c h „ S c h w e i n " , denn der 
H u n g e r wurde gest i l l t . Es n immt k a u m W u n d e r , 
d a ß man das Schwein ze i twe ise den G ö t t e r n 
we ih te oder ihm he i lende und s t ä r k e n d e K r ä f t e 
zuschrieb. 

V e r w u n d e r l i c h ist e igent l ich nur, w i e lange 
es dauerte, bis die T ie re „ d o m e s t i z i e r t " wurden . 
Das w a r v o r e twa 2000 bis 4000 Jah ren . D ie 
damal igen T i e r e hat ten a l l e rd ings mit unserem 
heut igen Hausschwe in e twa so v i e l Ä h n l i c h k e i t 
w i e w i r mit dem Neander ta le r . 

Erst v o r 200 Jah ren ge lang es engl ischen 
Z ü c h t e r n , aus dem e u r o p ä i s c h e n W i l d s c h w e i n 
und e inem Sumat raschwein die V o r f a h r e n unse
rer heu t igen Schweine h e r a u s z u z ü c h t e n . 

U n d zuerst v o r 100 Jahren , genau 1863, k o n n 
te m a n dieses Z ü c h t u n g s e r g e b n i s auf e iner 
in te rna t iona len landwir tschaf t l ichen A u s s t e l l u n g 
i n H a m b u r g bewunde rn . Je fetter, umso bestau-
nenswerter . Das inzwischen w iede r mager ge
wordene Schwein , w i e es heute g e z ü c h t e t w i r d , 
ist erst e ine F o l g e des (wiederum englischen) 
Wunsches nach fleischdurchsetztem F r ü h s t ü c k s 
speck. J a , d ie Z ü c h t e r haben es wei t gebracht! 
M a l fett, m a l mager, ganz w i e der Verb raucher 
es w ü n s c h t . 

ü b r i g e n s hat ten unsere V o r f a h r e n qar nicht 
so unrecht mit i h r e m G l a u b e n an die „ h e i l e n d e n 

K r ä f t e " . Heute wissen wi r , d a ß neben H ü h n e r 
fleisch das Fleisch des Schweines den h ö c h s t e n 
Geha l t an V i t a m i n B 1 e n t h ä l t und sein Fett die 
nicht minder wicht ige L i n o l s ä u r e . 

Es gibt k a u m einen Haushal t , i n dem Bichl 
täg l ich i rgendetwas „ S c h w e i n e r n e s " verzehrt 
w i rd , w e n n nicht wa rm, so doch auf den Broten 
v o n S c h ü l e r n und B e r u f s t ä t i g e n . Deutschland 
gi l t nicht v o n u n g e f ä h r als „Land der W u r s t 
esser", haben w i r es doch, was V i e l f a l t und 
G ü t e anbelangt, zu wahrer Meisterschaft ge
bracht, von einfacher Schmierwurs t bis zu den 
raffiniertesten S p e z i a l i t ä t e n . Selbst manche Kä
sesorten werden ja heute schon mit Schweiner
nem „ a n g e r e i c h e r t " . 

Heute, wo, in zunehmendem Maße das Pferd als Ackergaul verschwindet, dür 
sein festzustellen, daß auf den Briefmarken verschiedener Staaten das Pferd als 
wendet wurde. 

fte es interessant 
Markenniotiv ver-

Wer macht den meisten Urlaub? 
Westdeutschlands Landwi r t e s ind nicht sehr 

„ r e i s e f r e u d i g " . Das jedenfal ls scheint aus einer 
Befragung hervorzugehen , die A u f s c h l u ß ü b e r 
die R e i s e i n t e n s i t ä t verschiedener Berufsgruppen 
im Jahre 1966 gibt. V o n 578 befragten selb
s t ä n d i g e n G e s c h ä f t s l e u t e n , die man v o m Beruf 
her am ehesten mit den L a n d w i r t e n vergle ichen 
kann , ver re i s ten 38 Prozent, w ä h r e n d es v o n 
357 befragten Bauern nur 7 Prozent waren . 

Dieser ger inge „ U r l a u b e r - P r o z e n t s a t z " der 
Bauern hat sachliche bzw. wirtschaftl iche G r ü n 
de. E ine r der wicht igs ten d ü r f t e sein, d a ß in der 
Hauptre isezei t , a lso in den Schulferien, für 
die Landwi r t e die meiste A r b e i t anfä l l t . Auch 
ist es e inem Landwir t sehepaar kaum jemals 
mögl ich , gemeinsam zu ver re isen , v o r a l lem 
dann nicht, wenn Tie re vo rhanden s ind. Einer 
m u ß immer da sein, der das V i e h versorgt . U n d 
F r e m d a r b e i t s k r ä f t e s ind auf unseren H ö f e n sel
ten geworden . Bauer und B ä u e r i n s ind daher, 
w o l l e n sie e inma l i n U r l a u b fahren, darauf an-

Neue OLG-Standards treten in Kraft 
, ln der Mischfut terwir tschaf- hat sich, hervor 

gerufen durch die V e r t i e f u n g und E r w e i t e r u n g 
wissenschaft l icher Erkenntn isse , e ine grundle
gende W a n d l u n g des Denkprozesses v o l l z o g e n . 
B i s jetzt w u r d e der W e r t eines Mischfut ters 
v o r w i e g e n d mit i nd i r ek t en K r i t e r i e n beur te i l t 
— heute versucht man, a l l e nur m ö g l i c h e n W e r t 
k r i t e r i e n z u erfassen. D i e i nd i r ek t en K r i t e r i e n 
w a r e n Fo rde rung und Begrenzung best immter 
Einze l fu t te rmi t te l i n der Ra t ion , bes t immte A n 
te i le vorgegebener V o r m i s c h u n g e n mi t M i n e r a l -
stoffen, Spurene lementen oder V i t a m i n e n und 
i n we i t e r em S inne auch die k o n v e n t i o n e l l e 
W e e n d e r A n a l y s e . M a n sol l te aber wi s sen , w i e 
v i e l verwer tbares E i w e i ß , w i e v i e l ve rwer tba re 
Energ ie u n d w i e v i e l g, m g oder in te rna t iona le 
E inhe i t en an Minera l s to f fen , Spurenelementen 
oder bes t immten V i t a m i n e n i m Fut te r enthal ten 
s ind . D i e Kenn tn i s se ü b e r den Bedarf an den 
e inze lnen Stoffen u n d als Gesamte inhe i t Ener
gie s ind we i tgehend v e r v o l l s t ä n d i g t w o r d e n und 
die A n a l y t i k der e inze lnen K r i t e r i e n ist heute 
ebenfal ls m ö g l i c h . 

D iese r W a n d e l fand n u n zum Jahreswechse l 
1969 se inen A b s c h l u ß durch den E i n g a n g i n die 
Vorschr i f t en für DLG-Standard-Mischfu t t e r , 
nachdem Ende le tz ten Jahres durch die Ä n d e 
rung der fut termit telrecht l ichen Vorschr i f t en die 
gesetzliche G r u n d l a g e d a f ü r geschaffen wurde . 
D ie neuen D L G - S t a n d a r d s unterscheiden sich 
v o n den f r ü h e r e n durch folgende wicht ige 
Punkte : 

1. mehr Di rek t fo rde rungen für N ä h r s t o f f e , M i 
neralstoffe u n d V i t a m i n e ; 

2. Fo rde rung eines bes t immten Energiegehal tes 
i n e iner ana ly t i sch k o n t r o l l i e r b a r e n M e ß e i n 
heit für G e f l ü g e l f u t t e r ; 

3. Ent fa l l der K o m p o n e n t e n b e s c h r ä n k u n g e n . 

Dadurch w i r d e ine bessere K o n t r o l l m ö g l i c h 
kei t u n d damit e ine g r ö ß e r e Sicherhei t für den 
L a n d w i r t g e w ä h r l e i s t e t . 

Z u m anderen w e r d e n dem Hers te l l e r ke iner 
lei marktwir tschaf t l iche B e s c h r ä n k u n g e n aufer

legt, so d a ß h ö c h s t e Q u a l i t ä t zum g e r i n g s t m ö g 
l ichen Pre is hergestel l t werden kann . D a r i n 
eingeschlossen ist die u n e i n g e s c h r ä n k t e M ö g 
l ichkei t zur A n w e n d u n g der l inea ren Program
mie rung be i s e l b s t v e r s t ä n d l i c h e r Berücks ich t i 
gung der bekannten Erkenntn isse aus Li teratur , 
e igener Er fahrung und U b e r p r ü f u n g i n V e r s u 
chen. D L G 

gewiesen, d a ß Nachbar oder Nachbar in ihr V i e h 
versorgen und auch sonst auf ih rem Hof nach 
dem Rechten sehen. E ine solche „ U r l a u b s v e r 
tretung" scheitert aber h ä u f i g daran, d a ß die 
anfal lende A r b e i t zu g r o ß ist, als d a ß die Nach
barn sie neben ihrer eigenen A r b e i t noch b e w ä l 
tigen k ö n n e n . 

Ers taunl ich ist es, d a ß von den befragten 
Facharbei tern zwar 34 Prozent, von den sonsti
gen A r b e i t e r n jedoch nur 26 Prozent im Jahre 
1966 „in die Ferne schweiften". Immerhin war 
die K o n j u n k t u r i n Westdeutschland damals auf 
ih rem H ö h e p u n k t angelangt. Das w i r k t e sich ja 
auch entsprechend auf die L ö h n e aus. 

Beinahe wie eine Seuche „ w ü t e t e " das Reise
fieber unter den Di rek to ren und le i tenden A n 
gestel l ten: Ihre R e i s e i n t e n s i t ä t l ag mit 76 bzw. 
69 Prozent an der Spi tze a l le r Berufsgruppen. 

NEUE W A R N U N G V O R C Y C L A M A T 

Nach japanischen und ö s t e r r e i c h i s c h e n W i s 
senschaftlern u n d der englischen Verbraucher 
organisa t ion hat auch die Lebensmi t t e l -Kon t ro l l 
b e h ö r d e v o r der V e r w e n d u n g des k ü n s t l i c h e n 
Süßs to f fe s C y c l a m a t gewarnt . 

M A N A G E R FÜR DIE 
DEUTSCHE L A N D W I R T S C H A F T 

Das B u n d e s e r n ä h r u n g s m i n i s t e r i u m hat für das 
laufende Jah r 1969 eine M i l l i o n D M für die 
A u s b i l d u n g v o n M a n a g e r n i n der Landwirtschaft 
bereitgestel l t , die i m Rahmen der ü b e r g e b i e t -
l ichen Zusammenarbei t w i r k e n . 

Die Wirkstoffe in der Tierernährung 
W i r k s t o f f e i n der T i e r e r n ä h r u n g s ind jene 

M i k r o k o m p o n e n t e n , die dem Mischfut ter heute 
mit dem Z i e l zugesetzt werden , eine b e s t m ö g 
liche N ä h r s t o f f a u s n u t z u n g durch das T i e r sicher
zuste l len, die Gesundhe i t zu erhal ten sowie Ent
w i c k l u n g und Le i s tung der T ie re besonders zu 
f ö r d e r n . 

Wi rks to f f e k ö n n e n selbst N ä h r s t o f f c h a r a k t e r 
haben, w i e V i t a m i n e und A m i n o s ä u r e n . Sie 
k ö n n e n auch technische Hilfsstoffe sein, die die 
Q u a l i t ä t der Fut termischung erhal ten oder den 
A u f s c h l u ß des Futters im M a g e n und Da rm er
leichtern oder aber die A u s n u t z u n g der N ä h r 
stoffe jenseits der D a r m w a n d beeinflussen. 

So erhal ten A n t i o x y d a n t i e n die Q u a l i t ä t e iner 
Fut termischung, Fermente und Emulga to ren er

leichtern den Verdauungsvorgang , und gewisse 
hormonar t ige Wi rks to f fe k ö n n e n die Nährs to f f 
ausnutzung im Zells toffwechsel verbessern. A n 
dere Wi rks to f f e i n der Fut termischung e r fü l l en 
ihre Aufgabe erst i m Lebensmit te l selbst. So 
e r h ö h t der Zusatz v o n C a r o t i n o i d e n als Dotter
pigmente die Ansehn l i chke i t und damit auch den 
sub jek t iven Geschmackswert des H ü h n e r e i s . Es 
gibt ganze G r u p p e n v o n Wi rks to f f en , die d ie 
Gesundhei t des Tieres erhal ten helfen und so 
ind i rek t zur besseren N ä h r s t o f f a u s n u t z u n g be i 
tragen. Z u diesen G r u p p e n v o n Schutzfaktoren 
g e h ö r e n A n t i b i o t i k a in n iedr iger w ie i n hoher 
Dos ierung , ebenso K o k z i d i o s t a t i k a , A n t h e l m i n -
t ika (gegen Magen- , Lungen- und D a r m w ü r m e r ) , 
A n t i d i a r r h o e i k a ( D u r c h f a l l v e r h ü t u n g ) und auch 
Stoffe w ie die T ranqu i l i z e r (Beruhigungsmit tel) . 

KUPFER TÖTETE S C H A F E 

Die Ursache eines b isher r ä t s e l h a f t e n Schaf
sterbens i n der Bundes repub l ik , besonders i n 
Niedersachsen, Sch le swig -Ho l s t e in u n d Wes t 
falen, ist jetzt v o m D i r e k t o r des T ie rgesund-
heitsamtes H a n n o v e r , Prof. Dr . H e i n r i c h Beh
rens, entdeckt worden . B e i den verendeten T i e 
ren wurde e i n z u hoher Kupfergeha l t i m 
Organ i smus festgestellt . Be i mut ter los aufge-
zoenen L ä m m e r n w a r die Ursache e in z u hoher 
Kupfergeha l t i n M i l c h e r s a t z p r ä p a r a t e n (Mi l ch 
austauschern) u n d be i ausgewachsenen Schafen 
die V e r f ü t t e r u n g v o n Minera l fu t te rmischungen 
Diese M i s c h u n g e n enthal ten Kupfe r i n jener 
M e n g e , w i e sie die R inder b e n ö t i g e n . F ü r die 
Schafe w i r k e n sie dagegen qift ig, verursachen 
Gelbsucht und Blutarmut . 

FÜR SIE NOTIERT . . . 
Eine Landreserve von rund 170 M i l l i o n e n ha 

so l l A u s t r a l i e n nach A n g a b e n der W i s s e n 
schaftlichen und Indust r ie l len Forschungsor
ganisa t ion des australischen Bundes besitzen. 
D a v o n befinden sich 60 M i l l i o n e n ha in den 
s ü d l i c h e n Gebie ten mit N i e d e r s c h l ä g e n v o n 
380 mm und 110 M i l l i o n e n ha im N o r d e n mit 
N i e d e r s c h l ä g e n ü b e r 500 mm im Jahr . 

Der Erreger der Schweinepest konnte vom Insti
tut für M i k r o b i o l o g i e und Infek t ionskrankhe i 
ten der T ie re der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n e lek-
tronenoptisch dargestell t werden, wodurch 
seine St ruktur a u f g e k l ä r t ist. Damit ist d ie 
Erforschung der Sd iweinepes t in ein neues 
Stadium getreten. 

M i t e inem H e l i o k o p t e r wurden jetzt e in Dutzend 
K ä l b e r der Gemeinde At t inghausen im K a n 
ton U r i (Schweiz) auf die A l m gefloq'-n, um 
so den beschwerl ichen Alpenaufs t i eq zu ver
meiden. 

F ü r gute F le i schwaren erhie l ten 1968 drei M e t z 
gereibetr iebe und drei Fle ischwarenfabi i ken 
auf G r u n d des Ergebnisses der Q u a l i t ä t s p r ü 
fung für F le i schwaren und Fe inkos terzeugnis 
se der D L G Ehrenpreise des R u n d e s e r n ä h -
. rungsminister iums. M e h r als 400Ö Erzeug
nisse aus ü b e r 100 Betr ieben wurden ttbeser 
D L G - Q u a l i t ä t s p r ü f u n g 1968 unterzoqen 

V E R T R Ä G E S I C H E R N M I L C H V E R W E R T U N G 

Tro tz a l le r B e m ü h u n g e n der B a u e r n v e r b ä n d e 
in B r ü s s e l ist es nicht gelungen, das b e w ä h r t e 
Sys tem der deutschen M i l c h m a r k t o r d n u n g als 
Bestandte i l e iner e u r o p ä i s c h e n O r d n u n g für die 
M i l c h - und Molkere iwi r t scha f t zu verankern . Es 
steht so fest, d a ß Einzugs- und Absatzgebie te 
der M o l k e r e i e n mit dem 31. 12. 1969 als ge
setzliche Rege lung in der b i sher igen Form auf
gehoben werden . 

U m nicht i n Frage zu stel len, was al le be
troffenen Kre i s e , Mi lche rzeuger und M o l 
kere ien , i n jahrzehnte langer A r b e i t aufgebaut 
haben, ist es z w i n g e n d notwendig , d a ß bis zum 
A u s l a u f e n der gesetzl ichen Rege lung pr iva t 
rechtliche V e r e i n b a r u n g e n getroffen sind, die 
e in re ibungsloses Uber le i t en in den E W G - M a r k t 
s icherstel len helfen. 

M E H R S I C H E R H E I T 
FÜR A C K E R S C H L E P P E R F A H R E R 

Die ersten neuen U n f a l l v e r h ü t u n g s v o r s c h r i f 
ten der landwirtschaft l ichen Berufsgenossen
schaften hat der Bundesminis te r für A r b e i t und 
Soz ia lo rdnung genehmigt . N a c h den neuen V o r 
schriften m ü s s e n nach dem 1. Januar 1970 i n 
den V e r k e h r kommende Schlepper mit Sicher
h e i t s b ü g e l oder -verdecken a u s g e r ü s t e t sein, die 
den Fahre r be im sei t l ichen U m s t ü r z e n und rück
w ä r t i g e n Uberschlag s chü t zen . 

W A S W I R D M I T D E M R I N D F L E I S C H P R E I S ? 

W e n n die A g r a r p l ä n e des E W G - V i z e p r ä s i 
denten M a n s h o l t v e r w i r k l i c h t werden sol l ten, 
kann man — w i e der Bayer ische Bauernverband 
feststellt — die F le i schpre i sen twick lunq und 
damit den V e r b r a u c h nur erahnen. M a n s h o l t 
schwebt u. a. auch eine drastischere Reduzie
rung des Mi lchkuhbes tandes vor , um damit die 
M i l c h ü b e r s c h ü s s e zu besei t igen. E i n A g r a r e x -
perte sprach f r ü h e r e inma l scherzhaft die un
u m s t ö ß l i c h e „ W e i s h e i t " aus, d a ß „ j e d e r Ochse 
eine M u t t e r hat, und das ist eine K u h ' l Dies 
bedeutet i n der Prax is , d a ß bei der Kuhbes tand
reduzierung ä la M a n s h o l t auch die Rindf le isch
p roduk t ion und damit der Selbstversorgungs
grad bei Rindf le isch i n der E W G sofort zu rück 
gehen w ü r d e . 

Der in diesem Jahr aus dem Amt scheidende Bundespräsident Dr. h. c. Heinrich Lübke besucht 
mit besonderem Interesse Landwirtschaftsausstellungen und läßt sich dort auch die Tiere der Lei-
atungszi\cht zeigen. 

Die Georgine unterhält weder einen Bera
tungsdienst noch einen „Briefkasten", so daß 
Anfragen keine Erledigung finden k ö n n e n . 

Verantwortlich für die Traditionsbeilage .Geor
gine": Mirko Altgayer, 3140 Lüneburg , Wedekind-
slraBe 10. 
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Georg Budeweit Sommer und Winter am ^alt^aröen 
M e i n Vate r war S t r a ß e n m e i s t e r und wir 

wohnten in Drugehnen, im Gasthaus dicht an 
der Bahn. Uns g e g e n ü b e r lag die M o l k e r e i 
Schlupp. Dann folgten der ausrangierte Eisen
bahnwagen, in dem Lebensmittel verkauft wur
den, und die Post. 

Ich fuhr nach K ö n i g s b e r g zur Schule. W e n n 
so gegen halb sieben Uhr die Schranken ge
schlossen wurden, dann sauste ich aus dem 
Haus wie ein geö l t e r Bl i tz . In einer Hand die 
Schultasche, in der anderen Hand noch eine 
Stulle. W e n n der Zug anruckte, dann war ich 
zur Stelle. Im letzten Augenblick konnte ich 
mich noch i n den Wagen schwingen. M i t der 
Samlandbahn roll ten w i r bis Kön igsbe rq -Nord -
bahnhof. 

Die liebe, gute Samlandbahn, sie war ein 
Stück für sich. Ich hatte sie liebgewonnen. M o r 
gens hatte sie meistens Ruhe vor uns, da waren 
die M ä d e l s und wi r Bowkes noch m ü d e . Manch
mal hatten wir mächt ig Glück, dann hatte man 
nämlich den letzten Wagen abgeschlossen, er 
war leer und wi r brauchten uns nicht auf die 
Jagd nach einem Sitzplatz zu begeben. Einige 
von uns b e s a ß e n einen Vie rkan t sch lüsse l . M i t 
dem öffneten wi r heimlich die T ü r — dann 
hinein und wieder abgeschlossen. Bis Königs 
berg wurde dann der v e r s ä u m t e Schlaf nachge
holt. 

Nachmittags m u ß t e n wi r aufpassen, d a ß un
sere S tammplä t ze nicht besetzt waren. Wehe, 
wenn sich da ein Fremder breitgemacht hatte! 
Die Leute wurden mit Krach und wenn das 
nichts nü tz te , mit Niespulver vertrieben. Das 
Zugpersonal war höllisch scharf hinter uns her; 
w i r m u ß t e n aufpassen, daß man uns nicht die 
Monatskarten abnahm. A u f der Rückfahrt wur
den Schularbeiten gemacht oder 17 und 4 oder 
66 gespielt. Kön igsbe rg und Drugehnen waren 
etwa 20 Kilometer voneinander entfernt. W i r 
fuhren mit der Bahn eine Stunde lang ü b e r 
Tannenwalde, Goldschmiede, Dommelkeim, 
Wi l lga i t en . Hatten w i r schönes Wetter , dann 
standen wi r d r a u ß e n auf der Plattform und 
l ießen uns den W i n d durch die Haare wehen. 
Nicht al lzu schnell rollte unser Zug durch unser 
Samland. 

Im Winter m ü h t e sich die Samlandbahn mit 

Sabine Horn 

Schummer stund 
N u danze witte Flocke 

am Fönsterke voarbie, 

Großvoaderke , loat mi hucke 

op diene ole Knie. 

O n nu verteil mi wedder 

ut de vergangne Tied — 

von doamoals, wie du hest 

min Großmodderke gefriet. 

O n ön Ooawe doa schmurgelt 
en Broatäppelke fer m i ; 
Großvoaderke mott verteile, 
ward wedder jung doabie. 

Das Foto von den dick verschneiten Tannen 
sandte uns unsere Leserin Frau Lina Schmidt-
Karahl, 1 Berlin 41, Steglitzer Damm 97. Sie 
schreibt uns dazu: 

Ich fand das Bild auf den Hufen in Königs
berg, im Schutt einer zertrümmerten Villa. Ich 
bin ein Försterkind aus Sanditten, Kreis Weh
lau. Es tat mir leid, das schöne Foto liegenzu
lassen. Ich hob es auf, In der Hoffnung, es 
werde sich einmal der Eigentümer finden. 

Ob wohl einer unserer Leser diese stimmungs
volle Aufnahme gemacht hat? 

al l den Winterspor t lern ab. Sk i läufer und viele 
F a h r g ä s t e mit Rodelschlitten — alle hatten nur 
ein Z ie l vor Augen , den Galtgarben. Dort gab 
es eine w u n d e r s c h ö n e lange Rodelbahn, die 
auch von Bobfahrern benutzt wurde. Den S k i 
läufern stand auch eine Sprungschanze zur V e r 
fügung. 

W ä h r e n d dieser Zeit konnten wir , mein 
Freund He inz Graaph und ich, uns zusätzl ich 
etwas Taschengeld verdienen. Seine Eltern 
hatten eine Siedlung in Drugehnen, von denen 
l ieh sich Heinz Pferd und Schlitten aus. M i t dem 
Fuhrwerk postierten w i r uns vor dem Bahnhof. 
Lief nun e in Z u g aus K ö n i g s b e r g ein, dann 
gab es reichlich Kundschaft. Die Leute mit ihren 
Rodelschlitten und die Ski läufe r h ä n g t e n sich 
an unseren Schlitten und ab g ing die Post mit 
Sche l lenge läu t . He i , das war dann eine lustige 
Fuhre! V o r b e i an Schlupp, der Post, dem aus
rangierten Eisenbahnwagen, den Berg hoch, an 
der Land jäge re i vorbei , Berg runter, Berg rauf, 
am Hegeberg vorbei , wieder Berg runter und 
dann l inks abgebogen: Schon waren wi r am Be
stimmungsort, dem Galtgarben. V o r der Gast
s t ä t t e wurde gehalten und kassiert. M i t blauge
frorener Nase und kl ingenden Dittchens in der 
Tasche zogen w i r heim. 

Im F r ü h s o m m e r pflückten wi r Maig löckchen 
und boten sie den Autofahrern an. Diese duf
tenden Blumen wuchsen in g r o ß e r Menge rund 
um den Galtgarben. Nichts Schöne res gab es 
für uns, als durch die St i l le des Waldes zu stro
mern auf der Suche nach neuen, noch nicht ent
deckten Plä tzchen. W e n n die Mittagssonne gar 
zu kräf t ig brannte, dann legten w i r uns unter 
eine riesige Tanne und hielten ein kleines 
Nickerchen. 

Z u al len Jahreszeiten war es schön bei uns 
zu Hause im Samland. Diese Jahre sind mir 
unaus löschl ich i n Erinnerung geblieben; noch 
heute t r ä u m e ich v o n jenen Zeiten. 

Wo steht 

diese Schule ? 

Liebe Leser, w i r brau
chen einmal wieder Ihre 
Mi th i l f e . W e r v o n Ihnen 
kennt dieses Schulge
b ä u d e ? (Das Foto wurde 
gerettet, der Besitzer 
w e i ß aber nicht mehr, in 
welchem Or t diese Auf
nahme gemacht wurde; er 
vermutet, d a ß es im Sam
land war. Der Bau ent
stand in den Jahren zwi 
schen 1930 und 1940.) Die 
Uhr auf der Giebelspitze 
wurde vom Uhrenhaus 
Bistrick i n K ö n i g s b e r g für 
dieses G e b ä u d e angefer
tigt. Bitte schreiben Sie 
uns, wenn Sie etwas 
N ä h e r e s ü b e r das Schul
haus wissen. 

An»» Heberg y\)as Großvater {flukohl mit ins &oe$ieal6um schlief) 
Eigentlich hatten w i r einen Opapa und eine 

Omama. Doch als ich mein Poesiealbum v o n 
den G r o ß e l t e r n z u r ü c k b e k a m — wer h ä t t e da
mals als Schulmäde l k e i n Poesiealbum gehabt? 
— fand ich auf einer Seite etwas ganz U n e r h ö r 
tes: 

Der ist das letzte Pünktchen 
in der Phrase unseres Lebens, 
der Deckel auf dem Topf, 
in dem es so oit kochte und brodelte . . . 
Tilsit, 21. Januar 1900 

Dein Großvater Wilhelm Flukohl 

Völ l ig ratlos stand ich zuerst da, wie vor den 
Kopf geschlagen. W a s hatte der Opapa da b loß 
geschrieben? .Deckel auf dem Kopf?" — Das 
konnte ich doch niemandem zeigen. M a l e 
Schlagowski und Therese Wes tpha l w ü r d e n 
lachen! Al le rd ings , die Ve r se v o n den Rosen, 
Tulpen und N e l k e n hatte ich auch recht albern 
gefunden, aber es waren doch wenigstens Ro
sen und N e l k e n auf das Albumbla t t geklebt. 

Doch plötzl ich wurde es mir bl i tzar t ig k l a r : 
Ne in , dies hier war etwas ganz anderes. W i e 
e in Hauch aus einer anderen W e l t wehte es 
mich an. . G r o ß v a t e r F l u k o h l " stand da, .T i l s i t , 
21. Januar 1900". Ja , w i r hatten die Jahrhun
dertwende gehabt, und Opapa hatte am 21. Ja 
nuar Geburtstag! 

M i r , seiner Enke l in , hatte er so einen Ver s 
ins A l b u m geschrieben. Förmlich ü b e r meine 
zehn Jahre wuchs ich hinaus. G r o ß v a t e r F l u 
kohl , dachte ich, ich verstehe, was D u geschrie
ben hast. Lehre uns bedenken, d a ß w i r sterben 
müssen . . . 

A l s die Ida Petereit, die für die nächs t e Seite 
vorgesehen war, G r o ß v a t e r s Ver se mit g r o ß e n , 
dummen A u g e n — so fand ich — begucken 
wollte, schlug ich ihr das Blatt vor der Nase 
um. 

„Das verstehst D u nicht", sagte ich. 
Im Sommer kamen die G r o ß e l t e r n immer 

einige Wochen zu uns aufs Land. Unser schönes 
Schulhaus lag mitten im W a l d . Va t e r war Leh
rer. G r o ß v a t e r , P r ä z e n t o r i . R., kaum aus dem 
W a g e n gestiegen, mit dem Vate r ihn v o n der 
Bahnstation Heinr ichswalde abgeholt hatte, 
ging sofort zu den uralten Eichen, die im W a l d 
am Obel inner Schützenfes tp la tz standen. 

„Vor ihnen steht man mit dem Gefühl einer 
tiefen Ehrfurcht", sagte der Opapa, nein, der 
G r o ß v a t e r , zu mir. Ich hatte mich beeilt, ihn zu 
begleiten, was ich vorher nicht getan h ä t t e . 

„Ännchen" , sagte der G r o ß v a t e r , „d iese 
Eichen m ü ß t e n hinten in Jakobsruh stehen 
Jeden Tag w ü r d e ich hingehen." 

„Aber D u kannst doch recht oft hierher kom
men, G r o ß v a t e r ! " sagte ich. 

Erstaunt ob der ungewohnten Anrede sah 
er mich einen Augenbl ick ganz ernst und nach
denklich an. Ob ihm sein A lbumver s einfiel? 

Me ine G r o ß t a n t e Leopoldine, G r o ß v a t e r s 
Schwester, wohnte bei meinen Eltern schon seit 
1890, seit meiner Geburt. W i r K inde r liebten 
sie innig. Wunderbar konnte sie spielen! 
Fuhren die El tern i rgendwohin und Tante Leo
poldine bl ieb zu Hause, so bettelten wir , auch 
zu Hause bleiben zu dürfen — der schönen 
Spiele wegen. 

N u n sagte ich zum ersten M a l e : 
„ T a n t e Leopoldine, e r zäh l uns doch etwas 

von unserem G r o ß v a t e r W i l h e l m F l u k o h l ! " 
Sie sah mich auch e in b ißchen erstaunt an 

Sie hatte nun auch einen V e r s in mein A l b u m 
geschrieben. Durch ihre E r z ä h l u n g wurde der 
Opapa in meinen A u g e n nun noch g rößer . Auch 
sein Vater , unser U r g r o ß v a t e r , war Lehrer — 
Schulmeister h i e ß es damals noch — gewesen. 

Sehr jung war er gestorben und hatte F rau und 
sechs K i n d e r unversorgt z u r ü c k g e l a s s e n , denn 
damals gab es noch keine Wi twenpens ion , und 
sie h ä t t e mit ihren K i n d e r n w o h l gar ins A r 
menhaus ziehen m ü s s e n . W i l h e l m , der ä l t e s t e 
Sohn, hatte seine A u s b i l d u n g zum Lehrer erst 
vor kurzer Zei t begonnen. Er, unser G r o ß v a t e r , 
war aber w o h l besonders begabt für den Lehr
beruf und durfte seine A u s b i l d u n g vorze i t ig 
beenden. Er wurde an seines Vate rs Stelle 
Lehrer, und Mut te r und Geschwister konnten 
weiter im Schulhaus wohnen. Erst als die Ge
schwister erwachsen waren, heiratete er unsere 
G r o ß m u t t e r und wurde Lehrer i n Liepar ten und 
s p ä t e r P r ä z e n t o r in K a r k e l n am Haff und dann 
in Schillehuen bei Lasdehnen, von wo aus er 
seinen Ruhesitz Ti l s i t w ä h l t e . 

G r o ß v a t e r und . O m a " Charlot tchen feierten 

1905 ihre Goldene Hochzei t i m Kre i se vieler 
K i n d e r und E n k e l . Kerzengrad stand der Acht
z i g j ä h r i g e — damals e in sehr hohes A l t e r — 
mit seiner Goldbrau t vo r dem A l t a r . 

. Ich brauchte Euch nicht e inma l zu fragen, 
aber um Eurer K i n d e r w i l l e n frage ich Euch 
noch e inmal : W o l l t Ihr . . ." Laut und kraftvoll 
k l ang G r o ß v a t e r s Ja . Ich, die ä l t e s t e Enkelin, 
durfte das Goldkranzgedicht sprechen. 

G r o ß v a t e r war e in guter Organis t . Er hatte 
die Er laubnis , die s c h ö n e O r g e l i n der alten 
Deutschen Ki rche zu spielen, zu Gottesdiensten 
und auch i n der W o c h e ; immer b l ieben die Vor
ü b e r g e h e n d e n d r a u ß e n stehen, wenn er spielte. 
1907, genau z w e i Jahre nach der Goldenen 
Hochzeit , setzte der T o d sein , P ü n k t c h e n ' unter 
dieses arbeitsreiche, gesegnete Leben. Beide 
G r o ß e l t e r n ruhen auf dem Kapellen-Friedhof. 

*An einem kalten Zag im Januar: £isernte in Zilsit 

Heute im Zeichen der Kühlschränke und Tiefkühltruhen, mutet einen ein solches Foto etwas 
merkwürdig an Und doch werden sich viele Leser noch an die Ehemteauf u n i ^ Fm^nuni 

Teder Cutshof hatte seinen eigenen Eiskeller, in dem das Eis tief unter der Erde bis zum Sommer 
ruhte. In den kurzen, aber heißen Sommerwochen in unserer HeiL„*lZ.? t u L 

wfcäSarJSl ESBSÄtiSrS^dft »- ** - * *«<«. *• 
geerntet wurden. unserer Kindheit, als die Blocke noch aus Flüssen und Seen 

Foto : Ruth Hallensieben 
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Mit g t n t u l i e c e n . * . 

zum 99. Geburtstag 

Prengel, Elisabeth, geb. Weide, aus Gerdauen, Hin-
denburgst raße, jetzt bei ihrer Tochter Frau Ella 
Krause, 671 Frankenthal, Wormser Straße 136, am 
6. Februar. 

Siebert, Natalie, geb. Schulz, aus Engelstein, Kreis 
Angerburg, jetzt 402 Mettmann, Nordstraße 117, am 
2. Februar. 

zum 97. Geburtstag 

Nikulka, Charlotte, geb. Morenz, aus Prostken, Jahn
straße 2, jetzt 532 Bad Godesberg, Kurfürstenstraße 
Nr . 10, am 5. Februar. 

zum 96. Geburtstag 

Fischer, Heinrich, aus Königsberg-Tannenwalde, jetzt 
bei seiner Tochter Frau Minna Pokern, 5 Köln-
Deutz, Siegburger Straße 179, am 3. Februar. 

zum 95. Geburtstag 

Jürgens, Elisabeth, geb. Bieseke, aus Hohenstein, 
jetzt bei ihrer Tochter Frau Lucie Hertel, 62 Wies
baden, Oraniens t raße 22, am 31. Januar. 

zum 92. Geburtstag 

Ketz, Otto, Lehrer i . R., aus Rosenau bei Liebstadt, 
jetzt 588 Lüdenscheid, Parkst raße 116, am 30. Ja
nuar. Die Gruppe Lüdenscheid gratuliert herzlich. 

Lischewski, Johann, aus Friedrichsfelde, Kreis Or
telsburg, jetzt 466 Gelsenkirchen-Buer, Haunerfeld-
s t raße 30, Städtisches Pflegeheim, am 2. Februar. 

Loseries, Johann, aus Pellehnen und Lothen, Kreis 
Tilsit-Ragnit, jetzt 1 Berlin 41, Suchlandstraße 8, 
am 20. Januar. Die Kreisgruppe gralutiert herz
lichst. 

zum 91. Geburtstag 

Mack, Amalie, aus Lyck, jetzt in Mitteldeutschland, 
zu erreichen über Frau Else Ditt, 314 Lüneburg, 
Hasenburger Berg 22, am 5. Februar. 

zum 90. Geburtstag 

Amsoneit, Lina, aus Neunassau, Kreis Insterburg, 
jetzt zu erreichen über Frau Erna Hoffmann, 3301 
Bienrode, Heinrichstraße 2, am 3. Februar. 

Büchler, Anna, Witwe des Pfarrers Büchler, aus 
Osterode, jetzt 28 Bremen, Stader Straße 154, am 
25. Januar. Die Kreisgemeinschaft gratuliert herz
lich. 

Duddeck, Marie, aus Kreuzborn, Kreis Lyck, jetzt 
2148 Zeven-Aspe, Tulpenweg 11, am 2. Februar. 

Dworak, August, aus Skomanten, Kreis Lyck, jetzt 
6501 Heditsheim, Neue Mainzer Straße 222, am 
5. Februar. 

Kantel, Emilie, geb. Wallner, aus Rosodcen, Kreis 
Heiligenbeil, jetzt 718 Crailsheim, Roter Buck 41, 
am 3. Februar. 

Koller, Ernestine, geb. Kliese, aus Milchbude, Kreis 
Angerapp, jetzt bei ihrer Tochter Frau Elsbeth 
Hel lwig, 35 Kassel 1, Wilhelmshöher Allee 28, am 
7. Februar. 

Paukstadt, Maria, geb. Aßmann, aus Siewen, Kreis 
Angerburg, jetzt 7141 Poppenweiler, Panoramaweg 
Nr. 9, bei Kraushaar, am 5. Februar. 

zum 89. Geburtstag 

Böhm, Fritz, Gutsbesitzer, aus Mettkeim, Kreis La-
biau, jetzt 3146 Adendorf, Lindenweg 6, am 2. Fe
bruar. 

Jankowskl, Marie, aus Gorlau, Kreis Lyck, jetzt 53 
Bonn, Kaiserstraße 119, am 3. Februar. 

Mattern, Berta, geb. Morgenroth, aus Workallen, 
Kreis Mohrungen, jetzt bei ihrer Tochter Frau 
Minna Schmidt, 6554 Meisenheim (Glan), Amts
gasse 11, am 27. Januar. 

Matzath, Adolf, Gendarmeriemeister i. R., aus Neu-
Keykuth, Kreis Ortelsburg, jetzt 4992 Espelkamp-
Mittwald, Elbinger Weg 19, am 6. Februar. 

zum 87. Geburtstag 

Bandorskl, Ernst, Lehrer i . R., aus Osterode, Senden-
haupts t raße 5, jetzt 8214 Bernau (Chiemsee), Bahn
hofstraße 31, am 5. Februar. 

Krüger, Richard, aus Tilsit, Sudermannstraße 16, 
jetzt 8883 Gundelfingen, Mörikestraße 16, am 8. Fe
bruar. Die Gruppe Gundelfingen gratuliert ihrem 
ältesten Mitglied herzlich. 

zum 86. Geburtstag 
Baedk, Emil, Oberpostinspektor i . R., aus Ortelsburg, 

jetzt 29 Oldenburg, Bodenburgallee, Altersheim, 
am 26. Januar. 

Kaiser, Wilhelmine, geb. Sendzidc, Damenschneiderin, 
aus Theuernitz, Kreis Osterode, jetzt 4354 Dat
teln, Leharstraße 9, Alterswohnheim, am 1. Fe
bruar. 

Klimmek, Elise, aus Lotzen, Bismarckstraße 1, jetzt 
2427 Malente-Grensmühlen, Luisensteig 1, am 26. 
Januar. 

Nakath, Gustav, aus Lyck, jetzt 7541 Grunbadi, 
Haupts t raße 40, am 3. Februar. 

OberUber, Charlotte, aus Berndhöfen, Kreis Lyck, 
jetzt 2407 Travemünde, A m Heck 1, am 30. Januar. 

Rentel, Rudolf, Schuhmachermeister, aus Walters
dorf, Kreis Heiligenbeil, jetzt 289 Nordenham-
Altensiel, Breslauer Straße 24, am 4. Februar. 

zum 85. Geburtstag 

Ewald, Karl , aus Ludwigsburg, Kreis Barternstein, 
jetzt 7931 Unterwachingen, Kreis Ehingen, am 4. 
Februar. 

Katins, Anna, geb. Baiasus, aus Groß-Potauern, Kreis 
Gerdauen, jetzt bei ihrem Sohn Gerhard Katins, 
62 Wiesbaden, Walds t raße 154, am 2. Februar 

Klischpahn, Gustav, aus Borkenwalde, Kreis Anger
burg, jetzt 2931 Obenstrohe-Nord, Siedlung, über 
Varel , am 5. Februar. 

Ogilvle, Theodora, geb. Uhlich, aus Königsberg-Met-
gethen, Heidehof, jetzt 2 Hamburg 50, Bernadotte-
straße 41, am 1. Februar. 

Peter, Luise, geb. Claass, Tochter des Gründers des 
Königsberger Tiergartens, jetzt 8 München-Allach, 
Hanemannstraße 9, am 11. Januar. 

Petersen, Elisabeth, geb. Bobeth, aus Königsberg, 
Kaiserstraße 27, jetzt 24 Lübeck, Gieselherweg 1, 
am 5. Februar. 

Rahma, Johann, Missionar a. D., aus Waldburg, Kr. 
Ortelsburg, jetzt 72 Tuttlingen, Ettlensgart 7, am 
6. Februar. 

Seimann, Hedwig, aus Königsberg, Krugstraße 4, jetzt 
479 Paderborn, Giersstraße 1, Altersheim West
falenhof, am 4. Februar. 

Vogel, Heinrich, Sparkassendirektor i . R., aus Ra
stenburg, jetzt 325 Hameln, Pyrmonter Straße 12, 
am 5. Februar. 

Wasdilewski, Clara, Bäckermeisterswitwe aus A l t -
Christburg, Kreis Mohrungen, jetzt 2067 Reinfeld, 
Bergstraße 1, am 4. Februar. 

Zahlmann, Maria, aus Richtfelde, Kreis Gumbinnen, 
Jetzt 2051 Hamborn- A l l p n a a m m e Elbdeich 232, am 
2. Februar. 

zum 84. Geburtstag 

Böhlert, Anna, geb. Sollmann, aus Buddern, Kreis 
Angerburg, jetzt 52 Siegburg, Am Tannenhof 41e, 
bei Pissareck, am 3. Februar. 

Nikutowski, Elisabeth, geb. Schewohl, aus Lieben-
ielde, Kreis Labiau, jetzt 31 Celle, Peterskamp 25, 
am 30. Januar. 

Sablottny, Fritz, aus Gilgenburg, Kreis Osterode, 
jetzt in Mitteldeutschland, zu erreichen über seine 
Tochter Frau Else v. Nieswandt, 563 Remscheidt 
Nordstraße 186, am 25. Januar. 

Sawitzki, Luise, geb. Seefeldt, aus Schwaigendorf, 
Kreis Mohrungen, jetzt zu erreichen über ihre Toch
ter Frau Anna Goerke, 237 Rendsburg, Walls t raße 
Nr. 46, am 7. Februar. 

Scharnowski, Fritz, aus Fließdorf, Kreis Lyck, jetzt 
2431 Grönwohldshorst über Lensahn, am 26. Ja
nuar. 

Skerra, Bertha, geb. Sollmann, aus Angerburg, jetzt 
406 Viersen, Düppelstraße 30, am 3. Februar. 

Smona, Anna, aus Pr.-Holland, Markt 22, jetzt zu 
erreichen über Gottfried Amling, 2214 Hohenlock-
stedt, Drosselweg 5, am 1. Februar. 

Wichmann, Emil, aus Rothfließ, Kreis Rößel, jetzt 
24 Lübeck, Am Spargelhof 25, am 3. Februar. 

zum 83. Geburtstag 
Bluhm, Berta, geb. Koslowski, aus Jakunen, Kreis 

Angerburg, jetzt 215 Buxtehude, Weimarer Straße 
Nr. 1, am 7. Februar. 

Dombrowski, Franz, aus Bischofsburg, Abbau, jetzt 
2427 Malente-Grerrtsmühlen. Plöner Straße 16a, am 
27. Januar. 

Gers, Ottilie, aus Schützendorf, Kreis Ortelsburg, jetzt 
8501 Boxdorf, Hauptstraße 55, am 2. Februar. 

Gollub, Adolf, Ortsvertreter von Langheide, Kreis 
Lyck, jetzt 6222 Geisenheim, Oberer Pflanzer, am 
28. Januar. 

Kontusch, Magdalena, geb. Großmann, aus Thier
garten, Kreis Angerburg, jetzt in Mitteldeutsch
land, zu erreichen über Franz Jordan, 213 Roten
burg, Mittelweg 37, am 8. Februar. 

Liebe, Carl , aus Königsberg, Knochenstraße 52, jetzt 
31 Celle, Harburger 'S t raße 20, am 3. Februar. 

Malschwoski, Auguste, aus Lyck-, jetzt 239 Flensburg, 
Peter-Christian-Hansen-Weg 3, am 29. Januar. 

Rieger, Hermann, aus Benkheim, Kreis Angerburg, 
jetzt 2203 Horst über Elmshorn, Altersheim, am 
3, Februar. 

Schwidder, Johann, aus Langenwalde, Kreis Ortels
burg, jetzt 45 Osnabrück, Schilgenstraße 7, am 
6. Februar. 

zum 82. Geburtstag 
Bach, Hugo, aus Angerburg, jetzt 3 Hannover-Klee

feld, Kirchröder Straße 44, Altersheim Stephan
stift, am 4. Februar. 

Dahms, Emma, Altbäuerin, aus Gedwangen-Abbau, 
Kreis Neidenburg, jetzt 407 Rheydt-Sasserath, 
Kamphausener Straße 27, am 31. Januar. 

Dimanski, Gustav, aus Allenstein, Schillerstraße 31, 
jetzt 2055 Aumühle, Hofriedeallee 2, am 2. Fe
bruar. 

Gerlach, August, aus Mensguth, Kreis Ortelsburg, 
jetzt 3 Hannover-Linden, Pfarrstraße 33, am 4. Fe
bruar. 

Joneleit, Berta, aus Lyck, jetzt 7518 Bretten, Reuch-
linstraße 26, am 3. Februar. 

Krauskopf, Anna, geb. Lindenau, aus Mühle Wi lk -
nitt, Kreis Heiligenbeil, jetzt 33 Braunschweig, 
Helmstedter Straße 36a, Altersheim Bethanien, am 
7. Februar. 

Kukla, August, Lehrer i . R., aus Lydc, jetzt 4612 
Brackwede, Auf der Schanze 8—10, am 3. Februar. 

Meding, Ludwig, aus Ruhden, Kreis Johannisburg, 
jetzt 4354 Datteln, Provdnzialstraße 20, am 20. Ja
nuar. 

Wackermann, Friedrich-Wilhelm, aus Lyck, jetzt 3092 
Hoya, Von-Kronenfeld-Straße 30, am 1. Februar. 

zum 81. Geburtstag 
Aßmann, Marie, aus Deutschendorf, Kreis Pr.-Hol

land, und Elbing, jetzt 22 Elmshorn, Gärtnerstraße 
Nr. 47, Hof, am 4. Februar. 

Burdinski, Michael, sen., aus Flammberg, Kreis Or
telsburg, jetzt 2308 Preetz, Wilhelm-Raabe-Straße 
Nr. 27, am 1. Februar. 

Groos, Ernst, aus Angerburg, jetzt 3 Hannover-
Kirchrode, Molanusweg 40, am 4. Februar. 

Kownatzkl, Martha, aus Allenstein, jetzt 2903 Bad 
Zwischenahn, Breslauer Straße 24, am 26. Januar. 

Laukien, Hermann, aus Pillau II, Kleine Stiehlestraße 
Nr. 3, jetzt 2341 Schönhagen, am 3. Februar. 

Luke, Fritz, Postbeamter i . R., aus Prostken, Kreis 
Lyck, jetzt 2148 Zeven, Bahnhofstraße 13, am 27. Ja
nuar. 

Malies, Richard, Studienrat i . R., aus Lyck, jetzt 24 
Lübeck, Hebbelstraße 34, am 28. Januar. 

Wischnewski, Adolf, aus Klaußen, Kreis Lyck, jetzt 
31 Celle, Brahmsstraße 18, am 30. Januar. 

zum 80. Geburtstag 

Becker, Berta, geb. Hoffmann, aus Deinen, Kreis 
Schloßberg, jetzt in Mitteldeutschland, zu erreichen 
über Herrn Erich Friedrich, 209 Winsen (Luhe), 
Riedobachweg, am 4. Februar. Die Kreisgemciri-
schaft gratuliert herzlich. 

Bednarczyk, Bruno, aus Grünheyde, Kreis Treuburg, 
jetzt 2361 Wittenborn, bei seiner Tochter Frau 
Charlotte Friedrich, am 4. Februar. 

Buch, Franz, aus Plauendorf, Kreis Goldap, jetzt 2905 
Edewecht-Portzloge, Altersheim, am 1. Februar. 

Dembski, Friedrich aus Lyck, jetzt 7594 Kappel
rodeck, Brandrain 61, am 4. Februar. 

Fabricius, Otto, aus Königsberg, Auguste-Viktoria-
Allee 10, jetzt 35 Kassel B, Stegerwaldstraße lc , 
am 3. Februar. 

Gayk, Friedrich, aus Mingfen, Kreis Ortelsburg, jetzt 
282 Bremen-Lesum, Rügenwalder Straße 4, am 
31. Januar. 

Herrmann, Wanda, geb. Grätsch, aus Osterode, Olga
straße 26, jetzt 85 Nürnberg. St.-Johannis-Mühl-
gasse 3, am 6. Februar. 

Hoffmann, Wanda, geb. Brix, aus Eichmedien, Kreis 
Sensburg, jetzt 3112 Ebstorf, Max-Eyth-Weg 3, am 
4. Februar. 

Kasigkeit, Johanna, geb. Naujoks, aus Scheunenort, 
Kreis Insterburg, jetzt 4573 Löningen, Am Mühlen
bach, am 2. Februar. 

Kaufmann, Kar l , Bundesbahnbeamter i. R., aus Kö
nigsberg, Arndtstraße 14, jetzt 8831 Langenaltheim, 
Haderstraße 9a, am 1. Februar. 

Kühn, Berta, aus Bulitten, Kreis Königsberg, jetzt 
35 Kassel-Waldau, Liegnitzstraße 30, am 7. Fe
bruar. 

Kühr, Elisabeth, geb. Baehr, aus Königsberg, Hagen
straße 10, jetzt 24 Lübeck, Bülowstraße 24^26, am 
2. Februar. 

Kutter, Hanna, aus Königsberg, jetzt 8883 Gundel
fingen, Römerstraße 7, am 29. Januar. Die Gruppe 
Gundelfingen gratuliert herzlich. 

Liedtke, Meta, geb. Froese, aus Eschenberg, Kreis 
Elchniederung, jetzt 6741 Minfeld, Hauptstraße 19, 
dm 6. Februar. 

May, Auguste, aus Eydtkau, Kreis Schloßberg, jetzt 
8474 Oberviechtach, Bischofsweg 1, am 7. Februar. 

Neumann, Helene, aus Königsberg, Große Sandgasse 
Nr. 30, jetzt 642 Lauterbach, Sudetenweg 20, am 
26. Januar. 

Norkeweit, Anna, aus Königsberg, Herbartstraße 6a 
oder 69, jetzt 1 Berlin 45, Drakestraße 47, am 6 Fe
bruar. 

Rohmann, Adolf, aus Ortelsburg, jetzt 2419 Kulpin 
über Ratzeburg, am 1. Februar. 

Ruttkowski, Charlotte, geb. Konietzko, Bäuerin, aus 
Petzkau, Kreis Lyck, jetzt 46 Dortmund-Loh, Wie-
noldweg 2, am 6. Februar. 

Sahm, Gustav, aus Waldwinkel, Kreis Labiau, jetzt 
516 Düren, Lagerstraße 1, am 7. Februar. 

Weitschat, Helene, geb. Gembalies, aus Benkheim, 
Kreis Angerburg, jetzt 2 Hamburg 19, Doormanns-
weg 40, am 2. Februar. 

zum 75. Geburtstag 

Alex, Franz, aus Haarschen, Kreis Angerburg, jetzt 
1 Berlin 33, Hohenzollerndamm 143a, am 5. Februar. 

Baumgart, Rudolf, aus Neu-Rosenthal, Kreis Rasten
burg, jetzt 455 Bramsche. Rheinstraße 14, am 2. Fe
bruar. 

Beinio, Gustav, Landwirt, aus Seebrücken, Kreis Lyck, 
jetzt 233 Eckernförde, Rosseer Weg 23. am 2. Fe
bruar. 

Christochowitz, August, Fernmeldeoberinspektor i R , 
aus Lotzen, Villa-Nova-Straße 5, jetzt 1 Berlin 19, 
Oldenburgallee 17, am 30. Januar. 

Ehlert, Al ice , aus Königsberg, Preyler Weg 2, jetzt 
bei ihrer Tochter Frau Tamara Ehlert-Traumann, 
8 München 21, Zündter Straße 12, am 28. Januar. 

Fiedler, Toni, geb. Jakubowski, aus Elbing, Tannen-
bergallee, Tilsatorwerk, jetzt 2427 Malente-Grems-
mühlen, Plöner Straße 11, am 24. Januar. 

Gonschorrek, Wilhelmine, geb. Meyska, aus Herren
dorf, Kreis Treuburg, jetzt 43 Essen-Schonebeck, 
Saatbruchstraße 33, am 23. Januar. 

Jurgeleit, Emma, geb. Schneidereit, aus Berschkallen-
Birken, Kreis insterburg, jetzt 2 Hamburg 20, Hege-
straße 66, am 5. Februar. 

Kempf, Erna, geb. Fritze, aus Königsberg, Hohenzol-
lernstraße 12, jetzt 31 Celle, Kniprodestraße 4, am 
2. Februar. 

Krause, Oskar, Maschinenbaumeister, aus Osterode, 
Hindenburgstraße 44, jetzt 76 Offenburg, Kleist
weg 1, am 1. Februar. 

Knarr, Elise, geb. Koch, aus Angerburg, jetzt 242 
Eutin, Fritz-Reuter-Straße 5, am 3. Februar. 

Lewelei, Paul, Rektor i . R., aus Arys, Kreis Johan
nisburg, jetzt 2902 Rastede, Uhlhornstraße 5, am 
2. Februar. 

Linck, Martha, geb Wittkowski, Baugeschäft in 
Heilsberg, Lindenstraße 3—4, jetzt bei ihrer Toch
ter Frau Ursula Goldner, 441 Warendorf, Diekamp 
Nr. 60, Haus Ermland, am 30. Januar. 

Molgedei, Johanne, geb. Thiergart, aus Götzlack, 
Kreis Bartenstein, jetzt bei ihrer Tochter Frau Anni 
Schmidtke, 45 Osnabrück. Koksche Straße 31, am 
22. Januar. 

Max Voss 65 Jahre 
Vm^-~ Der Vors i tzende dei 

Landesgruppe Baden-
W ü r t t e m b e r g , der 

Landsmannschaft Ost
p r e u ß e n , M a x V o s s , 
w i r d am 31. Januar 
65 Jahre alt. 

Landsmann V o s s 
wurde 1904 i n M e m e l 
geboren. A u s der H e i 
mat ver t r ieben l an 
dete er nach dem 
K r i e g i n M a n n h e i m . 

H i e r sammelte er z u n ä c h s t die Landsleute aus 
seiner engeren He ima t u m sich u n d wurde V o r 
si tzender der „ A r b e i t s g e m e i n s c h a f t der M e m e l -
l ä n d e r " i n M a n n h e i m . 

Im Januar 1953 wurde er zum 1. V o r s i t z e n d e n 
der Kre i sg ruppe der Landsmannschaft Ost
p r e u ß e n M a n n h e i m g e w ä h l t , die er mit v i e l G e 
schick und Er fo lg fast zehn Jahre geleitet hat. 
1961 i n den V o r s t a n d der Landesgruppe Baden-
W ü r t t e m b e r g g e w ä h l t , ü b e r n a h m er 1962 ihren 
V o r s i t z . M i t g r o ß e r G e d u l d und in u n e r m ü d 
licher K l e i n a r b e i t hat Landsmann V o s s die 
Landesgruppe wei te r aufgebaut und sie mit 
neuem Leben erfül l t , so d a ß sie heute mit zu 
den ak t ivs ten i m Bundesgebiet g e h ö r t . 

Redak t ion u n d V e r l a g des O s t p r e u ß e n b l a t 
tes und die B u n d e s g e s c h ä f t s f ü h r u n g der Lands
mannschaft O s t p r e u ß e n gra tu l ieren herzl ich 
zum 65. Gebur ts tag und w ü n s c h e n auch für die 
kommenden Jahre Gesundhei t u n d Erfolg . 

Müller, Bruno, aus Soltmahnen, Krens Angerburg, 
jetzt 2302 Gettorf, Ostlandstraße 18, am 1. Februar. 

Potrafke, Margarete, aus Angerburg, jetzt 2402 Lü
beck-Kücknitz, Diemengang 17, am 2. Februar. 

RUddel, Andreas, aus Königsberg, Böttchershöfchen 
Nr. 11, jetzt 24 Lübeck-Genin, Dorfstraße 34. am 
4. Februar. 

Strahl, Kar l , Oberzugführer i . R., aus Königsberg, 
Fahrenheidstraße 7, jetzt 236 Bad Segeberg, Klaus-
Groth-Weg 3c, am 6. Februar. 

Schauka, Franz, aus Lydc, Kaiser-Wilhelm-Straße 121, 
jetzt Hamburg 80, Holtemklinker Straße 31, am 
3. Februar. 

Schwertz, Max, aus Schakendorf, Kreis Elchniede
rung, jetzt 475 Unna-Gartenstadt-Süd, Ahornstraße 
Nr. 14, am 5. Februar. 

Tybusch, Karl , Bauer, aus Gedwangen, Kreis Neiden
burg, jetzt 233 Eckernförde, Doretenstraße 90, am 
16. Januar. 

Feuer 
muß man haben! 

Dieses schöne Gasfeuerzeug mit eingravierter 
Elchschaufel erhalten Sie bereits, wenn Sie für 
uns zwei neue Abonnenten werben. Wir finden, 
daß dieses Gasfeuerzeug eine besonders mo
derne Form besitzt und ausgezeichnet in die 
Handtasche jeder Frau, in die Rocktasche Jedes 
Mannes paßt. Ist das nicht auch ein Anreiz für 
Sie, sich mit der Neuwerbung für unsere schöne 
Heimatzeitung zu beschäft igen? 

W e n n Sie auf das Gasfeuerzeug ke inen W e r t 
legen, w ä h l e n Sie bi t te für die uns e ingesandten 
N e u w e r b u n g e n aus nachstehendem A n g e b o t : 

F ü r d ie W e r b u n g e i n e s neuen Dauerbe
ziehers ; O s t p r e u ß i s c h e r Taschenkalender 1969-, 
Hauska l ende r „Der redliche O s t p r e u ß e " , Post
kar tenka lender „ O s t p r e u ß e n i m B i l d 1969"; 
O s t p r e u ß e n k a r t e mit farbigen S t ä d t e w a p p e n ; 
fünf Elchschaufelabzeichen, M e t a l l , vers i lber t ; 
Vie r fa rb -Kuge l schre ibe r mit P r ä g u n g „ D a s Ost
p r e u ß e n b l a t t " ; A u t o s c h l ü s s e l a n h ä n g e r oder 
Wand te l l e r , 12,5 cm Durchmesser, oder Brief
öffner, a l les mit der Elchschaufel, Heimatfoto 
2 4 X 3 0 cm (Auswah l l i s t e w i r d auf W u n s c h ver
sandt), B i l d b a n d „ O s t p r e u ß e n " (Langewiesche-
B ü c h e r e i ) ; Roman v o n M i c h a e l Donra th „ H e i m 
kehr nach F r i ed l and" , „E ine Dacke lba l lade" 
oder „ K a t z e n g e s c h i c h t e n " (Drei Mohrenve r l ag ) , 

A r z t r o m a n v o n Behr ing . D e r T o d hat das Nach
sehen". 

F ü r z w e i neue Dauerbezieher : 

Gasfeuerzeuq mit Elchschaufelwappen 
„ S o m m e r ohne W i e d e r k e h r " v o n Rudol f N a u j o k ; 
E. Wieche r t „He in r i ch v o n H a u e n " (2 B ä n d e ) , 
schwarze W a n d k a c h e l 1 5 X 1 5 cm mit Elchschau
fel, A d l e r , K ö n i g s b e r g e r Sch loß oder W a p p e n 
o s t p r e u ß i s c h e r S t ä d t e . . M e l o d i e und R h y t h 
mus", M e l o d i e n v o n Peter K r e u d e r mit dem 
Sol i s ten Bruce L o w u. a.; „Zünf t ige B l a s m u s i k " 
mit dem Or ig ina lorches te r Hoch- und Deutsch
meister u . v . a.; „ W i l h e l m Str ienz sincjt seine 
g r o ß e n Er fo lge" ; .Zauber re ich Ope r und O p e 
rette"; Z a u b e r f l ö t e , D o n G i o v a n n i , Ca rmen , 
Troubadour u . a. 

F ü r d r e i neue Dauerbezieher : 
Elchschaufelplakette, Bronze auf Eichenplat te; 

Wappente l le r , 20 cm Durchmesser, mit Elch
schaufel oder A d l e r ; . D i e Pferde mit der E lch-
schaufel" (D. M . Gooda l l ) , „ E d u a r d M ö r i k e , G e 
sammelte W e r k e " , Sonderausgabe in e inem 
Band. 

Wer mehr neue Abonnenten vermitteln kann, 
erhält auf Wun9ch ein weitergehendes Angebot. 
Ersatzlieferung bleibt vorbehalten. 

FÜR IHRE NEUWERBUNG! 
H i e r a b t r e n n e n 

Hiermit bestelle leb bis auf Widerruf 

Ich bitte, mich in der Kartei meines Heimatkreises 
zu führen. Meine letzte Heimatanschrift 

t H B & n p m t f i m M a t t Wohnort S t raße und Hausnummer 
Organ der Landsmannschart 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. 

* Ich ü b e r w e i s e die B e z u g s g e b ü h r viertel- halb-
Jährl ich im voraus an Das O s t p r e u ß e n b l a t t . S Ham
burg 13, Postfach 8047 

* a) auf Postscheckkonto Hamburg 84 26 
* b) auf das Girokonto 192 344 der Hamburgischen 

Landesbank • Hamburg. 
* Zutreffendes bitte unterstreichen. 

Kreis 

Geworben durch 
Vor- und Zuname 

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 

Postleitzahl Wohnort 

S t r a ß e und Hausnummer oder Postort 

Datum Unterschrift 

Ah offene Briefdrucksache senden an: 
DAS OSTPREUSSENBLATT 
Vertriebsabteilung 
2 Hamburg 13, Parkallee 86 
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Fertige Betten, 
Bettfedern (auch 
handgeschlissen) 
Karo-Step-Flachbetten, 
Bettwäsche, Inlette.Woll-
Anti-Rheuma + Daunen-

[ decken. Umfassendes 
Angebot, auch Muster 
kostenlos. Schreiben Sie' ' 
noch heute eine Karte an 

BETTEN-BLAHUTI 
l Stammhaus Descheni tz /Böhmerwald j^ 
\Jetzt8908 Krumbach Gänshalde 116| 

gegründet 1882 

V e r s c h i e d e n e s 

Suche eine Dame, die einer 80jähr. 
L a n d s m ä n n i n dann und wann 
hilft, den kleinen Haushalt zu be
sorgen. E . Hamann. 33 Braun-
schweig, Lange Straße 39 II. 

G H a u b / R e i s e D 
Oberbayern, 740 m, Ferienwoh-
. nung, ruh. Lage, zum 1. 3. 1969 

frei, ä Bett D M 5,—. Telefon 
* Nr. 0 88 09,2 29. 

7829 ' Reiselfingen, N ä h e Titisee 
(Schwarzwald), Gasthof Sternen, 
mit der neuen Schwarzwaldstube. 
Zi . mit Bad. Balkon, Vollpension 
ab 16— D M inkl. Tel. 0 76 54/3 41. 

Staatl. konz. 

Naturheilanstalt 
Leitung: Heilpr. Graffenberg 

früher Tilsit 
3252 Bad Münder 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, Venen

e n t 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 . 

Ostpreußin , 52 J . , sehr güt ig , mit 
schö. Heim (1959 gebaut), bietet 
lieben Menschen Wohnung, be
stehend aus 2 Zi . . Kü. , Bad, Bal
kon. Das Haus kann auch käuf
lich od. auf Rentenbasis erwor
ben werden. Zuschr. u. Nr. 90 401 
an Das O s t p r e u ß e n b l a t t , 2 Hbg. 13 

la G Ä N S E F E D E R N aus eigener 
Zucht, gibt ab Grapentin, 415 Kre 
feld-Fischeln. Im Witschen 38 

Waplitz: Wer hat Fotos (Neg. od. 
A b z ü g e ) v. Dorf, Schule, Kirche, 
Gut, Soldatenfriedh. a. d. Maran-
sebr. u. ü b e r l ä ß t sie kurzfristig 
z. Kopieren? Dr. O. F. Niklas, 
61 Darmstadt, A h a - S t r a ß e 14 

K ö n i g s b e r g e r , pens. ostpr. Post
beamtenehepaar m. 21jähr. Sohn 
sucht 2'/s-Zi.-Wohng., etwa 65 qm, 
1 Etage. K ü . , Bad, Balkon, Zen-
tralhzg., in oder am Stadtrand 
von 235 N e u m ü n s t e r , ruhige 
Lage. Angeb. u. Nr. 90 605 an Das 
O s t p r e u ß e n b l a t t , 2 Hamburg 13. 

Urlaub im seltenen 
Weseröergtand 

Moderne Waldpension, ruhige 
Lage. Reitbahn und Badean
stalt in der N ä h e . 

Pension Meinberg 
3476 F ü r s t e n b e r g (Weser) 

Telefon H ö x t e r 53 33 nach drüben 

Am 3. Februar 1969 feiert 

Gustav Skibba 
aus Lindendorf, K r . Sensburg 
seinen 70. Geburtstag. 
Es gratulieren recht herzlich 
und w ü n s c h e n Gottes Segen 

s e i n e F r a u I d a 
geb. Neumann 

mit Kindern u. Enkelkindern 
Elfriede mit Familie 
Kurt mit Familie 

4307 Kettwig 
A m Schiefenberg 2 

A m 4. Februar 1969 begeht un
sere liebe Mutter und G r o ß 
mutter, Frau 

Wanda Hoffmann 
geb. Brlx 

in Eichmedien, K r . Sensburg 
ihren 80. Geburtstag. 
Auf ein Wiedersehen hoffend, 
gratulieren herzlichst 

d i e K i n d e r 
Hans und Familie 

318 Wolfsburg 
Schlesierweg 28 V/6 

Werner und Familie 
3112 Ebstorf 
Max-Eyth-Weg 3 

Am 6. Februar 1969 feiert mein 
lieber Mann, guter Vater, 
Schwiegervater und Opa 

O b e r z u g f ü h r e r i . R. 

Karl Strahl 
aus K ö n i g s b e r g Pr., 
F a h r e n h e i d s t r a ß e 7 

jetzt 236 Bad Segeberg, 
Klaus-Groth-Weg 3 c 

seinen 7 5. G e b u r t s t a g . 
Es gratulieren herzlich und 
w ü n s c h e n f ü r die weiteren L e 
bensjahre alles Gute 

s e i n e F r a u 
K i n d e r , E n k e l 
u n d a l l e V e r w a n d t e n 

A m 7. Februar 1969 vollendet 
unser lieber Vater, Schwieger
und G r o ß v a t e r 

Gustav Sahm 
aus Waldwinkel 

sein 80. Lebensjahr. 

Es gratulieren herzlich 

seine Kinder u. Enkelkinder 

516 D ü r e n , L a g e r s t r a ß e 1 

A m 30. Januar 1969 vollendet in 
Berlin 19, Oldenburgallee 17, 
ITerr 

August Christochowitz 
Fernmeldeoberinspektor a. D. 

aus Lotzen, 
V i l l a - N o v a - S t r a ß e 5 

sein 7 5. L e b e n s j a h r . 
Lieber Vatel und Opa, wir g r ü 
ß e n Dich in Dankbarkeit und 
w ü n s c h e n Dir baldige Gene
sung sowie bessere Gesundheit 
für die Zukunft. 

Deine Kinder und Enkel 
Kurt, Lottchen, Lothar und 

besonders Dein M ö n c h e n 
V J 

A L B E R T E N 
Edit Silber, vergoldet. 835 gestempelt: 
Normalausführung DM 3,— 
mit glattem Boden DM 8,— 
als Blusennadel mit Sicherung DM 12.-
echt S8S Gold 
mit glattem Boden DM 32,-
al< Blusennadel mit Sicherung DM 76.— 

Zum Abi tu r : 

J | a A L B E R T E N 

kostenlos 8011 MOndien-VATERSTETTEN 
8011 München - Vaterstetten 

Zum Abi tu r : 

J | a A L B E R T E N 

kostenlos 8011 MOndien-VATERSTETTEN 

A m 2. Februar 1969 feiert 
meine liebe Frau, unsere gute 
Mutter, Oma und Uroma, Frau 

Erna Kempf 
geb. Fritze 

aus K ö n i g s b e r g Pr. 
H o h e n z o l l e r n s t r a ß e 12 

jetzt 31 Celle 
K n i p r o d e s t r a ß e 4 

ihren 75. Geburtstag. 
Wir gratulieren recht herzlich 
und w ü n s c h e n weiterhin Ge
sundheit. 

Hans Kempf und Kinder 

Wanda Herrmann 
geb. Grätsch 

aus Osterode, O s t p r e u ß e n , 
O l g a s t r a ß e 26 

jetzt 85 N ü r n b e r g , 
S t . - J o h a n n i s - M ü h l g a s s e 3 

A n l ä ß l i c h meines 80. Geburts
tages am 6. Februar 1969 g r ü ß e 
ich herzlich alle lieben Ver
wandten, Freunde und Be
kannten aus der Heimat. 

Wir werden am 31. Januar 1969 
getraut. 

Ursula Kieser 

Ulrich Peitschat 
aus Gumbinnen 

Albrechts traße 23 

484 Rheda 
Less ings traße 16 

4831 Avenwedde 
Fuchsweg 21 

A m 6. Februar 1969 wird unsere 
liebe Mutter und Oma, Frau 

Charlotte Jendral 
aus Neidenburg 

7 0 J a h r e alt. 
Es gratulieren von ganzem Her
zen 

i h r M a n n 
i h r e K i n d e r 
u n d E n k e l k i n d e r 

3201 Hoheneggelsen 
bei Hildesheim 

A m 2. Februar 1969 wird mein 
lieber Mann und Schwieger
sohn 

Franz Slomka 
Bauer 

aus Turowen 
jetzt 468 Wanne-Eickel 

H a u p t s t r a ß e 375 
65 Jahre alt. 

Es gratulieren und w ü n s c h e n 
Gesundheit und Gottes Segen 

seine Frau 
und Schwiegermutter 

A m 3. Februar 1969 feiert un
sere liebe Omi, Frau 

Therese Kösling 
geb. Engel 

aus Barsen, K r . Heiligenbeil 
jetzt 53 Bonn. Eupener Str. 37 

ihren 7 0. G e b u r t s t a g . 

Es gratulieren herzlich und 
w ü n s c h e n weiterhin beste Ge
sundheit und Wohlergehen 

d i e K i n d e r 
u n d E n k e l k i n d e r 

r \ 
Mein lieber Mann, unser lieber 
Vater, Schwiegervater und Opa, 
der 

Maurerpolier 

Fritz Schiemann 
aus K ö n i g s b e r g Pr., 

S t ä g e m a n n s t r a ß e 103 
feiert am 7. Februar 1969 seinen 
7 0. G e b u r t s t a g . 
Wir gratulieren herzlich und 
w ü n s c h e n ihm vor allem gute 
Gesundheit 
Ehefrau Edith, geb. Glagau 
Tochter Marianne 
Sohn Hans-Georg 
Schwiegersohn K a r l 
Schwiegertochter Ruth 
und Enkelkinder Dagmar, Jörg , 

Claudia und Arno 
6 Frankfurt (M)-Eschersheim 
G i e ß e n e r S t r a ß e 116 

Die Jahre eilen so geschwind, 
drum lebe froh nach jedem Tag 
den Dir der Herrgott schenken 

mag. 
A m 3. Februar 1969 feiert, so 
Gott will, mein lieber, guter 
Mann, unser lieber Vater und 
lieber Opa 

Friedrich Baltrusch 
aus Gaidlauken, K r . Labiau 

jetzt 4179 Kervenheim 
ü b e r Kevelaer, D o n a u s t r a ß e 6 

seinen 7 7. G e b u r t s t a g . 
Es gratulieren recht herzlich 
und w ü n s c h e n weiterhin beste 
Gesundheit 

seine liebe Frau 
T ö c h t e r Edith und Ell i 

mit Familien 
Stiefsohn Paul mit Familie 
Stieftochter Else mit Familie 

V J 

Jahre wird am 1. Februar 1969 
mein lieber Mann, unser ge
liebter Vater 

Karl Kaufmann 
BB-Beamter a. D. 

aus K ö n i g s b e r g Pr., Arndtstr.. 44 
jetzt 8831 Langenaltheim, 

H a d e r s t r a ß e 9 a 
Wir gratulieren und w ü n s c h e n 
von Herzen die beste Gesund
heit sowie noch viele s c h ö n e , 
ruhige Lebensjahre. 
In Liebe und Dankbarkeit 

Deine Frau Charlotte 
Deine Kinder mit Familien 

Ca) 
A m 2. Februar 1969 feiert 

Helene Weitschat 
geb. Gembalies 

aus Benkheim Angerburg 

ihren 8 0. G e b u r t s t a g . 

Alles Liebe und Gute w ü n s c h e n 

i h r e K i n d e r 

2 Hamburg 19, Doormannsweg 40 

V J 

A m 1. Februar 1969 begeht in 
alter Frische seinen 8 0. G e 
b u r t s t a g 

Franz Buch 
aus Plauendorf, K r . Goldap 

jetzt 2905 Edewecht-Portzloge 
Altersheim 

Anzeiqenfexle bitte deutlich schreiben 

A m 4. Februar 1969 feiert meine 
liebe Mutter und gute Omi 

Margarete Schmoreil 
geb. Radeck 

aus Jura, 
zuletzt Ü b e r m e m e l , K r . Tilsit 
jetzt 65 Mainz, Kaiserstr. 88 

ihren 7 0. G e b u r t s t a g . 
Es gratulieren herzlichst und 
w ü n s c h e n ihr weiterhin gute 
Gesundheit und noch recht viele 
schöne Lebensjahre 

Tochter Annemarie Rücker t 
und Enkelkin Sabine 

t N 
A m 31. Januar 1969 vollendet 

Friedrich Gayk 
aus Mingfen, 

K r . Ortelsburg, O s t p r e u ß e n 
jetzt 28 Bremen-Lesum, 

R ü g e n w a l d e r S t r a ß e 4 

sein 8 0. L e b e n s j a h r . 

Es gratulieren alle Verwandten 
und Freunde. 

V j 

Jahre alt wird am 4. Februar 
1969 unser lieber Vater und Opa 

Karl Ewald 
aus Ludwigsburg, 
Kreis Bartenstein 

jetzt 7931 Unterwachtngen, 
Kreis Ehingen (Donau) 

Von Herzen w ü n s c h e n weiterhin 
Gesundheit und Gottes Segen 
die Kinder, Enkel und Urenkel 

Für die vielen G l ü c k w ü n s c h e 
und Gratulationen zu unserer 
goldenen Hochzeit danken wir 
herzlich. 

Franz Draasch 
und Frau Martha 

geb. Witt 
aus Pillau U , Siedlungstr. 9 

2373 Schacht-Audorf 
F r i e d r i c h - E b e r t - S t r a ß e 25 

^ \ ^ Am 2. Februar 1969 vollendet meine liebe Frau, 
! 7fl I unsere gute Mutter, Schwiegermutter und Omi. *±J_^ff Frau 

Bertha Matheika 
aus Widminnen, K r . Lotzen, O s t p r e u ß e n 

Ihr 7 0. L e b e n s j a h r . 
Es gratulieren von Herzen und w ü n s c h e n Gesundheit und noch 
viele schöne Jahre 

ihr Mann Emil Matheika 
Edith und Horst Walther 

mit Jochen und Jörg 
Erika und G ü n t h e r Matzkowski 
Lore Matheika 

43 Essen-Holsterhaifsen. Holsterhauser S traße 27 

^ V _ A m 3. Februar 1969 
V grj \ feiert unsere liebe 

ff Mutter, Schwiegermut-
^>^€** ter, G r o ß m u t t e r , U r 

g r o ß m u t t e r und Tante, Frau 

Lina Amseneit 
aus Neunassau, Ostpr. 

ihren 9 0. G e b u r t s t a g . 
Es gratulieren herzlich und w ü n 
schen Gottes Segen 
i h r e d a n k b a r e n K i n d e r 
Schwiegerkinder 
G r o ß - und U r g r o ß k i n d e r 

aus Halberstedt, Osnabrück , 
Opladen und Bienrode 

3301 Bienrode, H e i n r i c h s t r a ß e 2 

Es war Gottes Wille. 
A m 3. Dezember 1968 verstarb 
infolge eines t ö d l i c h e n Arbeits
unfalles in Island mein lieber 
j ü n g s t e r Sohn, mein lieber 
Mann, mein guter Papa, unser 
hilfsbereiter guter B „ r u d , e r ; 
Schwager, Onkel. G r o ß o n k e l 
und Neffe 

Blechschlosser 

Alfred Schmidtke 
aus Drengfurt. K r . Rastenburg 

im Alter von 34 Jahren. 

In tiefer Trauer 
Charlotte Schmidtke. geb. Falk 

als Mutter 
Edith Schmidtke, geb. D ö r h a g e 

und Sohn Dieter 
Elsbeth Griess, geb. Schmidtke 
Hans Griess 
Gerhard Schmidtke 
Gerda Schmiedtke, geb. Meier 
Werner Schmidtke 
Horst Schmidtke 
Annelies Schmidtke 

geb. Gloger 
Hannelore Heine 

geb. Schmidtke 
Fritz Heine 
Nichten und Neffen 

4961 Meerbeck Nr. 6 
Die Beisetzung hat am 11. De
zember 1968 in 496 Stadthagen 
stattgefunden. 

A m 13. Januar 1969 entschlief 
p lö tz l i ch und unerwartet mein 
lieber Mann und Vater, B r u 
der. Neffe und Onkel 

Hans-Georg Bibelhausen 
aus Ebenrode, O s t p r e u ß e n 

im Alter von 49 Jahren. 

In stiller Trauer 
im Namen aller A n g e h ö r i g e n 

Gertrud Bibelhausen 
geb. Lippke 

und Sohn Traugott 

79 Ulm, Traminerweg 28 

Fern der Heimat m u ß t ' ich 
sterben, 

die ich, ach, so sehr geliebt, 
doch ich bin dort hingegangen, 
wo es keinen Schmerz mehr 

gibt. 
A m 10. Januar 1969 entschlief 
nach kurzer, schwerer Krank
heit unser lieber Vater, B r u 
der, Schwiegervater, G r o ß v a t e r , 
U r g r o ß v a t e r und Onkel 

Ludwig Laszig 
aus Isnothen, Kreis Sensburg, 

O s t p r e u ß e n 
im Alter von 86 Jahren. 
Er folgte seiner Frau 

A u g u s t e L a s z i g 
geb. Wiezorrek 

nach 24 Jahren in die Ewigkeit. 
In stiller Trauer 
Tochter Frieda Laszig 
Ewald Laszig und Frau Ruth 
Alfred Laszig u. Frau Hildegard 
Helmut Laszig und 

Frau Margarete (in Ostpr) 
Kurt Laszig und Frau Irmgard 

(in Ostpr.) 
Schwester Charlotte Gregorzik 

geb. Laszig 
Heinz Hofmann und 

Frau Irmgard, geb. Laszig 
Horst Tingier und 

Frau Gertrud, geb. Laszig 
17 Enkel , 1 Urenkel 
und alle Anverwandten 

465 C-elsenkirchen-Rotthausen 
H i l g e n b o o m s t r a ß e 101 
den 20. Januar 1969 

DAS O S T P R E U S S E N B L A T T 
auch für Ihre 

famitienan^eigen 

A m 14. Januar 1969 verstarb 
nach kurzem Krankenlager un
sere liebe Mutter, Großmutter , 
U r g r o ß m u t t e r . Schwiegermut
ter, Schwester. S c h w ä g e r i n und 
Tante. Frau 

Heinrieffe Kukuk 
geb. 16. 2. 1883 

aus Lyck. Ostpr., B lüchers tr . 1 

Im Namen aller A n g e h ö r i g e n 
Frau Herta Kairies. geb. Kukuk 

304 Soltau 
B ü r g e r m e s i t e r - P f e i f f e r - S t r . 1 

Frau Gertrud Schulze 
geb. K u k u k 
763 Lahr 

Frau Maria Kukuk 
geb. L i ß b a u e r 
Graz 

Nachruf 

„Das Heimweh nie erlosch." 

Nur elf Monate nach unserer 
lieben Mutter v e r l i e ß uns am 
11. Oktober 1968 unerwartet 
auch unser lieber Vater 

Hans Joswig 
Schneider 

geb. 1895 in G r o ß r o s e n 
Kreis Johannisburg, Ostpr. 

Alle, die unsere Eltern in der 
Heimat gekannt, haben sie nie 
vergessen k ö n n e n . 

Ruth Koch, geb. Joswig 

G ü n t e r Joswig 

321 Elze (Han) 
Racine. Wis., U S A 

Nach schwerer Krankheit und 
sein Leben in Gottes H ä n d e ge
legt, ist mein geliebter, einziger 
Bruder und unser guter Onkel, 
G r o ß o n k e l und Vetter 

Carl Ohlendorfff 
Apothekenbesitzer 

in L ü b e c k 
bis 1945 Inhaber der Adler

apotheke in Pobethen 
Samland 

und der Bernsteinapotheke in 
Neukuhren. O s t p r e u ß e n 

kurz vor Vollendung seines 
71. Lebensjahres f ü r immer ein
geschlafen. 

In dankbarer Liebe und vor
bildlichem F l e i ß lebt er in gro
ß e r Verehrung weiter unter 
uns. 

In tiefer Trauer 
Frieda Ohlendorff 

L ü b e c k , Kolberger Platz 1 
Renate Schulz mit Cornelia 

Kaiserslautern 
Hertha Francke 
mit Sabine und Andreas 

Ahrensburg 
Brigitte Francke 
mit Alice, G ü n t e r u. Barbara 

Dachau 
Alfred Francke 
mit Ruth und Claus 

M ü n c h e n 
Charlotte Vollmeister 

D ü s s e l d o r f 
2400 L ü b e c k , den 3. Januar 1969 

JDie Trauerfeier wurde auf 
Wunsch des Verstorbenen im 
Krematorium in L ü b e c k ge
halten. 

Wenige Tage vor ihrem 88. Geburtstag entschlief nach kur
zer, schwerer Krankheit unsere liebe Mutti . G r o ß m u t t e r und 
U r g r o ß m u t t e r 

Gertrud Danielzig 
geb. B ö n i s c h 

f e b - f.5,1- * 8 8 1 gest. 10. 1. 1969 
in K ö n i g s b e r g , n Rendsburg 

In stiller Trauer 
im Namen der Familie 
K a r l Meyer und Frau Erika , geb. Danielzig 

23 Kiel . Kronshagener Weg 75 

-= Anzeigen knüpfen neue Bande =-

Gott der Herr nahm unsere liebe Mutter, Schwie
germutter und G r o ß m u t t e r 

Auguste Urban 
geb. Schlagowski 

aus Streudorf. Kreis Insterburg 

im Alter von 78 Jahren zu sich in seinen ewigen 
Frieden. 

In stiller Trauer 

die Kinder 

22»! Seesteraudeich. K r . Pinnobere, den 15. Januar 1969 
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A m 17. Januar 196» entschlief nach langem, schwe
rem Leiden fern ihrer geliebten Heimat meine innig-
gellebte Frau , meine liebe Mutti 

Frieda Anders 
geb. Radtke 

aus K ö n i g s b e r g Pr. . G e b a u h r s t r a ß e 37 

im Alter von 73 Jahren. 

In tiefer Trauer 
Max Anders 
Gerhard Anders 

3141 Rolfsen ü b e r L ü n e b u r g 

A m 15. Januar 1969 verstarb nach langem, schwerem Leiden 
unsere liebe Mutter, G r o ß m u t t e r , U r g r o ß m u t t e r , Schwieger-
mutter,*6chwester, S c h w ä g e r i n und Tante 

Emma Dams 
geb. Keim 

a t » Wenden und Osterode. O s t p r e u ß e n 

im 91. Lebensjahre. 

In stiller Trauer 
im Namen aller A n g e h ö r i g e n 
Wilhelm Dams und Frau Johanna, geb. Cekal 

3091 Martfeld 
Siegfried Plichta und Frau Gertrud, geb. Dams 

23 K i e l 13, M a r l e n w e r d e r s t r a ß e 28 
Die Beisetzung hat am Dienstag, dem 21. Januar 1969. in G ö t 
tingen stattgefunden. 

A m 14. Januar 1969 wurde unser liebes Mamachen 

Wwe. Minna Pritzkat 
geb. Schilling 

aus K ö n i g s b e r g - T a n n e n w a l d e 

im Alter von 83 Jahren von ihrem schweren Leiden e r l ö s t . 

Im Namen aller A n g e h ö r i g e n 

Familie Erich Pritzkat 

297 Emden, K ö n i g s b e r g e r S t r a ß e 41 

A m 18. Januar 1969 entschlief nach kurzem Krankenlager un
sere Uebe Mutter, Schwiegermutter, G r o ß m u t t e r , U r g r o ß 
mutter, S c h w ä g e r i n und Tant«S I 

Auguste Britt 
geb. Kaspereit 

aus Rohren, Kreis Ebenrode 

im gesegneten Alter von 96 Jahren. 

In stiller Trauer 

Franz Britt 
Luise Britt , geb. Urbschat 
Walter Britt , v e r m i ß t 
Hedwig Lottermoser, geb. 
Wil ly Borrmann 
vit-ta Borrmann, geb. Britt 
Franz Strehl 
Hilde Strehl, geb. Britt 

4451 Thuine, K r . Lingen (Ems), den 22. Januar 1969 

Nach kurzer, schwerer Krankheit entschlief meine liebe Frau, 

unsere gute Mutter, Schwiegermutter, Oma und Uroma, Frau 

Marie Rommel 
geb. Zerfowski 

aus Heiligenbeil, O s t p r e u ß e n 

• 26. 8. 1890 t 7. 1. 1969 

In stiller Trauer 

Al fred Rommel 

K u r t Rommel und Familie 

Elsa Reichelt, geb. Rommel, und Familie 

867 Hof (Saale), C h r . - K l a u s s - S t r a ß e 3 

P l ö t z l i c h und v ö l l i g unerwartet entschlief nach kurzem, schwe
rem Krankenlager, fern ihrer geliebten o s t p r e u ß i s c h e n Hei 
mat, meine liebe G r o ß m u t t e r 

Margarete Klingelstein 
geb. Borchert 
Lehrerswitwe 

aus Wendehnen/Langheim 

kurz vor Vollendung ihres 75. Lebensjahres. 

In stiller Trauer 
im Namen aller A n g e h ö r i g e n 
El len Klingelstein 

491 Lage, P a u ü n e n s t r a ß e 3 
Die Beisetzung fand am Mittwoch, dem 15. Januar 1969. auf 
dem alten Friedhof in L ä s e stat» 

Unsere liebe, treusorgende Mutter. G r o ß m u t t e r , Schwester, 
S c h w ä g e r i n und Tante 

Margarete Grigat 
geb. T h i m m 

aus A l b r e c h t s h ö f e n , K r . Insterburg 

ist heute im 76. Lebensjahre sanft entschlafen. 

In stiller Trauer: 
Gertrud Grigat 
Horst Grigat 
Elisabeth Grigat, geb. Sinnhuber 
Rolf-Rainer, Eckart und J ö r g 

2 Hamburg 61, W e n d l o h s t r a ß e 91, den 23. Januar 1969 

Die Beisetzung war am Freitag, dem 31. Januar 1969, um 
14 Uhr von der Kapelle neuer Friedhof Hamburg-Niendorf. 

Stets einfach war Dein Leben, 
treu und fleißig Deine Hand. 

Gott der A l l m ä c h t i g e nahm heute nacht ganz p l ö t z 
lich und unerwartet meine liebe Mutter, G r o ß m u t t e r 
und Schwiegermutter, unsere Schwester, S c h w ä g e 
rin und Tante, Frau 

Wwe. Emilie Stolle 
geb. Bahr 

aus Nikolaiken, O s t p r e u ß e n 

im Alter von 79 Jahren zu sich in die Ewigkeit. 

In stiller Trauer 
Frau Erna Dontsch, geb. Stolle 
Manfred Dontsch als Enkel 
und Anverwandte 

56 Wuppertal-Elberfeld, K u r t - S c h u m a c h e r - S t r a ß e 171 
den 22. Januar 1969 

Die Beerdigung hat am Montag, dem 27. Januar 1969, um 14 Uhr 
von der ev. Kirche D ö r b e r g aus stattgefunden. 

Nach h e i m t ü c k i s c h e r Krankheit verstarb f ü r uns 
alle u n f a ß b a r meine liebe Frau, meine von mir so 
geliebte Mutti , Schwiegermutter, Schwester, S c h w ä 
gerin, Tante und Nichte 

Herta Liedig 
geb. Bense 

• 24. 12. 1921 t 16. 1. 1969 
aus K ö n i g s b e r g Pr.. Powundener S t r a ß e 

In tiefem Schmerz 
Herbert Liedig 
Dagmar Hinrichs. ceb. 
Horst Hinrichs 
Walter Bense, Bruder 
und alle Verwandten 

Liedig 

287 Delmenhorst, G ö r l t t z e r S t r a ß e 16 

A m 13. Januar 1969 entschlief p l ö t z l i c h und unerwartet un
sere liebe Tante, S c h w ä g e r i n und Kusine 

Ida Dzudzek 
geb. Paul 

aus K ö n i g s b e r g Pr. , Dirschauer S t r a ß e 2 

im 81. Lebensjahre. 

In stiller Trauer 

Ida Bojahr, geb. Reiss 

Elsbeth Volker, geb. R a h n e n f ü h r e r 

3015 Wennigsen, Im Lindenfeld 21, im Januar 1969 

Nach einem e r f ü l l t e n Leben fern ihrer geliebten Heimat ent
schlief heute unsere liebe Mutter, G r o ß m u t t e r und U r g r o ß 
mutter, die 

Lehrerwitwe 

Ida Hülsen 
geb. Schmidt 

aus Rogehnen, O s t p r e u ß e n 

am Tage nach ihrem 95. Geburtstage. 

Wir gedenken Ihrer in Liebe und Dankbarkeit. 

Lina Grundmann, geb. H ü l s e n 

Else H ü l s e n 

Richard H ü l s e n 
und Frau Fridel , geb. P l ö t z 

Frieda H ü l s e n , geb. Stauffer 

32 Hildesheim, M e i l i n g e r s t r a ß e 51, den 16. Januar 1969 
Elze, Einbeck 

Die Beisetzung fand am Montag, dem 20. Januar 1969, um 
13.30 U h r von der Kapelle des Zentralfriedhofes aus statt 
A u s f ü h r u n g : Bestattungs-Utitemehmen G e b r ü d e r Wechler. 
R a t h a u s s t r a ß e 11 

Nach einem langen, e r f ü l l t e n Leben ist im Alter 
von 95 Jahren unsere liebe G r o ß m u t t e r , Schwieger
mutter und U r g r o ß m u t t e r , Frau 

Anna Völker 
geb. Olschewski 

aus Sensburg, O s t p r e u ß e n 

von uns gegangen. 

Ihr Leben war F ü r s o r g e und selbstlose Liebe, die 
sie in besonderem M a ß e ihren beiden Enkelkindern 
und ihrem Schwiegersohn schenkte nachdem sie 
ihren Mann und ihre Tochter in R u ß l a n d verloren 
hatte. 

Dietrich Merkisch 

Renate Simon, geb. Merkisch 

Eduard Merkisch 

Traute Merkisch. geb. Schlepper 

Dietrich Simon 

Gabriele, Angela, Hartwin, Astrid und Stefanie 

2400 L ü b e c k , Tulpenweg 8, den 12. Januar 1969 

8000 M ü n c h e n 13, S c h l e i ß h e i m e r S t r a ß e 183 

A m 15. Januar 1969 ist im 89. Lebensjahre nach kurzer, schwerer 

Krankheit sanft entschlafen 

Else 
Freifrau von Dörnberg zu Herzberg 

geb. Wiegers 
D o m ä n e n p ä c h t e r i n 
auf Nodems bis 1945 

Im Namen aller Hinterbliebenen 
Karl-Heinrich Freiherr von D ö r n b e r g zu Herzberg 

Seibelsdorf 

Burkhard Freiherr von D ö r n b e r g zu Herzberg 
Hof Huhnstadt 

Seibelsdorf, den 15. Januar 1969 

f r ü h e r D o m ä n e Nodems, Kreis Samland. O s t p r e u ß e n 

Nach einem Leben voll M ü h e und Arbeit ging unsere liebe 

Mutter, Schwiegermutter, Schwester und Oma 

Auguste Pasternack 
geb. Naubereit 

aus Soldahnen. Kreis Angerburg, O s t p r e u ß e n 

heute im 91. Lebensjahre von uns. 

In stiller Trauer 

Margarete B r a n d s t ä d t e r , geb. Pasternack 

Gertrud Kappus, geb. Pasternack 

Franz Kappus 

Amanda Lutat, geb. Naubereit 

Ursula B r a n d s t ä d t e r 

234 Mehlby'Kappeln, den 31. Dezember 1968 

A m 3. Januar 1969 verstarb in Winsen (Luhe) unsere liebe, 
in gesunden Tagen treusorgende Schwester, Tante und S c h w ä 
gerin, die 

Konrektorin i . R. 

Elsa Hartog 
geb. Kaulbarsch 

im 82. Lebensjahre. 

Im Namen der Hinterbliebenen 

Olga Kaulbarsch 

209 Winsen (Luhe). Fuhlentwiete 8 

Nach einem e r f ü l l t e n Leben voller Liebe und F ü r s o r g e f ü r die 
Ihren v e r l i e ß uns am 12. Dezember 1968 p l ö t z l i c h und uner
wartet unsere herzensgute, liebe Mutter, Schwiegermutter, 
Schwester, S c h w ä g e r i n und Tante, unsere ü b e r alles geliebte 
Omi und Uromi 

Helene Kappacher 
geb. Gause 

aus Tilsit, G o l d s c h m i e d e s t r a ß e 46 

i m fast vollendeten 85. Lebensjahre. 

In stiller Trauer 
Margarete Kalthoff. geb. Kappacher 
Benno Kalthoff 
Gertrnd Waidikat, geb. Kappacher 
Paul Kappacher und Frau Hilde 
Helene Gronau, geb. Kappacher 
K u r t Kappacher und Frau Ulla 
8 Enkel und • Urenkel 

Zschopmi fETZgebirge). Rudolf-Breitscheid-Str. 57b. bei Gronau 
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Der Herr ist mein Hirte. 
mir wird nichts mangeln. 

Am 25. November 1968 verstarb nach kurzer, schwe
rer Krankheit, fern ihrer geliebten Heimat im 81. 
Lebensjahre, unsere liebe Mutter, G r o ß m u t t e r , 
U r g r o ß m u t t e r . Schwiegermutter und Tante, Frau 

Wilhelmine Marenski 
geb. Gunia 

aus K ö n i g s g u t , K r . Osterode. O s t p r e u ß e n 

Im Namen der trauernden Hinterbliebenen 

Frieda Groß , S t u d i e n r ä t i n 1. K. 

625 Limburg (Lahn), J a h n s t r a ß e 1 

Wir haben sie am 28. November 1968 auf dem Gemeindefried

hof in Witzhelden (Rhld) zur letzten Ruhe gebettet. 

Am 26. Dezember 1968 entschlief plötz l ich und unerwartet 

unsere liebe Schwester und Tante, F r ä u l e i n 

Emilie Wank 
aus Prausken (Borowen), Kreis Sensburg, Ostpr. 

im Alter von 69 Jahren. 

In stiller Trauer 

Bruder Michael Wank 
Schwester Fr . Marta Kondziorra 

geb. Wank 
Schwester Fr . Aug. Bardischewski 

geb. Wank 
Bruder Carl Wank und A n g e h ö r i g e 

4171 Haus-Winkel. Kapellen Kreis Geldern 

Offenbarung 2, 10 

Nach einem arbeitsreichen, gesegneten, treuen Dienst 
„, rief Gott unerwartet am 9. Januar 1969 unsere liebe 

Schwester, S c h w ä g e r i n . Tante und G r o ß t a n t e , un
sere treue Mitarbeiterin 

Schwester 

Auguste Radszio 
im 82. Lebensjahre in seinen Frieden. 

Es trauern die A n g e h ö r i g e n : 

Familie Klimaschweski 
3001 Vinnhorst (Han), Schulenburger Landstr. 312 

Familie Walloch 
x 50 Erfur t T s c h a i k o w s k i s t r a ß e 14 

Die Schwesternschaft der ehemaligen Ostpreuß i schen 
Frauenhilfe K ö n i g s b e r g Pr.: 
Margarete Heisrath, Oberin I. R. 
3011 Bemerode (Han). G ä r t n e r w e g 10 

Die Beerdigung hat am 13. Januar 1969 in Potsdam stattge
funden. 

Gott der Herr hat am 7. Januar 1969 unsere liebe 
Mutter, Schwester, Schwiegermutter, G r o ß m u t t e r , 
U r g r o ß m u t t e r . S c h w ä g e r i n und Tante, die Witwe 

Auguste Steiner 
geb. Eder 

aus S t a l l u p ö n e n , O s t p r e u ß e n 

im Alter von 81 Jahren heimgerufen. 

In stiller Trauer 
Frieda Wild. geb. Steiner 
Otto Wild 
Charlotte Schmeling, geb. Steiner 
Erna F l ö t e n m e y e r , geb. Stelner 
Ewald Steiner und Frau Rosemarie 

geb. Manott 
Hans-Georg Stelner und Frau Hannchen 

geb. Jebe 
sowie Enkel, Urenkel und Anverwandte 

3105 Faßberg , A m Anger 9. den 22. Januar 1969 

Wir haben die Entschlafene am 11. Januar 1969 auf dem Wald
friedhof in F a ß b e r g zur letzten Ruhe geleitet. 

Am 20. Januar 1969 v e r l i e ß uns meine liebe Frau, unsere liebe
volle Mutter, Schwiegermutter und G r o ß m u t t e r 

Anna Piassek 
geb. Denzer 

aus Prostken. O s t p r e u ß e n 

im 78. Lebensjahre. 

Im Namen aller A n g e h ö r i g e n : 
Franz Piassek 

2 Hamburg 70. Ronnenredder 1f> 

Am 16. Januar 1969 verstarb nach kurzer, schwerer Krankheit 

unsere liebe Mutter, Schwiegermutter. Schwester. Oma. Uroma 

und Tante 

Helene Kohnke 
geb. K U / k r 

aus Allenburg, O s t p r e u ß e n 

im 90. Lebensjahre. 

Im Namen der A n g e h ö r i g e n 
Elisabeth Mül ler , geb. Kohnke. Hamburg 
Gertrud Schrank, geb. Kohnke. Malente 

2427 Malente, K e Ü e r s e e s t r a ß e 3 a. den 22. Januar 1969 

Unsere gute, treusorgende Mutter, Schwiegermutter. G r o ß - und 

U r g r o ß m u t t e r sowie Tante 

Marie Rage 
geb. Mix 

aus K ö n i g s b e r g . Korinthendamm 10 

ist heute im Alter von 85 Jahren von uns gegangen. 

In stiller Trauer 

Gertrud E i s e n b l ä t t e r , geb. Rage 
7 Stuttgart 1, B e r g s t r a ß e 35 

Erich Sauerbaum und Frau Elsa, geb. Rage 
Balingen, T a l s t r a ß e 42 

Gerhard E i s e n b l ä t t e r mit Familie, Geislingen (Steige) 
Dr. Chr. B r ü s s o w und Frau Renate, geb. Sauerbaum 

M ü n c h e n 
sowie alle Anverwandten 

746 Balingen. T a l s t r a ß e 2, den 21. Januar 1969 

Am 7. Januar 1969 entschlief p lötz l ich und unerwartet nach 
l ä n g e r e m Leiden unsere liebe Schwester. S c h w ä g e r i n und 
Tante 

Auguste Naujokat 
geb. Kehler 

aus Ritterswalde, Kreis S c h l o ß b e r g 

im Alter von 76 Jahren. 

Gleichzeitig gedenken wir ihres Mannes 

Landwirt 

M. Naujokat 
verstorben im Lager am 17. Januar 1948. 

io wf fKi . mutz 

In stiller Trauer 

Franz Kehler und Frau 

Heinrich Lindloff und Fran 

und alle A n g e h ö r i g e n 

303 Walsrode (Han), A m Tierhof 10, im Januar 1969 

Die Beerdigung fand am 11. Januar 1969 in Fleetmark, Kreis 
Salzwedel, statt. 

Die Kunst ist in sich so freudenreich, d a ß jeder, 
der mit Ihr umgeht, g r o ß e Freude hat. 

Albrecht D ü r e r 
Nach einem g l ü c k l i c h e n Malerleben ist am 18. Januar 1969 im 
65. Lebensjahre mein geliebter Mann, unser guter Vater, 
Schwiegervater, G r o ß v a t e r , Bruder, Schwager, Onkel und 
Freund, der 

Maler 

Karl Kunz 
aus Herzogswalde, Kreis Mohrungen 

für immer von uns gegangen. 

In iefer Trauer 
Ilse Kunz, geb. Kirsch 
Ilse-Marie Bendixen, geb. Kunz 
Knut Bendixen 
Caroline Roselius, geb. Kunz 
Ullrich Roselius 
Hark-Oluf, Anke-Caroline 
und alle Verwandten 
und Freunde 

1 Berlin 22, Topeliusweg 37 

Die Trauerfeier fand am 29. Januar 1969 im Krematorium 
Wilmersdorf, Berliner S t r a ß e 81. statt. 

Was wir bergen in den S ä r g e n 
ist der Erde Kleid. 
Was wir lieben ist geblieben 
bleibt In Ewigkeit. 

Nach einem Leben voller Liebe und F ü r s o r g e f ü r die Seinen 
ist nach kurzer schwerer Krankheit mein lieber, guter Mann, 
unser lieber Vati , Bruder. Schwager und Onkel 

Alfred Ferber 
aus Johannisburg. O s t p r e u ß e n 

im Alter von 61 Jahren uns vorausgegangen in die Ewigkeit. 

In tiefem Schmerz 
im Namen aller A n g e h ö r i g e n : 
Grete Ferber. geb. Neumann 

i Hannover-Wilmersdorfweg 44. den 2. Januar 1969 

Mein lieber Mann, unser guter Vater, Schwieger

vater und Opa 

Fritz Grundtner 
aus S c h l o ß b e r g , Ostpr. 

ist im Alter von 76 Jahren nach schwerer Krankheit 

sanft entschlafen. 

In stiller Trauer 

Anna Grundtner, geb. Friedrich 

Hans Grundtner 

Klaus Grundtner 

Rosemarie Kubier, geb. Grundtner 
mit Familie 

Margitta Scheffler, geb. Grundtner 
mit Familie 

71 H e i l b r o n n - B ö c k i n g e n , G o e r d e l e r s t r a ß e 90 

Die Beerdigung fand am 16. Januar 1969 statt. 

Wir haben ihn geliebt im Leben und 
vergessen seiner nicht nach dem Tode. 

Gott, der Herr ü b e r Leben und Tod, nahm heute nachmittag 
um 17 Uhr meinen lieben Mann und guten Vater, Schwieger
vater. G r o ß v a t e r , Bruder. Schwager und Onkel, Herrn 

Fritz Fischer 
Landwirt 

aus G r o ß - B u d s c h e n , Kreis Angerburg 

zu sich in sein Reich. E r starb nach langem, schwerem Leiden 
im Alter von 70 Jahren. 

In stiller Trauer 
Frieda Fischer, geb. Dikomey 
und Kinder 

Richard und Otto als B r ü d e r 

4151 Vorst. H ü s e r h e i d e 44, den 15. Januar 1969 

Christus, der ist mein Leben 
Sterben ist mein Gewinn 
ihm - tu ich mich ergeben 
mit Freud fahr ich dahin. 

Heute früh entschlief sanft nach kurzer, schwerer Krankheit 
mr n lieber Mann und Bruder, unser guter Schwager und 
Onkel 

Sattlermeister 

Walter Schlien 
aus Friedland. Kreis Bartenstein 

im Alter von 64 Jahren. 

In tiefer Trauer 
im Namen aller A n g e h ö r i g e n 

Anna Schlien 

67 Ludwigshafen-Mundenheim. W e i n b i e t s t r a ß e 40 

Heute entschlief nach kurzer Krankheit unser ü e b e r Vater und 
Schwiegervater, G r o ß v a t e r , U r g r o ß v a t e r Bruder. Schwager 
und Onkel 

S c h l e u s e n w ä r t e r 

Wilhelm Stein 
aus Wehlau (Ostpr), Neustadt 8 

im Alter von 71 Jahren. 

In stiller Trauer 

Wwe. Grete Schewski, geb. Stein 
Heinz Stein und Frau Magdalena, geb. Stein 
Enkel , Urenkel und Anverwandte 

4451 Klausheide, Heckenweg 5 

Die Trauerfeier fand am Sonnabend, dem 25. Januar 1969, um 
14 Uhr in Nordhorn in der Kapelle des S ü d f r i e d h o f e s . Dene-
kamper S t r a ß e , statt. A n s c h l i e ß e n d war Beerdigung. 

Mein lieber Mann und Vater 

Baumeister 

Hans Kopp 
aus K ö n i g s b e r g Pr. 

• 25. 8. 1889 t 23. 1. 1969 

ist heimgegangen. 

E r folgte seinem gefallenen Sohn in die Ewigkei t 

In stiller Trauer 

Frieda Kopp, geb. Koiky 
Renate Kopp 

2 Hamburg 33, L o r i c h s s t r a ß e 35 

Trauerfeier am Montag, dem 3. Februar 1969, u Uhr, Haupt
friedhof Ohlsdorf, Kapelle 2. 



Jahrgang 20 / Folge 5 £ 0 5 £X!pmif?mblim 1. Februar 1969 / Seite 23 

t 
Meine Seele ist stille zu Gott, 
der mir hilft. Ps. 62, 2 

Nach Gottes heiligem Willen entschlief am Mittwoch dem M a n n u l 1 6 9

t ' r 1 U h r p l ö t z l i c h und unerwartet meinl ieber 
Mann, unser treusorgender Vater und G r o ß v a t e r , unser B r u 
der, Schwager und Onkel 

B u n d e s b a h n s e k r e t ä r 

Kurt Nikulka 
aus Neuendorf, Kreis Lyck 

im 59. Lebensjahre 

In stiller Trauer: 

Erna Nikulka , geb. Kampler 
Helmut Nikulka 
Mart in Knost und Frau Ingrid, geb. Nikulka 
Gerhard Heemeier und 

Frau Adelheld, geb. Nikulka 
Stefan, Petra und Andrea als Enkelkinder 
und alle Anverwandten 

4993 Rahden, Lange Reihe 7 

Die Beerdigung fand am Sonnabend, dem 18. Januar 1969. statt. 

Fern seiner geliebten Heimat entschlief am 2. Januar 1969 nach 
kurzem, schwerem Leiden mein lieber Mann, unser guter Vater, 
Schwiegervater, Opa, Schwager und Onkel 

August Sanio 
Landwirt 

aus Moschnen, Kreis Treuburg 
und Rhein, Kreis Lotzen 

im 74. Lebensjahre. 

In stiller Trauer 
Ottilie Sanio, geb. Niedzwetzki 
Irma und Helga Sanio 
Bernhard Tessarzik und Frau Gerda, geb. Sanio 

Bremerhaven 
Horst Sanio und Frau Gertrud, geb. Holzmann 

Rhein, Kreis Lotzen 
Enkelkinder und Anverwandte 

282 Bremen-Lesum, Holthorster Weg 62 

Die Beisetzung fand am 7. Januar 1969 auf dem Lesumer Fr ied
hof statt. 

Nach kurzer, schwerer Krankhei t starb heute mein lieber, 
guter Mann, unser lieber Bruder, Schwager, Onkel und G r o ß 
onkel 

Herbert Wiebe 
Landwirt 

aus Ritterhof, Kreis Heiligenbeil 

im Alter von 71 Jahren. 

Seine Gedanken waren bis zuletzt an seine o s t p r e u ß i s c h e 
Heimat Ritterhof. 

In tiefer Trauer 
Charlotte Wiebe, geb. Weidner 

5451 Feldkirchen (Rhein), O s t s t r a ß e 6, den 15. Januar 1969 

Die Beerdigung fand am Freitag, dem 17. Januar 1969, um 
14.30 U h r von der Friedhofshalle Feldkirchen aus statt. 

P l ö t z l i c h und unerwartet entschlief heute mittag mein lieber 

Mann, unser guter Vater, Schwiegervater und Opa, Bruder, 

Schwager und Onkel 

P o l i z e i s e k r e t ä r a. D. 

Hugo Lankau 
aus K ö n i g s b e r g Pr . 

im 78. Lebensjahre. 

In stiller Trauer 

Meta Lankau, geb. Knurr 

and Kinder 

325 Hameln, Breiter Weg 10, den 3. Januar 1969 

A m 14. Januar 1969 verstarb nach kurzer, schwerer Krankheit 
mein geliebter Mann, unser lieber Vater, Schwiegervater, Opa. 
Bruder und Onkel 

Landesoberinspektor 1. R. 

Franz Makschin 
aus K ö n i g s b e r g Pr. , H i n t e r r o ß g a r t e n 37 

kurz vor Vollendung seines 89. Lebensjahres. 

In stiller Trauer 

Gertrud Makschin, geb. M ü l l e r 
Dr . med. K u r t Pressler nnd F r a u Elsa, geb. Makschin 
Manfred Pressler 
Lothar Pressler 
L i n a Lehmann, geb. Makschin 

2 Wedel (Holst), H a n s - B ö c k l e r - P l a t z 1 

Die Beerdigung hat in aller Stille stattgefunden. 

Müh* und Arbeit war Dein Leben 

Ruhe hat D i r Gott gegeben. 

A m 9. Januar 1969 verstarb mein lieber Mann, unser guter 

Vater, Schwiegervater, Opa. Bruder und Onkel 

Karl Schaguhn 
aus Altengilge/Seckenburg 

im Alter von 64 Jahren. 

In stiller Trauer 

Olga Schaguhn 

Helmut Schaguhn mit Familie 

Karlheinz Schaguhn mit Familie 

8 M ü n c h e n 45, W o l f o l t s t r a ß e 4 

A m 10. Januar 1969 entschlief p l ö t z l i c h und unerwartet un
ser lieber Onkel und G r o ß o n k e l 

Paul Gregorz 
aus K ö n i g s b e r g — Elbing, O s t p r e u ß e n 

im Alter von 78 Jahren. 

In stiller Trauer 

im Namen aller A n g e h ö r i g e n 

Hans Niklas und Frau Vera 

61 Darmstadt. Berliner Allee 66 

Gott sprach das g r o ß e Amen! 

A m 20. Dezember 1968 entschlief nach langem, schwerem L e i 
den mein lieber Mann, unser guter Vater, G r o ß v a t e r , Bruder, 
Schwager und Onkel 

Ernst Grätke 
aus K ö n i g s b e r g Pr . 

In stiller Trauer 

Luise G r ä t k e . geb. Schneider 
mit Kindern 
und alle A n g e h ö r i g e n 

7 Stuttgart-Weilimdorf, M i t t e n f e l d s t r a ß e 29 

Nach Gottes heiligem Willen wurde heute mein inniggeliebter 
Mann, lieber Vater," SchWte^ervtrter. t f r o ß v a t e r , Bruder und 
Schwager, Herr 

Hans Heinrich v. Maercker 
Landessozialgerichtsrat i . R. 

Major der Reserve ans dem zweiten Leibhusarenregiment 
hervorgegangen, 

T r ä g e r des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse 
und anderer Orden beider Weltkriege 

aus Allenstein 

in die Ewigkeit abberufen. 

In tiefer Trauer: 

Elsa v. Maercker, geb. v. Zimmermann 
E r i k a Hildebrand, geb. v. Maercker 
Gerhard Hildebrand, Oberstleutnant i . B . G . S. 
Liesel Sabine Katharina Hildebrand 
Rudolf v. Maercker-Rohlau 
Ursula v. Maercker-Rohlau, geb. v. Wilckens 
K u r t v. Maercker-Altjahn 
Annemarie v. Maercker-Altjahn, geb. Berring 
Rudolf v. Zimmermann 

873 Bad Kissingen, Im Premes 17, den 11. Januar 1969 
Oerlenbach, Rotenburg (Han), Hechendorf (Pilsensee), Frank
furt (Oder). 

Die Beerdigung fand am 14. Januar 1969 auf dem Parkfriedhof 
in Bad Kissingen statt. 
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Nach langem, schwerem Leiden 
entschlief unser lieber Vater, 
Schwiegervater, G r o ß v a t e r , 
Bruder, Schwager, Vetter und 
Onkel , der ehemalige 

Landwirt 

Franz Uschkoreit 
aus Heinrichsfelde und 

G r o ß s t a n g e n w a l d , 
Kreis Gumblnnen 

im 80. Lebensjahre. 

In stiller Trauer 
Gertrud Britschok mit Familie 
und Anita Laser mit Familie 

2115 Holm-Seppensen 
Tostedter Weg I 

Die Trauerfeier fand im Januar 
1969 von der Kapelle des Sep-
penser Friedhofes aus statt. 

Deine Leiden und Schmerzen waren oft sehr g r o ß , 

jetzt bist D u geborgen in Gottes S c h o ß . 

Gott der A l l m ä c h t i g e nahm am Sonntag, dem 12. J a 

nuar 1969, nach langem, schwerem Leiden meinen 

lieben, treusorgenden Mann, unseren lieben Bruder, 

Onkel , Schwager und Vetter zu sich i n sein h i m m 

lisches Reich. 

Eduard Patz 
geb. 3. 6. 1898 gest. 12. 1. 1969 

Fleischer und Kaufmann 

aus Gr.-Leschinen, Kreis Ortelsburg 

In stiller Trauer 

die Gattin Frieda Patz 
geb. Pasuch 

und Verwandte 

7714 V ö h r e n b a c h im Schwarzwald, S c h ü t z e n s t r a ß e 16 

Wir haben den lieben Entschlafenen am 14. Januar 1969 auf 
dem Bergfriedhof zur letzten Ruhe gebettet. 

P l ö t z l i c h und unerwartet entschlief am 20. Januar 1969 mein 
lieber Mann, unser guter Vater 

Paul Mischewski 
aus Nikolaiken, K r . Sensburg, O s t p r e u ß e n 

im 55. Lebensjahre. 

In stiller Trauer 
i m Namen aller A n g e h ö r i g e n : 
Hildegard Mischewski 

2 Hamburg 71, Buschrosenweg 52 

Rasch nahm der Tod was uns so lieb 
und gibt es nimmermehr z u r ü c k . 

Fern seiner geliebten Heimat O s t p r e u ß e n entschlief am 26. De
zember 1968 p l ö t z l i c h und f ü r uns alle unerwartet mein lieber 
Mann, herzensguter Vater, Schwiegervater, Opa. Bruder, 
Schwager und Onkel 

Albert Matzat 
Landwirt 

aus Krakischken, Kreis Tilsit-Ragnit 

im 67. Lebensjahre. 

In stiller Trauer 
Paula Matzat, geb. Radziwill 
G ü n t e r Matzat und Frau Irmgard, geb. Luttkus 
3 Enkelkinder und Anverwandte 

4151 Schiefbahn, M e m e l s t r a ß e 28 

Gott der H e r r hat am 4. Januar 1969 unseren lieben, guten 
Vater, Bruder, Onkel und Schwager 

Otto Schwabe 
aus Haldenau, Kreis Ebenrode 

im 85. Lebensjahre heimgerufen. 

In stiller Trauer 

Hans Schwabe und Frau 

Lieselotte Swenson nnd Gatte 

Schwester Johanna 

Schwager und S c h w ä g e r i n n e n 

2214 Hohenlockstedt, Kie ler S t r a ß e 39, i m Januar 1969 

Heute vormittag ist unsere liebe, g ü t i g e Mutter, Großmutter , Schwä

gerin und Tante 

Karoline Pietruk 
geb. Neumann 

im 88. Lebensjahre von uns gegangen. 

In stiller Trauer" 

Charlotte Pietruk 

Hildegard Kukulies, geb. Pietruk 

Christa, Rüdiger und Dorothea als Enkel 

und Anverwandte 

5673 Burscheid, Nagelsbaum 33, den 24. Januar 1969 

Die Beisetzung war am Dienstag, dem 28. Januar, um 14.15 Uhr von der Friedhofs-

halle in Burscheid aus. 
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Der ehemalige US-Präs iden t Dwight 
D. Eisenhower stellte am 11. M a i 1960 
zur Arbe i t der Geheimdienste fest: 

„Diese T ä t i g k e i t e n haben ihre eigenen Regeln 
und Methoden der Geheimhaltung, die in Irre 
führen und zu verdunkeln suchen . . .". „. . . Es 
ist eine w i d e r w ä r t i g e , aber lebenswichtige Not
wendigkeit ." 

Diese . w i d e r w ä r t i g e , aber lebenswichtige Not
wendigkeit" hat in den letzten Wochen und M o 
naten des alten Jahres alle Publikationsorgane 
i n Deutschland, den im allgemeinen nicht interes
sierten „Mann auf der S t r a ß e " und das Parla
ment aufgescheucht und beschäft igt . E in Bun
des t agsausschuß wurde g e g r ü n d e t , der emsig ge
tagt und Leute, g e h ö r t hat, die ex officio von 
der Arbei t der Geheimdienste einiges wissen 
m ü ß t e n . Der Ausschuß tagt noch. E in Ergebnis 
liegt bisher nicht vor, obwohl es für Ende des 
Jahres a n g e k ü n d i g t war. 

W i r greifen also nicht zurück, wenn wir heute 
vom „Sp ionage-Es tab l i shment" berichten. Aber 
vielleicht k ö n n e n wi r dem Ausschuß und jenen, 
die eines Tages entscheiden werden, Mater ia l 
an die Hand geben, indem wir sie auf Bücher 
hinweisen, die sich mit dem Spionagegeschäf t 
befassen. V o n einem haben wir den Ti te l ent
l iehen: „Das Spionage-Establishment" (von Da
v i d Wise und Thomas B. Rossj erschienen im 
Blanvalet -Verlag, Berlin). In ihm werden die 
Geheimdienste der Sowjets, der Briten, der C h i 
nesen und des amerikanischen Spionage-Gigan
ten „mit dem Instinkt von Forschern und der 
Fertigkeit g r o ß e r Reporter" untersucht. E i n an
deres Buch ist Heft 7 der Schriften der B ib l io 
thek für Zeitgeschichte (Bernard & Graefe, V e r 
lag für Wehrwesen, Frankfurt am Main) . In ihm 
gibt M a x G u n z e n h ä u s e r Literaturbericht und 
Bibliographie zur „Geschichte des geheimen 
Nachrichtendienstes". Der V e r l a g hofft, mit die
ser Arbei t sowohl der historischen Forschung 
als auch der Publizis t ik ein brauchbares Hi l fs 
mittel an die Hand zu geben. Es ist ihm gelun
gen. 

So alt wie die Zivilisation 
Histor iker der Geschichte der Spionage wei 

sen darauf hin, d a ß Spionage so alt ist wie die 
Ziv i l i sa t ion , so alt wie der Kr i eg . Der Mensch 
hat sich mit Spionage beschäft igt , solange es 
eine Geschichtsschreibung gibt. Die Bibel be
richtet, der Herr habe Moses befohlen, er solle 
M ä n n e r ausschicken, „das Land Kanaan auszu-

Fotos (v. l inks , n . rechts): BND-Chef Wessel, MAD-Chef Eck, BfV-Chef Schrubbers. 

und Absprachen, die auslegbar sind und ausge
legt werden. Fehlinterpretationen und Fehlver
halten sind an der Tagesordnung. Schlicht und 
knapp: die Zusammenarbeit ist behe l f smäß ig . 
W i e unter Menschen nicht anders denkbar, gibt 
beispielsweise der Bundesnachrichtendienst bei 
Pannen die Schuld seinen „Brüde rn" : dem Bun
desamt und den L a n d e s ä m t e r n für Verfassungs
schutz (BfV und LfV) . Oder umgekehrt. Ta tsäch
lich m ü s s e n B N D und Verfassungsschutz zusam
menarbeiten, aber Brüde r sind sie von der Auf
gabe her nicht; vielleicht Vet tern . Durch das Ge
setz vom 27. September 1950 sind Bundesamt 
und L a n d e s ä m t e r für Verfassungschutz verant
wortl ich für: „ . . . Sammlung und Auswer tung 
von Auskünf t en , Nachrichten und sonstigen U n 
terlagen ü b e r Bestrebungen, die eine Aufhebung, 
Ä n d e r u n g oder S t ö r u n g der v e r f a s s u n g s m ä ß i 
gen Ordnung im Bund oder in einem Land oder 
eine ungesetzliche Bee in t r äch t igung der Amts -

sungsschutzes. Auch der P r ä s i d e n t des B f V 
raucht Pfeife. Sein B i l d ist al lenthalben bekannt; 
man schätz t Hubert Schrubbers als Fachmann, 
der k lug a b w ä g t und nicht ü b e r t r e i b t ; er pflegt 
ein gewisses „ U n d e r s t a t e m e n t " . 

Gerhard Schröde r sieht man nicht rauchen. 
Er w i rk t durch sein g e z ü g e l t e s Temperament, 
w ä r e in einem Ver te id igungsfa l l als V e r t e i d i 
gungsminister Oberster Befehlshaber der bun
desdeutschen Truppen und ist u. a. für A S B w / 
M A D verantwort l ich. Sein Amtschef ist B r i 
gadegeneral Eck, kein N e u l i n g im Geschäft , aber 
wie al le Amtschefs sicher nicht in seiner Lebens
stellung. 

F ü r den B N D ist das Bundeskanzleramt zu
s t änd ig . Unter Adenauer war es S t a a t s s e k r e t ä r 
Globke , unter Erhard West r ick und unter K i e 
singer ist es S t a a t s s e k r e t ä r Carstens. P r ä s i d e n t 
als Nachfolger des geheimnisumwobenen (und 

D a s S p i o n a g e - E s t a b l i s h m e n t 
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spionieren", um den Widers tand beurteilen zu 
können , der zu ü b e r w i n d e n sein w ü r d e , wenn 
man es zur neuen Heimat der Israeliten machte. 
Spionage ist mi l i tä r i schen Ursprungs, und der 
Fachmann Nicolad sieht den Grund darin, d a ß 
„von jeher und übe ra l l eine gute Aufk lä rung , 
e rgänz t durch Spionage beim Feind selbst ein 
unentbehrliches Hilfsmit te l des Kampfes gewe
sen ist. Denn die Unkenntnis und jeder Irrtum 
ü b e r die V e r h ä l t n i s s e beim Gegner oder seine 
Absichten bargen die Gefahr von Über r a schun
gen in such und damit die des Verlustes einer 
Schlacht, die oft ü b e r das Schicksal von Staat 
und V o l k entschied." (Nicola i : Geheime Mäch te , 
S. 10, V e r l a g Koehler , Leipz ig 1923). 

A l s N i c o l a i diese Betrachtung anstellte, ahnte 
er nicht, daß eines Tages im Jahrhundert der 
Spionage (hier: 1967/68) eine komplette Side-
winder-Rakete gestohlen und per Luftfracht ins 
Hauptquartier des gegnerischen Nachrichten
dienstes (KGB oder GRU) nach M o s k a u trans
portiert werden k ö n n t e . Die Bedeutung der 
Spionage hat im Laufe der Jahrhunderte nicht 
etwa abgenommen, sie ist geradezu lawinenhaft 
angewachsen. Die Entwicklung der Technik, 
nicht nur der Kriegstechnik, und der M i l l i a r d e n , 
die in sie investiert werden, hat die M i t t e l ver
feinert und die Spionage s t ä n d i g g e g e n w ä r t i g 
gemacht. W e r weiß , was der andere und wie 
er es macht, spart eigenes G e l d und kann gleich
zeit ig G e g e n m a ß n a h m e n vorbereiten. E in Be i 
spiel dafür, daß der geheime Nachrichtendienst 
säch mehr oder weniger selbst tragen kann. 
Oder ein Beweis, w ie wesentlich er für die E x i 
stenz von Staat und V o l k ist. 

Der Charakter der Spionage hat sich w ä h r e n d 
und nach dem Zwei ten W e l t k r i e g nicht unwe
sentlich g e ä n d e r t . W ä h r e n d f rüher in Zeiten 
nach einem K r i e g die Spione aus dem Blick
feld der Öffentl ichkeit fast ganz verschwanden, 
ist das plötzlich anders geworden: eine fast un
unterbrochene Reihe bedeutender Sp ionagefä l l e 
e r schü t t e r t e die Regierungen selbst g roße r Staa
ten, und die Tageszeitungen berichten ü b e r die 
Entdeckung oder Verur te i lung von Agenten. 
Wissenschaftler sind an die Stelle von Spionen 
getreten. Wissenschaftler und exzellente Fach
leute m ü s s e n in den entsprechenden Stellen der 
A b w e h r sitzen, um diese A r t der Spione ent
decken und übe r füh ren zu k ö n n e n . U m mit der 
nach Eisenhower „ w i d e r w ä r t i g e n Notwendig
keit" fertigwerden zu k ö n n e n , mag diese Not
wendigkeit auch fernerhin ruhig als „ w i d e r w ä r 
tig" bezeichnet werden. Die Menschen aber, die 
sich mit ihr befassen müssen , befassen sollen, 
m ü s s e n zur geistigen und charakterlichen Eli te 
des Landes g e h ö r e n . Sie sollten nicht auf-, sie 
sollten ausgelesen werden m ü s s e n . 

Es ist ke in Geheimnis, daß es in der Bundes
republik den Bundesnachrichtendienst (BND) 
gibt, der für die A u s l a n d s a u f k l ä r u n g zus t änd ig 
ist. Für die Zusammenarbeit zwischen dem B N D 
und den anderen Abwehr - und Sicherheitsdien
sten in der Bundesrepublik gibt es ke in Gesetz, 
sondern lediglich v e r w a l t u n g s m ä ß i g e Richt l inien 

führung von Mi tg l i ede rn v e r f a s s u n g s m ä ß i g e r 
Organe des Bundes oder eines Landes zum 
Ziele haben." 

Den Ä m t e r n für Verfassungsschutz ist nicht 
nur die passive Sammlung von Unterlagen auf
getragen, sondern auch deren (aktive) organi
sierte Beschaffung auf dem offenen und gehei
men Meldewege. Die V e r f a s s u n g s s c h u t z b e h ö r 
den beschäf t igen sich . . . legi t imerweise auch mit 
der A b w e h r a u ß e n g e s t e u e r t e r und ebenfalls ge-
gegen die Grundlagen unseres Staates gerich
teter A g e n t e n t ä t i g k e i t , der sog. Spionageab
wehr. So liest man M d B (SPD) Helmut Schmidt 
in „Ver fassungsschu tz" (Carl Heymanns V e r 
lag). 

Das A m t für Sicherheit der Bundeswehr 
(ASBw) mit dem Mi l i t ä r i schen Abschirmdienst 
( M A D ) i n den Wehrbereichen k ü m m e r t sich um 
die Sicherheit der Bürge r in Uni form und um 
Bereiche auf mi l i t ä r i schem Gebiet. A b e r was 
tun A S B w und M A D , wenn ein von a u ß e n ge
steuerter Agent (unter anderem) auch auf m i l i 
t ä r i sche Zie le angesetzt ist? Treiben sie eben
falls Spionageabwehr oder geben sie den v o n 
ihnen erkannten „Fal l" an den Verfassungs
schutz ab? Sie tun es sicher nicht. Sie sind auch 
Menschen, wenn auch Menschen in Uniform. 

Das Durcheinander ist nicht geeignet, das 
S icherhe i t sgefüh l der B u n d e s b ü r g e r zu heben, 
die aus Presse, Funk und Fernsehen einen 
Eindruck gewonnen haben, wie straff zentra-
listisch (und wie wenig auf dem Boden einer 
freiheitlich demokratischen Grundordnung 
stehend) Ulbrichts Min i s t e r ium für Staats
sicherheit (MfS) und die Ve rwa l tung für K o 
ordinierung (VfK) arbeiten. Sie sind viel leicht 
weniger vertraut mit dem K G B (Momitet Gossu-
darstwennoj Besopassnostj «= Komitee für 
Staatssicherheit des Minis terrats der Sowjet
union), dem sowjetischen Geheimdienst also, 
oder mit dem mi l i t ä r i schen Dienst der Sowjets 
G R U (Glawnoje Raswedywatelnoje Upraw-
lenije) dem Hauptnachrichtendirektorium des 
Generalstabs. A b e r allen Zeitungslesern sind 
Fäl le bekannt, die von den sowjetzonalen oder 
sowjetischen, den polnischen oder tschechoslo
wakischen Nachrichtendiensten in der Bundes
republik geführ t wurden: der *Fal l Frenzel" 
vielleicht, oder der „Fall Felfe", „Sn igowsk i " , 
„Knipp" , „Heim" , „Pr ipo lzew" und wie sie noch 
alle lauten, die Namen derer, die Spionage in 
der Bundesrepublik getrieben haben. (Fäl le aus: 
Hendrik von Bergh, A b c der Spione, Ilmgau 
Ver lag) . 

Pfeifenraucher wie Herbert Wehner ist Ernst 
Benda, Jahrgang 1925. A l s Bundesminister des 
Innern ist er u. a. auch für das Bundesamt für 
Verfassungsschutz verantwort l ich. Den Ä m t e r n 
für Verfassungsschutz in den L ä n d e r n hat er 
nichts zu sagen; denen darf er nur empfehlen. 
Ob seine Ra tsch läge befolgt werden, ist Glücks
sache, oder anders: eine Frage des pe r sön l i chen 
Verstehens zwischen den Sachbearbeitern in 
Bund und L ä n d e r n auf dem Gebiet des Verfas-

g e h e i m n i s k r ä m e r i s c h e n ) Gehlen , des „ D o k t o r s " , 
ist General leutnant a. D. Gerhard Wesse l . 

W i e die Au to ren des Buches „Das Spionage-
Establishment" an Beispie len belegen, w o l l e n 
das die Dienste im befreundeten A u s l a n d eben
falls, und obwohl das demokratische L ä n d e r 
s ind: sie haben es wesentl ich einfacher als die 
deutschen Stellen. Uber C I A (Central Inte l l i -
gence Agency) liest sich recht anschaulich fo l 
gende Story (S. 176): „Al len Dul les und v ie l e 
g e g e n w ä r t i g e und ehemalige A n g e h ö r i g e der 
CIA-Hie ra rch ie wohnen in dem vornehmen 
George town-Vier te l v o n Wash ing ton . Der 
Reichtum und die gesellschaftliche Ste l lung 

(alle Fotos: dpa) 

hoher CIA-Beamte r hat die Agen tu r gegen A n 
deutungen empfindlich gemacht, sie sei ein ge
schlossener K l u b der Oberschicht, eine Verewi
gung des K a s t e n b e w u ß t s e i n s , was manche Leute 
dazu reizte, das O S S (Office of Strategie Ser
vices) mit ,Oh So Soc ia l ! ' (,0 wie vornehm!') 
zu umschreiben. C I A - W e r b e r weisen darauf hin, 
d a ß die g r o ß e M e h r z a h l der Agenturangestell
ten Schulen besucht hat, die nicht der Ivy-
League a n g e h ö r e n . Sie r ä u m e n jedoch ein, daß 
die .oberen Z w a n z i g ' zum g r ö ß t e n T e i l aus Har
vard, Pr inceton, Y a l e usw. kommen. 

In England ist's ähn l ich . Die Dienste SS (Se-
cur i ty Serv ice oder M . J . 5) und SIS (Secret 
Intel l igence Serv ice oder M . J . 6) haben we
niger Personalsorgen als Bundesnachrichten
dienst und Verfassungsschutz. Ihrer Majestät 
Regierung w e i ß , was ihr diese Dienste wert sein 
m ü s s e n und wert s ind. 

In der Sowje tunion haben fast a l le GRU-Offi -
ziere die M i l i t ä r a k a d e m i e der Sowjetarmee ab
solvier t , eine Eli teschule, die a u ß e r in konven
t ionel len F ä c h e r n auch in Geheimschriften, 
M i k r o p u n k t e n und der F ü h r u n g von Agenten 
unterrichtet. 

Der Me i s t e r sp ion der Sowjets in den Ver
e inigten Staaten, Rudolf A b e l , der dort verhaf
tet und s p ä t e r gegen den U2-Pi lo ten Francis 
G a r y Powers und andere ausgetauscht wurde, 
schrieb im Februar 1966 in der sowjetischen 
Zeitschrift „Der Jungkommunis t " : „ H e u t e kom
men die besten Ver t re te r unserer Jugend in die 
K G B - A r b e i t und ü b e r n e h m e n die Erfahrungen 
ihrer ä l t e r e n Kameraden . E in sowjetischer Nach
richtenagent ist e inem g e f ä h r l i c h e n Leben aus
gesetzt, er m u ß aber auch ein ü b e r z e u g t e r und 
k la rdenkender M a r x i s t sein. D ie Arbeitsbedin
gungen und die a l lgemeine Si tuat ion in den 
kapital is t ischen L ä n d e r n erfordern es, daß der 
Nachrichtenagent dauernd wachsam bleibt und 
die Rege ln der V e r s c h w ö r u n g g ründ l i ch be
achtet. Hingabe an seine Heimat , Ehrlichkeit 
und D i s z i p l i n , Selbst losigkei t , Erfindungsreich
tum, die F ä h i g k e i t , mit Schwier igke i ten und 
Entbehrungen fertig zu werden, Bescheidenheit 
im Leben — das ist eine noch unvo l l s t änd ige 
Liste der Forderungen an die polit ischen und 
menschlichen Eigenschaften des sowjetischen 
Nachrichtenoffiziers. 

Deutsche Abwehr ist reformbedürftig 
In „Gods own country", den Vere in ig t en 

Staaten, gab es derartige No t i zen nicht zu lesen, 
wie sie kürz l ich Tageszeitungen in der Bundes
republ ik brachten: „Der T ü b i n g e r Staatsrechtler 
Eschenburg hat die gegen ihn erhobenen V o r 
würfe , er arbeite mit dem Bundesnachrichten
dienst zusammen, nochmals nachdrückl ich zu
r ü c k g e w i e s e n . Eschenburg betonte, er habe zwar 
im vergangenen Sommer mit einem Beamten 
des B N D , von Löffelholz, ü b e r die V e r m i t t l u n g 
von Studenten für den h ö h e r e n Dienst beim 
B N D gesprochen, von einer A n w e r b u n g als V -
M ä n n e r k ö n n e jedoch keine Rede sein. E in so l 
ches Ans innen sei nicht an ihn gerichtet wor
den; er h ä t t e es auch abgelehnt." 

Der SS und SIS' in England haben ihre V e r 
bindungen zu den U n i v e r s i t ä t e n , und von dort 
holen sie sich ihren Nachwuchs für den h ö h e r e n 
Dienst, und zwar „first class", nicht „ second 
class.". Das ist normal, ke in Mensch findet etwas 
dabei. 

A l s der britische Nachrichtendienst 1573 or
ganisiert wurde, unterhielt er angeblich 
53 Agenten an den Höfen a u s l ä n d i s c h e r M o 
narchen. Heute ist der SIS be t räch t l i ch g r ö ß e r , 
aber weit k le iner als die amerikanischen oder 
sowjetischen Spionageorganisat ionen. 

V o m SS hat Lord Denhing gesagt: „Der Se-
cur i ty Service in diesem Land ist v e r h ä l t n i s 
mäß ig k le in . In manchen anderen L ä n d e r n fin
det man eine massive Organisa t ion mit weit 
ü b e r das ganze Land ver te i l ten Ver t re tern . In 
diesem Land ist und bleibt er hingeqen eine 
v e r h ä l t n i s m ä ß i g k le ine Berufsorganisation mit 
der Aufgabe, der Spionage, Sabotage und Sub
version entgegenzuwirken." 

Mi t t e der 50er Jahre gab England augen
scheinlich nur fünf M i l l . Pfund für das Nach
richtenwesen aus. 1963 schä tz te Chapman 
Pmcher im D a i l y E x p r e ß das britische Nachrich-
tenbudget auf j ähr l i ch zwölf M i l l . Pfund. M a n 
glaubt, d a ß der SIS davon ca. sieben M i l l 
Pfund ausgibt. A u f eine M i l l i o n mehr oder we
niger so l l es nicht ankommen: das Budget ist 
k l e in , vergl ichen mit den v ie r M i l l i a r d e n D o l 

lar, die die U S A j äh r l i ch i n den Nachrichten
dienst inves t ie ren; es ist sehr beachtlich, wenn 
man die deutschen Aufwendungen betrachtet, 
die jeder B ü r g e r nachlesen kann. Schließlich, 
so meint man in Deutschland (West), stehen wir 
ja ü b e r den Dingen und uns kann keiner. Wes
halb also G e l d ausgeben — bis das nächste 
K i n d i n den Brunnen gefal len ist. . 

Dennoch: Infolge der j ü n g s t e n Selbstmord
wel le (die durchaus einen nachrichtendienst
lichen Hin te rg rund haben kann) haben Politiker 
und Fachleute ü b e r e i n s t i m m e n d festgestellt, daß 
die Spionageabwehr in der Bundesrepublik 
r e f o r m b e d ü r f t i g ist. Bundesinnenminis ter Benda 
hat sich dazu g e ä u ß e r t . Ihm scheint, daß sich 
vor a l l em die M e t h o d e n derjenigen gewandelt 
haben, die bei uns Spionage betreiben lassen. 
Sie arbei ten seiner M e i n u n g nach immer we
niger mit eingeschleusten Leuten, sondern ver
suchen statt dessen, immer mehr Leute jLn die
sem Lande für ihre Zwecke zu gewinnen..Er 
sieht eine ernste Re la t ion zwischeh Quant i tä t 
und Q u a l i t ä t und meint, die v i e l en kle inen Zu
t r ä g e r bereiteten der A b w e h r letztl ich genauso-
v i e l oder noch mehr A r b e i t w ie die Spitzen
agenten. Er tendiert dahin, die komplizierte 
Verfahrensregelung der Zusammenarbeit zwi
schen den drei deutschen Diensten zu entwirren, 
das System der Richt l in ien g ründ l i ch zu über
holen und a lsbald auf e inen vernünft igen 
Stand zu br ingen. 

V ie l l e i ch t w ä r e für die Bundesrepubl ik disku
tabel: keine g r u n d s ä t z l i c h e , aber eine etwas 
weitergehende Zent ra l i s i e rung der Dienste, 
schlicht deshalb, w e i l der Gegner nicht Länder 
oder die Bundeswehr a l le ine angreift, sondern 
die Bundesrepubl ik ; eine Intensivierung der 
Koopera t ion in der Spitze durch den Staatsekre-
t a r a u s s c h u ß ; Einsatz h ö h e r e r M i t t e l für Ab
wehrzwecke; Organ i sa t ion der Nachwuchs- und 
Ausbi ldungsfrage für a l le Dienstzweige und 
Diensts tel lungen unter dem M o t t o : Qua l i t ä t ist 
ausschlaggebend, und A n h e b u n g des Prestiges 
der Dienste und ihrer Mi ta rbe i t e r . 


