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G e h e i m e Z u s a g e n i n M o s k a u ? 
Amerikanische Diplomaten wollen von sowjetischer Forderung nach Verbot der Vertriebenenorganisationen wissen 

H A M B U R G — D i e i n der sowjetischen und 
Sowjetzonen-Presse i n letzter Zei t wiederhol t 
und betont erhobene Forderung nach e inem 
V e r b o t des Bundes der V e r t r i e b e n e n und der 
Landsmannschaften erscheint i n e inem neuen 
Licht, nachdem i n den U S A Informationen vor 
l iegen, wonach die sowjetische Reg ie rung tat
sächl ich auf e inem V e r b o t der Ve r t r i ebenen 
organisa t ionen bestehen s o l l . 

A m e r i k a n i s c h e Dip lomaten in W a s h i n g t o n 
ä u ß e r t e n , S t a a t s s e k r e t ä r Bahr habe i n M o s k a u 
bereits ü b e r Fragen gesprochen, die i n e inen 
Fr iedensver t rag und nicht i n e in G e w a l t v e r 
z ichtsabkommen g e h ö r t e n . Daher , so h ö r t e man 
in Wash ing ton , sei man interessiert , zu diesen 
Fragen a l sba ld K l a r h e i t zu erhal ten und man 
erwartet , d a ß Bundeskanz le r Brandt , w e n n er 
mit P r ä s i d e n t N i x o n zusammentrifft , sich auch 
hierzu ä u ß e r n w i r d . 

W ä h r e n d es i n B o n n he iß t , jede Seite habe 
nur für den e igenen Gebrauch eine schriftliche 
G e d a n k e n s t ü t z e ü b e r die G e s p r ä c h e aufgezeich
net, so l l e~ nach M e i n u n g dieser z i t ie r ten U S -
Diplomaten i n M o s k a u und W a r s c h a u bereits 
zum Aus tausch schriftl ich formulier ter V o r 
schläge gekommen sein. N a c h Auffassung dieser 
Kreise stellt der Gewa l tve rz i ch t für M o s k a u 
ganz offensichtlich e inen Ersatz oder eine V o r 
stufe für e inen Fr i edensve r t r ag i m sowjetischen 
Sinne dar. Z u den sowjet ischen Forderungen, 
mit denen sich B o n n konfront ier t sehe, g e h ö r e 
neben der A n e r k e n n u n g der „DDR" und der 
O d e r - N e i ß e - G r e n z e sowie des „ b e s o n d e r e n 
Status" W e s t - B e r l i n s und der W i e d e r z u l a s s u n g 
der K P D nicht zuletzt das V e r b o t der Ve r t r i ebe 
nen- und F l ü c h t l i n g s o r g a n i s a t i o n e n . 

Die O p p o s i t i o n hat i m Bundes tag e ine G r o ß e 
Anfrage zur Deutsch landpol i t ik a n g e k ü n d i g t . 
Diese s o l l noch v o r dem Treffen zwischen W i l l v 
Brandt und W i l l i Stoph, das für den 21. M a i 
in Kasse l vorgesehen ist, i m Bundes tag behan
delt werden . Gerade im Zusammenhang mit 
diesen aus W a s h i n g t o n ü b e r k o m m e n e n Infor
mationen w ä r e es d r ingend erforderl ich, w e n n 
auch die Frage gestell t w ü r d e : H a t d ie Sowjet
un ion i n den i n M o s k a u g e f ü h r t e n G e s p r ä c h e n 
t a t s äch l i ch e in V e r b o t der Ve r t r i ebenen - und 
F l ü c h t l i n g s o r g a n i s a t i o n e n gefordert und ist 
h ie rzu gegebenenfal ls e ine ve rba le Zusage ge
leistet worden? 

Ver jag t v o n Haus und Hof : B innen weniger M i n u t e n wurde 1945 eine ganze Dorfgemeinschaft 
ver t r ieben, u m Po len Pla tz zu machen. N u n gehen sie e inem ungewissen Schicksal entgegen. 

Anerkennung nur noch zu bestätigen'? 
Aushöhlung der Substanz der Pariser Verträge ist weder moralisch noch rechtlich vertretbar 

B o n n — Im A n s c h l u ß a n die Unter r ich tung 
des Kabine t t s u n d der F r a k t i o n e n ü b e r den 
Stand der V o r v e r h a n d l u n g e n v o n Sonderbot
schafter Bahr i n M o s k a u u n d S t a a t s s e k r e t ä r 
Duckwi tz i n W a r s c h a u haben sich trotz stren
ger Gehe imha l tung i n B o n n Informat ionen ve r 
dichtet, wonach auch die „ G r e n z f r a g e " , genauer 
gesagt die Frage der deutschen Ostgebiete, i n 
die geplanten Gewa l tve rz i ch t sabkommen e in 
bezogen werden sol le . Unte r Bezugnahme auf 
A r t i k e l 7 des Deutschlandver t rages so l le l ed ig 
lich der V o r b e h a l t gemacht werden , d a ß die 
A n e r k e n n u n g der „ B e s t ä t i g u n g " i m Fr iedens
ver t rag b e d ü r f e . O b w o h l W a r s c h a u auch diesen 
ledigl ich formalen V o r b e h a l t e iner A n e r k e n -

Große Anfrage 
zur Deutschlandpolitik 

B O N N — N o c h v o r der Begegnung zwischen 
Bundeskanzler W i l l y Brandt und dem M i n i s t e r 
p r ä s i d e n t e n der Zone , W i l l i S toph, d ie für den 
21. M a i i n K a s s e l vere inbar t ist, w i l l die C D U / 
C S U i m Bundes tag e ine Debatte ü b e r d ie 
Deutschland-Pol i t ik e r zwingen . 

A l s Sprecher der C D U / C S U - F r a k t i o n hat der 
Bundestagsabgeordnete O l a f v o n W r a n g e l eine 
g r o ß e Anf rage a n g e k ü n d i g t . 

nung des Status quo nicht akzeptiert , glaubt 
man in K r e i s e n der O p p o s i t i o n zu wissen d a ß 
Bundeskanzler Brandt für dieses Konzep t das 
Plazet in W a s h i n g t o n und i n den anderen 
H a u p t s t ä d t e n des Wes tens e inho len wo l l e , fcs 
w i r d be fü rch te t , d a ß dabei ä h n l i c h „d i sk re t , 
aber geziel t" vorgegangen werden sol le w i e 
bei V o r s t e l l u n g e n v o n m a ß g e b l i c h e r Seite in 
dieser Sache be im V a t i k a n . Z i e l sei eine A r t 
Lossprechung v o n den A u f l a g e n der W e s t v e r 
t r ä g e hinsicht l ich der W i e d e r v e r e i n i g u n g und 
der O d e r - N e i ß e - F r a g e . 

D i e O p p o s i t i o n hat dazu e r k l ä r t , d a ß eine w i e 
immer geartete A u s h ö h l u n g der pol i t ischen 
Substanz der Par iser V e r t r ä g e weder rechtlich 
noch pol i t i sch ver t re tbar sei . Besonders deutl ich 
hat sich i n diesem Sinne der Vors i t zende der 
der C D U / C S U - F r a k t i o n , Dr . Rainer Barze l , aus
gesprochen. M i t Rücksicht auf d ie jetzt ange
laufenen B e r l i n - V e r h a n d l u n g e n der v i e r M ä c h t e 
hat er ferner Bedenken dagegen angemeldet, 
auch das Be r l i n -P rob lem in e inen Gewa l tve r 
z ichtsver t rag zwischen B o n n und M o s k a u e in-
zubeziehen. Der s tel lvertretende F rak t ionsvor 
sitzende der C D U / C S U , der Bundesver t r iebenen-
minis ter a. D . W i n d e l e n , hat dr ingend gefor
dert, i n den laufenden V e r h a n d l u n g e n sicher
zuste l len, d a ß die L ö s u n g der te r r i tor ia len F ra 
gen bis zu einer in ternat ional g ü l t i g e n K l ä r u n g 
in einer e u r o p ä i s c h e n Fr iedensordnung offen
gehal ten werden m ü s s e . Er hat in diesem Z u 
sammenhang die Frage der „ V e r f a s s u n g s k o n f o r 
m i t ä t " eines Verz ichtes auf die W i e d e r v e r e i n i 
gung Deutschlands aufgeworfen. 

In die Reihe dieser kr i t ischen St immen ge
h ö r t auch eine E r k l ä r u n g des neuen P r ä s i d e n 
ten des Bundes der Ver t r i ebenen , Dr . C z a j a 
M d B . In Erfurt und nicht nur dort hat Bundes
kanz le r Brandt v o n den „ t ak t i s chen Grenzen 
v o n 1970" beziehungsweise v o n „Deu t sch l and 
in den Grenzen v o n 1970" gesprochen. Der 
Bund der Ver t r i ebenen wie auch die Oppos i t ion 
beharren dagegen auf dem Standpunkt, d a ß im 
Sinne der in ternat ionalen Auffassungen Deutsch
land in den Grenzen v o n 1937 vö lke r r ech t l i ch 
g ü l t i g fortbesteht und d a ß in den laufenden 
ostpoli t ischen Ve rhand lungen v o n diesem Tat
bestand ausgegangen werden m u ß . W ö r t l i c h er
k l ä r t e Dr . C z a j a : „Der Bundeskanzler und M i t 
gl ieder der Bundesregierung versuchen durch 
E r k l ä r u n g e n ü b e r ,zwei Staaten in Deutschland 
in seinen Grenzen v o n 1970' die öffent l iche M e i 
nung an die u n z u l ä s s i g e V o r w e g n a h m e einer 
fr iedensvertraglichen Regelung der Grenzen 
Deutschlands zu g e w ö h n e n . " D a z u h ä t t e n sie 
ke in Recht. 

E i n weiteres Peti tum, das sol idarisch und zu
nehmend dr ingl ich v o n Oppos i t ion und B d V 

vorgebracht w i r d , ist die Frage der Einbezie
hung der Rechte der i n den polnisch verwal te 
ten Ostgebie ten verb l iebenen deutschen V o l k s 
gruppe. D e m B u n d der Ver t r i ebenen ist seitens 
der Bundesregierung zugesichert worden , d a ß 
diese Frage in die laufenden Verhand lungen 
mit Warschau einbezogen werden sol le . Es hat 
jedoch nicht den Ansche in , d a ß das bis dah in 
der F a l l gewesen ist oder für die n ä c h s t e Phase 
der G e s p r ä c h e geplant ist. Das geht aus der 
A n t w o r t der Bundesregierung auf eine Anfrage 
der C D U / C S U — gefragt hatte eine Reihe v o n 
Ver t r i ebenen- sowie anderen Abgeordne ten — 
in dieser Sache hervor . S t a a t s s e k r e t ä r Dahren
dorf e r k l ä r t e namens der Bundesregierung, d a ß 
das v o m Bundestag i m Sommer vo r igen Jahres 
ini t i ier te M e m o r a n d u m zu dieser Frage offenbar 
bisher nicht erstell t worden ist, geschweige 
denn für die laufenden Ve rhand lungen mit W a r 
schau zur V e r f ü g u n g gehalten w i r d . 

Diese A n t w o r t wurde v o n Seiten des Bundes 
der Ver t r i ebenen als „ d u r c h a u s unbefr iedigend" 
bezeichnet. In e inem i m „Deu t schen Ostdienst" 
ve rö f fen t l i ch ten Kommenta r w i r d zum Ausdruck 
gebracht, d a ß auch in dieser Sache die Tendenz 
sichtbar werde, die Ve rhand lungen mit W a r 
schau nur j a nicht mit eigenen A n l i e g e n zu be
lasten, sondern vorzugsweise den Erwar tun
gen der anderen Seite gerecht zu werden. Das 
sei um so bedauerl icher und unvertretbarer, 
als die polnische Presse zunehmend dazu ü b e r 
gehe, die Bedeutung des deutschen V o l k s g r u p 
penproblems herunterzuspielen. D ie Zeitschrift 
„ P o l e n s Gegenwar t" beispielsweise scheue sich 
nicht, i n diesem Zusammenhang v o n e inem 
„ rev i s i on i s t i s chen M y t h o s " zu sprechen und zu 
bestreiten, d a ß es noch einen deutschen Bevö l 
kerungste i l in Polen, beziehungsweise den po l 
nisch verwal te ten Gebie ten gebe. Bekannt l ich 
zäh l t die dort verbl iebene deutsche V o l k s g r u p p e 
rund eine M i l l i o n Z u g e h ö r i g e . V o n ihnen ha
ben 500 000 A u s r e i s e a n t r ä g e beim Deutschen 
Roten Kreuz gestellt. Das werden doch woh l 
nicht, so fragt der D O D , „Po len" sein? C . J . N . 

ü b e r W a s h i n g t o n 

n a c h K a s s e l 
H . W . — Wenng le ich es auch i n den U S A S t im

men gibt, die zu der Fests te l lung kommen, die 
Bundesregierung zeige „ m e h r A k t i v i t ä t i m 
Osten, um sich anzupassen, als i m Wes ten , u m 
die sowjetische Expans ion zu verh indern" , so 
kann das nicht h e i ß e n , P r ä s i d e n t N i x o n e twa 
werde v o n nagenden Zwe i f e ln an der Ost- u n d 
Deutschlandpoli t ik der derzei t igen Bundesregie
rung g e q u ä l t . M a n darf sicherlich eine wei t 
gehende Ü b e r e i n s t i m m u n g zwischen Bonn und 
Washing ton annehmen, was keineswegs die B e 
fürch tung aussch l i eß t , durch e in z u starkes Ent
gegenkommen k ö n n t e die Bundesregierung das 
a u ß e n p o l i t i s c h e Programm der Sowje tunion be
g ü n s t i g e n . 

In dieser Woche nun w i r d Bundeskanzler 
Brandt dem amerikanischen P r ä s i d e n t e n unmit
telbar berichten ü b e r das, was i n M o s k a u , i n 
Warschau und w o r ü b e r mit Os t -Ber l in i n Erfurt 
gesprochen wurde . F ü r W a s h i n g t o n w i r d die 
Unterr ichtung durch den verantwor t l ichen Re
gierungschef schon aus dem Grunde besonders 
interessant sein, w e i l man in der amerikanischen 
Hauptstadt wissen w i l l , der sowjetische A u ß e n 
minister G r o m y k o habe dem Bonner Unter 
h ä n d l e r Bahr den A b s c h l u ß bi la tera ler V e r t r ä g e 
mit der Sowjetunion, Polen, R u m ä n i e n und mit 
Os t -Ber l in vorgeschlagen, wobe i der K r e m l 
derart ige Absprachen als e inen Ersatz oder eine 
Vors tufe für e inen Fr iedensver t rag ansehen 
so l l . 

Folgt man diesen Informationen, so w ü n s c h t 
M o s k a u in diesen b i la te ra len V e r t r ä g e n die 
A n e r k e n n u n g der Demarka t ions l in ie zwischen 
der Bundesrepubl ik und der „DDR", die A n 
erkennung der O d e r - N e i ß e - L i n i e als der Wes t 
grenze Polens und die A n e r k e n n u n g Wes t -Ber 
lins als „ b e s o n d e r e r poli t ischer Einhei t" auf 
dem Ter r i to r ium der s o u v e r ä n e n „DDR" und 
schl ießl ich noch die Regelung enger wirtschaft
licher Beziehungen. 

In der P rax i s bedeuten solche bi la tera len 
V e r t r ä g e nichts anderes als die Erha l tung des 
derzei t igen Status quo und dessen a u s d r ü c k 
liche A n e r k e n n u n g . Die sowjetische Po l i t i k aber 
dü r f t e sich e in g r ö ß e r e s Z i e l gesetzt haben: 
eine H e r a u s l ö s u n g der Bundesrepubl ik Deutsch
land aus den Pariser V e r t r ä g e n , was Bonns 
Isol ierung und die restlose Er langung der so
wjetischen Vorherrschaft in Europa bedeuten 
w ü r d e . In M o s k a u , so h e i ß t es, rechne man 
damit, d a ß die Bundesregierung innerhalb der 
n ä c h s t e n zwölf M o n a t e die O d e r - N e i ß e - L i n i e 
als deutsche Ostgrenze und innerhalb v o n acht
zehn M o n a t e n die „DDR" als e inen s o u v e r ä n e n 
zwei ten deutschen Staat anerkennt. 

W e n n man davon ausgehen kann, d a ß der 
sowjetische Botschafter i n Os t -Ber l in , A b r a s s i -
mow, i n v o l l e r Ü b e r e i n s t i m m u n g mit seiner 
M o s k a u e r Zentrale redet, dann kann ke in Z w e i 
fel d a r ü b e r bestehen, d a ß man in M o s k a u an 
ke ine r l e i Entgegenkommen denkt, sondern auf 
der poli t ischen Kap i tu l a t i on besteht. U n d was 
Os t -Ber l in angeht, so hat Bonns Hinnahme der 
z w e i deutsche-. Staaten die Machthaber i n Ost-
B e r l i n nicht veranlassen k ö n n e n , ü b e r die Er 
leichterung der menschlichen Beziehungen i n 
beiden T e i l e n Deutschlands auch nur eine 
A n d e u t u n g eines E i n v e r s t ä n d n i s s e s zu machen. 

F ü r B o n n ist es v o n g r ö ß t e m Wer t , die amer i 
kanische R ü c k e n d e c k u n g zu besi tzen und hier
ü b e r w i r d zwischen N i x o n und Brandt gespro
chen werden. Ist an sie1 der Ak t ions rad ius der 
Bundesregierung bereits sehr eingeengt, so w ü r 
den Schritte, die nicht mit den A l l i i e r t e n abge
stimmt w ä r e n , vo l l e r Gefahren sein. Bisher s ind 
die l'ZA stets als die F ü h r u n g s m a c h t des W e 
stens gewertet worden und man darf annehmen, 
d a ß es gerade der Regierung N i x o n darum geht, 
die poli t ischen und strategischen Posi t ionen i n 
Europa für das G e s p r ä c h mit M o s k a u fest i n 
der H a n d zu behalten. 

W e n n also i n Wash ing ton Bi lanz gezogen 
w i r d hinsichtl ich der bisher igen B e m ü h u n g e n 
der Bundesregierung, so w i r d man festzustel
len haben, d a ß v o n einem Entgegenkommen 
der ös t l i chen Seite nicht gesprochen werden 
kann. Dagegen aber ist die anhaltende Bedro
hung des w e s t e u r o p ä i s c h e n Kont inents unver
ä n d e r t geblieben. 

Das Z i e l der bundesdeutschen Po l i t i k sol l te 
es daher sein, sich der v o l l e n Ü b e r e i n s t i m m u n g 
der U S A und der westl ichen V e r b ü n d e t e n zu 
versichern, bevor man mit W i l l i Stoph wieder 
in Kasse l zusammentrifft. Denn man darf sicher 
sein, d a ß Stoph sich in der Zwischenzei t der 
Zus t immung M o s k a u s vers id ier t hat. W i e wei t 
auch heute noch Erfurt und Kasse l auseinander
l iegen, zeigen die Stationen M o s k a u und 
Wash ing ton . A n dieser harten Tatsache führ t 
nichts vorbe i . 
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K u r z n o t i e r t 

Wahlprognosen 
A u f Bundesebene sind die Meinungstests nach 

wie vor mit 51 "/o zugunsten der SPD einge
stellt, w ä h r e n d die C D U auf 42 % aufgerundet 
und auch die FDP die 5 n/n-Schwelle ü b e r w u n 
den hat. A l l e s ü b r i g e liegt weit abgeschlagen 
im Felde (die N P D mit 1 bis 2 %»). 

U m so ü b e r r a s c h e n d e r w i r k e n die j ü n g s t e n 
NRW-Meinungsbefragungen, die die „Gesel l 
schaftspolitischen Kommentare" verbreiten und 
laut welchen die SPD bei den bevorstehenden 
W a h l e n von bisher 99 auf 95 Sitze zurückfa l len 
w ü r d e , w ä h r e n d die C D U von 86 auf 94 Sitze 
und die F D P von 15 auf 11 Sitze komme bzw. 
schrumpfen, aber trotzdem rd. 6,3 % der W ä h 
lerstimmen halten w ü r d e . 

M a n h ö r t allenthalben, d a ß die Preisentwick
lung v i e l V e r d r u ß gerade im Industriegebiet an 
Rhein und Ruhr geschaffen habe und d a ß auch 
der Stern v o n Heinz K ü h n um einiges gesunken 
sei. 

Alliierte Bedenken 
Die drei westlichen V e r b ü n d e t e n der Bundes

republik sind dabei, in einem gemeinsamen 
Memorandum die Folgen einer vö lke r rech t l i chen 
Anerkennung der „DDR" durch die Bundesregie
rung aktenkundig zu f ixieren. Dabei sollen drei 
Hauptpunkte herausgestellt werden, und zwar: 

1. ein mit der Bundesrepublik verbundenes 
Wes t -Ber l in w ä r e i n einem solchen Fal le 
nicht mehr zu halten; 

2. die M i l l i o n e n i n der Bundesrepublik leben
den Sowje tzonenf lüch t l inge w ü r d e n mit ihren 
Kinde rn Bürge r der „DDR", das he iß t A u s 
l änder , die nicht mehr den Status eines Bun
d e s b ü r g e r s g e n i e ß e n ; 

3. jede Forderung nach menschlichen Erleichte
rungen für die B e v ö l k e r u n g der „DDR" w ü r d e 
v o n der SED-Regierung nach dieser A n e r 
kennung als eine u n e r w ü n s c h t e Einmischung 
in die inneren Angelegenhei ten der „DDR" 
gewertet, und M o s k a u k ö n n t e daraus e in 
Interventionsrecht gegen die Bundesrepublik 
ableiten. 

Trotz Vertreibung 
Ungeachtet der Tatsache, d a ß die V o l k s r e p u 

blik Polen M i l l i o n e n v o n Ostdeutschen aus ihrer 
Heimat vertr ieben und sich ihres gesamten E i 
gentums bemäch t ig t hat, fordert der amerikani
sche K o n g r e ß a b g e o r d n e t e polnischer Herkunft, 
Roman C . Pucinski , i n einer Rede vor dem 
R e p r ä s e n t a n t e n h a u s der Vere in ig ten Staaten die 
Nixon-Admin i s t r a t ion auf, sie solle u n v e r z ü g 
lich in Bonn vors te l l ig werden und die Bundes
regierung veranlassen, E n t s c h ä d i g u n g s z a h l u n g e n 
an alle Polen zu leisten, die i m Zwei ten W e l t 
kriege irgendwelche Schäden erl i t ten haben. W a 
shington m ü s s e bei der Bundesregierung dage
gen protestieren, daß polnische Anspruchsbe
rechtigte bisher „ d i s k r i m i n i e r e n d " behandelt 
worden seien. 

Was stimmt hier? 
Die britische Reuter-Agentur meldete aus 

Warschau, S t a a t s s e k r e t ä r Duckwitz habe bei 
seinen letzten G e s p r ä c h e n in der polnischen 
Hauptstadt den Absch luß eines bi lateralen Ge
waltverzichtsvertrages vorgeschlagen, i n dessen 
Rahmen „Polen die terri toriale Unantastbarkeit 
garantiert" werde, wobei die Anerkennung der 
O d e r - N e i ß e - G r e n z e als e n d g ü l t i g einem Frie
densvertrage ü b e r l a s s e n bleiben solle. A u ß e r 
dem sehe der Entwurf eines solchen Vertrages 
vor, daß gegebenenfalls ein „Europä ischer 
Sicherheitsrat" ü b e r eine „Bes tä t igung der Nach
kriegsgrenzen" befinden solle. 

Die polnische Seite habe d e m g e g e n ü b e r er
neut betont, d a ß „ohne eine e n d g ü l t i g e und un
widerrufliche Anerkennung der Westgrenze" 
von einer Verbesserung der Beziehungen z w i 
schen der V o l k s r e p u b l i k Polen und der Bundes
republ ik Deutschland nicht die Rede sein k ö n n e . 

Schweizer Kritik an der Ostpolitik 
Offizielle Fiktionen der Gegenseite sind eine Gefahr 

Der Cheiredakteur der weltbekannten „ N e u e n 
Zürcher Zei tung", Dr . Fr . Luchsinger, veröf fen t 
lichte u. a. i n der N r . 80 der Fernausgabe der 
„N.Z.Z." einen Leitaufsatz „Kein Durchbruch in 
Erfurt". In den unwiderlegbaren, recht sach
lichen Feststellungen des demokratischen Be
obachters aus der staatspolitisch neutralen 
Schweiz he iß t es u. a. wie folgt: 

„Das Ad jek t i v historisch ist für die Erfurter 
Begegnung von Bundeskanzler Brandt und M i 
n i s t e r p r ä s i d e n t Stoph v i a D r u c k e r s c h w ä r z e und 
W e l l e n b ä n d e r ziemlich strapaziert worden; ver
bale Nebelschwaden zogen auch ü b e r die Mat t 
scheiben und drohten die Konturen des V o r g a n 
ges zu verschleiern, sei es durch pathetische 
Deutung oder gefä l l ige Verniedl ichung. E in 
paar Feststellungen zum V o r g a n g m ö g e n des
halb dienlich sein, um so mehr als sie im Emo
tionsjournalismus dieser Tage zu kurz ka 
men . . . " 

„ W a s Stoph "ine Stunde lang vorlas, war 
nichts anderes als das alte Kompendium des 
kal ten Krieges, war jene kommunistische 
Phraseologie, die seit je mit gefä l sch ten Namen 
operiert, die .Demokratie ' sagt, wo totale Herr 
schaft eines Po l i t bü ros gemeint ist, die sogar 
,freie Selbstbestimmung' dort für sich in A n 
spruch nimmt, wo noch nie eine freie W a h l v o n 
Personen oder eine freie Abs t immung ü b e r 
Sachen stattgefunden hat, die noch die Errich
tung der G e f ä n g n i s m a u e r , mit der das D D R -
Regime 1961 seine Untertanen e inschloß , einen 
, A k t der Menc . ' . l i chke i t ' nennt. Orwe l l s ,1984' 
ist i n Stophs .sachlichem' Expose wiederauf
erstanden mit al lem, was an ,Doppelsprache" 
und .Doppeldenken' d a z u g e h ö r t . " 

„Auch ,wie man es macht' ist auf offener 
Szene demonstriert worden, als vor den Kame
ras die spontane W i l l k o m m o v a t i o n des Erfur
ter Publ ikums für W i l l y Brandt — v o n der Re
gierungspropaganda sogleich als .provokator i
scher Störversuch" bezeichnet •— flugs .ersetzt' 
wurde durch gestellte A k t i v i s t e n s p r e c h c h ö r e für 
W i l l i Stoph, oder als ein O r d n u n g s h ü t e r mit 
dem Griff am Gewehrkolben den Leuten auf der 
S t r a ß e bedeutete, sie h ä t t e n vo r westl ichen 

Alberts 
Seine neue Masche 

A l s typisch für die Einste l lung gewisser Po l i t i 
ker zu Fragen der Ostpol i t ik kann ein A r t i k e l 
des ehemaligen Regierenden B ü r g e r m e i s t e r s v o n 
Ber l in , Heinr ich Alber tz , i m evangelischen M o 
natsblatt „Kirche und M a n n " (Nr. 12/1969) an
gesehen werden. A lbe r t z schrieb, mit dem V e r 
lust der deutschen Ostgebiete w ü r d e n die N a z i 
verbrechen noch „bill ig bezahlt". 

Mikro fonen nicht den Wunsch nach .mensch
lichen Erleichterungen' zu ä u ß e r n . Solche er
s c h ü t t e r n d e , unfre iwi l l ige S e l b s t e n t h ü l l u n g e n 
des kommunist ischen Regimes i n der D D R s ind 
paradoxerweise vo r a l lem der Bonner Regie
rung peinlich. Sie fürchtet , d a ß sie das Spie l z w i 
schen den Regierungen s t ö r e n k ö n n t e n , und 
sucht sie selber i n ihrer Bedeutung herabzu
setzen. Sie läuft damit Gefahr, sich ihrerseits 
den offiziellen F ik t ionen der Gegenseite aus
zuliefern." 

W e r nicht g rundsä t z l i ch auf klares Denken 
verzichten w i l l , aber bisher durch Hochspiele
reien und Lobhudeleien zugunsten der neuen 
Bonner Deutschlandpoli t ik bee inf luß t bl ieb, 
sollte u. a. durch die rein sachliche Dars te l lung 
des namhaften Schweizer Beobachters g ründ l i ch 
umlernen! B . v . R. 

„Alles wegen 2 Prozent" 
W a s man in Prag f lüs ter t 

In der Hölle Ititlt der verstorbene Sowjet-
KP-Chef Breschnew den letzten Zaren Niko-
laus II. 

Begierig will Nikolaus wissen, was z n 

Hause los ist. 
„Ist Rußland immer noch Großmacht?" 
Bresclinew: „Jawohl." 
„Mit großer Armee und stolzer Marine?' 
Breschnew: „Jawohl." 
„Reicht es von der Ostsee bis zum Stillen 

Ozean?" 
Breschnew: „Ja." 
„Hat die Geheimpolizei das Volk teal im 

Griii, landen Unruhestifter immer noch in 
Sibirien?" 

Breschnew: „Klar!" 
„Trinkt mein Volk immer noch Wodka?" 
Breschnew nickt. 
„Und hat er immer noch 38 Prozent?" 
Breschnew: „Nein, 40." 
Daraufhin Nikolaus kritisch: „War denn 

wirklich die Oktoberrevolution nötig — we
gen dieser zwei Prozent?" 

Anerkennung bis 1973 zurückgestellt? 
Neutrale Diplomaten befürchten getroffenen Konsensus 

Die vö lke r r ech t l i che Ane rkennung der „DDR" 
k ö n n t e , wie man in Bonn hör t , aus einer Reihe 
dicht aufeinanderfolgender A k t e bestehen, v o n 
denen jeder für sich zwar noch keine v ö l k e r 
rechtliche Ane rkennung darstellt, die aber i n 
ihrer Summe einer De-fac to-Anerkennung in der 
W e i s e gleichkommen, d a ß jede Bonner Regie
rung oder Partei, die dann noch gegen die Be
s t ä t i g u n g der v ö l k e r r e c h t l i c h e n A n e r k e n n u n g 
opponierte, i n hoffnungslose Isol ierung gegen
ü b e r der Wel tö f fen t l i chke i t geriete. A l s einer 
der ersten d i e sbezüg l i chen A k t e sol l Bonn sein 
E i n v e r s t ä n d n i s mit der Aufnahme beider deut
scher Staaten i n die U N O e r k l ä r e n . Para l l e l 
dazu — etwa vom Zei tpunkt des zwei ten Tref
fens zwischen W i l l y Brandt und W i l l i Stoph 
an — w ü r d e es zur Errichtung permanent tagen
der gesamtdeutscher Kommiss ionen kommen, 
deren Besetzung pa r i t ä t i s ch sein w i r d . W o m i t 
ein wesentlicher Punkt des alten Deutschland-
Plans der SPD (vom 18. M ä r z 1959) realisiert 
w ü r d e . 

Die A n e r k e n n u n g West -Ber l ins als „ b e s o n d e 
rer Einhei t" k ö n n t e auf ähn l i che W e i s e v o l l 
zogen werden. Es w ü r d e n T a t b e s t ä n d e geschaf
fen, wie z. B. der, d a ß dieses Jahr keine D G B -
Mai -Kundgebung mit dem B u n d e s p r ä s i d e n t e n 
i n Wes t -Ber l in stattfindet. In den gleichzei t ig 
laufenden Verhand lungen der Sowjets ü b e r 
Wes t -Ber l in mit den drei W e s t m ä c h t e n w i r d 
unter H i n w e i s auf diese T a t b e s t ä n d e e in perma
nenter Druck auf die W e s t m ä c h t e a u s g e ü b t , bis 
diese sich unter W a h r u n g ihres Gesichts zu 
einem K o m p r o m i ß bereit finden, der im End
effekt auf die Exis tenz der „ b e s o n d e r e n E i n 
heit" Wes t -Be r l i n h inaus l äu f t . 

Vertriebeneneigenschaft vererblich 
ßundesministerium zum Vertriebenen- und Flüchtlingsbegriff 

Der SPD-Abgeordnete Strohmayr stellte an 
die Bundesregierung zwei Fragen hinsichtlich 
des Ver t r iebenen- und Flücht l ingsbegr i f fes . So
woh l die Tatsache der Frage wie auch die A n t 
wort des Bundesinnenministers sind in hohem 
Grade aufschlußreich. 

Die erste Frage des Abgeordneten Strohmayr 
erzwingt eine An twor t der Bundesregierung 
darauf, ob es auch in Zukunft bei der Vere rb -
lichkeit des Ver t r iebenen- und F l ü c h t l i n g s s t a t u s 
bleiben sol l , wie es § 7 des Bundesvertr iebenen
gesetzes festlegt. Min i s t e r Genscher antwortete, 
d a ß die Regelung des § 7 B V F G , wonach Kinde r 
von Ver t r iebenen und Sowje tzonenf lüch t l ingen , 
die nach der Ver t re ibung oder Flucht geboren 
sind, ebenfalls die Ver t r iebenen- bzw. Flücht
lingseigenschaft erwerben, v o m Gesetzgeber i m 
Jahre 1953 vor a l lem aus sozialen G r ü n d e n be
schlossen wurde. Der Gesetzgeber nahm darauf 
Bedacht, d a ß in Westdeutschland seit 1945 in 
vertr iebenen und gef lüchte ten Fami l ien Kinder 
geboren waren oder werden, denen der gleiche 

Wie andere 
es sehen 

Ostereier — 
die Pfingsten 
noch i m M a g e n 
liegen 

Zeichnung aus: 
„Welt am Sonntay" 

Status wie ihren El te rn und v o r der Ve r t r e ibung 
oder Flucht geborenen ä l t e r e n Geschwistern 
und die gleiche Betreuungsberechtigung einge
r ä u m t werden m ü ß t e . Diese rechtliche Regelung 
war nach Ansicht des Innenministers auch im 
Hinb l i ck auf die schwierige wirtschaftliche und 
soziale Lane i n der Bundesrepubl ik notwendig , 
die eine F o r t f ü h r u n g der Betreuungs- und E i n 
g l i e d e r u n g s m a ß n a h m e n auf nicht ü b e r s e h b a r e 
Zeit erforderlich erscheinen l ieß . Genscher sch loß 
diesen T e i l seiner A n t w o r t mit der Bemerkung 
ab, d a ß er der M e i n u n g sei, d a ß neue Ü b e r 
legungen i n dieser Frage angestellt werden 
m ü s s e n . 

W ä r e das v o m Innenminister a n g e f ü h r t e M o 
t iv für die Vere rb l i chke i t der Ver t r i ebenen
eigenschaft ta t sächl ich das entscheidend m a ß 
gebliche, h ä t t e er sicher recht, d a ß e twa ab 
1974 die bestehende Rege lung angesichts der 
hoffentlich bis dah in a n n ä h e r n d abgeschlosse
nen Eingl iederung neuen Ü b e r l e g u n g e n z u g ä n g 
l ich ist, wobe i man aber auch im Rahmen die
ses M o t i v s wegen der Auss i ed l e r nur an diffe
renzierte L ö s u n g e n denken k ö n n t e . Das ent
scheidende M o t i v für die Vere rb l i chke i t der 
Vertriebeneneigenschaft ist jedoch die Bekun
dung der G e b i e t s z u g e h ö r i g k e i t dieser Menschen 
zu ihren Heimatgebieten, jedenfalls soweit ü b e r 
diese v ö l k e r r e c h t l i c h noch nicht entschieden ist. 
V o r einem Fr iedensver t rag darf also die V e r 
erblichkeit der Vertr iebeneneigenschaft nicht 
gestrichen werden! Der Bund der Ver t r i ebenen 
w i r d sich mit Entschiedenheit gegen derart ige 
Absichten wenden. 

Die zwei te Frage des Abgeordne ten Stroh
mayr g ing dahin, der Regierung die A b ä n d e 
rung des Namens „Sowje tzonenf lüch t l i ng" i n 
„DDR-Flücht l ing" zu empfehlen. B e i der Beant
wor tung dieser Frage b l ieb Innenminister G e n 
scher erfreulich fest; es lehnte eine derart ige 
Regierungsvor lage ab. Er b e g r ü n d e t e die A b 
lehnung damit, d a ß schon v o r Err ichtung der 
„DDR" am 7. Oktober 1949 Deutsche aus den 
v o n sowjetischen Truppen besetzten T e i l 
Deutschlands gef lüchtet seien. A u ß e r d e m sind 
Personen, die schon v o r den a n r ü c k e n d e n So
wjettruppen aus Mit te ldeutschland gef lüchte t 
und nicht dor thin z u r ü c k g e k e h r t s ind, unter be
stimmten Vorausse tzungen des Bundesver t r ie
benengesetzes den S o w j e t z o n e n f l ü c h t l i n g e n 
gleichgestellt. A u f beide Personengruppen 
w ü r d e die Bezeichnung „DDR-Flücht l ing" nicht 
zutreffen. JI^ 

Die Bundesregierung hat bisher Berichte über 
angebliche Zusagen einer völkerrecht l ichen An
erkennung der „DDR" dementiert. Informatio
nen neutraler Dip lomaten besagen jedoch, daß 
zwischen dem sowjetischen A u ß e n m i n i s t e r An
drej G r o m y k o und S t a a t s s e k r e t ä r Egon Bahr 
bei den M o s k a u e r G e s p r ä c h e n ein Konsensus 
in der F o r m erziel t wurde, d a ß der Bundesregie, 
rung für die v o l l k o m m e n e völker recht l iche An
erkennung bis nach der Bundestagswahl von 
1973 Zei t gelassen w i r d . Bis dahin w i l l die SPD 
die absolute Mehrhe i t i m Deutschen Bundestag 
err ingen und die totale Macht ergreifen. Die 
v ö l k e r r e c h t l i c h e A n e r k e n n u n g der „DDR" wäre 
dann nur noch eine Frage der Zeit . 

Gegendarstellung 
Entsprechend presserechtlichem Ersuchen ge

ben w i r nachfolgend einer Gegendarstellung zu 
dem A r t i k e l unseres Mi ta rbe i t e r s C . J . N . #Attf 
den Spuren v o n Koh lhaas" , veröffentlicht in 
Folge 11 des „ O s t p r e u ß e n b l a t t " v o m 14. März 
1970 Raum: 
1. Es ist nicht wahr, daß ich mich 1958 im Zu

sammenhang mit der Gründung des Bundes 
der Vertriebenen „ a u s sehr persönlichen 
Gründen" aus „dieser großen Aktionsgemein
schaft" ausgeschlossen habe. 

2. Es Ist nicht wahr, daß ich im Wahikampf 
gegen die Bundesregierung, die Bundestags
parteien und den Bund der Vertriebenen 
in unqualifizierter Form aufgetreten bin. 

3. Es ist auch nicht wahr, daß ich 77 Jahre alt 
bin. 

gez. Dt. Linus Kather 
Gegendars te l lungen m ü s s e n laut § 11 des 

Hamburger Pressegesetzes ohne Rücksicht auf 
ihren Wahrhe i t sgeha l t veröf fent l ich t werden. 
Unser C . J . N . -Mi t a rbe i t e r hat uns wissen las
sen, d a ß er sich nach R ü c k k e h r v o n Reisen vor
b e h ä l t , zu der Gegendars te l lung v o n Dr. Kather 
S te l lung zu nehmen. 

Z u Punkt 3 kann schon jetzt festgestellt wer
den, d a ß der Einsender zwar noch nicht 77 Jahre 
alt ist, aber laut „ W e r ist W e r " am 21. 9. d. J. 
77 Jahre alt w i r d . Die Redaktion 
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E i n historisches Dokument : Nach Bismarcks Entlassung besuchte Ka i se r W i l h e l m II. den „ E i s e r n e n Kanz le r " im Jahre 1895 i n Fr iedr ichsruh. 
Fo to : U l l s t e i n 

Bismarck und der Gewaltverzicht 
Der RückVersicherungsvertrag und die heutigen Absichten Moskaus 

U n s e r 

K O M M E N T A R 

Gesinnungswandel 
RMW — „Was kümmert mich heute noch 

der Unsinn, den ich gestern verzapft habe . . . " 
Dieser Ausspruch eines bekannten Publizisten 
scheint Leitmotiv für das Verhalten mancher 
Politiker in unseren Tagen geworden zu sein. 
Wechseln sie wirklich ihre Gesinnung aus guten 
Gründen oder hängen sie schlicht ihr Mäntel
chen nach dem Wind? Ein bemerkenswertes Bei
spiel für dieses Verhalten, das nicht gerade 
geignet ist, dem Bürger Vertrauen zur Haltung 
der v o n ihm gewählten Politiker zu geben, er
eignete sich in den letzten Tagen im Kreise 
Graischaft Schaumburg in Niedersachsen. Dort 
widerrief nämlich der Kreistag auf seiner jüng
sten Sitzung zwei Beschlüsse, die er in den 
beiden Vorjahren selbst gefaßt hatte, und zwar 
mit überwältigender Mehrheit. Bei den Bei
spielen, die wir auch im großen politischen 
Raum heute gewohnt sind, sollte uns das nicht 
weiter betrüben, wenn es nicht um den guten 
Namen unserer Agnes Miegel ginge, die in dieser 
schönen Landschaft ihre Altersheimat gefunden 
hatte und dort, in Bad Nenndorf, auch zur 
letzten Ruhe gebettet wurde. 

Der kleine Kurort, in den. Agnes Miegel 
ihre letzten Lebensjahre verbrachte und dessen 
Ehrenbürgerin sie war, beherbergt unter ande
rem ein Gymnasium, dem man gern einen Na
men geben wollte. Vor sechs Jahren machte der 
Leiter dieser Schule, Oberstudiendirektor Lüth, 
den Vorschlag, dieser Bildungsanstalt den Na
men der ostpreußischen Dichterin zu geben. Nach 
einigem Hin und Her, das in der Hauptsache 
auf verwaltungstechnischem Gebiet lag, be
schloß der Kreistag Anfang 1968 die vorge
schlagene Namensgebung mit überwältigender 
Mehrheit. Es gab Proteste, die von einer Min
derheit in Kollegium und Schülerschaft geschickt 
hochgespielt und durch nur allzu bereite Presse
organe in die Öffentlichkeit getragen wurden. 
Eine erneute Abstimmung im Kreistag ergab 
vor Jahresfrist erneut eine klare Entscheidung 
für den ursprünglichen Entschluß — 30 Stim
men dafür, eine Gegenstimme, zwei Enthal
tungen. 

Und nun, nur ein Jahr später im gleichen 
Kreistag auf Antrag der SPD-Fraktion ein 
Rückzieher, wie er blamabler kaum sein kann: 
das Nenndorfer Gymnasium wird nicht den 
Namen der Dichterin tragen. Begründung: man 
sei bei den beiden ersten Beschlüssen nicht aus
reichend informiert gewesen . . . 

Das Ergebnis dieses jahrelangen Tauziehens 
um eine Namensgebung legt den Schluß nahe, 
weder die jetzigen Neinsager im Kreistag (Ja 
— J a — Nein) noch die Schüler und Lehrer, 
die gegen die Namensgebung protestierten, hät
ten sich als würdig erwiesen, den Namen der 
Dichterin — den im übrigen bereits sechs Schu
len in der Bundesrepublik mit Stolz tragen — 
für eine Bildungsanstalt in Bad Nenndorf zu 
beanspruchen. Denn mit diesem Namen wäre 
auch die Verpflichtung verbunden, die Tradi
tion zu wahren, die mit ihm verbunden ist. 

(Lesen Sie bitte auch den Bericht auf Seite 5 
dieser Folge.) 

Bewußtseinsspaltung 
E # v # s. — Die beiden Koalitionsparteien 

haben, seitdem sie an der Macht sind, mehr 
oder weniger deutlich zu verstehen gegeben, 
daß sie gegen den Alleinvertretungsanspruch der 
Bundesrepublik, aber für die Anerkennung der 
Oder-Neiße-Linie sind. Daß sie damit im ersten 
Falle gegen das Grundgesetz, im zweiten Falle 
gegen den Deutschlandvertrag verstoßen, scheint 
wenig zu stören. Auffällig ist dabei allerdings 
der Mangel an Logik 

W e n n wir nämlich die Oder-Neiße-Linie, die 
ja keine Grenze der Bundesrepublik, sondern 
eine Grenze der „DDR" ist, anerkennen wür
den, so wäre das doch woh' eine Praktizierung 
des Alleinvertretungsanspruches in Reinkultur. 
Wenn Herr Bahr in Moskau und Herr Duck
witz in Warschau immer wieder gedrängt wor
den sind, die Bundesrepublik zu einer Anerken
nung dieser Grenze, die ja nicht unsere Grenze 
ist, sondern erst nach einer Wiedervereinigung 
unsere Grenze werden würde, zu bewegen, so 
gibt es doch wohl kein besseres Argument da
gegen, als die Betonung, daß ein solches Ver
halten unseren — v o m O-ten ja strikt abge
lehnten — Alleinvertretungsanspruch unter
streichen würde. Ob man dieses Argument auf 
den Tisch gelegt hat? 

A l s K a i s e r W i l h e l m II. am 20. M ä r z 1890 — 
also v o r jetzt 80 Jah ren — den K a n z l e r des 
Deutschen Reiches, Ot to v o n Bismarck, e n t l i e ß , 
gab es v i e l e G e g e n s ä t z l i c h k e i t e n zwischen dem 
Monarchen und dem „ E i s e r n e n K a n z l e r " . Der 
junge K a i s e r zum Be i sp ie l wo l l t e sich mit der 
Soz ia ldemokra t i e a u s s ö h n e n , der Reichskanzler 
h ingegen trat für eine V e r s c h ä r f u n g der Soz ia 
l istengesetze e in . H i e r setzte sich der K a i s e r 
insofern durch, als die V e r l ä n g e r u n g des G e 
setzes unterbl ieb und die Soz ia ldemokra ten sich 
wiede r frei b e t ä t i g e n konnten . Nich t zuletzt aber 
d ü r f t e die Tatsache, d a ß eben der junge Ka i se r 
selbst regieren wol l t e , w ä h r e n d se in V a t e r und 
sein G r o ß v a t e r die Reichspol i t ik i m wesentl ichen 
Bismarck ü b e r l a s s e n hatten, der eigentl iche A n 
l a ß für das Z e r w ü r f n i s zwischen Ka i se r und 
K a n z l e r gewesen sein. 

Die Rückversicherung 
Z u den Problemen, die gerade bei Ent lassung 

des Kanz l e r s anstanden, g e h ö r t e vo r a l lem die 
Erneuerung des R ü c k V e r s i c h e r u n g s v e r t r a g e s , 
den das Deutsche Reich i m Jahre 1887 mit dem 
zarist ischen R u ß l a n d geschlossen hatte. Dieser 
V e r t r a g , dessen W o r t l a u t erst nach Ende des 
Ers ten W e l t k r i e g e s bekannt wurde, verpfl ich
tete Deutschland und R u ß l a n d für z u n ä c h s t dre i 
Jahre gegensei t ig zur N e u t r a l i t ä t i m K r i e g s 
falle. A l l e r d i n g s enthielt schon dieser R ü c k v e r -
sicherungs ver t rag eine E i n s c h r ä n k u n g : e in 
deutscher A n g r i f f gegen Frankre ich w a r eben
so ausgenommen w i e e in russischer Angr i f f 
gegen Ö s t e r r e i c h . In diesem V e r t r a g hatte das 
Deutsche Reich den Einfluß R u ß l a n d s i n Bulga 
r ien anerkannt und in e inem geheimen Zusatz
p r o t o k o l l b e s t ä t i g t e das Reich die russischen 
Interessen an Kons tan t inope l und den M e e r 
engen. 

W e n i g e Tage v o r der Ent lassung des F ü r s t e n 
Bismarck — am 17. M ä r z 1890 — traf der rus
sische U n t e r h ä n d l e r , Graf Schuwalow, i n B e r l i n 
ein, um ü b e r die V e r l ä n g e r u n g des bisher auf 
dre i Jahre abgeschlossenen Ver t rages zu ver
handeln . Bismarcks Nachfolger i m A m t des 
Reichskanzlers , der bisher ige Kommandie rende 
Genera l v o n C a p r i v i , u n t e r l i e ß — vermutl ich 
in Ubere ins t immung mit Ka i se r W i l h e l m II. — 
die Erneuerung des R ü c k V e r s i c h e r u n g s v e r t r a g e s . 
Sicherl ich ist es müß ig , heute zu untersuchen, 
w i e die e u r o p ä i s c h e Geschichte gelaufen sein 
w ü r d e , wenn eben im M ä r z 1890 dieser V e r t r a g 
mit R u ß l a n d unterschrieben worden w ä r e . Tat
sache jedoch ist, d a ß , nachdem Ber l in den V e r 
trag nicht erneuerte, R u ß l a n d sich an Frankre ich 
a n n ä h e r t e und bereits 1891 wurde e in B ü n d n i s 
zwischen R u ß l a n d und Frankre ich geschlossen 
und der Grunds te in zu jenem B ü n d n i s s y s t e m 
gelegt, das sich dann im Ersten W e l t k r i e g gegen 
Deutschland auswirkte . 

Mögliche Rückschlüsse 
Dieser R ü c k V e r s i c h e r u n g s v e r t r a g zwischen 

dem Deutschen Reich und R u ß l a n d k ö n n t e , wenn 
man oberf lächl ich die Dinge betrachtet — an 
jenen Gewal tverz ich t er innern, ü b e r den heute 
zwischen der Bundesrepubl ik Deutschland und 
der U n i o n der Sozial is t ischen Sowje t republ iken 
verhandelt w i rd . A b e r nur eine oberf lächl iche 
Betrachtung läßt eine solche Para l le le aufkom
men, denn wenn man tiefer in die Ma te r i e 
steigt, w i r d man erkennen, d a ß sich die V e r h ä l t 
nisse zwischen den Deutschen und den Russen 
g r u n d s ä t z l i c h gewandel t haben. 

Z u n ä c h s t e inmal sei a n g e f ü h r t , d a ß im Jahre 
1939, als Hi t l e r sich mit der Absicht trug, die 
aus Versa i l l e s entstandenen terr i tor ia len Pro
bleme einer Lösung z u z u f ü h r e n , selbst das hoch
g e r ü s t e t e nat ionalsozial is t ische Deutschland 
glaubte, derart ige Fragen nur i n A n g r i f f neh

men zu k ö n n e n , w e n n mit den Russen e in A b 
kommen hinsicht l ich eines gegenseit igen Nicht -
angriffs geschlossen sei . Das war der G r u n d 
dafür , d a ß H i t l e r F ü h l e r nach M o s k a u aus
streckte, w o b e i er a l sba ld erkannte, d a ß auch 
an der M o s k w a e in starkes Interesse für e in 
Ar rangement mit B e r l i n gegeben war . Es k a m 
dann im Augus t 1939 — wenige Tage v o r Be
ginn des Zwe i t en W e l t k r i e g e s — zu dem 
deutsch-sowjetischen V e r t r a g , den die A u ß e n m i 
nister Ribbentrop und M o l o t o w i n Anwesenhe i t 
Stal ins i m K r e m l unterzeichneten. A u c h in die
sem Fa l l e wurde erst sehr v i e l s p ä t e r bekannt, 
d a ß diesem V e r t r a g e in geheimes Zusatzproto
k o l l b e i g e f ü g t war, das sich auf die A u f t e i l u n g 
Polens bezog. Die Rote A r m e e r ü c k t e i n den 
ös t l i chen T e i l Polens e in und hat weite Gebiete 
dieses Landes bis zum heutigen Tage behalten. 

M a n soll te meinen, diese V e r e i n b a r u n g z w i 
schen H i t l e r und Sta l in h ä t t e für eine lange 
Zei t für Europa eine stabile S i tua t ion gebracht. 
U n d nicht selten h ö r t man, d a ß immer dann, 
wenn Deutsche und Russen zusammengearbei
tet haben, dieses zum Nutzen beider V ö l k e r ge
wesen sei . M a n verweis t nicht ungern auf den 
V e r t r a g v o n Tauroggen, wo sich der p r e u ß i s c h e 
Gene ra l Yorck und der i n russischen Diensten 
stehende Gene ra l Diebi tsch i m Kampf gegen 
N a p o l e o n zusammenfanden. E i n Ereignis , das 
zweifelsohne auf die folgenden Entwick lungen 
v o n Bedeutung gewesen ist. So gesehen, m ü ß t e 
man sagen, d a ß H i t l e r geradezu v o m Teufel ge
ri t ten war, als er sich en t sch loß , im Jahre 1941 
das Terr i tc ium der Sowje tun ion anzugreifen. 
Bekannt l ich gibt es h i e r fü r sehr unterschiedliche 
B e g r ü n d u n g e n . V o n Hi t l e r s W a h n s i n n angefan
gen bis zu der b e g r ü n d e t e n Annahme , d a ß Sta
l i n nur darauf gewartet hat, bis Deutschland im 
Kampf mit den W e s t m ä c h t e n angeschlagen sei, 
damit a lsdann d ie Sowje tunion ihr mi l i t ä r i s ches 
Gewicht v o l l zur Ge l tung br ingen k ö n n t e . Selbst 
e in M a n n des Widers tandes w ie der f r ü h e r e 
Generalstabschef H a l d e r glaubt, h i e r fü r A n z e i 
chen erkannt zu haben. 

Veränderte Lage 
Heute jedoch s ind al le diese Dinge aus der 

Sicht der derzei t igen Si tuat ion zu sehen. Die 
Sowje tunion v e r b ü n d e t e sich mit den Wes t 
m ä c h t e n zum Kampf gegen den „Hi t l e r -Fasch i s 
mus", und als Beut<_ des Zwe i t en We l tk r i eges 
ist ganz Osteuropa i n den Einf lußbere ich der 
Sowjets geraten. Ihre A r m e e n stehen d a r ü b e r 
hinaus auf deutschem Boden, und nach den V o r 
s tel lungen der Sowje tunion wurde i n M i t t e l 
deutschland e in eigener „ z w e i t e r deutscher 
Staat" etabliert . Sicherl ich s ind diese u m w ä l z e n 
den V e r ä n d e r u n g e n durch die mi l i t ä r i s chen Ent
wicklungen h e r b e i g e f ü h r t worden , aber ent
scheidend dü r f t e heute sein, d a ß es keineswegs 
nur darum geht, Gebiete zu besitzen oder zu 
beherrschen, sondern d a ß es v ie lmehr das er
k l ä r t e Z i e l ist, die bisher ige Gesellschaftsord
nung zu s t ü r z e n und durch e in neues System 
zu ersetzen. Diese Grundforderung der Sowjets 
und des Kommunismus w i r d , so m ö c h t e uns 
scheinen, im Wes t en und v o r a l lem bei uns — 
die w i r z u n ä c h s t und am s t ä r k s t e n betroffen 
s ind — zu w e n i g gesehen. 

M a n w i r d davon auszugehen haben, d a ß die 
Sowjetunion den nach 1945 geschaffenen Status 
guo in Europa und vo r a l l em in Deutschland ga
rantiert haben w i l l . Deshalb der Gewal tverz icht , 
der nichts anderes besagt, d a ß d ie Deutschen 
die Tatsachen anerkennen. Das geht schon aus 
der Tatsache hervor, d a ß die Sowjetunion sich 
bisher der E in fügung einer K l a u s e l in den ge
planten deutsch-sowjetischen V e r t r a g ü b e r G e 
waltverzicht widersetzt, wonach dieser V e r t r a g 
r e v i s i o n s b e d ü r f t i g u n d r e v i s i o n s f ä h i g se in kann , 

wenn es e inmal e in vereinigtes Deutschland 
geben soll te . Die Sowjetunion geht v o n z w e i 
deutschen Staaten aus, und sie erwartet v o n der 
Bundesrepubl ik , d a ß e in Gewal tverz icht auch 
die Verpf l ichtung e insch l ieß t , mit friedlichen 
M i t t e l n keine W i e d e r v e r e i n i g u n g der Deutschen 
anzustreben. 

Wirklicher Friede? 
Es ist durchaus v e r s t ä n d l i c h , d a ß die Bundes

regierung al le M ö g l i c h k e i t e n untersucht, um in 
Europa zu einem wi rk l i chen Fr ieden zu gelan
gen. Eine wi rk l i che Fr iedensordnung aber, vor 
al lem wenn sie auf der Grundlage eines Gewal t 
verzichtes beruhen sol l , m u ß gewisse Grund 
pr inzip ien wie etwa das Selbstbestimmungsrecht 
und die Menschenrechte anerkennen und sie 
m u ß verhindern , d a ß den Menschen, die nicht 
unter dem Kommunismus leben wol len , diese 
Gesellschaftsordnung durch eine ak t ive M i n d e r 
heit — die sich auf die Macht der Sowjetunion 
s t ü t z e n kann — aufgezwungen w i r d . 

W e n n heute so v i e l v o n Gewal tverz ich t gere
det w i r d , so ist es doch nicht so, als habe die 
Bundesrepubl ik Deutschland seit der Zei t ihres 
Bestehens jemals i rgendwelche Gewa l t ange
wandt und damit den Fr ieden bedroht. Es m u ß 
doch hier k l a r ausgesprochen werden, d a ß es die 
Sowje tunion war, die unter A u ß e r a c h t l a s s u n g 
beschworener G r u n d s ä t z e der U N - C h a r t a in 
ihrem Interessenbereich ihren W i l l e n mit Ge
wal t durchgesetzt hat. Es sei an die Entwick
lung i n den verschiedenen L ä n d e r n des Ost
blocks, an den Aufs tand in U n c a m , an die 
Tschechoslowakei und nicht zuletzt daran er
innert, d a ß d k Sowjets auch i n Mit te ldeutsch
land die A b h a l t u n g w i r k l i c h freier W a h l e n ver
hindern . M a n w i r d sagen dü r f en , d a ß die So
wjets unter Gewal tverz icht etwas ganz anderes 
verstehen als das, was i n d t . i Demokra t ien hier
unter vers tanden w i r d . F ü r d ie Sowjetunion 
ist e in Gewal tverz ich tver t rag ke ine Ausgangs
basis zur Bere in igung der Nachkr iegss i tuat ion, 
sondern e in solcher Gewal tverz ich t bedeutet 
nichts anderes als d ie A n e r k e n n u n g des so
wjetischen Besitzstandes in Europa . 

V o r 80 Jahren, als der R ü c k v e r s i c h e r u n g s v e r -
trag nicht v e r l ä n g e r t wurde, waren das Deutsche 
Reich und R u ß l a n d w o h l gleichwert ige M ä c h t e 
Diese Gewichte haben sich nach dem Zwei ten 
W e l t k r i e g verschoben. Deutschland ist geteilt; 
der eine T e i l Deutschlands ist unter Moskaus 
B o t m ä ß i g k e i t , d ie Sowjetunion ist z u einer 
Weltmacht aufgestiegen, deren Rang nur noch 
v o n den Vere in ig ten Staaten geteilt w i r d . 

W a r 1890 das zaristische R u ß l a n d noch daran 
interessiert, den gegenseit igen Gewaltverzicht 
mit den Deutschen zu v e r l ä n g e r n , so liegen 
heute die Dinge vö l l ig anders. Die Sowjets 
wissen sehr woh l , d a ß die Deutsche Bundesrepu
b l ik nicht in der Lage w ä r e , die Sowjetunion 
und ihre V e r b ü n d e t e n mit K r i e g zu ü b e r z i e h e n 
Im Grunde braucht also die Sowjetunion keine 
feierliche E r k l ä r u n g ü b e r einen Gewal tverz icht 
— ganz abgesehen davon, d a ß Bonn diese Er
k l ä r u n g in v ie l en Jahren immer wieder ab
gegeben hat. Es geht hier, und d a r ü b e r m u ß 
Klarhe i t herrschen, darum, das Ergebnis des 
Zwei ten We l tk r i eges zu zementieren. Die So
wjets w ü n s c h e n eine derart ige Fest legung, da
mit sie sich ihrer, anderen — viel le icht v o r a l lem 
fe rnös t l i chen — Problemen zuwenden k ö n n e n . 
E i n Gewal tverz icht aber würd< für die Sowjet
union keineswegs die Verpfl ichtung einschlie
ßen , auf eine kommunist ische Durchdr ingung 
des freien Tei les Deutschlands zu verzichten. 
Der Kommunismus ist mit dem Z i e l angetreten, 
die W e l t zu v e r ä n d e r n . W i r sol l ten doch nicht 
glauben, d a ß er an Elbe und W e r r a und in 
B e r l i n stehen b le iben w i l L h . O 



Lastenausgleich und Soziales £ H ( S £ i i p n u f » n b l a n 
11. April 1970 / Seite 4 

Wenn man Altersruhegeld vorzieht 
Wieviel darf 1970 bei Nebenbeschäftigungen und Aushilfen hinzuverdient werden? 

Immer wieder erreichen uns Briefe unserer Leser, die gern wissen möchten, 
was sie bei vorgezogenem Altersruhegeld hinzuverdienen können, ohne ihre 
Rente zu beeinflussen. Diese Fragen sind um so verständlicher, wenn man 
weiß, daß die Höhe des Zusatzverdienstes Veränderungen unterworfen ist. 
Zu dieser Frage nimmt unser Mitarbeiter heute Stellung. 

Es gibt verschiedene G r ü n d e , die einen A r 
beitnehmer b iswei len f rüher aus dem Erwerbs
leben ausscheiden lassen als u r sp rüng l i ch beab
sichtigt war. In den meisten Fä l l en hat dieser 
Personenkreis die für die G e w ä h r u n g des Al te r s 
ruhegeldes i n der gesetzlichen Rentenversiche
rung erforderliche Wartezei t (180 Kalender
monate) erfüllt , jedoch das 65. Lebensjahr noch 
nicht vollendet. Das bedeutet, d a ß das „nor
male" Al tersruhegeld noch nicht beansprucht 
werden kann. A u f A n t r a g w i r d jedoch soge
nanntes vorgezogenes Al ters ruhegeld Versicher
ten beiderlei Geschlechts, welche die Wartezei t 
erfüllt und das 60. Lebensjahr vol lendet haben 
und seit mindestens einem Jahr ununterbrochen 
arbeitslos sind, für die weitere Dauer der A r 
beitslosigkeit g e w ä h r t . 

D a r ü b e r hinaus k ö n n e n weibliche Versicherte, 
die das 60. Lebensjahr vollendet und die War te 
zeit erfüllt haben, ebenfalls Al ters ruhegeld be
antragen, wenn sie i n den letzten zwanzig Jah
ren eine rentenversicherungspflichtige Beschäfti
gung oder T ä t i g k e i t a u s g e ü b t haben und eine 
Beschäf t igung gegen Entgelt oder eine Erwerbs
t ä t igke i t nicht mehr a u s ü b e n , ohne daß eine 
e i n j ä h r i g e ununterbrochene Arbei t s los igkei t 
nachgewiesen werden muß . 

2,4 MIO.AUSLÄNDER IN DER BRD 
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2,4 Mill. Ausländer in der BRD 
Arbei te r , F lüch t l inge und Studenten 

Die Zah l der A u s l ä n d e r i n der Bundesrepublik 
hat sich i n sieben Jahren verdreifacht. 1969 
waren insgesamt 2,4 M i l l i o n e n Nicht-Deutsche 
registriert, jewei ls 32 auf 1000 B u n d e s b ü r g e r . 
Den Gastarbeitern zuzurechnen s ind al lerdings 
nur 1,6 M i l l i o n e n Fremde; bei den restlichen 
800 000 handelt es sich um die (nicht berufs
tä t igen) A n g e h ö r i g e n der Gastarbeiter, um aus
l änd i sche Geschäf t s l eu te , politische F lüch t l inge 
sowie Schüler und Studenten (knapp 100 000). 
D ie A u s l ä n d e r - D i c h t e ist i n B a d e n - W ü r t t e m b e r g 
am g röß ten , i n Schleswig-Holstein am kleinsten. 
Z u der Masse der aus S ü d e u r o p a stammenden 
gesellen sich immerhin 120 000 Ös t e r r e i che r , 
100 000 N i e d e r l ä n d e r , 68 000 Amer ikaner , 61 000 
As ia t en sowie 32 000 Staatenlose. 

Schaubild: Condor 

Durch diese Regelung w i r d erreicht, d a ß ä l t e r e 
Arbei tnehmer, die vo r a l lem nach l ä n g e r e r A r 
beitslosigkeit häuf ig keinen geeigneten Arbei t s 
platz mehr finden k ö n n e n , bereits bis zu fünf 
Jahren vor Vo l l endung des 65. Lebensjahres 
Al te rs ruhegeld erhalten k ö n n e n . W ä h r e n d aber 
Versicherte, die nach V o l l e n d u n g des 65. Le
bensjahres Al te rs ruhege ld beziehen, durch Tä
t igkei ten jeder A r t Verdiens t in bel iebiger 
H ö h e erzielen dür fen , ohne d a ß sich dies auf 
den Bezug oder die H ö h e des Altersruhegeldes 
auswirkt , gilt diese Regelung g rundsä tz l i ch nicht 
für E m p f ä n g e r vorgezogenen Ruhegeldes. Dies 
fällt v ie lmehr wieder weg für Zeiten, i n denen 
der Berechtigte eine Beschäf t igung oder Er
w e r b s t ä t i g k e i t a u s ü b t . 

W e n n das vorgezogene Al te rs ruhegeld somit 
g rundsä tz l i ch dem Berechtigten nur zusteht für 
Zeiten, i n denen er ohne Beschäf t igung oder 
Erwerb, d. h. praktisch ohne Verdiens t ist, so 
lockert das Gesetz diese Bestimmungen doch 
nicht unwesentl ich dadurch, d a ß sowohl E i n 
künf te aus gelegentlichen Aush i l f en als auch 
aus laufend oder in r e g e l m ä ß i g e r W i e d e r k e h r 
verrichteten N e b e n b e s c h ä f t i g u n g e n oder - t ä t ig -
kei ten auf die G e w ä h r u n g des vorgezogenen 
Altersruhegeldes ohne Einfluß sind und sich 
auch nicht auf dessen H ö h e auswirken . Im ein
zelnen m u ß bei diesem „ Z u s a t z v e r d i e n s t " fo l 
gendes beachtet werden: 

Gelegentl iche A u s h i l f e n : Die Beschäf t igung 
darf nur gelegentlich, insbesondere zur Aush i l f e 
a u s g e ü b t werden, und zwar für eine Zeitdauer, 
die im Laufe eines Jahres seit dem Beginn auf 
nicht mehr als drei Mona te oder insgesamt fünf
undsiebzig Arbei ts tage nach der Na tu r der Sache 
b e s c h r ä n k t zu sein pflegt oder im voraus durch 
Arbe i t sver t rag b e s c h r ä n k t ist. Be i der Berech
nung der Jahresfrist ist nicht v o m Beginn des 
Kalenderjahres, i n dem diese Beschäf t igung auf
genommen wi rd , sondern v o m Zei tpunkt des 
Beginns dieser Arbe i t auszugehen. Nach den 
„ G e m e i n s a m e n Richt l in ien für die versicherungs

rechtliche Beurte i lung von N e b e n b e s c h ä f t i g u n 
gen und N e b e n t ä t i g k e i t e n " gi l t die zeit l iche 
Begrenzung v o n „nicht mehr als drei M o n a t e n " 
für Fä l le , in denen die Aush i l f e an fünf oder 
mehr Arbei t s tagen je Woche a u s g e ü b t w i r d . 
W i r d sie dagegen an weniger als fünf Arbe i t s 
tagen in der Woche verrichtet, dü r fen „ insge
samt 75 Arbei ts tage" nicht ü b e r s c h r i t t e n wer
den. 
Sind mehrere Beschä f t i gungen mit einer Be
schäf t igungsze i t v o n fünf oder mehr Tagen in 
der Woche zusammenzurechnen, treten an Stelle 
des Drei-Monats-Zei t raumes 13 Wochen oder 
90 Kalendertage; das gilt nicht, wenn es sich 
bei den einzelnen Beschä f t igungsze i t en jewei l s 
um vo l l e Monate handelt. M ü s s e n Zei ten einer 
Beschäf t igung, die mindestens an fünf Tagen 
i n der Woche a u s g e ü b t w i r d , und Beschäft i 
gungszeiten mit einer Arbe i t sze i t v o n weniger 
als fünf Tagen in der Woche be rücks ich t ig t wer
den, b i lden 75 Arbei ts tage die Grenze. A l s A r 
beitstage gil t u n a b h ä n g i g von der Zah l der 
Arbei tss tunden jeder Tag, an dem A r b e i t ge
leistet w i r d . Die H ö h e des Verdienstes ist je
doch unbeachtlich. 

G e r i n g f ü g i g e N e b e n b e s c h ä f t i g u n g : Eine der
artige Beschäf t igung braucht nicht „ n e b e n h e r " , 
d. h. neben einer b e r u f s m ä ß i g e n Hauptbe
schäf t igung a u s g e f ü h r t zu werden. Sie kann v i e l 
mehr v o r ü b e r g e h e n d oder sogar laufend auch 
„a l le in" verrichtet werden. Es m ü s s e n ledigl ich 
z w e i Voraussetzungen erfül l t werden. Die w ö 
chentliche Arbei tsze i t darf 20 Stunden und der 
erzielte Verd iens t im M o n a t durchschnittl ich 
e in Ach te l der für M o n a t s b e z ü g e geltenden B e i 
tragsbemessungsgrenze oder bei h ö h e r e m V e r 
dienst e in Fünf te l des Gesamteinkommens des 
A l t e r s r u h e g e l d e m p f ä n g e r s nicht ü b e r s c h r e i t e n . 
Nachdem die Beitragsbemessungsgrenze in der 
gesetzlichen Rentenversicherung mit W i r k u n g 
Vom 1. Januar 1970 an auf 1800 D M je M o n a t 
festgesetzt wurde, kann somit i n den genann
ten F ä l l e n monatl ich e in Achte l v o n 1800 D M 
d. s. 225 D M bzw. bis zu einem Fünf te l des G e 
samteinkommens — i m Sinne des E inkommen
steuergesetzes — zu dem vorgezogenen A l t e r s 
ruhegeld verdient werden, ohne d a ß sich dieser 
Zusatzverdienst auf die H ö h e der Rente aus
w i r k t oder h ie r fü r B e i t r ä g e an die Rentenver
sicherung aufzubringen w ä r e n . 

Dr . F r i t z Stumpf 

Zuwenig Mittel für Siedlungsprogramm 
Oppositionskritik — Kein Verständnis für Regierungsvorlage 

Der CDU-Abgeordne te Dr . v . N o r d e n s k j ö l d 
kr i t is ier te i n der Bundestagssitzung v o m 11. 
M ä r z die H a u s h a l t s a n s ä t z e des Regierungsent
wurfs für die Eingl iederung der ver t r iebenen 
und ge f lüch te ten Bauern. N o r d e n s k j ö l d wol l t e 
dadurch die Unter lassung „ g u t m a c h e n " , die 
bei der Beratung des Bundeshaushalts 1970 i n 
erster Lesung eingetreten war ; denn damals 
hatte k e i n Sprecher der Oppos i t ion sich dieses 
wichtigen Themas angenommen. 

Das O s t p r e u ß e n b l a t t berichtete d a r ü b e r i n 
Folge 10 auf Seite 6. 

V o n N o r d e n s k j ö l d wies vo r a l lem darauf h in , 
d a ß die H a u s h a l t s a n s ä t z e weder zur Finanzie
rung des v o m Bundestag am 26. J u n i 1969 be
schlossenen Programms v o n j äh r l i ch 4000 N e 
benerwerbsstel len ausreichen noch auch nur zur 
Aufrechterhaltung des Siedlungsergebnisses des 
abgelaufenen Jahres (etwa 3000 Nebenerwerb
siedlungen). Die v o n der Regierung vorgesehe
nen M i t t e l s ind etwa gleich hoch wie i m V o r 
jahr und v e r m ö g e n infolgedessen nicht e inmal 
die inzwischen eingetretene Teuerung aufzu
fangen. N o r d e n s k j ö l d wies auch auf die K o n 
kurrenz hin , die i n bezug auf die M i t t e l des 
Z w e c k v e r m ö g e n s be i der Deutschen Siedlungs
bank zwischen Bauerneingl iederung und A g r a r -
strukturverbesserung v o n Jahr zu Jahr v e r s t ä r k t 
auftritt; denn auch für die Agrars t ruk turver -

besserung werden M i t t e l aus dem Zweckver 
m ö g e n abgezweigt. N . H . 

Pennälergehalt höher als 
Unterhaltshilfe 

Durch die kürz l ich dem Bundesrat zugeleitete 
Regierungsvor lage eines 3. Un te rha l t sh i l f e -An
passungsgesetzes sol len die S ä t z e der Unter
haltshilfe für den Berechtigten auf 235 D M 
und für den Ehegatten auf 155 D M angehoben 
werden. A u c h i m O s t p r e u ß e n b l a t t w a r dies als 
e in beachtlicher Schritt registr iert worden . 

N u n hat die Bundesregierung den Entwur f 
eines Gesetzes zur Ä n d e r u n g des Ausb i l dungs -
f ö r d e r u n g s g e s e t z e s verabschiedet. Nach i h m er
halten 15 jäh r ige Schüler , wenn sie a u ß e r h a l b 
der Fami l i e wohnen m ü s s e n , 320 D M A u s b i l 
d u n g s f ö r d e r u n g und Schüle r v o n Fachschulen, 
Berufsaufbauschulen, Abendrea lschulen , A b e n d 
gymnasien und Ko l l egs 350 D M . M e n s c h e n , 
d i e e in ganzes Arbe i t s l eben hinter sich und 
d u r c h d e n K r i e g a l l e s v e r l o r e n 
haben, e r h a l t e n also wesentl ich w e n i g e r 
a l s J u g e n d l i c h e i n d e r A u s b i l d u n g . 
H ie rbe i ist noch zu beachten, d a ß diese v o n 
ihren El te rn auch noch ein Taschengeld zu dem 
Geschenk der Steuerzahler zu bekommen pfle
gen. F ü r e in solches soziales G e f ü g e i n e inem 
Staat w i r d man wahr l ich k a u m V e r s t ä n d n i s auf
br ingen k ö n n e n . N_ H . 

JZeclit im ^Utay 

Der Vermieter kann nur dann Im die ß e d j e . 
nung einer vol lau tomat i schen Ölheizungsanlage 
v o m M i e t e r die Erstat tung von Aufwendungen 
ver langen, wenn es sich um ins Gewicht fallen
de und in G e l d m e ß b a r e Aufwendungen handei' 
Richtige E ins te l lung der He izung und öleinkauf 
g e h ö r e n h ierzu nicht. (LG Wupper ta l — 9 s 
272/68) 

In der E i n w i l l i g u n g des Mie te rs zur Errich
tung einer Schwimmhal le ü b e r dem mitvermiete
ten oflenen Schwimmbecken liegt nicht die er
forderliche Zus t immung zu einer angemessenen 
E r h ö h u n g des Mie t z in ses wegen der Verbesse
rung der N u t z u n g s m ö g l i c h k e i t e n . Wenn der 
Ve rmie t e r für Wer tverbesserungen einen er
h ö h t e n Mie t z in s ve r langen w i l l , muß er das aus
drückl ich gel tend machen und mit dem erkenn
baren E i n v e r s t ä n d n i s des Mie te r s eine dahin
gehende V e r t r a g s ä n d e r u n g herbeiführen. (LG 
M a n n h e i m -— 6 S 149 68) 

S ind be i der An t ragss t e l lung für Wohngeld 
al le geforderten A n g a b e n zutreffend gemacht 
worden, irrt sich aber die B e h ö r d e bei der Er
mi t t lung des „ a n r e c h e n b a r e n Familieneinkom
mens", so ist die dadurch bewirk te Fehlerhaftig-
kei t des Wohngeldbescheides für den Wohn
g e l d e m p f ä n g e r in der Regel nicht offen erkenn
bar. Eine Pflicht zur Erstattung der „Zuvielzah
lung" ist g r u n d s ä t z l i c h jedenfalls dann ausge
schlossen, wenn es dem E m p f ä n g e r mit Rücksicht 
auf seine V o r b i l d u n g nicht zuzumuten war, die 
Ermi t t lung des „ a n r e c h e n b a r e n Familieneinkom
mens" an H a n d des Gesetzes nachzuprüfen. (VG 
Köln — 4 K 34/67) 

Ubergib t e in M i e t e r nach K ü n d i g u n g des Miet
v e r h ä l t n i s s e s ü b e r eine M i e t w o h n u n g dem Ver
mieter die Sch lüs se l der W o h n u n g schon vor 
A b l a u f der K ü n d i g u n g s f r i s t und läßt der Ver
mieter daraufhin i n der W o h n u n g Instandset
zungsarbei ten teils durch eigene Leute, teils 
durch den Nachfolgemieter durchführen, so 
braucht der M i e t e r seine M i e t e nur bis zum 
Tage der S c h l ü s s e l ü b e r g a b e und nicht bis zum 
A b l a u f der K ü n d i g u n g s f r i s t zu zahlen. Der Ver
mieter ist durch die Inbesitznahme der Räume 
nicht mehr i n der Lage, diese dem Mieter zur 
V e r f ü g u n g zu s tel len. ( A G Hannover — 28 C 
322/67) 

D ie A n l a g e einer Zent ra lhe izung im Hause 
stellt eine Wer tve rbesse rung dar, die der Mieter 
an sich du lden m u ß , u n a b h ä n g i g davon, ob er 
sie w ü n s c h t oder nicht. D ie mit der Vornahme 
der Wer tve rbesse rung verbundenen Belästigun-
gen m u ß der M i e t e r h innehmen, soweit sie zu
mutbar s ind. F ü r eine nur noch kurze Dauer 
der M i e t z e i t ist dem M i e t e r die Belästigung je
doch nicht mehr zumutbar . ( A G M ü n s t e r — 4 C 
410/68) 

F ü r die Benutzung v o n Kraftfahrzeugeinstell
p l ä t z e n , die i m Rahmen des sozia len Wohnungs
baues errichtet werden , k a n n v o n den Mietern 
neben der M i e t e k e i n besonderes Entgelt ge
fordert werden . A m H o f eines Al tbaues besteht 
nur edn e i n g e s c h r ä n k t e s Nutzungsrecht des Mie
ters. Er darf i hn nur zum Be- und Entladen von 
Fahrzeugen, zum Teppichklopfen und zum Ent
leeren v o n M ü l l i n die M ü l l t o n n e benutzen. (LG 
B e r l i n — 63 S 6/68) 

M i e t e r h ö h u n g e n d ü r f e n nicht durch Drohung 
e rzwungen werden . E i n Hausverwal te r handelt 
rechtswidr ig , der nach Aufhebung der Woh
nungszwangswirtschaft die M i e t e verdoppelt und 
a l l en M i e t e r n mit K ü n d i g u n g droht, die den 
neuen V e r t r a g nicht unterschreiben. Eine so zu
stande gekommene Unterschrift ist rechtsunver
b indl ich . ( A G Geesthacht — C 309/67) 

Er te i l t e in H a u s e i g e n t ü m e r dem Mieter die 
Genehmigung zur H a l t u n g einer Katze, dann 
m u ß er auch den Katzengeruch ertragen. Der 
Tiergeruch stell t ke ine B e l ä s t i g u n g des Ver
mieters dar, w e i l er damit bei der Erlaubniser
te i lung rechnen m u ß e . ( A G Wiesbaden — 51 b 
C 1034/68) 

E i n M i e t e r , der zu v i e l e Löcher in die Wand
kacheln der K ü c h e bohrt, kann sich schadenser
satzpflichtig machen. E inze lne Löcher sind er
laubt, e in U b e r m a ß bedeutet eine Minderung 
des W e r t e s der Mie tsache . (LG Hamburg — 1 
S 68/68) 

Kulturarbeit in Ostpreußen 
.Die Sozial-kulturelle Gesellschaft .Pojezierze' 

(Seenplatte) bemüht sich um die regional-tolk-
loristischen Besonderheiten in der Wojewod
schaft Alienstein (Olsztyn). In ihr sind mehr als 
700 Personen tätig, die in zwanzig örtlichen 
Organisationen wirken. Neben Konzerten, Dich
terlesungen und Volkskunstveranstaltungen 
werden in einem eigenen Verlag . . . jahraus, 
jahrein im Durchschnitt 40 Bücher herausgege-

„Kultura i Zycie" 

ben, ebenso erscheinen in ihm zwei periodische 
Publikationen, .Panorama Pölnocy' (Panorama 
des Nordens) und ,Warmia i Mazury' (Ermland 
und Masuren). Neben dieser zentralen Gesell
schalt gibt es auch noch andere Kulturvereini
gungen, ferner 354 Bibliotheken und 1700 Aus
leihstellen, bei denen insgesamt 220 000 Leser 
eingetragen sind . . . Außerdem sind in der 
Wojewodschaft Allenstein 25 Kulturhäuser, 400 
Kulturgemeinschaftsräume und 28 Jungbauern-
Clubs vorhanden, in denen rund 600 Laienkunst
gruppen mit über 6000 Mitgliedern wirken . . . 
Die Gewerkschaften unterhalten weitere 253 
Kulturklubs und 348 Laienkunstgruppen sowie 
70 eigene Büchereien und 140 Ausleihstellen, 
in denen 28 000 Leser eigetragen sind.' 

Aus Jiultura i Zycfe" , N r . 3 v . M ä r z J970 

Blick nach drüben 
Lotzen führend im Fremdenverkehr 

„Annähernd 65 v . H. des gesamten Fremden-
und Touristenverkehrs wird im Kreise Lotzen 
(Gizycko) abgewickelt. Während im Jahre 1958 
hier noch kaum 117 000 Touristen gezählt wur
den, waren es ein Jahr später bereits 369 000. 
Seit 1960 begann man sich dann seitens der 
Kreisbehörden planmäßig mit dem Ausbau der 
Fremdenverkehrs-Einrichtungen zu beschäftigen. 
1961 nahm eine besondere Touristen-Organi
sation ihre Arbeit auf. Heute sind im Kreise 
Lotzen 9150 Gastbetten vorhanden, dazu kom
men mehr als 2000 Ubernachtungsplätze auf 
Campingplätzen und beinahe ebenso viele Un-
terkunltsmöglichkeiten in Privathäusern . . . 

„Rada Narodowa" 

Auch der Ausländerverkehr ist beträchtlich an
gestiegen. Während 1963 hier nur 1018 Aus
länder gezählt wurden, verzeichnete der Kreis 
Lotzen 1969 schon 7540 ausländische Gäste. Die 
Inhaber von Privatquartieren verdienen in und 
um Lotzen durch Zimmervermietung insgesamt 
über drei Millionen Zloty." 

Aus .Rada Narodowa'/Nr. 9 v. 28. 2. 1970 

Noch immer Frauenüberschuß 
„Nach dem Stande vom 30. September 1939 

wohnten in Allenstein (Olsztyn), der Haupt
stadt der gleichnamigen Wojewodschaft insge
samt 91 800 Personen, davon 44 900 Männer und 
46 900 Frauen. In den neun Monaten Januar 
bis September 1969 nahm die Einwohnerzahl 
um 1030 Personen zu, darunter waren 527 Neu-

„Glos Olsztynski1'  

geborene, die restlichen Neuankömmlinge ka
men aus anderen Landesteilen. In dem gleichen 
Zeitabschnitt starben in Allenstein 384 Perso
nen, darunter 16 Säuglinge, 911 Kinder wurden 
geboren." 

Aus .Glos Olsztynski' v. 10. 3. 1970 

Saatfläche ging zurück 
„ . . . Soweit es die Industrie betrifft, wurde 

der Gesamtplan für das Jahr 1969 im Gebiet 
der Wojewodschaft Allenstein um 12,1 v H 
übererfüllt. Der Investitionsplan blieb mit 0 2 
v. H. hinter dem Soll zurück . . . 

Im Bereiche der Landwirtschalt konnte die An
baufläche für Getreide gegenüber dem Vorjahr 

ausgeweitet werden, die Fläche für Industrie
kulturen und Futtermittel erlitt befrö</i" !' ; 

Einbußen, der Gesamtrückgang der Saattlädre 
betrug 3,2 v. H. Dazu trug vor allem der Frost
verlust bei Raps bei." 

Aus „Glos Olsztynski" v. 13. 3. 1970 

Heizungsausfall 
durch Transportprobleme 

.Die Transportschwierigkeiten führten im 
nuar 1970 dazu, daß ganz allgemein bclrächl-
liehe Versorgungsmängel in allen entfernter ge
legenen Landesteiien' eintraten, die z. T. W* 
weit m den Februar hinein anhielten . . • D a s 

betriift insbesondere die Kohleversorgung, * 0 

durch ungenügende Lagerhaltung verschiedent
lich besondere Probleme auftraten. Diese Pro
bleme führten dazu, daß mancherorts sogar die 
m den Städten betriebenen Dampfheizanlagen 
zeitweise ausfielen oder ihre Leistungen ein-

„Zycie Gospodarcze" _ 
schränken mußten, so daß viele Wohnungen 
gerade während der Frostperiode tun Uhtu-
reichend beheizt wurden. Der Mangel an Hohle 
wurde besonders in den WojewodschaftenBronv 
berg, Köslin, Bialystok, Allenstein — aber <W* 
in mehreren Städten der Wojewodschaften Grim
berg und Lodz empfunden. 

Aus .Zycie Gospodarcze" v. 22. 2. tW 
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Eines würdelosen 
Schauspiels letzter Akt 
Nenndorfer Gymnas ium 

wird nicht Agnes Miege ls Namen fragen 

M i t zwanzig Ja-Stimmen gegen vierzehn Nein-Stimmen bei zwei Enthal
tungen beschloß der Kreistag des Kreises Grafschaft Schaumburg am 23. März , 
zwei Beschlüsse rückgängig zu machen, die er in den beiden Vorjahren mit 
überzeugender Mehrheit gefaßt hatte. Dieser an sich schon ungewöhnliche 
Vorgang erhäl t noch eine besondere Note dadurch, d a ß gerade die Fürsprecher 
der damaligen Beschlüsse, die Angehör igen der SPD-Frak t ion nämlich, den 
Antrag stellten, der zu der Entscheidung führ te : das Gymnasium in Bad 
Nenndorf wi rd nicht den Namen der Ehrenbürger in der Gemeinde, der D i d i -
terin Agnes Miegel , tragen. 

Ungewöhnlich für ein solches Gremium ist auch die Begründung des A n 
trags: damals, so hieß es, seien die Abgeordneten nicht hinreichend informiert 
gewesen über die zukünft ige Namenspatronin, die damaligen Darstellungen 
erschienen heute widersprüchlich. Eine fadenscheinige Begründung und eine be
schämende dazu — denn jedem Abgeordneten wäre es ja möglich gewesen, 
sich hinreichend zu informieren über das Werk und das Leben dieser Frau, 
deren Gesammelte Werke bereits zu ihren Lebzeiten herausgekommen waren 
und deren große Balladen seit Jahrzehnten in die Literaturgeschichte ein
gegangen sind. Ebenso offen lag ihr Leben zutage; ihr war die Freundschaft 
vieler bekannter Persönlichkeiten unserer Zeit beschieden. Die Bürger und 
Gäste in ihrer Altersheimat g rüß ten sie mit Ehrerbietung und Respekt, ganz zu 
schweigen von ihren ostpreußischen Landsleuten, für die sie in bitteren Nach
kriegsjahren zum Symbol der He ima t im Osten geworden war. 

Agnes M i e g e l i m G e s p r ä c h mit einer B ä u e r i n a us ihrer Al te rshe imat i n malerischer Tracht. 
Freude an diesen menschlichen Begegnungen. 

D i e Dichterin hatte viel 
Foto Hans H i l l 

7n e inem m e r k w ü r d i g e n Licht erscheint 
der je tz ige Besch luß des Kre is tages auch 
angesichts der Tatsache, d a ß die A n 

regung zu der s p ä t e r so umstr i t tenen Namens
nennung aus der i n Frage s tehenden Schule 
selbst gekommen war , n a c h d r ü c k l i c h ver t re ten 
durch den Schullei ter , der sich jetzt, e twa sechs 
Jahre s p ä t e r , mi t der g le ichen V e r v e dagegen 
aussprach. 

Die T r a u e r g ä s t e , die am Reformat ions tag des 
Jahres 1964 dem Sarg mit der s terbl ichen H ü l l e 
der Dichter in folgten auf dem W e g durch den 
herbstlichen K u r p a r k zu der letzten R u h e s t ä t t e 
am H a n g , schri t ten auf dem Fr i edhof durch e in 
Spalier junger Menschen — S c h ü l e r i n n e n und 
Schüler eben jenes Gymnas iums , u m das es 
heute geht. 

Seither m u ß sich — w e n n m a n den Berichten 
jener Seite G l a u b e n schenken w i l l — e i n selt
samer S i n n e s w a n d e l auch i m Bere ich jener B i l 
d u n g s s t ä t t e v o l l z o g e n haben; nicht nur der 
Schulleiter, sondern auch j ü n g e r e Lehrer und 
Schüler der oberen K l a s s e n k a m e n auf e inmal 
zu der Ans ich t , der N a m e A g n e s M i e g e l l i e ß e 
sich nicht mi t den A u f g a b e n e iner modernen 
B i l d u n g s s t ä t t e ve re inen . "Es geschahen a l l e r l e i 
m e r k ü r d i g e D inge (von denen auch be i der 
k ü r z l i c h e n Kre i s t agss i t zung die Rede war ) : es 
kamen Briefe i n Umlauf , die angebl ich v o n 
Schü le rn stammten, i n W i r k l i c h k e i t aber v o n 
deren Leh re rn v e r f a ß t w o r d e n w a r e n u n d den 
El tern zur Unterschrif t vorge leg t w u r d e n : es 
gab flammende Proteste gegen die geplante N a 
mensgebung, A k t i o n s a u s s c h ü s s e u n d derg le i 
chen mehr. 

W i e immer, so w u r d e n auch h ie r die Beson
nenen, die sich gar nicht e r k l ä r e n konnten , w i e 
es zu diesen Protesten k a m , i n die Ecke ge
d räng t , o b w o h l sie be i we i t em i n der M e h r h e i t 
waren. U n d schl ieß l ich — w i e w e i t das Z u f a l l 
war, w o l l e n w i r h ie r nicht untersuchen — k a m 
ein Reporter des W e g e s i n den k l e i n e n s t i l l en 
Kurort , i n t e rv iewte d ie . r icht igen' Leute — und 
kurz darauf t ickten die Fernschreiber , k a m der 
Bericht in die Redak t ionss tuben der Ze i tungen 
und Zeitschriften, denen Nachr ichten dieser A r t 
immer w i l l k o m m e n s ind . D a wurde garnier t und 
aufgeputzt, da w u r d e n Schlagze i len entworfen 
und in fetten Le t te rn gedruckt — u n d Ot to N o r 
malverbraucher las mit Staunen, was sich da 
in dem k l e i n e n v e r t r ä u m t e n K u r o r t am Deister 
für m e r k w ü r d i g e D inge ereigneten. 

N a t ü r l i c h meldeten sich auch andere zu W o r t , 
darunter Schrif tstel ler u n d Wissenschaf t ler v o n 
Rang, daneben schlichte Zei tungsleser , die ihrer 

E m p ö r u n g Ausdruck gaben — aber der Skanda l , 
s chön angeheizt, war nun e inmal da und mit 
a l l en Protesten nicht aus der W e l t zu schaffen. 

U n d nun folgte v o r wen igen Tagen der vor
läuf ige Sch lußs t r i ch unter diese unerfreuliche 
und u n w ü r d i g e Ause inanderse tzung um den 
N a m e n eines Menschen, der sich selbst nicht 
mehr gegen diese Angr i f fe wehren k a n n : der 
Besch luß des Kreis tages oder v i e lmehr die 
R ü c k n a h m e eines Beschlusses. 

Ich meine, w i r sol l ten froh sein, d a ß das Tau 
z iehen um die siebente Agnes -Miege l -Schu le in 
der Bundes repub l ik nun e in Ende hat. U n d v i e l 
leicht hat einer der Abgeordne ten , Prof. Dr . 
Rose, recht, w e n n er i n seinen A u s f ü h r u n g e n 

auf der Si tzung feststellte, d a ß nach seiner M e i 
nung die Schule nicht w ü r d i g erscheine, den N a 
men der Dichter in zu tragen, und nicht fähig, 
den sich aus solchem N a m e n ergebenden V e r 
pflichtungen nachzukomr.en . M i t dieser B e g r ü n 
dung, so meinte er, und nur mit dieser k laren 
und eindeut igen Fests tel lung sollte man end
g ü l t i g auf die Namensve r l e ihung verzichten. 
(Einen A u s z u g aus den A u s f ü h r u n g e n v o n Prof. 
Rose finden Sie auf dieser Seite). Unter ande
rem nahm auch der stel lvertretende Landrat 
R. Schneider mehrmals nachdrück l i ch zu den 
Problemen Stel lung, wie er auch vorher immer 
wieder für Agnes M i e g e l und ihren Ruf ein
getreten war . 

Jeder blamiert sidb so gut er kann 
A b e r nicht nur e inzelne Abgeordnete , son

dern auch Ze i tungen w i e die renommierte .Han
noversche A l l g e m e i n e ' reagierten schnell und 
sachlich. „ J e d e r b lamier t sich, so gut er kann" , 
schrieb Rol f M ü l l e r i n der Schaumburger Z e i 
tung, R in te ln . In e inem fundierten A r t i k e l unter 
der Uberschrift „Bee in f lussen L i n k s r a d i k a l e jetzt 
auch den Kre i s tag?" rol l te er die H i n t e r g r ü n d e 
des Beschlusses auf und stellte fest, i n einem 
Brief e in iger L e h r k r ä f t e des Gymnas iums sei 
der K r e i s t a g aufgefordert worden , den N a m e n 
der Dich te r in zu streichen. „Der Kre i s t ag" , so 

folgerte Rol f Mül l e r , „ h ä t t e wahrscheinl ich bes
ser daran getan, i n der Si tzung zu untersuchen, 
ob gewisse Lehrer noch tragbar s ind für das 
G y m n a s i u m . . ." Er schreibt wei ter : „ W e l c h e r 
Ver t r i ebene hat kün f t i g noch Lust, sich in solch 
e inem Dorf zu erholen, i n dem eine o s t p r e u ß i 
sche Dichter in eine solche Diffamierung erfahren 
hat?" 

A l s „ u n g l a u b w ü r d i g und b e s c h ä m e n d " be
zeichnete e in westdeutscher Leser aus Rinte ln , 
Hans Nebe l , in e inem Leserbrief an die gleiche 
Ze i tung die B e g r ü n d u n g für den A n t r a g , i n der 

es h ieß , die Iniormationen ü b e r die Dichter in 
(die seinerzeit zu dein Beschluß ü b e r die N a 
mensgebung führ ten) seien nicht umfassend ge
wesen. Diese B e g r ü n d u n g für den S P D - A n t r a g 
sei „ b e s c h ä m e n d nicht nur g e g e n ü b e r ihren 
Landsleuten, die für diesen unsel igen K r i e g 
v i e l schwerer b ü ß e n m u ß t e n als w i r Westdeut
sche und die diese Opfer mit Ans t and tragen . . . " 
Der Leser schloß seinen Brief mit den W o r t e n : 
„ W e r seinen raschen Ges innungswande l mit 
neuen Informationen ü b e r die tote Agnes M i e g e l 
b e g r ü n d e t und damit v o n Schwier igkei ten i m 
eigenen Hause ab lenken w i l l , macht sich zum 
mindesten u n g l a u b w ü r d i g . " 

Tragen w i r noch kurz nach, d a ß neben einer 
Reihe v o n bekannten P e r s ö n l i c h k e i t e n i m K r e i s 
Grafschaft Schaumburg auch der Ostdeutsche 
Kul tu r ra t sich zu W o r t meldete, die Agnes -
Miegel-Gesel lschaft , aber auch der Senior des 
N i e d e r s ä c h s i s c h e n Dichterkreises, Reg.-Dir . Dr . 
G e o r g Grabenhorst . U n d schl ießl ich riet e in un
genannter Leser, man m ö g e sich doch einmal 
mit der Vergangenhei t des Schulleiters n ä h e r 
befassen . . . 

N e i n , es w ä r e nicht im Sinne v o n Agnes M i e 
gel, Gleiches mit Gle ichem zu vergel ten. Haben 
wi r e in wen ig Geduld . V ie l l e i ch t ist die Zei t 
nicht mehr fern — so meinen jedenfalls die 
Freunde v o n Agnes M i e g e l — da einer neuen 
Jugend auch die W e r k e dieser Dichter in wieder 
etwas zu sagen v e r m ö g e n , da die Schüle r und 
ihre Lehrer es sich wieder zur Ehre anrechnen, 
an einer Agnes-Miege l -Schule lernen und leh
ren zu dü r f en . R M W 

Prof. Dr. Rose bei der öffentlichen Sifzung des Kreistages 

Durdh Pflege der Tradition sich des Namens würdig erweisen 
Darf ich e in le i tend berichten, d a ß ich am 

19. M ä r z abends Gelegenhei t zu einer l ä n g e r e n 
Unte rha l tung mit H e r r n M i l t h a l e r , dem G e 
schäf t s führe r der O s t p r e u ß i s c h e n Landsmann
schaft, hatte. Dabe i k a m e inmal k l a r zum A u s 
druck, d a ß es der aus menschlicher Ve rbunden 
heit an diesem Thema n a t ü r l i c h emot ionel l be
te i l ig ten O s t p r e u ß i s c h e n Landsmannschaft v ö l 
l i g fernliegt, die Beratungen unseres Kre ises 
durch W ü n s c h e und Ste l lungnahmen zu beein
flussen. V ö l l i g e Ubere ins t immung bestand aber 

sdtliditet 

graustem 

mit Blumen 
geschmückt, die oft 
von unbekannter 
Hand an der 
Ruhestätte 
niedergelegt werden 
— das ist der Platz, 
den Agnes Miegel 
selbst s ich aussuchte 
für den letzten Schlaf. 
Sie liebte ihre 
Altersheimat, obwohl 
sie ihre Vaterstadt 
Königsberg und die 
Heimat im Osten 
nie vergessen konnte. 

Foto Hanna Wangerin 

d a r ü b e r , d a ß unter a l len U m s t ä n d e n das g r o ß e 
dichterische W e r k der O s t p r e u ß i n Agnes M i e 
gel , ihre ü b e r r a g e n d e P e r s ö n l i c h k e i t und das 
A n d e n k e n der le ider Vers to rbenen aus dem 
Streit der Tagesmeinungen herausgehalten wer
den m ö g e . A u c h w i r a l le i n diesem Hause sind 
uns, u n a b h ä n g i g v o n dem jetzt vor l iegenden 
An t r ag , w o h l d a r ü b e r e inig , d a ß die Beachtung 
dieses Wunsches unsere Beratungen lei ten m u ß . 

W i r m ü s s e n z u n ä c h s t zur K l ä r u n g des Sach
verhal ts e indeut ig feststellen, d a ß dieser K r e i s 
tag erstens in der Frage der Namensgebung des 
Nenndorfer Gymnas iums ke ine r l e i eigene Ini 
t ia t ive ergriffen hat, und d a ß es a l len M i t g l i e 
dern dieses Hauses, selbst denen, die sicherlich 
belesener s ind als ich, ferngelegen hat, sich 
als Gutach te rkol leg ium ü b e r den W e r t geist i
ger Leistungen, dichterischen Schaffens oder 
menschlicher G r ö ß e zu inst i tuieren. 

Der Kre i s t ag ist mit seinem f r ü h e r e n Besch luß 
der Namensgebung k l a r formulier ten W ü n s c h e n 
der E l t e rnvere in igung und A n g e h ö r i g e r des 
Lehre rko l l eg iums des Nenndorfer Gymnas iums 
gefolgt. Der Kre i s t ag hat sich dabei durch die 
Kenntn i s le i ten lassen, d a ß das dichterische 
W e r k der Vers to rbenen v o n berufener Seite 
seit langem geehrt und anerkannt ist, und d a ß 
das A n d e n k e n an die menschliche G r ö ß e der 
Vers torbenen noch i n den Herzen v i e l e r N e n n 
dorfer lebendig ist, die A g n e s M i e g e l nach ihrer 
Ve r t r e ibung nahegestanden haben. 

Ebenso waren i m Kre i s t ag die engen mensch
lichen Beziehungen bekannt, die zu Lebzei ten 
der Dichter in zwischen dem G y m n a s i u m Bad 
Nenndor f und der Vers torbenen bestanden ha
ben, die in ebenso mannigfal t igen Ehrungen, 
durch die Te i lnahme bei ihrer Beisetzung und 
in den e indrucksvol len Gedenkfe iern , die w i r 
zum T e i l selber miterlebt haben, ih ren Ausdruck 
gefunden haben. A l l dies hat den Kre i s t ag als 
S c h u l t r ä g e r v e r a n l a ß t , dem aus Nenndor f k o m 

menden W u n s d i e nach der Namensgebung zu 
entsprechen. 

Die eben a u f g e z ä h l t e n G r ü n d e bestehen heute 
mit dem gleichen W e r t und dem gleichen Ge
wicht wie zum Zei tpunkt des v o m Kre i s t ag ge
faß ten , v o n der Exeku t i ve bisher nicht ausge
füh r t en Beschlusses. Es ist nicht so, wie i n der 
B e g r ü n d u n g des Ant rages gesagt worden ist, 
d a ß der Kre i s t ag bei seiner B e s c h l u ß f a s s u n g un
zureichend unterrichtet war. Schon damals war 
uns das Vorhandense in v o n G e g e n s t r ö m u n g e n 
bekannt, und w i - haben nach sehr eingehender, 
wiederhol te r Beratung unseren Besch luß ge
faßt . . . A b e r ich kann meine A u g e n auch nicht 
v o r einer anderen En twick lung v e r s c h l i e ß e n . 
Eine k le ine lautstarke Minde rhe i t hat sich seit 
l ä n g e r e r Zei t b e m ü h t , mit dü r f t i gen A r g u m e n 
ten demagogischer Hexenjagd den Beschluß die
ses Hauses zu hintertreiben. 

W i r haben es dann selber i n einer Aussprache 
i n Nenndor f erlebt, d a ß nicht nur der Lei ter 
des Gymnas iums nicht mehr zu e inem v o n ihm 
f rühe r vertretenen Besch lüs se stand, sondern 
d a ß einzelne Lehrer e indeut ig ihre U n f ä h i g k e i t 
bekundeten, der g r o ß e n Verpf l ichtung gerecht 
zu werden, die die Ehre, den N a m e n A g n e s 
M i e g e l s zu tragen, für eine Schule und insbe
sondere für ihren L e h r k ö r p e r mit sich bringt. 
Es hat mich auch im Innersten e r s c h ü t t e r t , hier 
Erz iehern zu begegnen, die sich mit lauter 
Stimme für u n f ä h i g e r k l ä r t e n , der heut igen 
Genera t ion die geschichtliche Si tua t ion einer 
Zei t zu e r l ä u t e r n , die noch nicht e inmal fünfzig 
Jahre hinter uns liegt. 

Diese bedauernswerten k l e inen Geis ter s to l 
perten ü b e r e in Gedicht, i n dem in den d r e i ß i 
ger Jahren A g n e s M i e g e l mit dem Schwung 
ihrer dichterischen Sprache und der Begeiste
r u n g s f ä h i g k e i t einer heimatverbundenen F r a u 
eine P e r s ö n l i c h k e i t b e g r ü ß t e , w i e es v i e l e an
Fortsetzung auf Seite 6 
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Pyrmonter Bilderbogen 
Die kulturelle Aufgabe der Frau im Mittelpunkt 
einer Werkwoche im Osiheim 

R M W — Sie weben und stricken, sie sticken und nähen, sie färben die Wolle nach alten Rezepten, 
sie drucken alte Volkskunstmotivc auf Stoffbahnen — Frauen unserer Zeit, die doch nur ins nächste 
Kaufhaus zu gehen brauchten, um fertige Stücke aus aller Welt zu erwerben oder die in einem Kunst 
gewerbegeschäft — allerdings nicht ganz bill ig — Erzeugnisse der Volkskunst aus allen Ländern der 
Erde bekommen könnten. Was treibt sie dazu? Leben wir in unseren hochzivilisierten Ländern nicht in 
einem Zeitalter der Vollbeschäftigung, da die Zeit knapp ist und die wenigen Mußestunden zur 
Entspannung in geselligem Kreis oder vor dem Fernsehschirm verbracht werden? 

Den oberflächlichen Betrachter mag es erstaunen, wie groß das Interesse auch der jungen Frauen 
von heute für Handarbeiten nach alten Motiven ist. Was für unsere Großmüt te r und Urgroßmüt ter 
noch selbstverständlicher Teil ihrer häuslichen Arbeit war, das bedeutet uns Heutigen den notwendi
gen Ausgleich angesichts einer Umwelt, die von der Technik bestimmt ist und dem Menschen nur nodi 
in seinem häuslichen Umkreis erlaubt, sich der allgemeinen Konfektionierung des Lebens zu entziehen. 

Jeder Hinweis auf dieser Seite im Ostpreußenblat t auf Handarbeiten nach heimatlichen Motiven 
brachte Dutzende von Anfragen, wo man die Muster und Arbeitsvorlagen bekommen könne. Jede der 
Ausstellungen unter dem Leitthema .Erhalten und Gestalten', in denen Zeugnisse der Werkkunst 
aus Ostpreußen gezeigt wurden, zog die Besucher magisch an. Und so war es im Grunde kein Wagnis, 
als der Frauenarbeitskreis der Landsmannschaft Ostpreußen im Oktober vergangenen Jahres zu der 
ersten Werkwodie in unserem Ostheim in Bad Pyrmont einlud. Der Erfolg dieses Aufrufs war über
wält igend: fast die Hälf te der Frauen, die sich als Teilnehmerinnen gemeldet hatten, mußte auf 
einen späteren Lehrgang vertröstet werden. 

Die Tei lnehmerinnen dieses Lehrgangs be
richteten s p ä t e r i n ausführ l ichen Br ie
fen, wie v ie le Anregungen, w i e v i e l Er 

munterung für ihre Arbe i t i n den Gruppen und 
im häus l i chen Kre i s sie durch diese Werkwoche 
erfahren hatten. U n d so war es k e i n Wunder , 
d a ß auch in der zweiten Werkwoche i m M ä r z , 
kurz vo r dem Osterfest, die Teilnehmerl is te 
übe rze i chne t war. A u c h diesmal schien die Zeit 
zu knapp, um alles zu lernen und i n sich auf
zunehmen, was geboten wurde; i n a l len Pau-

S i e SIMI) mit 

<?euerei(er daöei 

Auf dem Foto links 
Martha Friedrich 
mit der jungen 
Reporterin der 
Pyrmonter Zeitung, 
die ihre Strtckkunst 
bewunderte. 

Rechts oben 
Helga Nolde mit ihrer 
ersten qroflen Knüpf-
afbeW 
(links Eva MüIIerf. 

Das Foto in der Mitte 
zeigt einen gewebten 
Wandbehang mit 
heimatlichen Motiven. 

Rechts unten 
die jüngste 
Teilnehmerin, 
Bärbel Ihme, 
Tochter der Werk
lehrerin, mit einem 
eigenen Stoffdruck. 

Fotos Margret Leppert 

sen, oft bis um Mitternacht, fand man in a l len 
R ä u m e n Gruppen bei der Arbe i t . Eine der T e i l 
nehmerinnen, E v a Rehs, stellvertretende Bun
desvorsitzende unseres Frauenarbeitskreises, 
berichtet d a r ü b e r : 

Die Glückl ichen, die an dem Lehrgang te i l 
nehmen durften, reisten an mit g r o ß e n und k l e i 
nen Webrahmen, mit Stoffen, W a l z e n , kurz 
und gut mit mehr Ma te r i a l , als i m Rundschrei
ben v o n H a n n a W a n g e r i n erbeten worden war. 
Die junge Frau N o l d e aus Wupper ta l , die beim 

Durch Pflege der Tradition 
sich des Namens würdig erweisen 
Schluß v o n Seite 5 

dere zur qleichen Zeit auch getan hatten, ü b e r 
deren v e r h ä n g n i s v o l l e s p ä t e r e Rol le für unser 
V o l k und die ganze W e l t ke in Zwei fe l mehr 
besteht. 

W ä r e ich selbst Erzieher, so w ä r e für mich 
diese Situat ion geradezu e in ideales Beispie l , 
um jungen Menschen eine für sie heute nicht 
v e r s t ä n d l i c h e Entwicklung begreiflich zu ma
chen oder zumindest zu e r l ä u t e r n . In Er inne
rung zu rufen w ä r e die Zeit, als nach dem ver
lorenen Ersten W e l t k r i e g O s t p r e u ß e n , Namens
geber und Stammland des g r ö ß t e n Bundesstaa
tes des alten Deutschen Reiches, v o m Reich 
abgetrennt war wie eine ü b e r s e e i s c h e K o l o n i e ; 
w ie der V e r k e h r zwischen diesem alten deut
schen Land und dem Rumpfreich durch See
schiffe zwischen S w i n e m ü n d e und P i l l a u auf
rechterhalten wurde,- wie die Bewohner dieses 
Landes ein Jahrzehnt unter der Vors t e l lung der 
Drohung kriegerischer Uber fä l l e lebten, wie sie 
im S ü d e n des Reiches in Oberschlesien blutige 
W i r k l i c h k e i t geworden sind. Dieses Jahrzehnt, 
i n dem O s t p r e u ß e n schärfer von der Verb indung 
mit dem Reich abgeschnitten war, als es heute 
die deutsche Reichshauptstadt Ber l in vom übr i 
gen Deutschland ist. 

A u s dem Erleben dieses schweren Jahrzehnts 
läßt sich wirklich so leicht das Verständnis dafür 

ableiten, d a ß der ge füh lvo l l e Schwung der Dich
terin nur von der Freude des Augenbl icks und 
dem Dank beherrscht war, d a ß dieser Druck 
v o n ihrer He imat genommen ist; w ie sie hoffte: 
für immer. F ü r diesen Irrtum hat Agnes M i e g e l 
wie w i r alle, bitter bezahlen m ü s s e n . E in wie 
eindrucksvolles Be isp ie l dafür , um zu e r l ä u t e r n , 
d a ß auch unser heutiger vermeintl icher mo
dernster Wissensbestand, e inschl ießl ich sogar 
der Ansichten der Jugend, auch nur der heutige 
Stand menschlicher I r r t ü m e r ist. 

Der Eindruck der U n z u l ä n g l i c h k e i t der als 
Sprecher des L e h r k ö r p e r s auftretenden Herren 
und das Bedauern mit der v o n ihnen unterrich
teten Schülerschaft war für mich g roß . Ich h ä t t e 
vol les V e r s t ä n d n i s dafür , wenn Sie aus dieser 
Si tuat ion heraus Konsequenzen zu Ungunsten 
der Schule ziehen w ü r d e n und Ihren Beschluß 
widerrufen, aber nicht mit der B e g r ü n d u n g un
zu läng l i che r Information, sondern mit der aus
drückl ichen B e g r ü n d u n g der U n w ü r d i g k e i t , die
sen g r o ß e n Namen zu tragen. 

Die V e r l e i h u n g eines g r o ß e n Namens an ein 
Erziehungsinsti tut schl ießt die Verpfl ichtung 
ein, die Tradi t ion dieses Namens zu pflegen und 
in Ehren zu halten. 

Nicht Goethe w i r d geehrt, wenn man einer 
Schule seinen Namen gibt, A l b e r t Schweitzer 
oder andere, sondern die Namensver le ihung 
sol l diese Ans ta l t ehren und ihr die Mögl i chke i t 
geben, durch besondere Pflege der Trad i t ion 
dieses g r o ß e n Namens sich seiner w ü r d i g zu 
zeigen. 

ersten W e r k l e h r g a n g das Knüpfen erlernt 
hatte, k a m mit einem fast fertigen Teppich zum 
Lehrgang. Er e n t z ü c k t e al le . A u c h die Bericht
erstatterin der ö r t l i chen Presse i n Bad Pyrmont 
bewunderte diesen h a n d g e k n ü p f t e n Teppich 
nach alten o s t p r e u ß i s c h e n M o t i v e n , dessen M a 
ter ial F rau No lde selbst e i n g e f ä r b t hatte. Die 
Pflanzen dazu (B i rkenb l ä t t e r für gelbe Farben, 
W a l n ü s s e für das Braun, K r a p p w u r z e l für das 
Rot und so fort) hatte sie zusammen mit ihrem 
M a n n in W ä l d e r n und G ä r t e n gesammelt. 

Dieser Knüpf t epp ich war na tü r l i ch das .beste 
Stück ' der Werkwoche . A b e r es gab noch mehr 
zu bewundern. D a waren die sieben selbstge
schneiderten Trachtenkleider , die unter der A n 
le i tung v o n Bertha Syt tkus und Ida Schramme 
entstanden waren, nach alter W e i s e zugeschnit
ten und g e n ä h t , mit den w e i ß e n , selbst bestick
ten Blüschen , den he l len Schü rzen und den Bern 
s t e i n k n ö p f e n ausgestattet w ie einst zu Hause. 

A u f den Webrahmen waren farbige W a n d 
b e h ä n g e mit heimatl ichen M o t i v e n entstanden; 
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die Grupne der Str icker innen hatte herr l ich 
warme .Handschkes' nach m e m e l l ä n d i s c h e n M u 
stern und so manchen anderen Gebrauchsgegen
stand fertiggestellt; bei der Stickgruppe zauber
ten die Te i lnehmer innen i m Kreuzs t ich ; i n der 
Technik der Stoffdruckerei entstanden Läufer , 
W a n d b e h ä n g e , Decken für das K inde rz immer 
und bezaubernde Tüche r . 

Welches B e m ü h e n und welcher F le iß sprachen 
aus a l len diesen Arbe i t en , abe. auch welch freu
diger Eifer! Eine Te i lnehmer in meinte t rocken: 
„Her r j e , herrje, schlimmer als acht Tage Dre
schen!" H a n n a W a n g e r i : . m u ß t e mitunter ener-

Be i dem N a m e n Agnes M i e g e l kommt h inzu , 
d a ß ihr Name mit der Pflege des geschichtlichen 
Andenkens an das ver lorene O s t p r e u ß e n un
l ö s b a r verbunden ist. Ich nenne nur e inige 
Stichworte: Kant , Coppernicus , der Deutsche 
Orden, Napoleon und Kön ig in Luise , Taurog
gen und Yorck, Tannenberg, Hindenburg , Ost
p r e u ß e n als Zuflucht der ihres Glaubens wegen 
Ver t r iebenen, und als trauriges Ende das bren
nende K ö n i g s b e r g und die W e l l e v o n M o r d und 
Vergewal t igung , die ü b e r das ung lück l i che Land 
hinwegflutete. 

Ich darf zur W ü r d i g u n g aus berufener Feder 
zum A b s c h l u ß z i t ie ren: 

A u s der neutralen Schweiz; 
Eine D i c h t e r p e r s ö n l i c h k e i t wie Agnes M i e 
gel vermochte W i r k l i c h k e i t und Traum zu 
vereinen. Sie bewahrte sich jenen hohen 
schöpfer i schen A n t e i l des U n b e w u ß t e n , na
turhaft Geformten, der unseren heutigen 
Novel lendichtern mehr und und mehr zu 
entschwinden droht (Basler Nachrichten). 

A u s „Chr i s t und W e l t " . 
Da lebt i n Deutschland eine Frau , i n deren 
Herzen die Gnade eine ungeheure bunte 
Fül le v o n Bi ldern und K l ä n g e n ausgegos
sen hat, und dies zugleich mit der Begabung, 
den Bi lde rn und K l ä n g e n ihres Herzens Ge
stalt zu geben. Sie schenkt aus dem inner
sten, reichen K e r n ihres Wesens E r z ä h l u n 
gen von hoher Kraft und Sprache, v o n un
beschreiblicher Anschaul ichkei t der Bi lde r 
und v o n v e r e h r u n g s w ü r d i g e r Lebensweis
heit. 

Wir wollen die Zeit Gestehen \ 
Staatsbürgerl iche Frauenarbeitstagung vom 
4. bis 10. Mai 

Unter dem Leitwort ,Wir wollen die Zeit be
stehen' steht die 21. Staatsbürgerliche Frauen
arbeitstagung im Ostheim in Bad Pyrmont in 
der Zeit vom 4. bis 10. Mai . 

Dieser Lehrgang ist vor allem bestimmt für 
Leiterinnen und Mitarbeiterinnen örtlicher 
Gruppen und Frauengruppen, daneben aber auch 
für andere interessierte Leserinnen des Ost
preußenblat tes . Wir bitten um Verständnis da
für, daß wir angesichts der anstrengenden Ta
gesordnung das Höchstal ter für die Teilnahme 
auf 70 Jahre festsetzen müssen . 

In V o r t r ä g e n und Diskussionen, aber auch 
in Gesprächen untereinander werden polltische 
Themen unserer Zeit behandelt, ebenso Fragen 
aus dem landsmannschaftlichen Raum. Auch das 
Musische wird nicht zu kurz kommen. Wesent
lich bei diesen Tagungen ist außerdem der Ge
dankenaustausch unter den Teilnehmerinnen. 

Der Eigenbeitrag beträgt jeweils 42 DM, die 
Kosten für eine Rückfahrkarte vom Wohnort 
nach Bad Pyrmont werden erstattet. Unterkunft 
\ysv& N«r(fMpBHg Vnv *>S\\V%\TIY S \ T Ä V " 

Leider sind auch für diesen Lehrgang nur noon 
wenige Plätze frei. Wenn Sie sich für eine Teil
nahme interessieren, dann schreiben Sie bitte 
möglichst umgehend an Frau Hanna Wangerin 
2 Hamburg 13, Parkallee 86. 

gisch werden und zum Schlafengehen mahnen 
wenn die Mit ternacht nahte . . . 

Dieser Lehrgang hat jedenfalls wieder einmal 
gezeigt, w ie auch ü b e r dieses T u n der Heimat
gedanke wachgehal ten werden kann und wie 
der geistige Inhalt im T u n sich offenbart. Bun
d e s g e s c h ä f t s f ü h r e r F r i ed r i ch -Kar l Milthaler, der 
ü b e r die A r b e i t der Landsmannschaft Ostpreu
ß e n sprach, sah sich e inem ä u ß e r s t aufgeschlos
senen K r e i s v o n Frauen g e g e n ü b e r , die sowohl 
an ku l tu r e l l en w ie an poli t ischen Fragen inter
essiert wa ren und sich rege an der Diskussion 
betei l igten. Kurzrefera te und abendliche Vor
t r ä g e b e f a ß t e n s i d . v o r a l l em mit der kulturel
len Aufgabe, die uns F rauen in besonderem 
M a ß e gestellt ist, w i e die Erhaltung alten 
Vo lksgu te s und dessen Neugestal tung in unse
rer Ze i t . 

In einer Feiers tunde berichtete die Dichterin 
und B i l d h a u e r i n U r s u l a Enseleit an Hand von 
Farbdias ü b e r ih ren k ü n s t l e r i s c h e n Werdegang, 
ü b e r Entstehen, S i n u n d Gehal t ihrer Arbei
ten. D i e W o r t e , die sie ü b e r die Kunst und den 
K ü n s t l e r fand, p r ä g t e n sich an diesem Abend 
den Z u h ö r e r i n n e n tief e in . 

.Erhal ten und Gesta l ten ' war das Wort, das 
ü b e r diesem Lehrgang stand. Hanna Wangerin 
vers tand es mi t ih ren Mitarbei tern , den Teil
nehmer innen dieses Le i tmot iv in Lied, in Wort 
und A r b e i t nahezubringen. Eva Reh1* 
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Beridht über einen ostpreußischen Kriminaifall von Ulrich von Klimburg 

Das geschah bisher: 
Auf dem Weg zum Hof seines Onkels in der 

Nähe von Rastenburg wird Reinhold Hoogen am 
späten Abend von einem Auto überholt, in dem 
eine Frau und zwei Männer sitzen. Sie laden ihn 
ein, mitzufahren. Unterwegs erhält Hoogen jedoch 
einen heftigen Schlag auf den Schädel. Er läßt sich 
aus dem Wagen fallen, versteckt sich und wird dann 
ohnmächtig. Am nächsten Tag geht er in Rasten
burg zur Polizei, wo man seine Angaben skeptisch 
aufnimmt. Einige Wochen später unternimmt er mit 
einer Freundin einen Ausflug. In einem Lokal in 
Nikolaiken glaubt Hogen das geheimnivolle Drei
blatt wiederzuerkennen. Auch ein BMW-Dixi steht 
in der Nähe. 

4. For tse tzung 
„Frau Schraff", sagt K o r i n t h und n immt er-

idhü t t e r t ihre H a n d . „Ich hoffe. Ihr M a n n ist 
versichert?" 

Die schmale, e twas a b g e h ä r m t w i rkende F r a u 
sieht in das dunk le Loch, das e inmal das Kauf 
haus Platz war . Sie antwortet lange nicht. „Das 
Haus ohneh in" sagt sie dann unzusammen
h ä n g e n d . „ A b e r ich glaube, das Inventar auch!" 

K o r i n t h scheint erleichtert . „ D a s Haus läßt 
sich aufbauen, F r a u Schraff. Wahrsche in l i ch 
s c h ö n e r als es zuletzt war ." 

„Das Haus j a" , sagt F r a u Schraff mit merk-* 
w ü r d i g e r Betonung. Jetzt r o l l e n T r ä n e n ü b e r 
ih r blasses Gesicht und ihre H ä n d e z i t tern . 

„ W a s meinen Sie damit ," fragt K o r i n t h . E twas 
wie eine V o r a h n u n g steigt i n i h m auf, d a ß der 
Brand h ier noch nicht a l les war . 

„Mein M a n n ist w e g " , schreit F r a u Schraff 
auf und umklammer t K o r i n t h s A r m , „e r w a r im 
Haus, um Zwischen inven tu r zu machen!" 

A n d iesem 16. September 1930 gleicht Rasten
burg e inem Horn i s senschwarm. 

Das B r a n d u n g l ü c k , das sich in der le tzten 
Nacht ereignet hat, u n d dem das angesehene 
Kaufhaus Pla tz & C o z u m Opfer gefa l len ist, 
hat die Menschen aus i h r e m A l l t a g w a c h g e r ü t 
telt. 

»Fritz Schraff ist tot", t e i l en sich die M e n 
schen gegensei t ig mit , „ s ie haben seine Leiche 
schon gefundenI" 

Die Ru ine der M ö b e l h a n d l u n g ist v o n P o l i z e i 
und Feuerwehr leu ten abgesperrt und a u ß e r U n i . 
formen siehrt man nur H e r r e n i n dunk l en A n 
zügen e in - u n d ausgehen. Es s ind K o r i n t h , se in 
Vorgesetzter , der P o l i z e i o b e r k o m m i s s a r K l e i n , 
E r m i t Ü u n g s b e a m t e der Staatsanwaltschaft Bar
tenstein und wei te re S a c h v e r s t ä n d i g e . 

„Ein U n g l ü c k " , sagt K o r i n t h ü b e r z e u g t , „e in 
sehr tragisches U n g l ü c k ! " 

Obe rkommissa r K l e i n wendet sich an den 
B r a n d s a c h v e r s t ä n d i g e n , den man noch w ä h r e n d 
der Nach t aus dem Bett gehol t hat. 

„ K ö n n e n Sie schon etwas ü b e r d ie Brandur
sache sagen?" fragt er. 

Brandra t K r ö n zuckt d ie Schul tern. E r ist e i n 

M a n n von h ü n e n h a f t e m Wuchs . „ W i r werden 
unsere Arbe i t fortsetzen. D a s ind gewisse A n 
haltspunkte, d a ß der Brand an drei Ste l len zur 
gleichen Zei t ausgebrochen ist. Schwache A n 
zeichen, wohlgemerkt . A u ß e r d e m ist da die 
M ö g l i c h k e i t eines Funkensprunges . Der k le ine 
Kanonenofen im Kon to r scheint v ö l l i g ü b e r h e i z t 
gewesen zu sein. U n d in einer M ö b e l h a n d 
lung . . . " W i e d e r hebt Krön die massigen 
Schultern. 

„Vie l l e ich t lassen w i r jetzt die Leiche ident i 
f iz ieren!" sch läg t Kommissa r K o r i n t h vor . 

hat die P o l i z e i verschiedene Dinge gelegt. Eine 
stark v e r r u ß t e goldene Uhr , e inen Eher ing, 
Krawat tennadel , Taschenmesser und einen 
S c h l ü s s e l b u n d . 

„ E r k e n n e n Sie Ihren M a n n ? " fragt O b e r k o m 
missar K l e i n in die b e d r ü c k e n d e St i l le h inein . 

Frau Schraff scheint zu z ö g e r n . Dann plötz l ich 
rafft sie sich zusammen. „Ja , ja . Das war der 
A n z u g , den Fr i tz zuletzt getragen hat. U n d 
die . . . Dinge am Tisch . . s ind seine!" 

„Und sonst?" 
„Es ist ja nicht v i e l zu sehen", sagt die Frau 

Die anderen nicken. 
„ F r a u Schraff", Po l i ze ikommissa r K o r i n t h hat 

die F r a u des G e s c h ä f t s m a n n e s selbst geholt und 
s t ü t z t ih ren A r m , „Sie m ü s s e n jetzt tapfer sein. 
Es ist . . . nein, es ist. nicht schön . . . sehr 
t raur ig . . . " 

F r a u Schraff hat ih r a b g e h ä r m t e s Gesicht e in 
w e n i g gesenkt, aber sie geht aufrecht, nur e in 
w e n i g unsicher. A l s man das L a k e n zu rück
sch läg t , w i r d sie s c h n e e w e i ß . 

Der Tote ist e in verkohl tes Etwas, K o p f und 
G l i e d m a ß e n s ind nicht erkennbar, nur e in paar 
Stoffetzen lassen auf die getragene K l e i d u n g 
s ch l i eßen . A u f e inem Tischchen neben der Leiche 

Zeichnung: Bärbel Müller 

leise doch fest, „ a b e r er ist es, ich b in ganz 
sicher!" 

Z u den Zeugen, die man für die Ident i f ikat ion 
des Toten geholt hat, g e h ö r t auch K a r l Hempe l . 

„He r r ' Icu ipel , das Kaufhaus Platz & C o hat 
seit Jahren in dies m M a u e r n seinen Sitz ge
habt. A b e r Schraff oder f rühe r se in Schwieger
vater waren nicht E i g e n t ü m e r des Hauses?" 

H empe l s chü t t e l t den Kopf . „Nein , nur des 
Geschä f t e s . Das Haus hat mi r g e h ö r t . " 

„ A b e r Sie kannten doch Fr i tz Schraff gut?" 
„Na tü r l i ch" , sagt Hempe l , „ w e n n man sich 

jahraus j ah re in jeden T a g sieht." E r ist an 

die Leiche getreten. „Das ist nicht Schraff!" er
k l ä r t er k l a r und unaufgefordert. 

Unter den M ä n n e r n der B e h ö r d e n entsteht 
Unruhe . 

„ W a r u m nicht?" fragt einer aus ihrem Kre i s . 
Es ist Staatsanwalt Wi t t sch iek . 

Hempe l sieht auf die ve rkoh l t e Leiche. 
„Schraff war g r ö ß e r , breiter!" 

„Sie vergessen das Feuer," sagt K o r i n t h . 
H e m p e l deutet auf den Tisch: „Das s ind 

Schraffs Sachen. Ich glaube es jedenfalls, was 
die U h r und die Krawat tennade l betrifft. A b e r 
Schriff . . ." Er s chü t t e l t den Kopf . 

„ H a b e n Sie i rgendwelche Beweise , d a ß er es 
nicht ist?" w i l l Oberkommissa r K l e i n wissen . 

„Ne in , n a t ü r l i c h nicht. A b e r ich glaube es 
nicht!" 

Auch er w i r d entlassen und eine s c h ö n e junge 
Frau betritt das G r u n d s t ü c k . Ihre A u g e n s ind 
ve rwein t und als e in Pol iz i s t sie jetzt zum Toten 
führt , schluchzt sie auf. „Mein Chef, mein l ieber 
l ieber Chef!" Es ist E l l a Augus t i n , die Sekre
tä r in Schraffs. 

„Sie w o l l e n ihn also erkennen?" fragt K o 
r inth. 

„ E r k e n n e n ? Na tü r l i ch , es ist F r . . . Es ist H e r r 
Schraff. W e r soll te es denn sonst sein. Er w a r 
doch im Haus nachts und hier", sie deutet auf 
das Tischchen, „ s e i n e Sachen. Ich kann es be
s c h w ö r e n , Her r Kommissar !" 

„ S a g e n Sie" , fragt Staatsanwalt Wi t t sch iek , als 
man E l l a A u g u s t i n h i n a u s g e f ü h r t hatte, „die 
F rau meinte es sei ,Fr i tz ' und verbesserte sich. 
Oder habe ich mich v e r h ö r t ? " 

K o r i n t h l äche l t e d ü n n . „Nun , Sie wissen, w ie 
so etwas ist. Her r Staatsanwalt . F r ä u l e i n A u g u 
stin hat immer den Schein gewahrt und Schraff 
auch. A b e r Rastenburg ist eine Kleins tadt !" 

„ W i r haben noch einen", sagt Wi t t sch iek an 
Stel le einer A n t w o r t . „Nicht wahr?" 

Der Prokur is t Erich K i p n i k ist v ö l l i g aus dem 
Gleichgewicht . Schweiß perlt auf seiner St i rn , 
obgleich es gar nicht so warm ist an diesem 16. 
September und seine t iefl iegenden A u g e n sind 
g las ig . 

„Entse tz l ich . Ist es nicht entsetzlich, meine 
Her ren" , stammelt er. „Dabe i habe ich H e r r n 
Schraff gestern noch geraten, doch l ieber schla
fen zu gehen. D ie A r b e i t w ä r e nicht davonge lau . 
fen. M e i n Gott was w i r d jetzt werden?" 

„Sie glauben, Ihren Chef zu erkennen?" fragt 
Oberkommissa r K l e i n . 

„ W i e ? W a s ? " fragt K i p n i k v e r s t ö r t . „ M e i n 
Gott, erkennen. Ich w e i ß doch, d a ß er als e inz i 
ger im Geschäf t war . U n d — ja , er ist es z w e i 
felsohne!" 

„ D a n k e " , sagt K l e i n . 
„Einen Augenb l i ck" , Wi t t sch iek h ä l t den P r o . 

kur is ten noch zurück , „ w a r Ihr Chef sehr k ä l t e 
empfindlich?" 

„ W a r u m ? " K i p n i k scheint nicht zu verstehen. 
„Nun , der Kanonenofen war bis zum Platzen 

gefül l t . Dabe i haben w i r erst M i t t e September." 
K i p n i k richtet sich auf und sagt k l a r : „Die 

R ä u m e s ind k ü h l , vo r a l lem nachts. Der Chef 
benutzte a u ß e r d e m den Ofen, um u n n ü t z e s Pa
pier zu verbrennen, w ie es nun e inmal i n jeder 
F i r m a vorhanden ist! Ist dadurch der Brand 
entstanden?* 

„ W a h r s c h e i n l i c h " , antwortet Wi t t sch iek , „ d a n 
ke H e r r . . . H e r r K i p n i k ! " 

Fortsetzung folgt 

Bei Männern über 50 
sich oftmals Behinderungen beim normalen Harnlassen beobach

ten. Die Nieren, die Blase und das Sexualsystem benötigen zu Ihrer 
normalen Funktion spezielle, hochwertige Natursubstanzen, wie sie In 
NOVAROTH enthalten sind. NOVAROTH kräftigt und fördert das 
Sexualsystem in besonderer Weise und erhält die Vitalität und Mannes
kraft. Oft schon nach Tagen verspüren Sie daher gesteigerte Lebens
freude, wenn hemmende Symptome weichen. Packungen mit 150 Drageesi 
DM 18,75 portofrei von Deutschlands größtem Spezialversandhaus für 
Heildrogen. Mit der Bezahlung können Sie sich ruhig volle 30 Tage Zeit 
lassen. Roth-Heildrogen. 8013 Haar/München, Abt. Abt. „TM 247". 

„Hicoton" Ist altbewährt gegen 

B e t t n ä s s e n 
Preis DM 5.05. Nur In Apotheken. 

Iriatutöemstein 
Schmuck, erlesene Geschenke finden Sie In unübertroffener 

Auswahl tn den 

Bad Homburg 
im Kurhaus 
Mainz 
Ludwigstraße 1 
Wiesbaden 
Friedrichstr. 43 
in der Karstadt-
Bauer-Passage 

Spezialgeschäften 
Hannover 
Marienstraße 3 

Mannheim 
Kaiserring 
L 15,11 
neben Cafe Kettemann 

Hildesheim 
Schuhstraße 32 

Rottach-Egein 
Seestraße 32 
vls-ä-vis 
Hotel Bachmayr 

Liebes altes Königsberg 
Wilhelm Matull lädt ein zu einem außergewöhnlichen Spazier
gang durch die 700 Jahre alte Krönungsstadt. 251 Seiten, reich 
illustriert, im Vorsatz das Stadtbild von Königsberg (Merlan 

1652), Leinen 14,80 DM. 

ftautenbergsdie Buchhandlung. 295 Leer {Ostfriesl), Postfach 909 

Volles Haar verjüngt 
und wirkt sympathisch anziehend. Haar
nährpflege, besonders bei Schuppen, 
Ausfall usw , mit meinem „Vitamin-Haar
wasser" auf Welzenkeimölbasis gibt 
Ihnen wieder Freude an Ihrem Haar. 
Kunden schreiben: „Ertolg großartig , 
„Oberraschender Erfolg" etc. - Große 
Flasche 7,20 DM. zahlbar In 30 Tagen, 
also keine Nachnahme, daher gleich be
stellen. Otto Blocher»r, Hausf. «0 HC. 

89 Augsburg 1 

Leistenbruch-Leidende 
linden endlich Erlösung. — Gratis-

prospekt durch 
Böhm-Versand. «331 Königsberg 7» 

H e i m a t - D i a s aus O s t p r e u ß e n 
(farbig und schwarzweißl 

liefert H. Heinemann 
2116 Hanstedt Nr 109 

Heckenpflanzen 
Berberis, rotes Laub 40'60 cm hoch 
60 DM, 3050 cm 35 DM, 15/30 cm 
25 DM. Weißbuchen 60 100 cm 30 DM 
100/140 cm 40 DM Rotbuchen 
50/80 cm 35 DM, 80/100 cm 45 DM, 
100/125 cm 60 DM. Cydonien, jap. 
Quitte, dornig, voller Scharlach-
blütten 40/60 cm 28 DM. Hecken
rosen 30/50 cm 28 DM. Liguster 
atrovirens, winterhart, 50/80 cm 
30 DM. Jap. Lärchen 80/120 cm 
35 DM. Alles per 100 Stück. 10 blü
hende Ziersträucher 15 DM. Zehn 
Schaubeetrosen 12 DM. Obstbäume. 
Nadelhölzer, Ziersträucher usw. 

Preisliste anfordern. 
Emil Rathje, Baumschulen, 

208 Pinneberg/Thesdorf, 
Rehmen 28 b (Abt. 15) 

etil kaufen!! 
P r e i s e s t a r k h e r a b g e s e t z t 

lür Schreibmaschinen aus 
Vorführung und Retouren, 
tiotzdem Garantie u. Umtausch-1 
recht. Kleinste Roten. Fordern 
Sie GratUkalalog 85 P 

* I W T I i n Deutschland« groSul 
ri\J I nCLBeromaichin.nha 

34 GOTTINOEN, Postfach Ö0l| 

Urica i m Sfück 

I V t l i J V h ä l t l ä n g e r fr isch! 
Tilsiter M a r k e n k ä s « 

nach bewährten ostpr. Rezepten 
hergestellt und gelagert. Aus dem 
erünen Land zwischen den Meeren 

Vi kg 3.- DM 
rioini Reqlln, 207 »hreniburq Hontem 4 1 

| Bitte Preisliste für Bienenhonig und 
Wuratwaren anfordern. 

Ostpreußen 

m NEU-

ein schone? 

fkakenk 

mit 
Elch 

Kuren
kahn 

Tannen
berg-

Denkmal 
Königsberger Schloß 

In Messing, handgesägt. DM 12.50 
R O S E N B E R O . 230] Klausdorf 

Wäsche kauft man 
nirgends besser 
als bei Witt! 

Ja , das stimmt. Denn WITT hat die g röß te Wäscheer fahrung . 
WITT — das bedeutet schon seit weit übe r einem halben 
Jahrhundert: Fachgeschäf tsqual i tä t und Preiswürdigkei t . Die
sen Grundsä t zen bleibt WITT auch in Zukunft treu. Lassen 
Sie sich den neuen WITT-Katalog kommen: Über 4000 A n 
gebote in Textilien! Die Auswahl m o d e b e w u ß t e r Fachleute 
für Sie. Das übe rzeug t ! 
Und 2% Bar-Rabatt ab D M 100,-, 3% ab D M 200, - . 
Witt, 8480 Weiden, Hausfach M 
WITT — Europas ältestes Großversandhaus für Textilien. 

Willi"/// W E I N B A U 
Q u a l i t ä t s w e i n e 
G R Ä F I N V O N 

K Ö N I G S M A R C K 

DIREKT VON RHEIN UND MOSEL 
QUALITÄTSWEINE FÜR DEN 
PRIVATEN WEINKELLER. 
M a c h e n Sie die K ö n i g s m a r c k -

WEINPROBE OHNE 
GESCHMACKS-RISIKO 
Zeitlich unbegrenztes Rückgaberecht 
für jede Flasche Wein, die nicht 
schmeckt I Ist das ein Wort ? 
Zum Kennenlernen empfehlen wir: 
67er Mettenheimer Michelsberg 

Spätlese-Rheinhessen-naturrein. 
. 64er Scharzberger Riesling 

Mosel-Saar-Ruwer - naturrein 
66er Niersteiner Paterberg Spätlese 

Rheinhessen-naturrein' 
15 Fl. statt DM 81,- zum Probierpreis von 

• DM 73,50. Keine Verpackungs- und Ver-
sandkosten. 4 stapelbare Flaschenbetten 
kostenlos. Auf Wunsch bequeme Teil
zahlung oder 30 Tage Ziel Bereichern 
Sie Ihren Privat-Weinkeller mit Kenner-

. Tropfen, die jeden Tag an Geschmack. 
Güte und Wert gewinnen! Probieren Sie! 

CJWifin v o n K f i n i u s n i n v c k 
54 K o b U - n / PoMi fach il(>(> 

„ S Ü D T I R O L " — der Obstgarten des Etschtales — ein Blütenmeer 
im April—Mai. Hotel-Pension „Schwarzer Adler" in LANA bei Meran. 
Sie finden gediegene Atmosphäre in einem traditionsreichen Familien
ansitz mit großzügiger Raumgestaltung. Ortsschwimmbad. Zentraler 
Ausflügeort. Vorsaison Juni—Juli Halbpension: DM 16,— (ohne Bad), 
DM 18,— (mit Bad) alles inkl. Hauptsaison 19,— und 22,— DM. 
Farn. Dr. Zuegg-Schluep (früher Drugehnen, Samland), 1-39 011 Lana 
bei Meran, Ruf Meran 51106. 

Ferien im heilklim. Kurort Bad 
Sachsa (Harz), gute Lage, nahe 
des Kurparkes, Zimmer mit fl. 
k. u. w. Wasser, Zentralheizung. 
H. Gauer, 3423 Bad Sachsa, 
Bismarckstr. 7 (früher Orteisburg) 

Billig in Erholung! DM 11,— Voll
pens, pro Tag. Dir. am Wiehen-
gebirge, gut. Essen. Im April, Mai 
u. Sept. noch Zi. frei. Jägerklause 
Wilh. Sellenriek, 4991 Blasheim, 

I Kreis Lübbecke, Tel. o 57 41 / 77 78. 

S t e l l e n a n g e b o t e 

Bayr. Wald 
JBel uns noch 13,50 DM inkl. Neben-
I kosten, Südhang, 800 m, w. u. k. 

Wasser Abholung ab Bahn, auch 
Heimatort, Pkw., bis 15.5. Ehefrau 
50 V« Ermäßigung bei Heizungs
zuschlag. Haus Uschi, 8359 Dax
stein. Telefon 0 99 07 - 2 51. 

Suchen ab sofort oder später 
Koch oder Köchin 

bei sehr gut. Bezahlg., sehr gut. 
Arbeitsklima. Kost u. Unter
kunft frei Haus. 

Hotel Bellevue 
2058 Lauenburg (Elbe) 
Telefon 0 41 53 / 23 18 

(fr. Masurische Holzindustrie 
Lotzen) 

G r l aub /Re ise D 
P r i m a n e u e S a l z f e t t h e r i n g e 

5-l-Postdose b.60St. 13,75, 10-1-Bahneimer 
b. 120 St. 23,75 Bahnst, anq. Nachnahme ab 
H. Schulz Abt 37. 285 Bremerhoven-F. 33 

Südschwarzwald/Hochrhein. Wir 
empfehlen unseren Landsleuten 
erholsame Ferien im Bauernhaus, 
Terrasse, Liegegarten, freundLiche 
Zimmer mit kompl. Küche, fl. k.; 
u. w. Wasser, Wald u. Wander
wege. Vom 17. 7. bis 16. 8. belegt. 
Erw. 5,—, Kind 3,— DM. Farn. 
Reimer, 7891 Oberalpfen/Waldshut. 

Staatl. konz. 

Naturheilanstalt 
Leitung: Hellpr. 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- n. 
Darmerkrankungen, Venen

entzündungen. Beinleiden 
Homöopathie, Biochemie, Roh
kost. Hellfastenkuren med. Bä
der, Wagra-Packungen gegen 

schmerzhafte Entzündungen. 

Suche zum 1. 5. 1970 oder später 
in Dauerstellung erfahrene, 
ältere 

Wirtschafterin 
mit Kochkenntnissen und ver
traut mit allen in einem ge
pflegten Haushalt vorkommen
den Arbeiten. 2-Pers.-Haushalt 
Nähe Hamburg. Selbständiges 
Arbeiten erwünscht, da häufig 
auf Reisen. Geregelte Freizeit 
u. sehr gutes Gehalt. Stunden
hilfe im Hause vorhanden. 
Schriftl. Bewerbung erbeten an 

Frau Irina Schmidt. 
2112 Jesteburg — Hof Asgard 

Telefon 0 4183 - 2213 
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Von Kant bis zum Kurenkahn 
Ostpreußisdie Motive auf Briefmarken der letzten 50 Jahre — Von Josef Sommerfeld 

Nach dem letzten Kr iege hat das Sammeln von 
Briefmarken sehr v ie le Freunde gewonnen. Es 
ist oft genug erstaunlich zu erfahren, welches 
die B e w e g g r ü n d e waren, die dem einen oder 
anderen Veranlassung zu dem interessanten 
H o b b y geworden sind. Vie l fä l t ig s ind die Ur
sachen, die zur Phi la te l ie als Freizeitgestal tung 
führen k ö n n e n . Sie ist gerade für den geistig 
interessierten Menschen eine angemessene Lieb
haberei; denn Briefmarken s ind ein Spiegelbi ld 
ihrer Zeit . W i r k ö n n e n an ihnen erkennen, wie 
es um den Ideenreichtum eines V o l k e s bestellt 
ist und aus welchem geistigen Born eine Nat ion 
zu schöpfen vermag. 

So betrachtet, kann das Sammeln v o n Brief
marken einen tieferen Sinn erhalten und dar
ü b e r hinaus eine kul ture l le Aufgabe sein. W e l -
c* er Sammler hat sich z. B. schon einmal die 
M ü h e gemacht, seine A l b e n nach bestimmten 
Gesichtspunkten durchzusehen? W i e w ä r e es, 
wenn w i r heute e inmal die A l b e n durchsehen, 
um festzustellen, w ie unsere o s t p r e u ß i s d i e H e i 
mat auf Postwertzeichen vertreten ist? 

Das erstemal, d a ß man Te i le unserer Heimat 
auf Briefmarken genannt findet, erinnert an jene 
traurige Zeit unseres Vater landes, als sich er
wies, wie sehr unsere Heimat Grenz land ist: 
Polen und Litauen, die beiden neugeschaffenen 
Nachbarstaaten, forderten Tei le unseres H e i 
matbodens. Darum k a m es i m Jahre 1920 zu 
Volksabs t immungen. 

Da diese Abs t immungen unter internationa
ler Aufsicht vorgenommen wurden, führ te man 
Postwertzeichen aus Deutschland, Frankreich 
und Belgien ein, um zu demonstrieren, als ob 
diese drei Landesteile nicht zum Mut te r land ge
h ö r t e n , sondern bis zur Entscheidung Niemands
land w ä r e n . Die Briefmarken trugen einen 

E n n l ä n d e r i n i n Tracht auf einer Winte rh i l f s 
marke 

schwarzen Aufdruck mit dem N a m e n der D i 
s t r i k t s s t ä d t e M e m e l , A l l e n s t e i n oder M a r i e n 
werder. Für Mar ienwerder erschien a u ß e r d e m 
noch ein eigens geschaffener Satz v o n 14 M a r 
ken in verschiedener Wer t i gke i t und Farbe. Die 
M a r k e n zeigen eine F rau i n allegorischer Dar
stellung, rechts und l inks je z w e i Fahnen hal 
tend, hinter einer Wah lu rne . W ä h r e n d die eine 
Serie nur den deutschen Ortsnamen t r äg t , ist 
er i n der anderen zweisprachig, deutsch und 
polnisch. 

Im Erscheinungsjahr 1924/25 gab die Reichs
post eine Serie .Landschaftsbilder" mit v i e r 
M a r k e n in mehreren Werts tufen heraus. Es w a 
ren die wuchtige Ruine Rheinstein, die Stadt 
Köln , das Schloß zu Mar i enbu rg und der Dom 
zu Speyer. Die Mar i enburg zeigt den Bl ick v o n 
Wes ten her ü b e r die Nogat . D ie stattliche 
Sch loßan lage füllt mit ihrer ausladenden Breite 
das B i l d v o l l aus. Die M a r k e ist i n Rotbraun 
gehalten und hatte einen Postwert v o n drei 
M a r k . 

Das B i l d Immanuel Kants , des g r ö ß t e n Soh
nes von O s t p r e u ß e n , ist unseres Wissens bisher 
zweimal auf deutschen Briefmarken erschienen. 
Das erstemal sahen w i r ihn i m Jahre 1927 in 
der Serie „Große Deutsche" auf einer dunke l 
g r ü n e n 15-Pfennig-Marke i m Profi l nach rechts 
gewendet; i n der Serie „ B e r ü h m t e Deutsche", 
die i n den Jahren 1961/64 v o n der Bundespost 
herausgegeben wurde, erscheint sein B i l d auf 
dunkelgrauer 30-Pfennig-Marke frontal. 

A l s I P O S T A - B l o c k mit dem Reichsadler als 
Wasserzeichen brachte die Reichspost dann 1930 
v ie r Briefmarken heraus. Sie zeigen A b b i l d u n 
gen v o n Ber l in , Aachen, W ü r z b u r g und M a r i e n 
werder. Die M a r k e n erschienen auch als E inze l 
s tücke mit Waffe ln als Wasserzeichen. Die M a -
r ienwerdermarke ist dunkelb lau und wurde zu 
25 Pfennig ausgegeben. Sie zeigt den D o m mit 
Burg v o n S ü d w e s t e n mit wei t vorspr ingendem 
Danzker . 

Besondere E r w ä h n u n g verdient der Ostropa-
Block, den die Reichspost im Jahre 1935 edierte. 
Er zeigt v ie r der bekanntesten Bauwerke Ost-

Herzog Albrecht, Gründer der Albertus-Univer
sität in Königsberg 

p r e u ß e n s . Die Dreipfennigmarke in Rotbraun 
zeigt vo r den Umrissen der O s t p r e u ß e n k a r t e 
das Schloß zu Al l ens t e in . Das Tannenbergdenk-
mal erscheint auf d u n k e l g r ü n e r Sechspfennig
marke, den Reichsadler mit dem Deutschordens
wappen auf der Brust im Hintergrund. Die dun
kelkarminrote Z w ö l f p f e n n i g m a r k e bringt v o r 
dem W a p p e n des Deutschen Ritterordens das 
Schloß zu K ö n i g s b e r g . A u f der dunkelblauen 
M a r k e i m Wer te v o n 25 Pfennigen erhebt sich 
das bischöfl iche Schloß zu Hei l sberg . 

Noch i m selben Jahre folgte eine stattliche 
Serie v o n zehn M a r k e n mit deutschen Trachten. 
Folgende Landesteile Deutschlands s ind dabei 
vertreten: O s t p r e u ß e n , Schlesien, Rheinland, 
Niedersachsen, Kurmark , Schwarzwald, Hessen, 
Oberbayern, Fr ies land und Franken . Die Serie 
beginnt mit der Tracht einer o s t p r e u ß i s c h e n 
Frau, einer E r m l ä n d e r i n mit „ s t i ew M o t z " auf 
dem Kopf und den breiten B ä n d e r n unter dem 
K i n n . Im Hin te rgrund läß t sich e in T e i l der 
Mar ienburg mit dem Haupt turm erkennen. Die 
M a r k e ist Braun und hatte einen W e r t v o n drei 
Pfennigen. 

Im Jahre 1937 erschien eine Serie v o n neun 
Winterh i l f smarken mit deutschen Schiffen, v o m 
Segelschiff bis zum Ozeanriesen. Die dritte 
M a r k e in der Serie ist i n G r ü n gehalten, kostete 
5 + 3 Pfennige und zeigt K u r e n k ä h n e . Die K u 
rische Nehrung i m Hin te rgrund ist schwach zu 
erkennen. Sehr fein und subt i l gestochen sind 
die zahlreichen Kurenwimpe l . 

U m den „Re t te r der K i n d e r und Soldaten" zu 
ehren, gab die Reichspostdirektion im Jahre 
1940 zwe i M a r k e n heraus. Die d u n k e l g r ü n e ko
stete 6 + 4 Pfennige, die andere, ul t ramarin , 
25 + 10 Pfennige. Die M a r k e n zeigen das nach 

l inks gerichtete P o r t f ä t des g r o ß e n Arz tes und 
b e r ü h m t e n Bakter io logen E m i l v o n Behr ing, des 
Entdeckers des Te tanus-Ant i tox ins und des 
Diphtherie-Heilserums. E m i l v o n Behr ing stammt 
aus dem Dorfe Hansdorf, wo er am 15. 3. 1854 
als Sohn eines Lehrers geboren wurde. Im Jahre 
1901 wurde ihm als erstem A r z t der Nobe lpre i s 
verl iehen. 

Es ist bedauerlich, d a ß das B i l d v o n Nico laus 
Coppernicus bisher nur e inmal , im Jahre 1942, 
auf der Briefmarke erschienen ist. Noch be
t rüb l icher ist, d a ß er nur i n der Serie „ B e r ü h m t e 
M ä n n e r " , die für das „ G e n e r a l g o u v e r n e m e n t " 
und nicht für das Reichsgebiet ausgegeben 
wurde, geehrt wurde. Es wurden zu gleicher 
Zeit zwe i M a r k e n ediert, die eine röt l ich-l i la , 
die andere g r ü n , beide im Wer te v o n 1 + 1 
Zlo ty . Die M a r k e n zeigen den Frauenburger 
Ast ronomen in S c h r ä g l i n k s p o r t r ä t und ü b e r ihm 
das M o d e l l des nach ihm benannten W e l t 
systems. Das V e r s ä u m n i s so l l an läß l i ch seines 
500. Geburtstages im Jahre 1973 durch die Her 
ausgabe einer Briefmarke nachgeholt werden, 
wie aus z u v e r l ä s s i g e r Que l l e bekannt wurde. 

Ins A u g e fällt die b l a u g r ü n e M a r k e , die 1944 
zur v i e r h u n d e r t j ä h r i g e n W i e d e r k e h r der G r ü n 
dung der A l b e r t u s - U n i v e r s i t ä t zu K ö n i g s b e r g 
erschien. Sie zeigt Herzog Albrecht v o n Bran
denburg, den G r ü n d e r der U n i v e r s i t ä t , i n H a l b -

D e u t s c h e B u n d e s p o s t 
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E m i l v o n Behr ing bezwang die Diphther ie 

reditsprofil , gepanzert, mit dem Schwert ü b e r 
der rechten Schulter. N e b e n seinem Haupte 
schwebt der gotische Schi ld mit dem Reichsadler 
dar in . Die Umschrift lautet: „ A l b e r t u s - U n i v e r 
s i t ä t K ö n i g s b e r g Pr. — 1544 — 1944." 

A l s erstes M o t i v aus O s t p r e u ß e n w ä h l t e die 
Bundespost das B i l d v o n K ä t h e K o l l w i t z . Diese 

Das Zschocksche Stift i n Kön igsbe rg , gestochen 
v o n dem Rastenburger Ot to Rohse, einem 
Schü le r Par t ike l s 

M a r k e kam 1954 in einer Serie von vier Wohl-
fahrtsmarken heraus. Sie ist braun und zeigt 
das Gesicht der K ü n s t l e r i n frontal. Der Wert 
der M a r k e b e t r ä g t 7 + 3 Pfennige. 

A l s Dauerser ie „ S t ä d t e b i l d e r " erschienen 
1966/67 sowoh l im Bundesgebiet als auch in 
Ber l in M a r k e n mit M o t i v e n aus Gesamtdeutsch, 
-land. In Schwarz ist eine Briefmarke zu 90 Pfen
nigen mit dem Zsdiockschen Stift in Königsberg 
dabei, gestochen v o n dem Os tp reußen Otto 
Rohse. 

Mi t te ldeutsch land hat bisher zweimal Post
wertzeichen mit dem M o t i v K ä t h e Kollwitz her
ausgebracht, die wegen ihrer Arbe i ten vornehm
lich ü b e r Le id , N o t und T o d des Großstadtpro
letariats dort eine besondere, jedoch tenden
z iöse V e r e h r u n g g e n i e ß t . Im Jahre 1952/53 und 
1967, an l äß l i ch ihres hundertsten Geburtstages, 
erschienen Postwertzeichen mit dem Porträt der 
K ü n s t l e r i n . W ä h r e n d die K o l l w i t z des Jahres 
1952/53 p r i m i t i v und verproletar is ier t dargestellt 
ist, hat man sie 1967 wesentl ich feiner, verbür
gerlichter und ihr sehr v i e l ä h n l i c h e r dargestellt. 

W e n n w i r v o n den M a r k e n der Abstimmungs
zeit absehen, so d ü r f e n w i r unsere Freude über 
das zahlreiche Erscheinen v o n Postwertzeichen 
mit o s t p r e u ß i s c h e n M o t i v e n ausdrücken . Wir 
freuen uns ü b e r jede Briefmarke, die wohlwol
lend Bezug auf unsere He imat nimmt, denn sie 
gibt Zeugnis v o n O s t p r e u ß e n . Briefmarken ge
hen i n die ganze W e l t . W i r sol l ten daran den
ken, wenn w i r umfangreichere Sendungen oder 
Aus landsbr ie fe z u f rankieren haben. Mehrerp 
k le inere W e r t e lassen sich leicht durch die Kö
nigsbergmarke z u 90 Pfennig ersetzen. Vorsicht 
ist a l le rd ings bei Sendungen nach Mitteldeutsch
land und i n den Ostblock ü b e r h a u p t geboten. 

Die Kulmer Elle war Standardmaß 
Der Ordensstaat hatte die ersten Landmesser in Deutschland — Von Dr. Herbert Kirrinnis 

Nicolaus Coppernicus auf. einer Marke fUr das 
»Generalgouvernement' 1 

Unsere Bauern pflegten die G r ö ß e ihrer 
G r u n d s t ü c k e selten in Hektar , A r oder Quadrat
metern, sondern in „ M o r g e n " anzugeben. Bei 
dieser Bezeichnung w i r k t nicht nur die T rad i 
t ion mit; praktische Gegebenheiten spielen da
bei gleichfalls eine Rol le . E inen M o r g e n kann 
man besser ü b e r s e h e n , und bei der f rühe ren 
extensiven Wirtschaftsweise kam im al lgemei
nen auf einen M o r g e n e in Scheffel Roggenaus
saat. U m die Jahrhundertwende waren noch die 
Begriffe einer v ier te l , halben oder ganzen Hufe 
im Schwange, da f rühe re Lasten und Rechte nach 
dem Hufenbesitz ver tei l t waren. 

In Anbetracht der Unsicherheit , die ü b e r die 
G r ö ß e der ä l t e r e n F e l d m a ß e — selbst i n den 
verschiedensten wissenschaftlichen Disz ip l inen 
— besteht, sol len hier i n aller K ü r z e die wich
tigsten Tatsachen mitgeteil t werden. 

Gleiches Maß für alle 
Es ist bekannt, w ie sehr der Deutsche Orden 

i m P r e u ß e n l a n d e auf den verschiedensten G e 
bieten mit Umsicht und Tatkraft als ordnende 
Macht auftrat. So v e r f ü g t e er u. v. a. f d a ß in 
seinem Ter r i to r ium hinsichtl ich des Grundbe
sitzes ein gleiches M a ß gelten solle, so zuerst 
im K u l m e r Lande 1233. Es ist das aus dem Flä
mischen (Brabant) hergeleitete Kulmische M a ß . 
S e l b s t v e r s t ä n d l i c h ergaben sich zuerst Schwie
r igkei ten, und oft m u ß t e man mit den verschie
densten Instanzen entsprechende Ve rhand lun 
gen führen , so z. B. der Hochmeister Dietr ich 
von A l t enbu rg 1337 in E lb ing mit den Ver t re tern 
der g r ö ß e r e n S t ä d t e . Selbst ü b e r die u r s p r ü n g 
liche L ä n g e der ü b e r n o m m e n e n F lämischen 
(Brüggeschen) E l le bestanden noch mancherlei 
Unklarhei ten . 

U m e in u n a b ä n d e r l i c h e s , festes M a ß für die 
kulmische Rute oder E l l e zu haben, mauerte 
man drei eiserne Pinnen in die ös t l iche A u ß e n 
seite der K i r c h e zu K u l m . Nach dem Ende der 
Ordensherrschaft wurde die ku lmische Rute 
auf G r u n d der Beschwerden der p r e u ß i s c h e n 
S t ä n d e um zwe i Mannsdaumen v e r l ä n g e r t . A l s 
Mus te r galt eine eiserne Stange, die i n der 
K ö n i g s b e r g e r Staatsbibliothek aufbewahrt wur
de. Sie war 4,239 m lang. 

In dem an Polen gefallenen T e i l des Ordens
staates wurde die ä l t e r e k ü r z e r e Rute beibe
halten. So unterschied man dann in den verschie
denen Landestei len s p ä t e r die al tkulmische 
(po ln i sch-preußisch-ku lmische) v o n der n e u k u l . 

mischen (kön ig l i ch -p reuß i sch -ku lmischen) Rute. 
Das neue M a ß wurde 1577 a l lgemein einge
führ t und fand auch in das revidier te Landrecht 
1721 Eingang. Die i m Auf t rage des Ordens 
d u r c h g e f ü h r t e n Messungen wurden durch be
sonders bestellte Fachleute vorgenommen, also 
durch Landmesser. Es handelt sich hier um einen 
Berufsstand, der i n anderen deutschen Gebie ten 
zu jener Zei t noch nicht exist ierte. 

F ü r die theoretische Grund legung der V e r 
messungsarbeiten v e r a n l a ß t e der Hochmeister 
K o n r a d v o n Jungingen (1393—1407) eine Schrift, 
die „ G e o m e t r i a Culmens is" , i n der das W i s s e n 
jener Zei t ü b e r die praktische (euklidische) 
Geometr ie aus führ l i ch niedergelegt war, w e n n 
auch die entsprechenden F iguren (Dreiecke, 
Vie lecke) , m a ß s t ä b l i c h nicht immer kor rek t ge
wesen sind. Verfasser dür f t e wahrscheinl ich 
ein gelehrter Ordensbruder gewesen sein. Z u 
Beginn unseres Jahrhunderts exis t ier ten v o n 
der Geometr ie Culmens is z w e i Abschrif ten, eine 
aus dem 15. Jahrhundert i n der Breslauer U n i 
v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k , die andere aus der M i t t e 
des 16. Jahrhunderts i m K ö n i g s b e r g e r Staats
archiv. 

S 
Seil, Rute, Elle 

Die zur L ä n g e n m e s s u n g g e b r ä u c h l i c h e n M a ß e 
waren: Se i l , Rute, E l le , Fuß , H a n d - und Finger
breit. Nach der Geomet r ia Culmens is betragen: 
1 Handbrei t = 4 F ingerbrei t 
1 F u ß = 4 Handbre i t 
1 kulmische El le = 2 F u ß 
1 Schritt — 5 F u ß 
1 Gewende •> 125 Schritt 
1 welsche M e i l e = 8 Gewende 
1 welsche M e i l e = 1 k le ine Rast 
1 M e ß r u t e = 3 Schritt 
1 S e i l = 10 M e ß r u t e n 
1 deutsche M e i l e «• 180 Se i l 

= 5400 Schritt 
= 27 000 F u ß 

1 M o r g e n = 3 x 1 Se i l 
1 H u f e - 30 M o r g e n 

Die Begriffe Fingerbrei t , Handbrei t , F u ß 
Schritt und Gewende wurden nur zu u n g e f ä h 
ren L ä n g e n b e s t i m m u n g e n und in der Wirtschaft 
benutzt. Be i der Landesvermessung operierte 
man mit den M a ß b e z e i c h n u n g e n Rute und Se i l 
M o r g e n und Hufe. 

Durch die Kulmische Handfeste füh r t e der 
Deutsche Orden das f lämische A c k e r m a ß e in Es 
ist das al tkulmische M a ß , das die Hufe i n 30 
M o r g e n zu 300 Quadrat ruten einteil t , w o b e i die 

L ä n g e der Rute = 4,3217627 m i ß t Am 27. De
zember 1577 mit i m Herzoo tum Preußen das 
neukulmische M a ß e i n g e f ü h r t . Es teilt die Hufe 
gleichfalls i n 30 M o r g e n zu 300 Quadratruten, 
w o b e i die L ä n g e der Rute = 4,3892116 m mißt. 

E i n kompl iz i e r t e r W e g hat zu dem ab 1813/16 
g ü l t i g e n p r e u ß i s c h e n M a ß geführ t . A l s Friedrich 
W i l h e l m I. i m Jahre 1721 bei einer Inspektions
reise i n M a r g g r a b o w a wei l te , wurde für das 
gleiche Gebie t durch die K g l . Generalvermes
sungskommiss ion der Gebrauch des Oletzkoi-
schen M a ß e s befohlen. Hiernach hatte die Hufe 
wiede rum 30 M o r g e n , w o b e i aber die Länge
rute = 4,1697791 m betrug. Dieses Maß wurde 
aber nicht e inhei t l ich angewendet. Vielmehr be
stimmte das F e l d n i e ß r e g l e m e n t vom 20. Novem
ber 1755, d a ß be i der Vermessung von adligen, 
k ö l m i s c h e n sowie F r e i - und Schatullgütern das 
neukulmische, be i den könig l ichen Bauern
g ü t e r n das oletzkoische und bei den königlichen 
D o m ä n e n das magdeburgische (= preußische) 
M a ß angewendet werden sollte. Dieses Regle
ment erhiel t dann auch nach der Wiedervereini
gung mit dem sogenannten polnischen Preußen 
(1773) dort Ge l tung . Der Anwendung dieser ver
schiedenen M a ß e wurde dann durch das Feld
m e ß r e g l e m e n t v o m 28. M a i 1793 ein Ziel ge
setzt, i n dem bestimmt wurde, daß von nun an 
a l le Vermessungen v o n kön ig l i chen wie privaten 
G r u n d s t ü c k e n nach Magdeburger Recht gesche
hen sol l ten . Dieses w i r d durch das Feldmeß
reglement v o m 29. A p r i l 1813 bes tä t ig t mit der 
Best immung, d a ß al le F l ä c h e n m a ß e in Morgen 
und Quadra t ru ten anzugeben und diese Zahlen 
auf das Dez imalsys tem umzustellen seien. Mi' 
der M a ß - und Gerichtsordnung vom 16. Mai 
1816 wurde der mit dem Magdeburger gleich 
lange r h e i n l ä n d i s c h e F u ß als G r u n d m a ß für den 
gesamten Staat festgesetzt. (Eine gewisse Rolle 
spielt dabei auch das „Teichgräber" -Maß, wobei 
eine T e i c h g r ä b e r - R u t e = 15 Fuß rheinländiscn 
entsprach.) 

A u f G r u n d wei terer Berechnungen h a t 

H . Roedder i n seiner bedeutsamen Vermessung«-
geschichte P r e u ß e n s 1908 al le diese verschiede
nen M a ß s y s t e m e auf metrische Grundlage ge
stellt, w o b e i er also die G r ö ß t e der alten Mor
gen und Hufen bis auf mehreren Stellen hinter 
dem K o m m a berechnet hat. 

Es wurde auf die f lämische Herkunft des Ko
mischen M a ß e s hingewiesen. Der Begriff Mor
gen ist bis heute nicht nur bei den deutschen, 
sondern auch bei den flämischen und nied e r* 
l ä n d i s c h e n Bauern gebräuchl ich , wobei diese« 
L a n d m a ß gleichfalls var i ier t . 
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Der letzte Frühling in Pillau 
Aus dem Idyll wurde ein Chaos - Geburtstag auf dem Dachboden - im Sturmboot nach Neutie« 

Der Hafen v o m Lotsenturm gesehen — 450 000 F lüch t l i nge wurden v o n hier aus P i l l a u ab
transport ier t Foto M a u r i t u s 

A m 30. J anua r — als sich der T a g der soge
nannten .Mach te rg re i fung" Hi t l e r s zum zwölf
ten M a l e j ä h r t e — hatten sich die Russen Kö
nigsberg v o n a l l en Sei ten so g e n ä h e r t , d a ß es 
ledigl ich eine Frage v o n Stunden schien, wann 
sie zum Gr i f f auf die o s t p r e u ß i s c h e P r o v i n z i a l -
hauptstadt ansetzen w ü r d e n . Der Wehrmachts
bericht hatte am Tage z u v o r gemeldet : „Bei
derseits K ö n i g s b e r g schwere K ä m p f e mit e in
gebrochenen russischen K r ä f t e n . " 

A n diesem 30. J anua r hat sich nicht nur die 
entsetzliche Schiffskatastrophe der „ W i l h e l m 
Gustloff" mit ü b e r 3000 To ten v o l l z o g e n ; bei 
ihrem Versuch , K ö n i g s b e r g v o n seinem Hafen 
P i l l a u abzuschneiden, wa ren die Russen in der 
K ö n i g s b e r g e r Gar tenvors tad t Me tge then einge
drungen u n d hat ten dort grausige Unta ten ver
übt . Beinahe w ä r e ihnen auch Q u e d n a u zur 
Beute geworden ; nur e in paar rasch zusammen
geraffte V o l k s g r e n a d i e r e i n h e i t e n , Genesungs
kompanien , V o l k s s t ü r m e r und Hi t l e r jugend 
t ä u s c h t e n durch ih ren W i d e r s t a n d g r ö ß e r e A b -
wehrkraf t vo r . Infolgedessen machten die Rus
sen d i rek t v o r der f r ü h e r e inma l m i l i t ä r i s c h e n 
Zwecken d ienenden Ringchaussee und den be i 
nahe nur noch M u s e u m s w e r t besi tzenden Forts 
halt. 

A n d iesem 30. J anua r traf ich i n P i l l a u e in . 
W i e v i e l e i n letzter Stunde en tkommen, ü b e r 
das Eis des Fr ischen Haffes am Seekana l ent
lang und unterwegs mit anderen F l ü c h t l i n g e n 
zusammentreffend, die zum T e i l schon unter 
B e r ü h r u n g mit den Russen auf der anderen 
Seite des Seekanals ü b e r G r o ß h e y d e k r u g und 
Peyse en tkommen waren . Es w a r e in b i t t e rka l 
ter T a g mit schneidendem W i n d u n d v i e l e n 
Schneeverwehungen, der die le tz ten K r ä f t e den 
F l ü c h t e n d e n abver langte . 

P i l l a u schien fast I d y l l . Der aus s c h ö n e r e n 
Zei ten bekannte Aus f lugso r t w a r u n z e r s t ö r t , 
und so machte ich mich auf, dor t ige Bekannte 
aufzusuchen. Ich traf sie ebensowen ig an w i e 
viele andere P i l l a u e r ; eine vorangegangene 
Explos ion in C a m s t i g a l l , welche die meis ten 
Fensterscheiben zu Bruch gehen l ieß , das A u f 
tauchen v o n F l ü c h t l i n g e n mit Schreckenskunden 
aus dem Samland , vo rnehml i ch aus G e r m a u 
und Fischhausen, hat ten v i e l e P i l l a u e r z u den 
rettenden Schiffen e i l en lassen. Nachdem ich 
vom V o l k s s t u r m zur F l ü c h t l i n g s v e r s c h i f f u n g 
und zum Besorgen v o n U n t e r k ü n f t e n eingesetzt 
worden war , fand ich Q u a r t i e r i m Hause M ü h 
l e n s t r a ß e 3, nicht sehr wei t v o m Lotsenturm ent
fernt, i n we lchem ich s p ä t e r Diens t tun m u ß t e . 

Die ersten Februar tage i n P i l l a u b l i eben ru 
hig; die F l ü c h t l i n g e w a r e n abtransport iert , a l l e 
Vorbere i tungen für neue A n k ö m m l i n g e w a r e n 
getroffen. V ö l l i g unerwar te t k a m e n sie am 
7. Februar auf M a r i n e f ä h r p r ä h m e n u n d k l e i n e n 
Fischerbooten an. In letzter M i n u t e w a r e n sie 
in N e u k u h r e n nach G r o ß - D i r s c h k e i m den Rus
sen en tkommen. 

Erst 25 Jahre s p ä t e r b e k a m ich die Aufze ich
nungen des o s t p r e u ß i s c h e n Kompon i s t en Ot to 
Besch zu Gesicht , der sich unter d iesen Gerette
ten befand. E r schreibt da r in : 

Ankunft im Schneegestöber 
„Nach dieser Nacht des Schreckens geht es 

schon f rüh zum Hafen . E i n k le ines Schiff steht 
bereit. Schon d r ä n g e n sich die Menschen , um 
noch Aufnahme zu finden. A u c h w i r finden 
Platz. D ie Fahrt geht los. E i n S c h n e e g e s t ö b e r 
nimmt uns den Bl ick aufs L a n d . Doch e inma l 
r e ißen d ie W o l k e n auf. D a l iegt Rauschen, ü b e r 
ragt v o m T u r m des W a r m b a d e s . M a n sieht den 
w e i ß e n Streifen des S t r a n d e s . . . M i r ist, als 
ob uns v o n dort j emand z u w i n k e , e in Einsamer , 
ein Ver lassener . B e i d iesem letz ten Bl ick 
krampft sich das H e r z zusammen. Unse r Schiff
lein fähr t wei ter . B a l d geht es u m die Ecke v o n 
B r ü s t e r o r t s ü d w ä r t s . U n d es dauert nicht lange, 
da s ind w i r i n P i l l a u . Das Schiff h ä l t . W i r ste
hen da und b l i cken ins G r a u des ka l t en Nach
mittags auf den Landepla tz . Abgeschlossen v o n 
ein paar geduckten H ä u s e r n l iegt er v o r uns, 
Menschen s ind k a u m zu sehen." 

Otto Besch hatte eine Unterkunf t auf dem 
Boden eines Hauses gefunden, w i e er berich

tete, „ e i s k a l t n a t ü r l i c h und als einziges M o b i 
l i a r e in defektes Bet tgestel l und e in ebenso 
schadhafter L ieges tuh l . W i r w a r e n aber froh, 
der Nacht unter freiem H i m m e l entronnen zu 
se in" . 

W i e sol l te es wei tergehen? M i t diesen Z e h n 
tausenden hatte n iemand gerechnet, es man
gelte an U n t e r k n ü f t e n u n d Verpf legung . 

Schiffe zum Abt ranspor t waren zu diesem 
Ze i tpunk t auch nicht vorhanden . So wurde in 
der H ö h e des Lotsenturms eine P o n t o n b r ü c k e 
ü b e r das T ie f geschlagen, und nun zogen 
M e n s c h und G e f ä h r t ü b e r Neu t i e f und N a r m e l n 
die Frische N e h r u n g ent lang. 

In P i l l a u herrschte i n diesen Tagen e in un
a u f l ö s b a r e s Chaos . S t ä n d i g wog ten Tausende 
in den S t r a ß e n umher i n der Hoffnung, v i e l 
leicht e in Obdach, hilfreiche Bekannte oder e in 
rettendes Schiff zu f inden. M i t t e n i n diesen 
Menschens t rom s c h ö s s e n russische F l i eger h in 
ein , F a m i l i e n kamen durcheinander, weinende 
K i n d e r schrien nach ih ren El te rn . 

M i t u n t e r sp ie l ten i n so ausweglosen Si tuat io
nen die v ie lberede ten Zufä l l e eine Ro l l e . M i t 
E r s c h ü t t e r u n g las ich nach seinem Tode die 
Lebenser innerungen v o n Ot to Besch aus jenen 
P i l l aue r Tagen . Es h e i ß t dort : „ A m n ä c h s t e n 
T a g Unter tauchen als Fremder unter Fremden 
i n pausenlos auf- und abwogenden Menschen
massen. E i n Gefüh l griff nach der Keh le , als 
g inge es nicht wei ter , als w ä r e das Ende da. 
Es w a r w o h l nicht b l o ß e in Zufa l l , d a ß ich i m 
A u g e n b l i c k einer ausweglos erscheinenden Z u 
kunft der W o r t e gedachte, mit denen die M ä r 
chenoper .Hansel und Gre te l ' meines gel iebten 
Lehrers Engelber t H u m p e r d i n g k a b s c h l i e ß t : 
. W e n n die N o t aufs H ö c h s t e steigt, Got t sich 
g n ä d i g zu uns neigt." N u n — Got t p e r s ö n l i c h 
war es nicht, aber e in freundlicher junger M a n n 
trat auf mich z u : ,Sind Sie nicht H e r r Besch aus 
K ö n i g s b e r g ? ' Der diese Frage stellte, w a r W i l 
he lm M a t u l l , augenbl ickl ich in der F lüch t l i ngs 
bet reuung in P i l l a u , einst Schriftleiter und M u 
s i k k r i t i k e r an der . K ö n i g s b e r g e r V o l k s z e i t u n g ' , 
mit dem ich be i E r s t a u f f ü h r u n g i m K ö n i g s b e r 

ger Opernhaus jahre lang fast Seite an Seite 
gesessen hatte. Er war hinfort unser Helfer , 
verschaffte uns Lebensmit tel und stand uns mit 
Rat und Tat zur Seite." 

W e n hat man nicht zufä l l ig i n diesen Tagen 
i n P i l l a u gesehen? Quar t i e r swi r te aus G r o ß -
K u h r e n aus fr iedlichen Sommerzei ten, Bekannte 
aus B r ü s t e r o r t und Palmnicken, K o n s u l Jonas 
v o n der Ostmesse b e t ä t i g t e sich tagelang als 
Verkehrs reg le r , Chefredakteur Ho l s t e in v o n 
der „ K ö n i g s b e r g e r A l l g e m e i n e n Ze i tung" ei l te 
geschäf t ig v o n Diensts tel le zu Diensts tel le . W e r 
h ä t t e damals geahnt, d a ß er z w e i M o n a t e s p ä t e r 
i m K ö n i g s b e r g e r R e g i e r u n g s g e b ä u d e mit seinen 
Berufskol legen Dr . Balzer , Dr . Sarter und Temps 
be im E i n r ü c k e n der Russen seinem Leben ein 
Ende machen w ü r d e ? 

In diese P i l l aue r F l ü c h t l i n g s t a g e , die man 
25 Jahre danach in ihren krassen R e a l i t ä t e n 
k a u m mehr zutreffend zu erfassen vermag, fiel 
— und auch das kommt einem heute fast w ie 
ein T r a u m b i l d v o r — ein Idy l l , die ich nur des
halb noch für wahr halte, w e i l ich sie i n den 
Lebenser innerungen v o n Otto Besch aufgezeich
net fand. 

Arbeit am Streichquartett 
A m 14. Februar hatte er näml i ch seinen 

60. Geburts tag. In e inem Kartoffelsack hatte er 
e inige M a n u s k r i p t e gerettet, seine F r a u hatte 
es nicht ü b e r s H e r z gebracht, lebende Schi ld
k r ö t e n z u r ü c k z u l a s s e n und diese auf die Flucht 
mitgenommen. V ö l l i g improvis ie r t gab es i n 
mitten des P i l l aue r F l ü c h t l i n g s t r e i b e n s eine Ge
burtstagsfeier, v o n der Ot to Besch e r z ä h l t e : 
„ W i r hausten noch auf dem Dachboden. In der 
F r ü h e des 14. Februar e rk lang v o n unten i n 
v o l l e n A k k o r d e n der C h o r a l ,Ein feste Burg ist 
unser Gott ' , v o n F r a u Ilse Zander auf einem 
K l a v i e r gespielt . A m A b e n d zuvor hatte sie mit 
H i l f e unter uns wohnender Menschen einen 
g r o ß e n Blechkuchen gebacken, der unserem 
M o r g e n f r ü h s t ü c k unter der Dachluke einen 
etwas festlichen Ans t r i ch gab. Etwas s p ä t e r k a m 
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ein Paket mit deinem Brief. Es war der e in
zige, den ich an meinem 60. Geburts tag emp
fing. W i l h e l m M a t u l l war der Verfasser , er 
hatte auch zu einer k l e inen Geburtstagsfeier 
e ingeladen. Das g r ö ß t e Geschenk aber w a r die 
Zusicherung, d a ß w i r am n ä c h s t e n M o r g e n in 
eine v o n ihren Bewohnern verlassene, v o l l s t ä n 
d ig m ö b l i e r t e k le ine W o h n u n g e inziehen k ö n n 
ten. So geschah es. H i e r fand sich sogar e in 
K l a v i e r , an dem ich an meinem in K ö n i g s b e r g 
begonnenen Streichguartett wei terarbei ten 
konnte." 

Im P i l l a u der M o n a t e Februar bis A p r i l 1945 
gab es h in und wieder s t i l le Tage, und das w a r 
gut so, denn sonst w ä r e das nervenanspannende 
Dasein, getrennt v o n den n ä c h s t e n A n g e h ö r i g e n 
und ohne jegliche Postverbindung, nicht durch
zustehen gewesen. Ja , es bot sich sogar d ie 
M ö g l i c h k e i t zu einem G a n n l ä n g s des Ostsee
strandes. 

Die zwei te F e b r u a r h ä l f t e 1945 soll te für P i l 
lau einen neuen Einschnitt bedeuten. A m 26. Fe
bruar konnte der Wehrmachtsbericht melden, 
d a ß „die unterbrochene See-, S t r a ß e n - und Bahn
verb indung zur Festung K ö n i g s b e r g wiederher
gestellt" worden sei. Das hatte sich auch v o n 
P i l l a u aus bemerkbar gemacht. 

Der Schwere Kreuze r „Pr inz Eugen" hatte 
sich bereits Ende Januar v o r der S a m l a n d k ü s t e 
b e t ä t i g t , das Panzerschiff „ A d m i r a l Scheer" 
hatte im Februar, zusammen mit Z e r s t ö r e r n , 
sich mit dem Heck r ü c k w ä r t s i n den Seekanal 
schiebend, in die K ä m p f e eingegriffen. A u c h zu 
Lande wurden die Russen in die Zange genom
men, und so konnte eine schmale V e r b i n d u n g 
hergestell t werden, die — al lerdings am Tage 
unter Einsicht durch die Russen, die den Gal t 
garben behiel ten, — einen in der Hauptsache 
nächt l ich d u r c h g e f ü h r t e n Eisenbahnverkehr zum 
Seedienstbahnhof P i l l a u e r m ö g l i c h t e n . 

In das P i l l a u der letzten Februar- und ersten 
M ä r z t a g e s t r ö m t e n nun Zehntausende v o n 
F lüch t l ingen . Sie konnten innerhalb einer ku r 
zen Zei tspanne gar nicht w e i t e r b e f ö r d e r t wer
den. V i e l e v o n ihnen kehr ten e n t t ä u s c h t nach 
K ö n i g s b e r g zurück , andere wurden ins Samland 
gebracht, wo man sich sicher w ä h n t e , 

Der M o n a t M ä r z l ieß auch P i l l a u an einem be
sonders f r ü h e n F r ü h l i n q tei lhaben. Dies jedoch 
soll te verheerende A u s w i r k u n g e n haben, denn 
am Landufer des Haffs i n Ba lga s a ß e n die Rus
sen und begannen sich auf P i l l a u e i n z u s c h i e ß e n . 
A l s Ende M ä r z dann der russische H a u p t s t o ß 
auf den Kesse l v o n H e i l i g e n b e i l einsetzte, 
wurde auch P i l l a u schwer in Mitleidenschaft ge
zogen. In einem damals g e f ü h r t e n Tagebuch 
stehen für die letzte M ä r z h ä l f t e beinahe tägl ich 
Fl ieger- und A r t i l l e r i e b e s c h u ß vermerkt . Bren
nende G e b ä u d e , getroffene Lazarette und Unter
künf t e , Ver lus t e unter der Z i v i l b e v ö l k e r u n g 
warena n der Tagesordnung. Ende M ä r z war die 
H ä u s e r f r o n t zwischen Lotsenturm und „Golde -
v o m A n k e r " in Schutt und Asche gesunken. 

Der Endkampf 
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Groteske Bi lder sind mir noch in Er innerung: 
z e r s t ö r t e und halbversunkene Boote, das leere 
Postament des' Denkmals des G r o ß e n Kurfür
sten, dafür lagen dort ü b e r e i n a n d e r g e t ü r m t e 
G ü t e r w a g e n der W e h l a u — F r i e d l ä n d e r K r e i s 
bahn, die jemand als wicht ig retten zu m ü s s e n 
geglaubt hatte. Schließl ich war es am Tage den 
Schiffen nicht mehr mögl ich, den P i l lauer Hafen 
anzulaufen. Die F lüch t l i nge m u ß t e n in K e l l e r n 
oder am Rande Pi la lus versteckt werden: bei 
Einbrechen der Dunkelhe i t wurden sie dann 
zum Hafen gebracht, auf P r ä h m e ver laden und 
auf hoher See auf g r ö ß e r e Schiffe transportiert . 

D ie Osterfeiertage 1945 fielen auf die ersten 
Apr i l t age . Sie brachten eine geradezu h imm
lische Ruhe, aber auch die A h n u n g v o m end
g ü l t i g e n Ende. Soeben war die Schlacht bei 
He i l i genbe i l zu Ende gegangen. W e r sie ü b e r l e b t 
und v o n Rosenort aus mit H i l f e der „See 
schlange", mit P r ä h m e n und Booten, j a auf zu 
sammengebundenen Benzinkanis tern , Back t rö 
gen und S c h e u n e n t ü r e n i m Schutze des Nebe ls 
die Frische N e h r u n g erreicht hatte, warf sich 
dort v o r Er schöpfung auf den Strand und ver
fiel i n e inen t o t e n ä h n l i c h e n Schlaf. 

V o m 4. A p r i l an setze für P i l l a u wieder regel
m ä ß i g e r Beschuß ein. A i 10. A p r i l erreichten 
wenige letzte F l ü c h t l i n g e v o n einem gescheiter
ten K ö n i g s b e r g e r Ausbruchsversuch P i l l a u . Sie 
waren mit ihren N e r v e n v ö l l i g fertig und k o n n 
ten nur zusammenhanglose Bruchs tücke v o m 
Ende K ö n i g s b e r g s berichten. Dann setzte der 
Russe auf den Rest des noch freien Samlandes 
an und d u r c h s t i e ß rasch die h a u c h d ü n n e letzte 
Gegenwehr . Pan ika r t ig f lüchtete nun, wer es 
noch konnte, zu dem angeblich rettenden Hafen 
P i l l a u . A l l e Ordnung begann sich a u f z u l ö s e n . 

A m 17. A p r i l wurde der Befehl erteilt, P i l l a u 
von der Z i v i l b e v ö l k e r u n g zu r ä u m e n . A m 
20. A p r i l erhiel t ich den Auf t rag , eine Nachricht 
zur Bu rg Lochstedt zu br ingen. Dort lagen in 
den G e w ö l b e n Hunderte von Verwunde ten , und 
in N e u h ä u s e r schrien Insassen v o n A l t e n h e i 
men nach ihrem Abtranspor t . Es w a r nicht mehr 
mögl ich, dor thin zu gelangen, dort herrschte 
die H ö l l e . Der Tenki t tenr iege l und das Ada lbe r t 
kreuz befanden sich schon in den H ä n d e n der 
Russen. A m 23. A p r i l setzte der Endkampf auf 
P i l l a u ein. Die M o l e n v o n V o r - , Hinter - und 
Sischereihafen gingen in die Luft, die letzten 
Mar ineba t te r ien wurden g e s t ü r m t , P i l l a u schien 
e in einziges Flammenmeer . Trotz a l ledem ge
lang es der M a r i n e , noch e twa 20 000 Soldaten 
auf die Frische N e h r u n g ü b e r z u s e t z e n . 

A m gleichen 24. A p r i l wurde ich v o m Lotsen
turm mit e inem Sturmboot nach Neut ie f ge
bracht. H in te r einem Baumstamm lugte ich noch 
e inmal nach P i l l a u h i n ü b e r , das ich v o n v ie len 
schönen Ferientagen kannte. In dieser Stunde 
konnte man nicht zu Ende denken, d a ß dies 
ein Abschied für immer war. E i n Lastauto nahm 
mich vorbei von M ö v e n h a k e n , Na rme ln , K a h l 
berg ins Danziger W e r d e r mit, und von dort 
gelangte ich nach He ia . W e n n ich nach 25 Jah
ren an die Wachen von Ende Januar bis zum 
24. A p r i l z u r ü c k d e n k e , dann ve r s inken v ie l e 
schaurige Erlebnisse im g n ä d i g e n Strom der 
Zei t l ichkei t . W . M . 
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Aus den ostpreußischen Heimatkreisen... 
Die Kartei des Heiniatkreises braucht Ihre Anschrift. Melden Sie deshalb jeden Wohnungswechsel. 

Bei allen Schreiben an die Landsmannschaft immer die l e t z t e Heimatstadt angeben. 

Gerdauen 
Kreisvertreter: Georg Wokulat, 24 Lübeck-Moisling, 
Knusperhäuschen 9. Telefon 04 51 / 6 52 32. 

In wenigen Wochen, am Sonntag, 3. Mai, findet 
in Düsseldorf das Kreistreffen der Heimatkreis
gemeinschaft statt, zu dem ich hiermit alle Lands
leute im westfälischen Raum herzlich einlade. Jeder 
sollte es sich zur Pflicht machen, diesem Heimat
treffen beizuwohnen, nicht nur wegen des Wieder
sehens und des Zusammenhalts mit Heimatfreunden, 
sondern um auch nach außen zu bekunden, daß wir 
treu zu unserer Heimat stehen und ihrer etwaigen 
Preisgabe mit allen uns zu Gebote stehenden Mitteln 
widersetzen werden. Ich wiederhole daher immer-
wieder meinen Aufruf zur zahlreichen Teilnahme. 
Tagungsstätte ist der „Fleher Hof", Fleher Straße 254. 
Das Lokal ist ab 9.30 Uhr geöffnet und vom Haupt-
bahnhof mit den Straßenbahnen wie folgt zu er
reichen: Linien 9 und 26 bis zum Graf-Adolf-Platz, 
dort umsteigen in Linie 17 bis Haltestelle Aachener 
Platz. 

Königsberg-Stadt 
Erster Stadtvertreter: Prof. Dr. Fritz Cause, Essen. 
Geschäftsstelle: 2 Hamburg 62, Tweltenbek 103, 
Telefon 04 11 / 5 24 34 24 

Ostpreußisches Musikstudio Salzgitter 
Am 17. April wäre unser früheres Beiratsmitglied 

im Vorstand des Vereins Ostpreußisches Musik
studio Salzgitter, Professor Herbert Brust, 70 Jahre 
alt geworden. Er starb am 26. Juni 1968. So können 
wir an seinem Geburtstag seiner nur stül gedenken. 
Die Erinnerung an ihn zeigt das Bild eines gütigen, 
hilfsbereiten Menschen, eines großartigen Künstlers 
auf dem Klavier und auf der Orgel, überhaupt eines 
vielseitigen Musikers und Sammlers alter In
strumente, und eines Komponisten, der seinem 
Heim in Neukuhren das schöne Wort „Der Heimat 
Rauch ist leuchtender als fremdes Feuer" voran
stellte. In dieser Geisteshaltung sind wohl auch die 
Stimmungsmotive zu suchen und zu finden, die ihn 
7.u der so überaus geglückten Komposition des Ost
preußenliedes „Land der dunklen Wälder" anregten. 
Unser Gedenken an seinem 70. Geburtstag ist zu
gleich unser Dank an einen bedeutenden Menschen. 

Gerhard Staff 

Löbenichtsches Realgymnasium 
Die im Raum Hamburg wohnenden ehemaligen 

Lehrer und Schüler des Löbenichtschen Real
gymnasiums treffen sich Freitag, 24. April, 20 Uhr, 
im Restaurant Tiefenthal, Hamburg-Wandsbek. 
Wandsbeker Marktstraße 109. Dr. Claussen 

Ortelsburg 
Kreisvertreter: Max Brenk, 328 Bad Pyrmont, Post
fach 120, Telefon 0 52 81 / 22 92. 

Heinrich Büther 70 Jahre 
Unser Kreistagsmitglied, Landgerichtsrat 1. R. 

Heinrich Büther aus Willenberg, begeht am 11. April 
in 2861 Albstedt Nr. 74 über Osterholz-Scharmbeck 
seinen 70. Geburtstag. In der Kreisgemeinschaft hat 
Lm. Büther den Vorsitz der Schieds- und Schlich
tungsstelle inne und ist in juristischen Angelegen
heiten beratend tätig. Kreisausschuß und Kreistag 
gratulieren ihm sehr herzlich zum 70. Geburtstag, 
danken ihm aufrichtig für seinen freudigen Einsatz 
in der Heimatarbeit und wünschen weiterhin Ge
sundheit und persönliches Wohlergehen. 

An alle ehemaligen Passenheimer Schüler 
Liebe Ijassenheimer, nach dem Treffen in Lüne

bürg, das im Oktober 1969 stattfand und guten An
klang gefunden hat, wollen wir nun ein Treffen in 
München starten. Sonntag, 3. Mai, kommen die ehe
maligen Einwohner des Reg.-Bez. Allenstein im 
Augustinerkeller, 8 München 2, Arrvulfstraße 52, zu
sammen. Diese Gelegenheit wollen wir nutzen. Das 
Treffen beginnt um 9 Uhr. 11.30 Uhr Feierstunde. 
Anschließend gemütliches Beisammensein. Sonn
abend, 2. Mal, sind wir ab 16 Uhr bereits am Treff
punkt. Wer zu Gesprächen im kleinen Kreis und 
gemütlichem Beisammensein aufgelegt ist und Zeit 
hat, ist herzlich willkommen. 

Für den nord- und westdeutschen Raum besteht 
die Möglichkeit, den Mitfahrerdienst zu benutzen. 
Alle Heimatfreunde, die noch Platz im Wagen haben 
bzw. mitfahren wollen, setzen sich deshalb in Ver
bindung: Für Norddeutschland mit Waltraud Schön-
hoff, Telefon Lüneburg 3 51 49, für Westdeutschland 
mit Hans Petry, Telefon Opladen 29 98 (abends), 
wegen Quartierbestellung in München ist behilflich 
Hubert Keber, 8 München 21, Rappstraße 10, Telefon 
Nr. 56 74 39. Bitte Zimmerwünsche angeben. Wir 
freuen uns auf das Wiedersehen. 
Hans Petry Heinz Lork J . Bern 

Osterode 
Kreisvertreter: Hans Strüver, 333 Helmstedt, Schüt
zenwall 13, Telefon 0 53 51/27 40. 

Am 21. März begann In unserer Patenstadt 
Osterode am Harz die Kreistagssitzung mit einem 
umfangreichen Programm. Lm. Kuessner erläuterte 
den Kassenabschluß 1969; auf Antrag der Kassen
prüfer wurde Entlastung erteilt. Über den Stand 
der Vorarbeiten für die diesjährigen Kreistreffen 
wurde von den einzelnen Veranstaltern berichtet; 
die Termine sind: 3. Mai in München, Augustiner
keller (Treffen für sämtliche Kreise des Regierungs
bezirks Allenstein), 31. Mal in Hamburg, Curio-
haus (Nähe Bahnhof Dammtor), 16. August in 
Osterode (Harz) und am 6. September in Reckling
hausen, Saalbau. 

Die Satzung der Kreisgemeinschaft, die noch aus 
dem Jahre 1956 stammt, sowie die Geschäftsordnung 
sollen neu gefaßt werden. Besonders wurde über 
die Ausgestaltung unserer Heimatstube sowie über 
die Beschaffung von Büchern und Urkunden ge
sprochen. 

Am 22. vormittags nahmen die Mitglieder des 
Kreistages an der Eröffnung des Jugendwochen
seminars teil. Am Nachmittag wurde die Kreistags
sitzung fortgesetzt, wozu sich zahlreiche Vertreter 
unseres Patenkreises und unserer Patenstadt ein
gefunden hatten. In diesem größeren Kreis sprach 
der Kreisvertreter eingehend über unsere heimat
politischen Ziele und über die besonderen Aufgaben 
unserer Kreisgemeinschaft. Lm. Kuessner berichtete 
über den Haushaltsplan 1970; Lm. Langner snrach 
über die Jugendarbeit; Lm. Reglin gab eine Über
sicht über die Hilfe für unsere Landsleute hinter 
dem Eisernen Vorhang und Lm. Bürger gab einen 
Überblick über Gestaltung und Kosten unseres 
Helmatblättchens, der Osteroder Zeltung, sowie über 
die Grundlagen für unsere Kreisdokumentation. 
Unsere Paten beteiligten sich lebhaft an der Dis
kussion und gaben viele Anregungen, die bewiesen, 
welches große Interesse Landkreis und Stadt unserer 
offenen Aussprache und unseren Aufgaben ent
gegenbrachten. 

Seitens unserer Paten wurde betont, wie wichtig 
die Paketaktioh und die Unterstützung für die aus
gesiedelten Landsleute sei. Ich darf daher nochmals 
auf unsere Konten (Kreisgemeinschaft Osterode. 
Ostpreußen. Postscheckkonto Hamburg 3013 B6, oder 
Girokonto 432 190 bei der Kieler Spar- und Leih
kasse in Kiel) hinweisen. 

Sonnabend, 2. Mai, abends im Augustinerkeller zu
sammen. 

Hauptkreistreffen Sonntag, 30. August, in unserer 
Patenstadt Wesel. Bitte vormerken und Ver
abredungen treffen. 

Sensburg 
Kreisvertreter: Eberhard v. Redeker, 2321 Rantzau, 
Post Grebin, Telefon 0 43 09/1 37. 

Oberstudiendirektor i. R. Bruno Wichmann ist 
am 26. März in Kamen (Westfalen) zur letzten Ruhe 
gebettet worden. Mit ihm hat die Heimatkreis
gemeinschaft eine ihrer Hauptsäulen verloren. In 
unser Kreisstadt Sensburg wurde er lange Jahre 
hindurch von allen Einwohnern geachtet und ver
ehrt. Mit Lm. von Ketelhodt befreundet, war er bei 
der Gründung und Organisation unser Kreisgemein
schaft maßgeblich beteiligt. Mit der Vereinigung 
der ehemaligen Oberschüler hielt er bis zum letzten 
Tag engste Verbindung. Sein ehemaliger Schüler 
Dr. Klaus Hesselbarht legte den Kranz der Kreis
gemeinschaft an seinem Grab nieder. Wir werden 
stets in Verehrung seiner gedenken. 

Tilsit-Stadt, Tilsit-Ragnit, Elchniederung 
Stadtvertreter: Dr. Fritz Beck, Kiel; Geschäftsstelle: 
23 Kiel, Muhliusstraße 70. Kreisvertreter Ragnit: 
Dr. Hans Reimer, 24 Lübeck, Tornelweg 50. Stell-
vertr. Kreisvertreter Elchniederung: Horst Frisch-
muth, 3 Hannover 1, Hildesheimer Straße 107. 

Heimattreffen 1970 
Wir geben die nunmehr feststehenden Termine 

der Heimattreffen, die wir 1970 wieder gemeinsam 
durchführen werden, bekannt: Sonntag, 7. Juni. 
Jahreshaupttreffen im Döhrener Maschpark, Hanno
ver; Sonntag, 13. September, Heimattreffen im 
Volkshaus Röhlinghausen, Wanne-Eickel; Vor
bereitung und Durchführung dieser beiden Treffen 
Lm. Alfred Walter, 2 Hamburg 62, Schwenweg 20. 
Sonntag, 18. Oktober, Heimattreffen in den Trappen
see-Gaststätten, Heilbronn; Vorbereitung und Durch
führung: Lm. Bruno Lemke, 2 Hamburg 53, Fried-
lichshulder Weg 5 c. 

Einzelheiten werden wir zu gegebener Zeit an 
dieser Stelle bekanntgeben. Wir bitten, diese Ter
mine bereits jetzt vorzumerken und auch bei der 
Urlaubsplanung zu berücksichtigen. Und noch 
etwas: Sagen Sie es in Ihrem Freundes- und Be
kanntenkreis weiter. Denn leider lesen längst nicht 

alle Landsleute das Ostpreußcnblatt; jeder von um 
muß daher dazu beitragen, daß unsere Heirnat-
treffen auch dem letzten Landsmann Deicanni 
werden. . . .. H „ n 

Die politische Entwicklung, die sich mit oen 
Erfurter Gesprächen angebahnt hat. ruft uns au-
auf den Plan. Dunkle Wolken türmen sich am 
politischen Horizont! Sind das Selbstbestimmungs-
recht und das Recht auf die Heimat in Gefahr, ueri 
Heimattreffen des Jahres 1970 kommt unter diesen 
Aspekten eine besondere Bedeutung zu, so daß eine 
besonders starke Beteiligung erwartet werden muii. 
Herausragende Persönlichkeiten unserer }^nai>' 
mamischaft haben sich als Festredner zur Verfügung, 
gestellt und werden Ihnen über die aktuelle" v e r * 
triebenenprobleme viel zu sagen haben und Sie in 
hervorragender Weise informieren. Lemke 

Wehlau 
Kreisvertreter: Werner Lippke. 2358 Kaltenkirchen 
Oersdorfer Weg 37, Tel. 0 41 91 / 20 03 

Wir laden ein zu einem Wochenendjugendtreffen 
der Wehlauer Kreisjugend am 9.10. Mai ins Kreis
jugendheim unseres Patenkreises „Westermark" 
Pestinghausen. Anreise über Bundesstraßen 6 und 51 
jeweils Abzweigung nach Syke Nordwohlde oder 
über Bahnhof Syke (Eilzugstation). Anreise, wenn 
möglich, bereits am Freitag, 8. Mai, abends: Be
grüßung, Vortrag „Die Kreisgemeinschaft und ihre 
Arbeit und unser Patenkreis". In Vortrag, Gespräch, 
Diskussion sollen heimatpolitische Fragen, die ver
gangene und derzeitige Ostpolitik, das Für und 
Wider der gegenwärtigen Strebungen behandelt und 
Informationen über den Heimatkreis gegeben 
werden. Wir werden auf jeden Fall, auch bei ge
ringer Beteiligung, zusammenkommen. Wir hoffen 
aber, daß bei einer Wochenendtagung sich mehr 
Teilnehmer zusammenfinden werden als bei einem 
Treffen, das über vier bis fünf Tage geht. Es er
gehen Einladungen an die Jugendlichen, die wir 
karteimäßig erfaßt haben. Es können sich darüber 
hinaus alle vom 16. bis 35. Lebensjahr melden, die 
sich hierdurch angesprochen fühlen. Meldetermin 
ist der 25. April. 

Die Kreisausschußsitzung im März erbrachte noch 
folgende Ergebnisse: Das Hauptkreistreffen findet 
in Bassum bei Syke statt. Dabei wird die Stadt 
Bassum die Patenschaft über Tapiau übernehmen. 
Es sind ferner Treffen in Wiesbaden und Herne vor
gesehen im September und November. Zur Ab
stimmung der Manuskripte wird der Chronik
ausschuß zusammentreten. Die Finanzierung der 
Drucklegung wurde erörtert. Da die Mikrofilme der 
„Alle-Pregel-Deime-Hefte" beim Patenkreis liegen, 
ist es möglich, Kopien herstellen zu lassen. Kosten 
etwa 300,— DM. Es gibt bereits einige Interessenten. 
Bitte, es melde sich, wer diese heimatkundlich 
wertvollen Hefte erwerben möchte. 

Empfehlend wird verwiesen auf das Deutschland-
Magazin, eine Illustrierte, die sich sehr stark mit 
dem deutschen Osten befaßt. Sie kostet im Jahr 
10,— DM und ist zu bestellen bei Dr. Burneleit. 
7 Stuttgart-Bad Cannstatt. Daiberweg 6. 

Aus der landsmannschaftlichen Arbeit in 

Rastenburg 
Kreisvertreter: Heinrich Hilgendorff. 2321 Flehm. 
Post Kletkamp. Tel. 0 43 45/3 «6. 

Sonntag, 3. Mai, treffen sich alle Rastenburger in 
8 München 2, Augustinerkeller, Arnulfstraße 52. 
Saalöffnung 9 Uhr, Feierstunde 11.30 Uhr. Lands-
leuXe. die bereits am Vortag eintreffen, kommen 

HAMBURG 

Vorsitzender der Landesgruppe Hamburg: Eberhard 
Wiehe, 2 Hamburg 62, Am Ohlmoorgraben 14, Tele
fon 04 11/5 20 77 67. Geschäftsstelle: 2 Hamburg 13 
Parkallee 86, Telefon 04 U/45 25 42, Postscheckkonto 
Hamburg 96 05. 

Bussonderfahrt 
Zur Gedenkkundgebung am Sonntag, 24. Mai, am 

Marineehrenmal in Laboe, unternimmt die Landes
gruppe eine Gemeinschaftsfahrt. Abfahrt 8.30 Uhr 
vom Gewerkschaftshaus, Besenbinderhof. Rückfahrt 
ab Laboe um 18 Uhr. Fahrpreis pro Person 6.— DM. 
Teilnahme ist nur nach schriftlicher Anmeldung bei 
der Geschäftsstelle, Hamburg 13, Postfach 80 47, mög
lich. Anmeldungen möglichst sofort, spätestens bis 
18. Mai. Kassierung erfolgt im Bus. 

Bezirksgruppen 
Altona — Die Gruppe ist nicht, wie irrtümlich 

bekanntgegeben, an dem gemeinsamen Treffen der 
Gruppe Barmbek und der Memelländer im Feldeck 
beteiligt. 

Barmbek—Uhlenhorst—Winterhude — Sonnabend, 
11. April, 19 Uhr, im Feldeck, Feldstraße 60, liest 
Lm. und Schriftsteller Paul Brock aus eigenen Wer
ken. Gemeinsame Zusammenkunft mit der Memel-
landgruppe. Alle Landsleute sind herzlich einge
laden. 

Bergedorf — Freitag, 24. April, 20 Uhr, Holsteini
scher Hof, wird der Film „Königsoerg" gezeigt. An
schließend ist Gelegenheit, mit einem Ost-West
preußen-Quiz Kenntnisse über die Heimat aufzu
frischen. 

Billstedt — Sonnabend, 18. April, 20 Uhr, Zu
sammenkunft in der Gaststätte Midding, öjendorfer 
Weg 39. Hans-Ulrich Stamm (Redakteur beim Ost
preußenblatt) liest eigene Geschichten. 

Farmsen—Walddörfer — Sonntag, 12. April, 16 Uhr, 
im Luisenhof, gegenüber U-Bahnhof Farmsen, Zu
sammenkunft. Kuchen wird von der Frauengruppe 
gestiftet. Gäste, auch aus anderen Gruppen, herzlich 
willkommen. 

Fuhlsbüttel — Montag, 13. April, 19.30 Uhr, Mo
natszusammenkunft, im Bürgerhaus, Tangstedter 
Landstraße 41 (U-Bahn Langenhorn-Markt). Es 
spricht Herr Davidts (ADK) über „Europäische Dis
position für 1970". 

Harburg—Wilhelmsburg — Dienstag, 28. April, 
19.30 Uhr. Jahreshauptversammlung mit anschlie
ßendem Film in der Fernsicht. 

Heimatkreisgruppen 
Memel—Pogegen—Heydekrug — Sonnabend, 11. 

April, 19 Uhr, treffen sich die Landsleute aus den 
Memelkreisen gemeinsam mit der Bezirksgruppe 
Barmbek-Uhlenhorst im Lokal Feldeck, Ecke Feld
straße/Karolinenstraße (U-Bahn Feldstraße und 
Straßenbahnlinie 11 bis Sieveklngsplatz). Der ost
preußische Schriftsteller Paul Brock wird aus eige
nen Werken lesen. Frau U. Meyer wird mit einer 
Gesangsgruppe, die von Damen der Memelland-
gruppe verstärkt sein wird, die Vorträge von Lm. 
Brock gesanglich umrahmen. Anschließend geselli
ges Beisammensein. Alle Landsleute sind herzlich 
eingeladen und werden gebeten, auch die Jugend 
mitzubringen. 

Sensburg — Freitag, 17. April, 16 Uhr, lm Feldeck, 
Feldstraße 60, nächste Zusammenkunft. Da es die 
letzte Versammlung vor dem Kreistreffen in Rem
scheid ist, wird um recht starke Beteiligung ge
beten. Es muß über die Möglichkeit einer gemein
samen Busfahrt zum Kreistreffen Beschluß gefaßt 
werden. 

Frauengruppen 
Farmsen—Walddörfer — Dienstag, 14. April, 15.30 

Uhr, lm Luisenhof, gegenüber U-Bahnhof Farmsen, 
treffen sich die Frauen zum Weben, Knüpfen und 
Basteln. Frau Schirmacher, Weberin aus dem Kurs 
von Bad Pyrmont, wird alte ostpreußische Muster 
zeigen und in der Arbeit unterweisen. Um recht 
große Teinlahme wird gebeten. 

Hamm—Horn — Montag, 13. April, 15.30 Uhr, Zu
sammenkunft in der Rosenburg, Ecke Saling. 

Ostpreußen-Chor Hamburg e.V. 
Sonnabend, 25. April. 20 Uhr, wird der Ostpreu

ßenchor Hamburg e. V. im Curiohaus, Rothenbaum
chaussee 17. sein 20. Stiftungsfest feiern. Er hat dazu 
ein reichhaltiges Programm vorbereitet. Die Chor-
mltglieder würden sich freuen, wenn Ihr langjähri
ges Bemühen um die Pflege und Erhaltung des 
ostdeutschen Kulturgutes durch einen großen Kreis 
von Gästen belohnt würde. Es werden alle dazu 
eingeladen, die um die kulturelle Bedeutung dieses 
Chores wissen und seine Arbeit schätzen. Nach 
dem Programm gemütliches Beisammensein mit 
Tanz. 

Dichterlesung 
Der rußlanddeutsche Schriftsteller German von 

Schmidt, Berlin, wird Freitag, 17. April, 19.30 Uhr. 
im Haus der Heimat, Vor dem Holstentor 2, aus 
seinen Schriften lesen. 

BREMEN 

Vorsitzender der Landesgruppe Bremen: Landge
richtsrat Gerhard Prengel, 2871 Varel II, Alter Post
weg, Telefon 0 42 21/48 08. 

Bremen — Donnerstag, 16. April, 16 Uhr. Zusam
menkunft der Frauengruppe im Deutschen Haus. 
— Das traditionelle Festessen war wieder ein vol
ler Erfolg. Die Räume des Kolpinghauses konnte:« 
die Landsleute kaum fassen. 

NIEDERSACHSEN 

Landesgruppe Niedersachsen e. V.: l. Vorsitzender 
Alfred Hein MdL, 332 Salzgitter-Lebenstedt, Hlnt. 
Osten ii 44, Telefon 0 53 41/4 44 26; 2. Vorsitzender 
Fredi Jost, 457 Quakenbrück, Hasestraße 60, Telefon 
Nr. 0 54 31/5 17; 3. Vorsitzender Friedrich Wilhelm 
Raddatz, 318 Wolfsburg, Am Stemmelteich 24. Tele
fon 0 53 61/40 45. 

Alfeld — Auf einer Arbeitstagung des heimat-
polttischen Arbeitskreises des BdV, der Landsmann
schaften und der Berliner unter Vorsitz des stellv. 
Landrats Helmut Schneider brachte der Ehrenvors 
der Gruppe der Ost- und Westpreußen hinsieht 
der Ostpolitik und der deutsch-polnischen Gespräche 
eine Resolution an den Bundesvorstand des Bei', 
ein, die einstimmig verabschiedet wurde. 

Bersenbrück — Sonnabend, 30. Mai. fährt die 
Gruppe mit einem Bus zum Ostpreußentag nach 
Leer. Fahrpreis 5,— DM. Anmeldungen an Erich 
Rosin, Franz-Hecker-Straße 27. 

Cadenberge — Donnerstag, 16. April, 14.30 Uhr, 
trifft sich die Frauengruppe im Schützenhof. — 
Montag, 27. und Dienstag, 28. April, Informations
fahrt entlang der Demarkationslinie. Die Fahrt geht 
am 27. bis Bergen/Dumme, am 28. nach Lüchow 
Gartow, Schnackenburg, Hitzacker. Meldungen 
nimmt Frau Jenke entgegen. 

Cloppenburg — Sonnabend, 30. Mai, fährt die 
Kreisgruppe mit einem Bus nach Leer zum Ost
preußentag. Fahrpreis 5,— DM. Anmeldungen an 
Schatzmeister Hans Link. Sevelter Straße 67, Tel 
0 44 71/34 39. Die Nachbargruppe Emsteker Feld kann 
sich an der Fahrt beteiligen. 

Delmenhorst — Sonnabend, 30. Mai, nimmt die 
Kreisgruppe in Form eines Ausflugs am Ostpreu
ßentag in Leer teil. — Auf der Jahreshauptver
sammlung konnte Vors. Walter Mertins einen er
freulichen Tätigkeitsbericht geben. Er wurde er
neut zum Vors. gewählt. Stellv. Erich Wolff und 
Ernst Motullo, Schatzmeister Hans Grosse, Stellv 
Werner Mertins, Geschäftsführerin Irmgard Binta-
kles, Leiterin der Frauengruppe Irene Ackermann. 

Emden — Auf einer gut besuchten Mitglieder
versammlung gab es für jeden Anwesenden „e 
£&2&°f ü a c h d e m Tätigkeitsbericht von 
Gunter Linkenbach beschloß ein Film der Deut
schen Bundesbahn den offiziellen Teil. 

müller-saal Hbf., Fleckessen der Gruppe Königsberg. Gäste willkommen. Königs 

Heldmühle - Sonnabend, 30. Mal, fährt die Gruppe 
mit einem Bus zum Ostpreußentag nach Leer -
zu einem Fllmabend hatte die Frauengruppe ein-
5 « r £ , D a n k , d e r Unterstützung der Heimleitun« 
des Dorfgemeinschaftshauses wurden die Film». 
^riefanS.""' " j B g d l n T r a k e h n e n " u n<» ..Schlesien-

Helmstedt — Sonnabend, 18. April, 16 Uhr im 
Gasthof zum Engel, kultureller NachmlUag mn 
« ? m , Musikstudio, Ltfl™ OerhLrt 
Staff Salzguter, „Das Musikleben in Ostpreußen" -
•SHJSfc 3- M a l - B"sf«hrt in den FrühlingnSuTaU 

Oldenburg — Donnerstag, 30. April, JahreifPct 
in der Weser-Ems-Halle unter dem Motto 
in den Mai" - m der Monatsversammlung spTach 
Studienrat Schiefer in Vertretung für Dr m m 

über die deutsche Ostpolitik. In der anschlitüen-
den Diskussion wurde besonders kritisiert, daß cju 
gegenwärtige Politik die Interessen der Vertriebe
nen nicht berücksichtige. 

Quakenbrück — Sonnabend, 30. Mai, fährt ein 
Bus zum Ostpreußentag in Leer. Fahrpreis 5,- DM 
Anmeldungen an die Geschäftsstelle, Hasestr. 6o' 
Tel. 0 54 31/5 17. 

Uelzen — Donnerstag, 23. April, 19.30 Uhr, i m 

Hotel Drei Linden, Monatsversammlung mit ost
preußischen Filmen. - Donnerstag, 7. Mai (H|m. 
melfahrt). Ausflug ins Alte Land. Anmeldungen 
rechtzeitig bei den bekannten SteUen. — Die M o . 
natsversammlung im März war Agnes Miegel ge. 
widmet. Fünf Landsleute lasen abwechselnd Ab
schnitte aus dem Leben der Dichterin und aus 
ihren Werken, der Frauenchor sang Heimatlieder 

NORDRHEIN-WESTFALEN 

Vorsitzender der Landesgruppe Nordrheln-Westu-
len- Harry Poley, 41 Duisburg, Duissernstr. 24, Tele
fon 0 21 31/33 92 41. Stellvertreter: Erich Grimont. 493 
Detmold, Postfach 296. Geschäftsstelle: 4 Düsseldorf 
Duisburger Straße 71. Telefon 02 11/48 26 72. 

Düren — Sonnabend, 18. April, 19.30 Uhr, im Lokal 
zur Altstadt, Steinweg 8, Heimatabend mit einer 
Gedenkstunde anläßlich der Vertreibung vor 25 
Jahren. 

Düsseldorf — Jeden Mittwoch, 20 Uhr, Im Haus 
des deutschen Ostens, Ostpreußenzimmer, Chor
stunden. Sangesfreudige Landsleute herzlich will-
kommen. — Auf der Jahreshauptversammlung 
stellte sich der bisherige 1. Vors., Lm. Kloos, nicht 
zur Wiederwahl. Einstimmig wurde Lm. Boietlus 
zum neuen Vors. der Kreisgruppe gewählt. Stellv. 
wurden wieder Gerhard Kohn und Helmut 1; 
Vorstand und Beirat blieben in der bisherigen Be
setzung bestehen. Lm. Dr. Heincke erklärte sich 
bereit, als Kulturwart mitzuarbeiten. Anschließend 
lief der Film „Trakehner Pferde", der aus der Hei
mat stammt, und es wurden Dias über die Trakeh-
ner Zucht heute in der Bundesrepublik gezeigt. 
Frau Heincke, langjährige Leiterin der Frauen
gruppe, gab einen Überblick über deren Tätigkeit. 
Sie wies darauf hin, daß die Frauengruppe jeden 
dritten Dienstag im Monat, 17 Uhr, im Haus des 
deutschen Ostens, Ostpreußenzimmer, zusammen
kommt. Sie sagte u. a.: „Die Einladung gilt beson-
ders den Töchtern und Schwiegertöchtern, denn wir 
haben noch lange keine Lust auszusterben, und 
so langweilig ist es bei den ,alten Weibern' nun 
auch wieder nicht." 

Gelsenkirchen — Sonnabend, 11. April, 19.30 Uhr, 
Zusammen] nft der Gruppe im Jugendhelm, Dik-
kampstraße i -' Die Monatsversammlungen finden 
regelmäßig ., zweiten Sonnabend im Monat 
dort statt. — Auf der Jahreshauptversammlung 
wurde Lm. Artur Niklaus-Königsberg von der Lan
desgruppe besonders geehrt. Für zwei Jahre wurde 
der Vorstand neu bzw. wiedergewählt: Vors. Hans 
Ivenhof, Stellv. Heinz Berger, Kassenwart Artur 
Nikiaus, Schriftführer Kurt Schröder, Kulturwart 
Frau I. v. Kulesza, Frauengruppe Frau H. Gerlgk, 
Jugendarbeit Hannelore Ivenhof. 

Kempen-Krefeld — Die Neugliederung des Krei
ses Kempen-Krefeld mit der Eingliederung der bis
her kreisfreien Stadt Viersen machte es notwendig, 
auch die bestehenden Gruppen der I.MO neu zu 
ordnen. Deshalb trafen sich die Vorstände der 
bisherigen Kreisgruppe Viersen und der Gruppe 
Dülken zu einer Aussprache, bei der folgendes 
beschlossen wurde: Die Gruppen Alt-Viersen und 
Viersen-Dülken schließen sich zur Kreisgruppe 
:empen-Krefeld der Ostpreußen, Westpreußen und 

Danziger zusammen. Bis zur Neuwahl des Vor
standes führen Max Pillath, als 1. Vors., Kurt Ko-
chalski als 2. Vors. und Willi Zastrau als Geschäfts
führer die Aufgäben des Vorstandes der Kretsgrli'ppe 
aus. Die Vorstandsmitglieder erhoffen von der Neu
ordnung der Gruppen eine Belebung der landsm. 
Arbeit und beabsichtigen, in den neu gebitoetst 
Städten und Großgemeinden des Kreises weitere 
örtliche Gruppen zu gründen. 

HESSEN 

Vorsitzender der Landesgruppe Hessen: Konrad 
Opitz, 63 Gießen. An der Liebighöhe 20, Telefon 
Nr. 06 41/3 81 47. 

Marburg — Dienstag, 14. April, 19.30 Uhr, Im 
Waldecker Hof, Heimatabend mit Vortrag von Prof. 
Dr. Kohls: Albrecht von Brandenburg, Preußen 
wird Herzogtum. — Zu der Veranstaltung mit dem 
Film „Königsberg" waren viele Gäste erschienen. 
Herrn Zeppenfeld wurde besonders gedankt, daß 
er sich Immer wieder der Gruppe zur Vorführum: 
der Filme zur Verfügung stellt. 

RHEINLAND-PFALZ 

Vorsitzender der Landesgruppe Rheinland-Pfalz: 
Werner Henne, 675 Kaiserslautern, Barbarossarin« 
Nr. 1, Telefon 06 31 ' 22 08. Landesjugendwart: Horst 
Jucknat, 5427 Bad Ems, Wintersberger Straße I. 

Kaiserslautern — Sonnabend, 18. April, 19.30 UM 
Fleckessen in der Neuen Eintracht, anschl. gemüt
liches Beisammensein. Anmeldungen umgehend an 
Frau Hildegard Nauroschat, Friedenstraße 5.1. Tel 
80 45. oder an Frau Else Schmidtke, Donnersbert:-
straße 40, Tel. 6 51 03. Gäste herzlich willkommen. 
Eine Portion Fleck 2.— DM. 

BADEN-WÜRTTEMBERG 
Vorsitzendel det Landesgruppe Baden Wunteniberi; 
Max Voss, 68 Mannheim, Zeppelinstraße 42, Telefon 
Nr. 06 21/3 17 54. 

Landesdelegiertentagung in Balingen 
Am 18./19. April findet in Balingen unsere Landev 

deleglertentagung in der Festhalle Endingen statt 
Tagesfolge Sonnabend, 18. April: 1« Uhr Landes
frauentagung, Festhalle kleiner Saal, 15 Uhr Lan 
desjugendtagung, Festhalle Bahngen-Endlngen 
19 Uhr Heimatabend mit Film, gestaltet von der 
Jugend. Anschließend geselliges Beisammen«!' 
mit Tanz bis 24 Uhr. Sonntag. 19. April. Begin" 
» Uhr. Mittagspause von 13 bis 14 Uhr. Neuwahlen 
Verschiedenes. Zimmerbestellungen können 6* 
Günther Seestern-Pauly, 746 Balingen, Postfach * 
gemeldet werden. Voss, Vors. der Landesgruppe 

Stuttgart — Mittwoch, 15. April, 13 Uhr, BuaateU I3 

trifft sich die Frauengruppe zur Besichtigung eine: 
Gärtnerei. Anmeldung bis 13. April an Else Krau« 
' S-W, Augustenstraße 12. Tel. *2 56 84. 

BAYERN 

Vorsitzender det Landesgruppe Bayern: «»» ' 
Baasner, 8 München 23. C l e m e n s s t r a ß e «/IV 1 1 

Telefon 08 11/30 46 86. 

Kempten — Sonntag, 12. April, in d«f Otaf^' 
Zum Kleinen XaverC Stlftsgartenweg «. Monat-' 
Versammlung mit kurzem Referat Uber die pol >' 
sehe Lage heute, Bericht Uber die Artocltitarw 
in Bad Liebenzell und Besprochung der Fahrt»11 

28. April nach Memmingen. Anschl. Kaffeeklatsch. -
zum neu gewählten Vorstand gehören: 1. vor* 
Erwm Thiemer, 2. Vors. Richard Kellmereit. Schnf< 
fUhrer Irmgard Neuert, Stellv. Peter R«*'*-
slerer Gertrud Schettling, Stellv. Gustav Schmiß . 
Frauenreferentin Ursula Lekies. Beisitzer Helm»' 
Klaffke. 
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Wii gratulieren... 

zum 96. Geburtstag 

Pape, Max, aus K ö n i g s b e r g , T i e r g a r t e n s t r a ß e 52, 
jetzt bei seinem Sohn Horst, 5309 Buschhoven, 
Bonn-Land, Schuls traße 48, am 11. April 

zum 94. Geburtstag 

Klose, Gottlieb, aus Seemen, Kreis Osterode, jetzt 
bei seiner Tochter Lydia Schulz, 48 Bielefeld, Jö l l -
heide 8, am 17. Apri l 

zum 93. Geburtstag 

Bernecker, Gustav, Hausbesitzer, aus Ragnit, jetzt 
62 Wiesbaden, R i e d e r b e r g s t r a ß e 37, am 16. Apri l 

Bronsert, Auguste, aus Kruglanken, Kreis Anger
burg, jetzt 1 Berlin 62, Neuer Mattheus-Kirchhof 
aim Priesterweg, bei Grohs, am 16. Apri l 

Dorka, Charlotte, geb. Pentzek, aus Allenstein, Roon-
straße 75, jetzt bei ihrer Tochter Elly, 3257 Springe/ 
Deister, J ä g e r a l l e e 11, Ev. Altenheim, am 17. Apri l 

zum 92. Geburtstag 

Bigall, Hermann, aus Neufreudental, Kreis Anger
burg, jetzt 6921 Eschelbach, H a u p t s t r a ß e 6, bei 
Fischer, am 17. Apri l 

Klug, Rudolf, Studienrat, aus Lyck, jetzt 355 Mar
burg, Fr iedr ichs traße 16, am 8. Apr i l 

Mett, Gustav, Lehrer i. R., aus F ü r s t e n a u , Kreis 
Rastenburg, jetzt 31 Celle, Schweriner Straße 7, 
am 19. Apr i l 

Naujoks, Marie, aus R u ß / M e m e l l a n d , jetzt 4 D ü s s e l 
dorf, C a l v i n s t r a ß e 14, Altenheim, am 12. Apri l 

zum 99. Geburtstag 

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

Bartlick, Emma, aus Allenstein, B a h n h o f s t r a ß e 53, 
jetzt 3079 Uchte, Altenheim, Am Bramberg, am 
13. Apri l 

Beynio, Elise, geb. Rieck, aus Insterburg, Jordan
straße 3, jetzt 3546 Arolsen, Rauchstraße 10, am 
20. Apri l 

Bit/er, Else, geb. Benda, aus K ö n i g s b e r g , Hufen
allee 27, Witwe des Magistratsbaurates Reinhold 
Bitzer, jetzt 2 Hamburg 61, Spreenende 67, am 
19. Apri l 

Koesling, Karl, aus Stockheim, Kreis Bartenstein, 
jetzt 2361 Garbek über Bad Segeberg, am 13. Apri l 

zum 89. Geburtstag 

Doebler, Otto, aus Stullichen, Kreis Angerburg, jetzt 
314 Lüneburg , Richard-Brauer-Straße 15, am 
16. Apri l 

Riedel, Karl Oberbahnhofsvorsteher i. R., aus Pas
senheim Bahnhof, Kreis Orteisburg, jetzt 6702 Bad 
Dürkhe im, Dresdener S t r a ß e 31, am 18 Apri l 

Riedel, Karl , aus Pillau-Camstigall, jetzt 433 M ü l 
heim (Ruhr), L u d w i g - B e n d e r - S t r a ß e 15, am 18. Apri l 

Weichert, Ida, aus Tilsit, J ä g e r s t r a ß e 18, jetzt 24 
Lübeck, B u s e k i s t s t r a ß e 48, am 12. Apri l 

zum B6 Geburtstag 

Kerwat, Anna, geb. Kerwat, aus K l e i n - B i r k e n m ü h l e , 
Kreis Ebenrode, jetzt 3572 Stadt Allendorf, Hoch
straße 27, am 10. Apri l 

Mittelstadt, Johannes, Chefredakteur i. R., aus Kö
nigsberg, Luisenallee 67, jetzt 1 Berlin 45, Ost
p r e u ß e n d a m m 93, am 18. Apri l 

zum 85. Geburtstag 

Feversaenger, Georg, aus Lenthof, Kreis Lotzen, jetzt 
4976 Werste, Lerchenweg 12, am 13. Apri l 

Hensel, Friedrich, aus Rastenburg, O b e r t e i c h s t r a ß e 8, 
jetzt 6481 Altenstadt a. d. Waldnaab, Karl-Hof-
b a u e r - S t r a ß e 123, am 12. Apr i l 

Jablonski, Otto, Superintendent i. R., aus Deutsch -
Eylau, jetzt 31 Celle, am 19. Apri l 

Klein, Ludwig, Bezirksschornsteinfegermeister i. R., 
aus Goldap, jetzt 5 Kö ln 80, R ü d e s h e i m e r Str. 24, 
am 12. Apr i l 

Radeck, Wilhelmine, aus Michelsdorf, Kreis Ortels-
burg, jetzt 2449 Petersdorf ü b e r Burg (Fehmarn), 
am 15. Apr i l 

Audi für Sie täglich 
mehr Freude durch 5̂ 
Scheller, Emma, aus Drigelsdorf, Kreis Johannisburg, 

jetzt 459 Cloppenburg, Prozessionsweg 21, am 
13. Apri l 

Worin, Johannes, Pfarrer i. R., aus Willenberg, Kreis 
Orteisburg, jetzt 54 Koblenz, Mainzer Straße 86, 
am 16. Apri l 

zum 84. Geburtstag 

Behrendt, Amalie, Hausbesitzerin, aus Mohrungen, 
F le i schers traße 1, jetzt bei ihrer Tochter Anni 
Goetz, 3572 Stadt Allendorf, H.-Schneider-Str. 2, 
am 20. M ä r z 

Gerwin, Theresia, geb. S c h ö t t k e , aus Zimmerbude, 
Kreis Fischhausen, jetzt bei ihrem Sohn Fritz, 28 
Bremen-Schwachhausen, U lr i chss t raße 22, am 
7 - A P r i l 

Haase, Marie, geb. Hitzek, aus Aweyden, Kreis Sens
burg, jetzt bei ihrer Tochter Charlotte Friedriszik, 
2822 Schwanewede, Eggestedter S traße 1, am 
l t . Apri l „ „ , 

Korkowski, Franz, aus K ö n i g s b e r g , Yorcks traße 35, 
jetzt 2174 Hechthausen, Im Härder 301 c, am 
3. Apri l 

Krause, Martha, geb. Penk, aus K ö n i g s b e r g , Hoff-
manns traße 7, jetzt 4 Düsse ldor f , Bilker Allee 36, 
bei Juhl, am 18. Apr i l . 

Naubereit, Elisabeth, aus Angermoor, Kreis Inster
burg, jetzt 2201 H ö r n e r k i r c h e n , Altersheim—Pflege
heim, am 10. Apri l ~, , „ r.. t 

Wlttke, Gustav, aus Gr. Norgau, jetzt 3112 Ebstorf, 
Albrecht-Thaer-Weg 22, am 7. Apri l 

zum 83. Geburtstag 
Arndt, Helene, aus Angerburg, jetzt 2 Hamburg 1, 

Rostocker S traße 30, am 13. Apri l 
Balzer. Emil, aus Ostau, Kreis Angerburg, jetzt 244 

Oldenburg. Kurzer Kamp 24, bei Rodde, am 

Glot ie l ikä! Ida, geb. Janert, aus Bischofsburgjetzt 
bei ihrer Tochter Friedel Reichhardt, 5812 Herbede. 
Vormholz, Zu den Tannen 18, am 17 A P ™ 

Lackner, Walter, B ü r g e r m e i s t e r a. D., aus Lydc, jetzt 
1 Berlin 49, W ü n s d o r f e r S traße 68, am 11. Apri l 

iendzian, Gustav, aus Petersgrund, Kreis Lyck, jetzt 
404 N e u ß , H e r m a n n s t r a ß e 31, am 7. Apri l 

Mex, Paul, Lehrer, aus Baitenberg, Kreis Lyck, jetzt 
3 Hannover, Gr. B e r l i n g e s t r a ß e 37, am 7. Apri l 

Mül ler , Hedwig, geb. Büchner, aus Pillau I, Graben 9, 
jetzt bei ihrer Schwester Erna Hoffmann, 7 Stutt
gart-Zuffenhausen, Bretzfelder Straße 34, am 
14. Apri l 

Piplies, August, aus Waldwerder, Kreis Lyck, jetzt 
6719 Kirchheimbolanden, N e u m a y e r s t r a ß e 13 oder 
31, am 8. Apri l 

Zielinski, Klara, geb. Lukowski, aus Flosten, Kreis 
Johannisburg, jetzt bei ihrer Tochter Erna Schwide-
rek, 5769 Linnepe, M ü h l e n s t r a ß e 41, am 6. Apri l 

zum 82 Geburtstag 

Balzer, Johann, aus Kriewen, Kreis Lyck, jetzt 4450 
Lingen, Lerchenstraße 34, am 16. Apri l 

Dolenga, Johann, aus Kölmersdorf , Kreis Lyck, jetzt 
4501 Rulle, Frankensteiner Straße 6, am 9. Apri l 

Grinda, Auguste, geb. Schwikowski, aus Angerburg, 
jetzt 284 Diepholz, Herrenweide 36, am 13. Apri l 

Ku*schmierz, Marie, aus Orteisburg, jetzt 43 Essen-
Steele, H ü n n i n g h a u s e n w e g 81, am 16. Apri l 

Link, Friedrich-Wilhelm, aus K ö n i g s b e r g , zu errei
chen über Eva Bially-Link, 2 Hamburg 22, Neubert
s traße 63, am 9. Apri l 

Mackat, Julius, Stadtoberinspektor a. D., aus Tilsit, 
L a n d w e h r s t r a ß e 21, jetzt 24 Lübeck, Strohkaten
straße 10, am 18. Apri l 

Maletz, Friederike, aus Tannenberg, Osterode und 
K ö n i g s b e r g , jetzt 33 Braunschweig, Hans-Geitel-
Straße 13, am 7. Apri l 

Moszinski, Wilhelmine, aus Fließdorf, Kreis Lyck, 
jetzt 46 Dortmund, Plauener Straße 7, am 9. Apri l 

Pusch, Auguste, geb. Rosolowski, aus Angermoor, 
Kreis Insterburg, jetzt 7501 Spielberg, Wiesen
straße 23, am 10. Apri l 

Pflaumbaum, Ernst, aus Pillkallen und Labiau, jetzt 
35 Kassel, Gr i l lparzers traße 42, am 2. Apri l 

Schneider, Berta, geb. Kemkowski, aus Zinten, Danzi-
ger Straße 10, jetzt 7891 Dangstetten, Ortsstr. 36, 
am 18. Apri l 

Schwetzler, Marie, geb. Joswig, aus Orteisburg, jetzt 
415 Krefeld, Inrather Straße 368, am 15. Apri l 

Srhirmann, Margarete, geb. Fiedler, aus Schrengen, 
Kaltwangen und Wormen, Kreis Rastenburg, jetzt 
75 Karlsruhe 1, S t e p h a n i e n s t r a ß e 74, am 11. Apri l 

Thielert, Martha, geb. Gobba, aus Salpen, Kreis 
Angerburg, jetzt in Mitteldeutschland, zu erreichen 
ü b e r Franz Jordan, 213 Rotenburg, Mittelweg 37, 
am 12. April 

zum 81 Geburtstag 

Alex, Clara, aus K ö n i g s b e r g , KaiserstraiSe 28 a, jetzt 
5 Kö ln 91, Gremberger Straße 239, am 12. Apri l 

Conrad, Anna, aus Lyck, jetzt 53 Bonn, Brückenstr . 5, 
am 11. Apri l 

Grigat, Minna, aus Insterburg, jetzt 24 Lübeck, M ö n k 
hofer Weg 66, am 15. Apri l 

Klein, Johanna, geb. Kiewitt, aus llmenhagen, Kreis 
Gerdauen, jetzt 2432 Lensahn, Stettiner Straße 21, 
am 11. Apri l 

Knorr, Richard, aus Blumstein, Kreis Pr.-Eylau, Jetzt 
5674 Bergisdi-Neukirchen, Ewald-Rö l l -S traße 10, am 
16. Apri l 

Nauwald, Paula, aus Muschacken, Kreis Neidenburg, 
jetzt 24 Lübeck-Stockelsdorf , Clever Landstraße 5, 
am 14. Apri l 

Pulter, Kurt, aus Lyck, jetzt 48 Bielefeld, Heeper-
s t raße 9, am 8. Apri l 

Preuß, Margarethe, aus Lyck, jetzt 1 Berlin 45, Drake-
s traße 46 I, am 6. Apr i l 

Reinhard, Rudolf, Rektor a. D., aus Johannisberg, 
jetzt 2151 Neukloster, A m Gleise 12, am 5. Apri l 

Rheese, Emil, aus Adiersdorf, Kreis Lotzen, jetzt 
433 M ü l h e i m (Ruhr), R o o n s t r a ß e 25, am 2. April . 
Die Gruppe gratuliert herzlich 

Rohmann, Friedrich, aus K l a u ß e n , Kreis Lyck, jetzt 
2081 Holm, K ö n i g s b e r g e r Straße 10, am 12. Apri l 

Sczepanski, Erna, geb. Schwarz, aus Pr.-Holland, 
Erich-Koch-Straße 6, jetzt 32 Hildesheim, Water
l o o s t r a ß e 1, am 4. Apri l 

Schwabe, Helene, geb. Pallat, aus Gumbinnen, Bis
marcks traße 12, jetzt 24 Lübeck, Dr.-Julius-Leber-
Straße 37/38, am 14. Apr i l 

Teschner, Franz, aus Braunsberg, jetzt 433 M ü l h e i m 
(Ruhr), R i c h a r d - W a g n e r - S t r a ß e 20, am 5. April . 
Die Gruppe gratuliert herzlich 

Gerlach, Magda, geb. Steinpick, aus K ö n i g s b e r g , Wei-
dendamm 17, jetzt 1 Berlin 33, Landauer Straße 9, 
am 15. Apri l 

Hildebrandt, Martha, aus Pillau-Kaddighaken, jetzt 
433 M ü l h e i m (Ruhr), B e r g m a n n s t r a ß e 39, am 
16. Apri l 

Jackus, Berta, geb. Christionat, aus Luisenberg, Kreis 
Insterburg, jetzt 437 Marl , Garmanns traße 11, am 
11. Apri l 

Karp, Fritz, aus Lotzen, B o y e n s t r a ß e 16, jetzt 32 Hil-
desheim, Lessdngstraße 16, am 13. Apri l 

Kutz, Auguste, aus Frauenf le iß , Kreis Lyck, jetzt 
7951 Ummendorf, G o e t h e s t r a ß e 7, am 6. April 

Meyer, Anna, geb. Wallner, aus Angerburg, jetzt 
2203 Horst, Bahnhof s t raße 1, am 17. April 

Rekindt, Lina, geb. Kaiser, aus K ö n i g s b e r g - T a n n e n 
walde, jetzt 783 Emmendingen, Rhe ins traße 61, am 
17. Apri l 

Stankewitz, Fritz, aus Blumenthal, Kreis Lyck, jetzt 
2163 Neu-Wulmsdorf, T h e o d o r - S t o r m - S l r a ß e 20, am 
9. Apri l 

Stadie, Wanda, geb. Thulke, aus Kaschen, Kreis Gol
dap, jetzt 753 Pforzheim, H e g e l s t r a ß e 26, am 
6. Apri l 

Schwarz, Maria, geb. Urban, aus Tilsit, Spiosser 
Weg, jetzt 46 Dortmund, B e r g m a n n s t r a ß e 4, am 
7. Aprid 

Waschkewitz, Rudolf, aus Kölmersdorf , Kreis Lyck, 
jetzt 6105 Ober-Ramstadt, G o e t h e s t r a ß e 5, am 
8. Apri l 

Zarnikow, Gustav, aus Dosnitten, Kreis Mohrungen, 
jetzt 2131 Elsdorf 135, am 3. April 

zui goldenen Hochzeit 

Bordiert, Karl und Frau Johanna, geb. Kühn, aus 
K ö n i g s b e r g , Ar t i l l e r i e s t raße 58, jetzt 2 Hamburg 50, 
Schützenstraße 37, am 10. Apri l 

Ewert, Gustav und Frau Emma, geb. Schröter, aus 
Stollen, Kreis Mohrungen, jetzt 3042 Munster, A m 
Schützenplatz 1, am 17. Apri l 

Hauptmann, Walter und Frau Anna, geb. Herforth, 
aus Mollwitten bei Pr.-Eylau, jetzt 3004 Isernhagen-
Süd, Lerchenort 10, am 9. April 

Heinrichs, Fritz und Frau Minna, geb. Abrokat, aus 
Kiesdorf, Kreis Schloßberg , jetzt 5983 Balve, Hof
straße 33, am 5. Apri l 

Kirstein, Wilhelm und Frau Anna, geb. Philipp, aus 
W ö t e r k e i m , W ä r t e r h a u s 81, Kreis Bartenstein, jetzt 
24 Lübeck-Mois l ing , Hasselbreite 5, am 5. Apri l 

Kolpack, Gustav und Frau Marie, geb. Maguhn, aus 
Weiscbnuren, Kreis Rastenburg, jetzt 2211 Wrist, 
F ö h r d e n e r Straße 12. am 11. April 

Las/ig, Emil, Bauer, und Frau Marie, geb. Perzinna, 
aus Stangenwalde, Kreis Sensburg, jetzt 4441 Rie
senbeck, Lage, am 9. April 

Pogt, Friedrich Max und Frau Minna Anna, neb. 
Reich, aus Gumbinnen, B i s m a n k s t r a ß e 25, jetzt 56 
Wuppertal-Vohwinkel, Am Waldsaum 19, am 
24. März 

Randt, Karl und Frau Hanne, geb. J ö r g e n s , aus Toll
mingen, Kreis Goldap, jetzt 3501 Fuldatal I, Vek-
kershagener Straße 45, am 5. April 

Rohmann, Ewald, Landwirt, und Frau Regine, geb. 
Zimmermann, aus Kersten, Kreis Sensburg, jetzt 
465 Gelsenkirchen-Horst, Essener Straße 75, am 
9. Apri l 

Schellwat, August und Frau Gertrud, geb. Voigt, 
aus Schulen, jetzt 3301 R ü n i n g e n , Frankfurter 

, Straße 30, am 26. März 
Schilke, Walter und Frau Auguste, geb. Bannach, 

aus Kelchendorf, Kreis Lyck, jetzt 3251 Coppen
b r ü g g e , D o m ä n e n w e g 17, am 10. April 

Schock, Otto und Frau Berta, geb. Just, aus Palm
nicken, jetzt 2407 Sereetz, Miihlensti aße 4, am 
9. Apri l 

Schröder, August, Schaffner, und Frau, aus Cranz, 
jetzt 4801 Loxten 6, am 5. Apri l 

Starrat, Franz und Frau Marie, geb. Bürger, aus 
Schenkenhagen, jetzt 3091 Etelsen, Bz. Bremen, 
am 6. Apri l 

Stolz, Artur, Heilpraktiker, und Frau Leni, geb. 
Perkuhn, aus Insterburg, H i n d e n b u r g s t r a ß e 85, jetzt 
3 Hannover, Röt tgers traße 25, am 12. Apri l 

Bundesverdienstkreuz 
für Walter Baasner 

F ü r seine l a n g j ä h r i g e 
u n e r m ü d l i c h e Arbei t i m 
Dienst der V e r t r i e b e n e n 
ist der Vors i t zende der 
Landesgruppe Baye rn der 
Ost- und W e s t p r e u ß e n , 
W a l t e r Baasner, v o m B u n 
d e s p r ä s i d e n t e n mit dem 
Verd iens tk reuz am Bande 
des Verd iens tordens der 
Bundesrepubl ik Deutsch
land ausgezeichnet wor 
den. Die Ausze ichnung 
wurde ihm kürz l i ch v o n 
M ü n c h e n s B ü r g e r m e i s t e r 
Bayer le ü b e r r e i c h t . 

W a l t e r Baasner g e h ö r t z u m K r e i s derer, die 
sich ohne v i e l Aufhebens i n s e l b s t v e r s t ä n d 
licher Pf l ich te r fü l lung und verantwortungsbe
w u ß t in den Dienst eines Auftrages stel len. 
Nach R ü c k k e h r aus sowjetischer Kriegsgefan
genschaft trat der heute 6 6 j ä h r i g e der Lands
mannschaft O s t p r e u ß e n bei , war 1949 bereits 
Schr i f t führer der Landesgruppe Baye rn und 
wurde 1961 zu ih rem Ersten Vors i t zenden ge
w ä h l t . M i t Umsicht und Fest igkei t hat er dieses 
A m t seitdem ununterbrochen a u s g e ü b t . M i t den 
Landsleuten in Baye rn freuen w i r uns ü b e r diese 
verdiente Ausze ichnung W a l t e r Baasners und 
hoffen, d a ß seine Kraft der Landsmannschaft 
O s t p r e u ß e n noch lange zur V e r f ü g u n g stehen 
m ö g e . 

zur bestandenen Prüfung 

Hensellek, Wilhelm (Heinz Hensellek und Frau Erika, 
aus G r o ß w a l d e , Kreis Neidenburg und Rostock, 
jetzt 3411 Langenholtensen, Pascheburgring), hat 
die Fle i i schermeisterprüfung mit Diplom bestanden 

Rapp, Eckhard (Emil Rapp und Frau Frieda, geb. 
Knopp, aus Auerf luß , Kreis Angerapp, jetzt 2901 
Aschhausen), hat an der Staatl. Ingenieur-Akade
mie Oldenburg den Titel Ingenieur (grad.j er
worben 

D a s R Ä T S E L f ö r S i e . . . 
Je drei Buchstaben 

Nachstehenden W ö r t e r n s ind je drei zusam
m e n h ä n g e n d e Buchstaben zu entnehmen; fort
laufend gelesen ergeben sie eine Redensart aus 
unserem plattdeutschen Sprachschatz: 

Hebamme — Sackgasse — Buntmeta l l — Be-
tonie — Schnellhefter — Gif tnudel — Streich
quartett — Langewei le — Heder ich — Wor tge 
fecht. 

. . . u n d d i e L 0 S U N 6 a u s F o l j K 14 

1. Bachstelze; 2. E i svoge l ; 3. Regenpfeiffer; 
4. N e b e l k r ä h e ; 5. S t r a n d l ä u f e r ; 6. T a u b e n s t ö ß e r ; 
7. E i c h e l h ä h e r ; 8. Ibis; 9. Nasho rnvoge l ; 10. 
K o l k r a b e ; 11. U h u ; 12. E i s m ö w e j 13. See
schwalbe; 14. Turmfa lke ; 15. E d e l w e i ß . 

B e r n s t e i n k ü s t e 

%ennen Sie die dieimut witklith ? 
Die Antwort auf unsere Bildfrage R 35 

zum 89 Geburtstag 

B i l d ist eine Gastwirtschaft mit K o l o n i a l w a r e n 
geschäf t . Die S t r a ß e geradeaus führ t nach Leng-
weten und i n entgegengesetzter Richtung nach 
M a ß w i l l e n und wei te r zum Kirchdor f Schulen. 
Ruddecken ist e in mitt leres Dorf, besitzt eine 
Schule, aber ke ine Kirche , auch ke ine Post. Es 
besteht v o rwieg en d aus B a u e r n g e h ö f t e n , hat 
auch ke ine M o l k e r e i . Ruddecken l iegt drei Sta
t ionen v o n Ti l s i t -Ragni t entfernt, es hat aber 
ke ine eigene Bahnstat ion, die Bahnsta t ion ist 
Schulen. Ich habe in M a ß w i l l e n gewohnt und 
b in i n Ruddecken zur Schule gegangen. Ich habe 
jeden M o r g e n die M i l c h mit meinem Bruder in 
die M o l k e r e i Ruddecken gefahren. Oft habe ich 
die Tanzverans ta l tungen i m Gasthaus R u d 
decken besucht." 

V e r h ä l t n i s m ä ß i g spä r l i ch w a r die Z a h l der 
Einsendungen zu unserer Bildfrage R 35 i n 
Folge 12. Wahrsche in l ich l ag es daran, d a ß Luft
bi lder gerade bei k l e inen Or t en manche beson-

Grommek, Maria, geb. Rastemborski, aus Hohenstein d e r e E i g e n t ü m l i c h k e i t verwischen und e in Dorf 
und Bohrungen, jetzt 29 Oldenburg, Schulweg 9, d e m a n d e r e n g l e i c h e n lassen. Das zeigt sich 

Hillgruber, EUse, geb. Pilz, aus Schwarpen, Kreis a u * d a r a n - d a ß manche A n t w o r t nur um wenige 
Sch loßberg , jetzt 2082 Tornesch-Esingen, am K i lome te r „ d a n e b e n g ing. Es gab aber auch 
13. Apri l richtige A n t w o r t e n , unter denen w i r die v o n 

Ilginnis, Georg, aus Schwarzort, Kreis Memel, jetzt F rau L y d i a Schaf, 53 Tr ier , P e t e r - S c h r ö d e r - S t r a ß e 
24 Lübeck, Geminerstraße 15, am 16. Apri l N r . 16 a, a u s g e w ä h l t haben. Sie e r h ä l t damit das 

Klein, Johanna, aus Lyck, jetzt 2 Hamburg 73, Fal- ausgesetzte Honora r v o n 20 D M . F rau Schaf 
kenburger Ring 12, am 10. Apri l schreibt: 

Klein, Elise, geb. Breuer, aus K ö n i g s b e r g , Schiller- — ÖJIJ „ » „ i n A r » ~ , * r>,, J J„J,„„ • . o i c i . . c c o ö ™ ^ „ ; A ,^ = n^ i« „Das B i l d stellt das Dorf Ruddecken i m Kre i s e s traße 15 a, jetzt 563 Remscheid, V i l l e n s t r a ß e lo, " . 
am 16 Apri l T i l s i t -Ragni t dar. Es ist vo r dem Zwei t en W e l t -

Lenkeit, Fritz, aus Hilpertswerder, Kreis Angerapp, k r i e g entstanden. Das Haus ganz vorne auf dem 
jetzt 24 Lübeck, V o r b e c k s t r a ß e 16, am 18. Apri l _ 

Neujahr, Gustav, Schneidermeister, aus Haffstrom 
bei K ö n i g s b e r g , jetzt 75 Karlsruhe, Staudinger 
Straße 17, am 18. April 

Schecklies, Georg D., Missionarspfarrer a. D. und H i e i a o t r e n n e D 
Missionsinspektor i. R., aus Gurg-;den, Kreis Heyde- C l i n l U f t C k l d l %A# C II D I I k l #" I 
krug, jetzt 5441 Gamlen über Mayen, am 16. März I" U K I F l K E N t U W C K u U N U l 

Schwirbidt, Richard, Landwirt und Bürg erme i s t er a. D., 
aus B ö q e n , jetzt 207 Ahrensburg, Rantzaustr. 66, 
am 16 Apri l Hiermit bestelle ich bis au* Widerruf 

Stritzel, Elli , geb. Stadie, aus K ö n i g s b e r g - Q u e d n a u , 
B a h n h o f s t r a ß e 4, jetzt 2 Hamburg 22, Blumenau £>fl5 OfllKfUfHllÖIlill 
Nr. 99 d, am 17. Apri l 

Tauber, Emma, aus Monken, Kreis Lyck, jetzt 435 Organ der Landsmannschaft O s t p r e u ß e n <?. V 
Recklinghausen, Bochumer Straße 169, am 7. Apri l M m „ . . 

Tulowitzki, Gustav, aus N e u f l i e ß , Kreis Orteisburg, o l e Zeitung erscheint w ö c h e n t l i c h 
jetzt 3511 Lippoldshausen, am 17. Apri l Den Bezugspreis in H ö h e von 2,40 D M bitte ich 

Weber, Johanne, geb. Schlaugat, aus Jucknischken, monatlich Im voraus durch die Post zu erheben 
Kreis Gumbinnen, jetzt bei ihrem Sohn Alfred, I c n u b e r w e l s e d l e B e z u g s g e b ü h r vlertel-/halb 
4034 Angermund, Immenweg 13, am 12. Apri l jähr l i ch im voraus an Das O s t p r e u ß e n b l a t t . 2 Harn-

Wil l , Anna, geb. Theek, aus Muschaken, Kreis Nei- bürg 13, Postfach 8047 
denburg, jetzt 3 Hannover-Kleefeld, Kirchröder- a ) a u f Postscheckkonto Hamburg 84 28 
straße 45 M , am 12. Apri l b) auf das Girokonto 192 344 der Hamburgischen 

Winkelmann, Fritz, aus Karnitz, Kreis Angerburg, Landesbank, Hamburg. 
jetzt in Mitteldeutschland, zu erreichen über Frieda 
Winkelmann, 4 Düsse ldorf , Ense l s t raße 28, am Zutreffendes bitte unterstreichen. 
13. April 

Zimmermann, Emil, aus Ilmsdorf, Kreis Gerdauen, . „ 
jerzt 433 M ü l h e i m (Ruhr), M e n t z s t r a ß e 3, am Vor- und Zuname 
1. Apri l . Die Gruppe gratuliert herzlich 

zum 75 Geburtstag Postleitzahl Wohnort"'" 

Blazejewski, Helene, geb. Bock, aus Queetz, Kreis 
Heilsberg, jetzt 4401 Altenberge, Westenfeld 84, s ü a B e u n d jjft^jj;ümmeV'iider'"'PÄfert 
am 16. April 

Fröhlich, Frieda, geb. Breyer, aus K ö n i g s b e r g , Bee-t-
h o v e n s t r a ß e 33, jetzt 2 Hamburg 62, Reekamp 47, , , , | M  

am 13. Apri l Datum Unterschrift 

Ich bitte, mich in der Kartei meines Helmatkrpise> 
zu führen. Meine letzte Heimatanschrift 

Wohnort 

Kreis 

Straße und Hausnummer 

Geworben durch 
Vor- und Zuname 

vollständige Postanschrift 

Als Werbeprämie wünsche ich 

/ 's offene Brietdrucksache senden an: 

DAS OSTPREUSSENBLATT 
Vertriebsabteilung 

2 Hamburg 13, Postfach 8947 15 
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Wol fgang Altendorf 

Siebzigster Geburtstag 
f—x Tun s ind wi r also a l le in" , sagte Herrmann 
J\] und t ä t sche l t e seiner Frau die Hand. „Du 

feierst deinen siebzigsten Geburtstag — 
und niemand ist gekommen. Ist das nicht merk
w ü r d i g ? " 

Sie l äche l te und nickte zum Gabentisch hin . 
»Aber keiner hat mich vergessen. W i r m ü s s e n 
zufrieden sein." 

„Aber — wie haben sie alle geredet!" ent
r ü s t e t e er sich. „An deinem siebzigsten Geburts
tag — da kommen wi r alle. Den feiern w i r 
tücht ig! Noch vor vier Wochen, bei Er ikas Taufe. 
In v ier W o d i e n sehen wi r uns wieder! U n d dann 
s ind die Absagen eingetrudelt!" 

Er nahm die v ie r Briefe vom Tisch, öffnete 
einen davon und las: „ . . .Klaus m u ß sich unbe
dingt erholen. Er ist vö l l ig abgespannt. U n d ich 
m u ß bei den K inde rn bleiben. Das wirst Du ver
stehen. M i t den Gedanken sind wi r alle bei 
Di r . G r ü ß e die Anwesenden herzlich von uns, 
und habt ein paar schöne Stunden." Er k n ü l l t e 
den Brief zusammen. „ A b g e s p a n n t ! M u ß sich un
bedingt erholen! A l s ob es da auf einen Tag 
a n k ä m e ! " 

Sie nahm ihm den z e r k n ü l l t e n Brief aus der 
H a n d und g l ä t t e t e ihn wieder. „Lotte hat es nicht 
einfach mit ihren v ie r Kindern . Eigentl ich kann 
sie ü b e r h a u p t nicht v o n zu Hause weg. U n d 
Klaus? Er ist nur unser Schwiegersohn, das 
darfst D u nicht vergessen. Er schuftet sich halbtot 
für seine Fami l ie , das m ü s s e n w i r anerkennen. 
D ie beiden h ä t t e n ohnedies keine ruhige M i n u t e 
gehabt — die Kinder zu Hause, und sie hier!" 

„Sie h ä t t e n sie mitbr ingen sol len!" trumpfte 
Her rmann auf. 

„Alle vier? Sie haben k e i n Auto , und D u weiß t 
doch, wie teuer die Bahn geworden ist." 

„ A b e r Peter!" Er nahm den zweiten Brief, 
öffnete ihn und las vor : „ . . . wichtige geschäft
liche Besprechung, v o n der einiges a b h ä n g t — 
ausgerechnet an Deinem Geburtstag. Ich konnte 
unmögl i ch absagen, gerade jetzt, wo es für mich 
darauf ankommt. Das wirst D u sicherlich verste
hen. A b e r das Haus w i r d v o l l sein. Einen schö
nen Gruß an die ganze Bande . . . " Er schü t t e l t e 
den Kopf. 

„Das Haus w i r d v o l l sein", wiederhol te er und 
lachte auf. „ W e n n er zu seinem Geschäf t spa r t 
ner nicht sagen kann, h ö r mal zu, an diesem 
Tag w i r d meine Mut te r s iebzig Jahre alt, da 
b in ich u n a b k ö m m l i c h , wenn er das nicht sagen 
kann, ohne d a ß es Nachtei le für i hn hat, dann 
ist es unsinnig, darauf eine Zukunft aufzubauen, 
oder?" 

.V ie l l e i ch t hat er sich b loß nicht getraut?" 

. V e r s t e h ' ich nicht." 
„Viel le icht ist es ta tsächl ich wichtig, und v i e l 

leicht h ä t t e der G e s c h ä f t s p a r t n e r w i rk l i ch nichs 
dagegen gehabt, aber Peter hat sich einfach nicht 
getraut . . . D u kennst i hn doch. D u we iß t , wie 
schüchte rn er ist. W i r wo l l en froh sein, wenn es 
diesmal etwas w i r d , froh und dankbar. 

„ W e n n , wenn, wenn!" e n t r ü s t e t e sich Her r 
mann. „Eine Mut te r feiert nur e inmal ihren 
Siebzigsten, oder?" Er griff sich den drit ten Brief. 

„ . . . tut es mi r sehr l e id" , las er, „daß es nun 
doch nicht mit meinem Kommen klappt. N a ja, 
alte Schwester, be i Gelegenheit schau ich mal 
be i Euch rein. Bis dahin sol l dask leine Geschenk 
das A n d e n k e n an Deinen k le inen Bruder wach
halten. A b e r ich kann es w i r k l i c h nicht e r m ö g 
lichen. . ." „Nicht e rmög l i chen ! De in Her r Bruder. 
E r hat's faustdick hinter den Ohren . W e r w e i ß , 
mit wem er sich da wieder herumtreibt . . ." 

„Sei man s t i l l " , sagte sie. „Erwin ist nun ma l 
ganz anders. Ihm kann man ü b e r h a u p t nichts 

Eduard Bischoff: 

Ver Welket 

Aus der dritten Mappe 
der Holzschnitt-Folge 
.Ostpreußen' 
des Malers. 
Die zehn Bilder dieser 
Serie — teils farbig — 
sind als Mappe in 
Postkartengröße 
erschienen. 

ü b e l n e h m e n . Ich habe auch nicht damit ge
rechnet. A b e r daß er bei Gelegenheit 'reinschaut, 
darauf k ö n n e n w i r uns verlassen." Sie lachte. 
„ W a s regst du dich auf? M i r ist es so v i e l l ieber. 
Du g e n ü g s t mir vollauf ." 

A b e r er hatte bereits den vier ten Brief in der 
H a n d D u als meine u n v e r g e ß l i c h e Flamme 
we iß t , was es für mich bedeutet, diesmal nicht 
in Eurem netten H e i m aufzukreuzen. A b e r 
meine Frau ist k r ä n k l i c h und ich kann sie nicht 
dl le in lassen . . . " 

„Das kann er auch nicht", warf sie ein. 
Herrmann faltete den Brief zusammen. „Der 

einzige, auf den ich gerne verzichte", sagte er. 
Sie lachte. „Noch immer e i fe r süch t ig . . . nach 

fünfzig Jahren?" 
„Ich hab den Burschen nie le iden k ö n n e n . E in 

Angeber . . . " 
„ A b e r ein netter, und es h ä t t e mich gefreut, 

ihn — und seine F rau na tü r l i ch ! — heute hier 
zu haben. W e n n man siebzig wi rd , h ä n g t man 
gerne Erinnerungen nach." 

„Aber Brigi t te w ä r e gekommen!" rief er, „und 
ausgerechnet sie m u ß d r ü b e n sein, m u ß so wei t 
v o n uns weg sein. Sie w ä r e unbedingt gekom
men." 

Sie lachte. „ N u n laß das doch. A u c h Brigi t te 
w i r d anderes i m Kopf haben, dort d r ü b e n , ü b e r ' m 
Ozean, in dem fremden Land." Brigi t te war die 
j ü n g s t e Tochter, der N a c h k ö m m l i n g , das Nest
h ä k c h e n , und sie hatte einen A m e r i k a n e r ge
heiratet, unbeirrbar und und z i e l b e w u ß t , al len 
B e s c h w ö r u n g e n zum Trotz. Augenscheinl ich war 
sie glücklich. Ihre Briefe k langen fröhlich. 

„Sie ist am weitesten weg" , sagte Herrmann, 
„die einzige, die w i r k l i c h gekommen w ä r e . Die 
anderen sitzen vo r unserer H a u s t ü r und finden 
den W e g nicht." 

„So ist nun mal die Wel t , und D u ä n d e r s t sie 
nicht. K o m m , w i r machen einen Spaziergang, und 
unterwegs ü b e r l e g e n wi r , was w i r mit diesem 
Tag anstellen." 

D a k l inge l te es an der Tür . Br igi t te stand da
vor, mit einem g r o ß e n R o s e n s t r a u ß i m A r m . 
„Da b in ich, da b in ich!" rief sie. „Ich glaub's 
selbst nicht, aber es ist t a t säch l ich wahr!" Sie 
tanzte mit ihren d re iß ig Jahren im Z immer um
her, f ie l ihrer Mut te r und ihrem V a t e r um den 
Ha l s und v e r g o ß T r ä n e n vo r Freude. „ W o sind 
denn die anderen?" fragte sie, „ w o s ind sie 
denn?" 

N u r sie a l le in war gekommen, sie, die so wei t 
weg wohnte, d r ü b e n in A m e r i k a . „Ich habe ge
spart und gespart", e r z ä h l t e sie, „und John hat 
mitgespart. A b e r w i r w u ß t e n nie, ob w i r es 
schaffen w ü r d e n . . . und nun haben w i r es ge
schafft. Ich b in da und bleibe v ie rzehn Tage. 
John ist versorgt und die K i n d e r . . . al les ist i n 
s c h ö n s t e r Ordnung." 

O ja , alles war i n s c h ö n s t e r Ordnung . „Und 
ich w e i ß nun auch, was w i r unternehmen", sagte 
Herrmann. „ W i r packen die Koffer und fahren 
los. W i r suchen sie al le an Or t und Stelle auf, 
und w i r ziehen ihnen die O h r e n lang, ohne Er
barmen!" 

Sie sah ihn an. W i e glückl ich er war ! Br igi t te 
war für alle gekommen, und vie l le icht war es 
ganz gut, wenn sie nun gemeinsam losfuhren, 
um den ü b r i g e n die Ohren langzuziehen. 

Die Mut te r s chü t t e l t e den Kopf . „ H e u t e nicht", 
sagte sie. „ H e u t e machen w i r es uns bequem. Ich 
b in nun mal nicht für rasche En t sch lü s se . A b e r 
zum Wochenende. U n d w i r k ü n d e n unseren Be
such an, in v i e r Briefen. W i r schreiben ihnen, 
d a ß sie um meinen siebzigsten Geburts tag nicht 
herumkommen, und die Briefe schicken w i r 
Fre i tag ab, damit sich niemand d r ü c k e n kann." 

„Ich verstehe sie nicht", sagte Brigi t te . „Seit 
ich v o n euch w e g bin , denke ich an nichts 
anderes . . . " 

„Natür l i ch nicht." D ie Mut t e r streichelte ihre 
Hand . „ W e i l es für dich so schwer ist, he imzu
kommen. D u hast warten m ü s s e n auf die Reise. 
Die anderen haben es leichter, h ier he rzukom
men. W a s man a l lzu leicht haben kann, das be
deutet einem nicht v i e l . . . " 

Wando Wendlandf 'Yertellkes von der JCurisdhen CNehruncj 

X inderfest i m Dorf auf der Kurischen N e h 
rung. G r o ß e Aufregung besonders unter 
den Marje l lens . Schon zur Mit tagszei t 

des g r o ß e n Tages stolzieren sie in den hel len 
Sonntagskleidern mit K r ä n z e n in den Haaren 
umher. Bei einem Gang am Haffstrand entlang 
entdecke ich plötzl ich hinter einem frischge
teerten Fischerboot einen Zipfel v o n etwas 
W e i ß e m . Ich halte darauf zu, denn an dem in 
der Sonnenglut menschenleeren Strand ist diese 
Ersdie inung zumindest auffäll ig. 

A l s ich v o l l Sicht bekomme, bleibt mir denn 
doch einen Augenbl ick lang die Spucke weg: Da 
steht die knapp v i e r j ä h r i g e Lißa vor dem noch 
ha lbge fü l l t en Teerpaudel, tunkt bedäch t ig den 
kle inen Zeigefinger in den schwarzen Sud und 
tippt schwarze Punkte und Kreise auf ihr b l ü t e n 
w e i ß e s , duftiges Festgewand. 

„Lißa! W a t maokst Du dao!" herrsche ich sie 
an. Sie läßt sich durchaus nicht s tö r en . U n w i l l i g 
gibt sie zurück : „Laot mi doch tof räd! Pasche 
Betty h ä w t doch ook so e K leed möt schwarte 
K u l l r e ! " 

Lißa 

Sie kam gern zu uns damals, das v i e r j ä h r i g e 
blonde Fischerkind, und benutzte jede nur m ö g 
liche Gelegenheit dazu. Die bot immer wieder 
der Schultestock: In unserem Heimatdorf wurden 
näml ich al le öffent l ichen Bekanntmachungen 
noch auf h ö l z e r n e Brettchen geklebt und von 
jedem Haus zum n ä c h s t e n Nachbarn weiterge
leitet. O b w o h l w i r keineswegs Nachbarn waren, 
erbot sich Lißa r e g e l m ä ß i g , die Botschaft weiter

zutragen, bis sie glücklich bei uns gelandet war 
und zufrieden vor A n k e r ging. 

Ebenso r e g e l m ä ß i g bl ieb sie dann auch zum 
Essen. W e n n gedeckt wurde, fragte sie unge
niert: „ J ä w ju mi ook wat?" Ebenso ungeniert 
lehnte sie ab, wenn es bei uns etwa Fische gab: 
„De h ä w eck ook tohuus! H ä w ju nuscht ä n d e r t ? " 
U n d die Gastfreundschaft gebot, d a ß Lißa „wat 
ä n d e r t " servier bekam 

M a l gab's be; ihrem Besuch Backobst als „Bei
satz". Me ine Mut te r schmorte es mit Stangen
zimt und Kre idne lken . Lißa schmauste ü b e r v o l l e 
Löffel mit h ö r b a r e m Behagen — nur griff sie 
öfter ins M ä u l c h e n und holte k le ine G e w ü r z 
reste heraus, die sie, offenbar angewidert, 
unter den Tisch warf. 

„Na Lißa, wat ös? Schmeckt nich?" fragte mein 
Bruder. 

„ J a o ! Schmeckt god", l ieß sie sich vernehmen, 
„man bloßich — Schiet ös b ö n n e ! " 

Verkalkuliert 

Der alte B. war ein g r o ß e r Esser — ü b e r Essen 
ging ihm kaum etwas, eigentl ich nur noch das 
Tr inken . Er war absolut ke in K o s t v e r ä c h t e r , aber 
seine besondere V o r l i e b e galt dem gebratenen 
Fischklops: so ordentlich „möt Z ippe l un Peeper 
reesch gebroade" konnte er unheimliche M e n 
gen davon ver t i lgen. A l s wieder e inmal im 
Kreise froher Zecher von seinem gesegneten 
Appet i t die Rede war, wurde ihm eine Wet te 
angeboten: gegen eine g r o ß e Flasche Schnaps 
sollte er eine riesige Platte h a n d t e l l e r g r o ß e r 
Klopse verspulen. N iemand war v e r g n ü g t e r als 
der alte B.! Im Handumdrehen war die Häl f te 
der Superklopse verschwunden. A b e r dann ging 
es langsamer: Offensichtlich war er „ b e s t o p p t " 

und schließlich w ü r g t e er nur noch an der so ge
l iebten Speise, w ie man sagt, mit verdrehten 
A u g e n . So v i e l er aber auch w ü r g t e und sich 
plagte, endlich m u ß t e er aufgeben. E i n Riesen
klops bl ieb auf der Platte l iegen. Z o r n i g haute 
er mit dem Messe r drauf: 

„Du B e e s t k r ä t ! H a d d eck d i man dat j e w u ß t , 
dat du ä w n g b l iewe wulls t , denn hadd eck di 
doch ganz toerscht op j e f r ä t e ! " 

De Fupp 

So h i eß in unserer Heimat a l lgemein n o d i die 
Tasche, sowohl die Hosentasche bei den M ä n 
nern als die Rocktasche bei den Frauen. H a n d 
taschen waren damals noch ganz u n g e b r ä u r h l i d i 
und also unbekannt, als dem alten B. v o n seiner 
schneidernden Tochter aufgetragen wurde, v o n 
seiner Reise zum Jahrmark t ihr noch „Witt Su-
tasch" (we iße Soutaache, bel iebter K le ide rbe 
satz) mitzubringen. W a s W u n d e r also, d a ß der 
alte B. im Laden in der Stadt ver langte : 

„F re i l e inke , j ä w e Se m i doch e Witt Sufupp 
(Sautasche) I" 

Schwierig 

In unserem Heimator t war bis in die zwanz i 
ger Jahre ke in A r z t stationiert; der n ä c h s t e lebte 
gut 35 Ki lomete r Landweg entfernt. Er wurde 
auch nur in schweren Fä l l en b e m ü h t und bekam 
dann vorher al le Krankhei t ssymptome mitgetei l t 
um entsprechende Med ikamen te und V e r b ä n d e 
mitbr ingen zu k ö n n e n , denn eine A p o t h e k e qab 
es auch nicht im Ort . 

Mut te r S. hatte nun e inmal das Pech, sich e in 
Bein zu brechen. Eine „ D e p e s d i " g ing an den 
A r z t : „Bitte kommen — Be in gebrochen!" 

„Bein w o gebrochen", drahtete der Arzt zu
rück. 

„ H i n t e r m H i e h n e r s t a l P , folgte sdilicht und 
einfach d:e A n t w o r t . 

Decke l schäch t 

In unserm Heimatdor f waren noch sehr viele 
Dächer , vornehml ich v o n S t ä l l e n und Scheunen, 
mit Stroh oder Rohr gedeckt. Z u m Befestigen des 
Deckmater ia ls brauchte man lange Stöcke, etwa 
wie Bohnenstangen, die Deckelschächt hießen. 
Einer der (fast immer ungelernten) Leute, die 
in unserer Gegend die Kuns t des Dachdeckens 
vers tanden und a u s ü b t e n , stotterte erheblidi. 
Besonders wenn er sich erregte, konnte er seine 
W ü n s c h e nicht aussprechen. 

W i e d e r e inmal s aß er auf hohem Dach und 
brauchte Decke l schäch te , die nahe dem First 
verbunden wurden. Z u m notwendigen Hand
langen hatte er einen rechten L o r b a ß voi 
gen, dem er zurief: 

„ J u n g , l eek mi doch dem Deck . . . dem 
Deck . . . " V e r f l i x t ! wieder ma l konnte er sei
nen Wunsch nicht rauskr iegen! Der Lorbaß 
w u ß t e zwar genau, was der Meis ter wollte 
m u ß t e aber seinen Sp i j ök haben. Scheinheilig 
beflissen reichte er die alte Pferdedecke hoch, 
die der Meis te r zu K l e i n m i t l a g und Vesper sich 
unterzulegen pflegte, w e i l das Rheuma ihn pi-
sackte. 

Dem Meis t e r schwante noch nichts Böses: 
„Dem Deck doch nich, J u n g ! Ech bruuk dem 
Deck . dem Deck . . dem Deck 

„ A o w e r Me i s t e rke , dem reek eck Se doch" 
speilzahnte der L o r b a ß . 

N u n aber wandte sich der Meis ter und sah 
das breite G r i n s e n auf dem Lorbaßgesicht . Puter
rot l ief er an vo r Zorn . " Deck", schrie er, „Deck", 
wol l te dem L o r b a ß eins tachteln, kriegte dabei 
das Ubergewicht und rol l te das Dach hinunter, 
„Deckel . . . Deckel . . . Deckel . . " stieß er 
dabej hervor Endl ich , als er unten auf einem 
g r o ß e n Haufen A l t s t r o h landete, kam es stöh
nend heraus: . . . . schächt!" 

M a l e e r 

D e m Dachdecker war das Malheur passiert, 
d a ß er bei seiner A r b e i t fehlgetreten und abge
rutscht war — sehr zum Entsetzen der Pfarrfrau, 
die das beobachtet hatte. Sie kam gelaufen, als 
er noch s t ö h n e n d sich aufhulfterte, und fragte 
m i t l e i d i g : „ H a b e n Sie sich sehr zerschlagen 
beim Fa l l en , M e i s t e r ? " 

„Bi et Fa l le goar nich, F ru Pfarre", ächzte er. 
„ M a n b loßich b i et rasche Stoppe!" 

"De &ogge quarre . . . 
Ward Ostrc nu! — Nu könne ook 
de Hehner wcdder scharre; 
all jistre hcerd eck önne Brook 
e hat de Pogge quarre. 

De Sönnke knaostert all ganz scheen 
biet Graowc oppe Puckel — 
kick! Hochtied höh dao all de Spreai. 
dat ös di e Jeschuckel... 

Dao mott wi Ricting önne Teh 
un Jrippc ook verjäte — 
man aower nich, dat Ostre froh 
Du mottst e Appel ätef 

Die letzten Apfel von der vorjährigen Erntt 
wurden hei uns auf der Kuriscl)cn Nehrung sorg
sam verwahrt und mußten, so versdnumfch 9t 
auch sein mochten, am Ostermorgen auf nüarternc» 
Magen von den Hausgenossen gesessen werden — 
zur Stärkung der Gesundheit und der Irbemh.il: 
tm folgenden Jahr. 

Erläuterungen: jistre — gestern; e bat — *«» W* 
eben; Pogge quarre — Frösche quaken; knao-
brennt; biet Graowe — beim Graben; Sprten -
Star; Rieting önne Teh — Podagra, Gicht. 
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Tilsit im Jahre 1854, vom Teich aus gesehen, G e m ä l d e von Ed. Gisevius (Tilsit) 
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In einem Weltmeisterschaftskampf den Titel nach 
Deutschland zu holen, gelang auch nicht dem ost
preußischen Europameister Gerhard Piaskowy (26) 
im Junior-Mittelgewicht der Berufsboxer im Berli
ner Sportpalast vor 8000 begeisterten Zuschauern. 
Der alte und neue Meister heißt Freddie Little aus 
Las Vegas. Es war für den ostpreußischen Maschi
nenschlosser Piaskowy der dritte Kampf, den er 
nach 15 Runden und nicht in der 5. Runde durch 
k.o., wie es die Gegenseite vor hatte, nach tapferer 
Gegenwehr verlor. Mit 27 Siegen und Unentschieden 
war er steilauf und sensationell in Italien Europa
meister geworden. Seine Leistungskurve steigt mit 
26 Jahren noch an, und selbst der erfahrene farbige 
Weltmeister glaubt, daß Gerhard Piaskowy sein 
Nachfolger werden könnte. 

Der ehemalige Olympiazweite (19315), deutsche 
Meister, Rekordmann und Weltrekordinhaber im 
Hammerwerfen (59 m) von 1938 bis 1948, Erwin 
Blask, Sp.V. Lotzen/Frankfurt, vollendete am 20. 
März sein 60. Lebensjahr. Als 14jähriger in Lotzen 
begann 1924 als vielseitiger Sportler (Leichtathletik, 
Fuß- und Handball, Tischtennis) sein Aufstieg. Län
ger als 40 Jahre war Blask Aktiver in Lotzen, Kö
nigsberg, Berlin und Frankfurt in den Sportver
einen, bei der Polizei und bei den ostdeutschen 
Wettkämpfen. Auch bei der Polizei scheidet der 
Polizeibezirkskommissar aus. Seinen Posten als 
Leichtathletik-Fachwart im Deutschen Polizei-Sport
kuratorium hat der deutsche 400-m-Spitzenläufer, 
Polizeikommissar Manfred Kinder (32), Königsberg/ 
Wuppertal, übernommen. 

Der Startläufer der 4 x 100-m-Nationalstaffel (38,7 
Deutscher Rekord 1968 in Mexiko) Karl-Peter 
Schmidtke (24), Königsberg/Kornwestheim, der 1969 
in Athen ausfiel, ist wiederhergestellt und wird 
die Staffel von Kornwestheim, die mit Dieter Jurk-
schat-Memel (22) sehr stark ist, sowie auch die 
Nationalstaffel wieder verstärken können. 

Der Deutsche Waldlaufmeister und schnellste 
10 000-m-Läufer der Bundesrepublik, Lutz Philipp, 
Königsberg/Darmstadt, der nun schon 30 Jahre alt 
wird, jedoch aus Freude am Laufen weiter mög
lichst erfolgreich aktiv bleiben will, will sich all
mählich auf die längste Strecke, den Marathonlauf, 
umstellen, um eventuell auch noch 1972 bei den 
Olympischen Spielen in München zu den deutschen 
Marathonläufern zu gehören. 

Der deutsche Pokalzweite 1969 im Fußball, Schalke 
04 mit dem Ostdeutschen Slomiany, hat sich etwas 
überraschend mit 3 : 1 in Zagreb und 1 : 0 in Gelsen
kirchen gegen den jugoslawischen Pokalsieger Dina-
mo Zagreb behauptet und trifft nun im Halbfinale 
auf die sher starke Elf von Manchester City. 

In der Fußball-Bundesliga stehen wegen der 
schlechten Platzverhältnisse noch viele Nachhol

spiele aus. Voraussichtlich wird es einen neuen 
deutschen Meister geben und zwar Mönchenglad
bach mit dem Ostpreußen Sieloff. Köln mit dem 
Ostdeutschen Weber und der deutsche Meister und 
Pokalsieger 1968/69 Bayern München mit Kapitän 
Olk-Osterode haben nur noch wenig Aussicht auf 
einen Titelgewinn. Absteigen dürfte der Vorjahrs-
zweite Alemannia Aachen, während der zweite Ab
steiger Hannover 96 mit dem Ostdeutschen Bandura 
oder Werder Bremen sein könnte. Auch die aufge
stiegene Mannschaft Rot-Weiß Essen mit dem Kö
nigsberger Trainer Herbert Burdenski ist wie 1860 
München noch gefährdet. 

Die Traditionsgemeinschaft des VfB Königsberg 
trauert um zwei Männer, die sich im Sport um ihren 
Verein, um Königsberg und um Ostpreußen ver
dient gemacht haben. Hans Zander verstarb am 
24. März 81 Jahre alt in Hameln. Er gehörte zum 
VfB seit dem Ersten Weltkrieg und war führend 
im Vorstand des Kreissportverbandes Königsberg 
und im Ostpreußischen Fußballschiedsrichterwesen. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg gründete er in Ha
meln die Schiedsrichtervereinigung, war deren Vor
sitzender und in den letzten Jahren Ehrenvorsitzen
der. — Fritz Gaedicke, 74 Jahre alt, starb eben
falls am 24. März in Berlin. In bester Erinnerung 
ist dieser Standardmittelläufer aus den Fußball
kämpfen des VfB um die Deutsche Fußballmeister
schaft, der Königsberger Stadtmannschaft, der Ost
preußenmannschaft sowie des Baltenverbandes (Me-
mel bis Stettin). Gaedicke kehrte als Generalmajor 
erst sehr spät aus russischer Gefangenschaft zurüc" 
und setzte sich in Berlin mit großer Begeisterung 
für die Traditionsbelange seines Vereins und für die 
Berliner Vereinigung ostpreußischer Rasensportler 
ein. 

Im Leichtathletik-Zentrum SUdheide Bomlitz 
führt der Königsberger Vorsitzende Hasso Korne-
mann mit Unterstützung von je zwei französischen 
und deutschen Trainern einen DLV-Zehnkämpfer-
nachwuchslehrgang durch. Je zwölf französische und 
deutsche jugendliche Zehnkämpfer der Jahrgänge 51 
und jünger werden gemeinsam geschult. Demnächst 
sollen auch junge Engländer und Amerikaner zu 
Kornemann nach Bomlitz kommen. 

Der Olympiadritte 1968 in Mexiko und Europa
meister 1966 im 1500-m-Lauf, Bodo Tümmler (26), 
Thorn/Charlottenburg, der im Vorjahr wegen Knie
beschwerden nicht seine frühere Form erreichen 
konnte und glaubte 1970 nach einer Operation wie
der mit bestem Erfolg starten zu können, mußte 
sich nochmals in der Kölner Universitätsklinik ei
nem operativen Eingriff an beiden Knien unter
ziehen, so daß es fraglich ist, ob er rechtzeitig für 
die Saison dieses Jahres wiederhergestellt sein 
wird. 

Bei den ersten Europameisterschaften (bisher Hal
lenspiele) in Wien gewannen die Silbermedaillen 
mit zweiten Plätzen Heide Rosendahl, Tilsit/Lever
kusen, im Weitsprung mit 6,55 m, Klaus Beer, Lieg
nitz/Berlin im Weitsprung mit 7,99 m und Jörg 
Drehmel, Demmin/Potsdam, im Dreisprung mit 
16,74 m. Hermann Latzel-Schwetz wurde mit 7,91 m 
Vierter im Weitsprung und Werner Girke-Glogau 
Fünfter über 3000 m. In der 4 x Zwei-Runden-Staffel 
(= 4 x 400 m) erreichte die deutsche Staffel mit 
Hübner-Sudetenland den dritten Platz. 

Durch zahlreiche Crossläufe in ausgezeichnete 
Form gebracht hat sich der deutsche Waldlaufmei
ster Lutz Philipp-Königsberg. So gewann er den 
internationalen Straßenlauf über 15 km in ödweüer 
bei Aachen vor zwei Holländern in 46 : 34,0 Min. 
und in Paderborn den traditionellen Paderborner 
Osterlauf über 25 km bei Schneetreiben in neuer 
Bestzeit überlegen vor zwei Deutschen und dem 
stärksten Dänen. In Innsbruck gewann der unver
wüstliche ostdeutsche 1000-m-Lauf-Sieger vor. 1969, 
Alfons Ida, 36 Jahre alt, den über 14 km führenden 
internationalen Lauf „Um das Olympische Dorf". 

Am 15. März jährte sich zum erstenmal der schwere 
Unfall (Achillessehnenabriß) des Königsberger/Nek-
karsulmer Olympiakunstturners Jürgen Bischof, und 
der 17. März 1969 war jener tragische Tag, an dem der 
ostpreußische Kunstturner aus der Narkose nicht 
erwachte und dann zwei Monate bewußtlos war. 
Langsam sind kleine Fortschritte in der Besserung 
seines Gesundheitszustandes festzustellen. Seit Weih 
nachten ist Bischof wieder bei seiner Familie. Täg
lich ist er etwa drei Stunden an seinem Arbeits
platz im Automobilwerk in Neckarsulm. Mit großer 
Geduld unterstützen die Arbeitskollegen das Wollen 
Bischofs, sich wieder in die Arbeitswelt hineinzu
finden. Aber der Weg ist noch weit. Selbst das Be
dienen einer Addiermaschine ist gelegentlich — bei 
dem wechselhaften, durchaus noch nicht stabilen 
gesundheitlichen Befinden — eine komplizierte An
gelegenheit. Sein starker Wille wird Jürgen Bischof 
weiter Mut machen, zu seiner Genesung mit gan
zer Kraft beizutragen. W. Ge. 

Verein für Pferderennen 
hat Jahreshauptversammlung 

Der Verein für Pferderennen und Pferdeausstel-
lungen in Preußen früher in Königsberg, seit 
Kriegsende in Köln ansässig, hält die nächste Jahres
versammlung seiner Mitglieder auf der Rennbahn 
Köln-Weidenpesch (Waagegebäude) am Samstag, 
25. April, um 12.30 Uhr ab. Nach dem Rechenschafts
bericht durch den Hauptvorsteher mit anschließen
der Aussprache ist ein Besuch der Kölner Rennen 
vorgesehen. Die Ehrenpreise und Andenken für ein 
Rennen „Preis von Königsberg" sind vom Verein 
gestiftet. Alle Mitglieder des Vereins sind hierzu 
eingeladen. 

Konrad Hardt aus Sensburg, Lei tender 
Regierungsdi rektor bei der Hamburger 
J u s t i z b e h ö r d e , trat nach Erreichen der 
Al te rsgrenze i n den Ruhestand. N a c h 
dem Stud ium der Staatswissenschaften 
tat er z u n ä c h s t Dienst be i Landespol ize i 
und Luftwaffe, studierte nach 1945 Rechts
wissenschaften und wurde 1951 i n den 
Just izdienst ü b e r n o m m e n . Z e h n Jahre 
leitete er die A b t e i l u n g Justizgesetzge
bung und Just i t iar ia t der Hamburger J u 
s t i z b e h ö r d e , jahre lang auch die Rechts
pflegerschule. E r gi l t als guter Kenne r 
des in ternat ionalen Privatrechts. 

Frau Friedel Riesemann, geb. Gescheidl , 
aus K ö n i g s b e r g feierte am 9. A p r i l ihren 
85. Gebur tag im S t ä d t i s c h e n A l t e n - und 
Pflegeheim in Eschwege. Ihr verstorbener 
Gatte Pau l Riesemann war der G r ü n d e r 
der Kunst - und Buchhandlung Riesemann 
und Lin ta le r am Schiefen Berg und „Ent
decker" v o n Lov i s Cor in th . Nach der A u s 
bombung i m Augus t 1944 e röf fne te F r a u 
Riesemann mit H e r r n Lin ta le r eine k le ine 
Kuns thand lung auf den Hufen, deren 
T ä t i g k e i t jedoch mit der Flucht ihr Ende 
fand. Nach langen Aufentha l ten i n D ä n e 
mark und v ie l en Te i l en Deutschlands 
verbringt sie ihren Lebensabend nun i n 
Eschwege. 

Proi. Dr. Karl zum Winkel, Ord ina r ius 
für Kl in i sche Radio log ie an der Fre ien 
U n i v e r s i t ä t Be r l i n , erhiel t aus der H a n d 
des Frankfurter B ü r g e r m e i s t e r s F a y den 
erstmals vergebenen Ot to-Hahn-Preis . Der 
Preis ist mit 25 000,— D M dotiert und 
w i r d al le z w e i Jahre an einen A t o m w i s 
senschaftler oder eine P e r s ö n l i c h k e i t ver 
geben, die sich um die friedliche Nu tzung 
der Kernenerg ie verdient gemacht hat. 
Prof. Dr . zum W i n k e l ist verheiratet mit 
F r a u Gonda , geb. Podszuweit , aus Kan i t z , 
K r e i s Ange rbu rg . 

Prof. Dr. Herbert Grundmann, P r ä s i d e n t 
der M o n u m e n t a Germaniae His to r i ca , ist 
im A l t e r v o n 68 Jahren in M ü n c h e n ge
storben. Er war v o n 1939 bis 1944 Profes
sor für M i t t l e r e und Neue Geschichte in 
K ö n i g s b e r g und lehrte nach dem K r i e g in 
M ü n s t e r . Seit 1959 leitete er das Institut 
für die Herausgabe der mit telal ter l ichen 
Quel lentexte zur deutschen Geschichte. 

Fast eine Stadtgeschichte 
Unter der Überschr i f t .Fast eine Stadt-

geschichte' besprachen w i r i n Folge 7 v o m 
14. Februar Gerhard W i l l o w e i t s .Wirtschafts
geschichte des Memel landes ' . W i r m ö c h t e n dar
auf aufmerksam machen, d a ß Landsleute aus 
den m e m e l l ä n d i s c h e n Kre i s en Gelegenhei t ha
ben, dieses Buch bis zum 30. A p r i l zum V o r 
zugspreis v o n 26,60 D M zu erwerben. Nach 
diesem Te rmin kostet das Buch 38 D M . Bestel
lungen s ind zu richten an den A u t o r Dr. Ger
hard W i l l o w e i t , 401 H i l d e n , F i c h t e s t r a ß e 13. 

C Kamerad, ich rufe dich! 

Beilagenhinweis 
Einem Teil unserer heutigen Ausgabe liegt ein 

Prospekt der Lotterie-Einnahme Klawiter, Gar
misch-Partenkirchen, bei, den wir unseren Lesern 
zur besonderen Beachtung empfehlen. 

Traditionsgemeinschaft A. R. 161 
Vom 1. bis 3. Mai findet in Hamburg, Restaurant 

Feldeck, Hamburg 6, Feldstraße 60, ein Kamerad
schaftstreffen statt. 

Alle Kameraden, die kein Rundschreiben erhalten 
haben, werden gebeten, sich an Kamerad Manke 
(Anschrift unten) zu wenden. 

Heinz Manke 
2359 Henstedt-Ulzburg l , Bahnhofstraße 4 
Telefon (0 41 93) 9 33 

Vorname: Brigitte 
Nachname: angeblich Dibowski 
geb.: etwa 1939 In Fisch

hausen 
Brigitte Dibowski wurde wäh
rend der Flucht aus Königsberg 
im Winter 1945 von ihrer Mutter 
und Geschwistern getrennt. Die 
Eltern sollen Heinrich und 
Martha Dibowski. geb. Schulz, 
heißen. 
Zuschriften unter Nr. 01 541 an 
Das Ostpreußenblatt, 2 Hbg. 13. 

02 126 
Name: unbekannt 
geb.: etwa 1944 
Augen: hellbraun 
Haar: dunkelblond 
Kam im Januar 1945 mit einem 
Transport vermutlich aus Ost
preußen. Kleines Muttermal 
vorhanden. 
Zuschriften unter Nr. 01 540 an 
Das Ostpreußenblatt, 2 Hbg. 13. 

Völker/Stoll Deutschlands Recht auf seine Ostgebiete 
266 Seiten, kart., 17,90 D M + Porto 

Z w e i hervorragende Sachkenner legen mit dieser umfassenden Mate r i a l s ammlung in p r ä z i s e r W e i s e auf Grund 

geschichtlicher Tatsachen und des geltenden V ö l k e r r e c h t s Deutschlands Recht auf seine Ostgebiete dar. In dei 

augenblicklichen polit ischen Si tuat ion soll ten Sie dieses Buch i n g r ö ß t e m Umfang verbrei ten helfen! 

Damm Verlag GmbH., Abt. Versand, 8 München 23, Postfach 291 

Verschiedenes Bekanntschaften 
Frau, 56 J. , ev., sucht 1—2 Zimmer, 

Raum Bremen—Eutin. Zuschr. u. 
Nr. 01 531 an Das Ostpreußenblatt, 
2 Hamburg 13. 

Lehrerehepaar 1. R. mit Eigenheim 
u. Blumengarten 1. Südbaden, 
732 m. ü. M., 4 Busminuten von 
Schwenningen a. N., vermietet 
neue Wohnung i. ob. Stockw. ab 
1. 7. 1970 an alleinst. Frau, evtl. 
mit einem Verwandten, auch be
rufstätig. 2—3 Zi., Kü., Bad, Zen-
tralhzg., Telefon i. Hause, evtl. 
Gartenantell. Gelegentl. Hilfe in 
Haus und Garten sowie im Be
darf stalle Krankenpflege ist Be-j 
dingung. Zuschr. u. Nr. 01 422 an1 

Das Ostpreußenblatt. 2 Hbg. 13. i 

Ostpreußin, 48 J., 1,72 gr., vollschl., 
gute Erscheinung, wünscht die 
Bekanntschaft eines netten Herrn, 
mögl. Raum Süddeutschland. Zu
schr. u. Nr. 01 597 an Das Ost
preußenblatt, 2 Hamburg 13. 

Ostpr., Facharbeiter, 32/1,78, ev., 
sucht treue Lebenspartnerin bis 
30 J., mögl. Raum Minden oder 
Bielefeld. Zuschr. u. Nr. 01 518 an 
Das Ostpreußenblatt, 2 Hbg. 13. 

Ostpr., 33/1,69, ev., sehr einsam, 
wü. die Bekanntschaft m. einem 
Ib. Mädel bis 30 J. zw. Heirat. 
Biidzuschr. u. Nr. 01 595 an Das 
Ostpreußenblatt. 2 Hamburg 13. 

Bauerns., 43/1,76, ev., bld., led., m. 
Wag., wün. liebe, aufr. Ehe
kameradin, Witwe nicht aus-
geschl. Ernstgem. Biidzuschr. u. 
Nr. 01 517 an Das Ostpreußenblatt, 
2 Hamburg 13. 

Immobil ien 

Ostpreuße, 65, gute Rente, gute 
3-Zimmer-Wohnung in Heide 
(Holstein), sucht Ostpreußin, 
mögl. 55—60, zur gemeinsamen 
Haushaltsführung, evtl. spätere 
Heirat. Zuschr. u. Nr. 01 445 an 
Das Ostpreußenblatt, 2 Hbg. 13. 

Jetzt auch im Miet-Kauf ab 
etwa 195,— DM monatlich 
l BLUM-Fertighaus mit Keller 
und Bauplatz, Abteilung A 20 

495 Minden (Westf) 
Charlottenstr. 3, Tel. 05 71/9 10 69 

Postfach 280 

• Schmerzfrei • 
wurden Rheumakranke durch 
Anwendung von Dr. Bonses 
Pferde-Fluid 88 (Minkarheuman) 
Verlangen Sie Freiprospekt 

BB. Minck. 
237 Rendsburg, Postfach 375. 

Kleines Haus i. Main-Taunus-Raurn 
(am liebsten von Landsm.) zu 
kaufen gesucht. Zuschr. u. Nr. 

I 01 500 an Das Ostpreußenblntt. 
j 2 Hamburg 13. 

anzeigentexte bitte deutlich schreiben 
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Uhren 
Bestecke 
Bernstein 
Juwelen 
Alberten 

w l/w Königsberg/Pr. / 

8011 München -VATERSTETTEN 

Am 8. April 1970 feierten unsere 
lieben Eltern 

Hermann Kleinschmidt 
und Frau Martha 

geb. Fuß 
aus Locken, Kreis Osterode 

jetzt 2352 Bordesholm, 
Willenbrook 3 

ihre g o l d e n e H o c h z e i t . 

Es gratulieren herzlich 
die Kinder 
Enkel und Urenkel 

Am 14. April 1970 feiert 

Fritz Strenger 
aus 

Gaitzuhnen/Althof-Insterburg 
seinen 7 0. G e b u r t s t a g . 

Es gratulieren herzlichst 
Frau Gertrud 
Kinder und Enkelkinder 

4501 Bissendorf, Breslauer Str. 7 

Am 15. April 1970 feiert unsere 
liebe Mutti und Oma, Frau 

Magda Gerlach 
geb. Steinpick 

aus Königsberg Pr.. 
Weidendamm 17 

ihren 7 5. G e b u r t s t a g . 
Es gratulieren herzlich und 
wünschen alles Liebe und beste 
Gesundheit 

i h r e K i n d e r 
u n d E n k e l k i n d e r 

1 Berlin 33. Landauer Straße 9 
V J 

Am 17. April 1970 feiern unsere 
lieben Eltern 

Gustav Ewert 
und Frau Emma 

geb. Schröter 
aus Stollen, 

Kreis Mohrungen, Ostpreußen 
jetzt 3042 Munster, Kr. Soltau, 

Am Schützenplatz 1 
ihre g o l d e n e H o c h z e i t . 
Es gratulieren herzlich und 
wünschen weiterhin Gesund
heit und Gottes Segen 

ihre dankbaren Kinder 
und Enkelkinder 

Am 11. April 1970 feiern unsere 
lieben Eltern. Groß- und Ur
großeltern 

Gustav Kolpack 
und Frau Marie 

geb. Maguhn 
aus 

Weischnuren, Kreis Rastenburg 
jetzt 2211 Wrist (Holstein), 

Föhrdener Straße 12 
das Fest der goldenen Hochzeit. 
Es gratulieren herzlichst und 
wünschen noch viele gemein
same Jahre in Gesundheit und 
Frieden ihre dankbare Tochter 
Gertrud, verw. Linka, u. Gatte 
Dr. Frank Linka und Braut 
Heidrun Schmidt. Gatte, 
und Mathias 
Sigrid Barkley und Gatte. 

Am 11. April 1970 feiert unsere 
liebe Mutter, Oma und Ur
oma, Frau 

Berta Jackus 
geb. Christionat 

aus Luisenberg, Kr. Insterburg 
jetzt 437 Marl, Garmannstr. 11 

ihren 7 5. G e b u r t s t a g . 

Es gratulieren herzlich und 
wünschen alles Gute 

ihre Kinder 
Enkel und Urenkel 

80 

Am 16. April 1970 vollendet der 
Landwirt 

und Bürgermeister a. D. 
Richard Schwirblat 

aus Bögen bei Tharau 
jetzt 207 Ahrensburg, 

Rantzaustraße 66 
sein 8 0. L e b e n s j a h r . 
Es gratulieren herzlich und 
wünschen weiterhin beste Ge
sundheit 

seine Kinder 
Enkel und Urenkel 

Am 12. April 1970 feiert ein 
lieber, guter Mensch, der stets 
hilfsbereit war und uns viel 
Liebes getan hat, Herr 

Emil Augustin 
seinen 6 8. G e b u r t s t a g . 
Es gratulieren herzlich und 
wünschen noch viele Jahre 
Gottes Segen 

sein lieber Bruder und Frau 
auch Friedel Brunner 

61 Darmstadt, den 12. April 1970 
Karlstraße 105 
und Forstmeisterstraße 14 

Am 17. April 1970 wird unsere 
liebe Mutter und Omi 

Elli Stritzel 
geb. Stadie 

aus Königsberg Pr.-Quednau, 
Bahnhofstraße 4 

ihren 80. Geburtstag feiern. 

Es gratulieren herzlich 
die dankbaren Kinder 
und Enkel 

2 Hamburg 22, Blumenau 99 d 
V / 

Am 7. April 1970 feierte meine 
liebe Frau, unsere gute Mutter, 
Oma und Uroma 

Emma Hinz 
geb. Wittrin 

aus Schönaich, Kr. Pr.-Holland 
ihren 7 0. G e b u r t s t a g . 
Es gratulieren herzlichst und 
wünschen weiterhin die beste 
Gesundheit und Gottes Segen 

ihr Mann, 4 Kinder, die 
Schwiegersöhne, 6 Enkel 
und Urenkel Britta 

2 Hamburg 63, Sodentwiete 22 

Jahre alt wird am 12. April 1970 
unsere liebe Schwester und 
Tante, Frau 

Gertrud Papke 
geb. Beyer 

aus Petershagen. Ostpreußen 

Es gratulieren herzlich 
ihre Geschwister 
und alle Verwandten 

Köhlen, Bremerhaven, 
im April 1970 

Am 16. April 1970 feiert unsere 
liebe Mutter, Frau 

Elise Klein 
geb. Breuer 

aus Königsberg Pr., 
Schillerstraße 15 a 

ihren 8 0. G e b u r t s t a g . 
Es gratulieren von Herzen 
die dankbaren Kinder 
Rudi Klein und Familie 
Siegfried Klein und Familie 
Lieselotte Jörgens und Familie 

563 Remscheid, Villenstraße 15 
V / 

Am 13. April 1970 feiert unser 
guter Vater, Großvater und Ur-
großvat^-

Fritz Karp 
aus Lotzen, Boyenstraße 16 

seinen 7 5. G e b u r t s t a g . 
Wir gratulieren herzlichst. 
Möge Gottes Segen ihm weiter
hin Gesundheit und Lebens
freude erhalten. 
Seine Söhne, Schwiegertöchter, 
Enkel und Urenkelchen Silvia. 
32 Hildesheim, Lessingstraße 16 

Am 11. April 1970 feiert unsere 
liebe Mutter, Oma und Ur
oma, Frau 

Marie Arndt 
aus Gundau. Kreis Wehlau 

ihren 9 0. G e b u r t s t a g . 
Es gratulieren herzlich und 
wünschen weiterhin Gottes 
Segen 

ihre dankbaren Kinder 
Schwiegertochter 
Enkel und Urenkel 

238 Schleswig, Husumer Str. 23 

Für die vielen Glückwünsche, 
Blumen und Geschenke zu un
serer goldenen Hochzeit be
danken wir uns herzlich 

Erhard u. Maria Platzek 
aus Pillau 

2408 Timmendorfer Strand 
Steenbeek 7 

Am 14. April 1970 feiert mein 
lieber Mann 

Paul Kopka 
aus Jägersdorf, Kr. Neidenburg 

jetzt 2 Hamburg 74, 
Oststeinbeker Weg 42 

seinen 6 5. G e b u r t s t a g . 
Es gratuliert herzlich mit dem 
Wunsch, nach der langen, 
schweren Zeit (erst März 1967 
aus der Heimat gekommen) 
noch viele gemeinsame Jahre 
in Gesundheit zu erleben 

Ehefrau E m m a K o p k a 

Bei dieser Gelegenheit herz
liche Grüße an alle lieben 
Freunde und Bekannten aus 
der Heimat 1 

Am 15. April 1970 feiert unsere 
liebe Mutter, Schwiegermutter, 
Großmutter und Urgroßmutter 

Maria Bernotat 
geb. Hofer 

aus Girnischken, 
Kreis Stallupönen, Ostpreußen 
jetzt 3111 Oldenstadt b. Uelzen. 

Königsberger Straße 6 
ihren 9 0. G e b u r t s t a g . 
Es gratulieren herzlichst und 
wünschen weiterhin Gesund
heit und Gottes Segen 
in Dankbarkeit 
ihre Kinder, Schwiegerkinder, 
Großkinder und Urgroßkinder 

V J 

DAS OSTPREUSSENBLATT 
auch für ihre 

{Jamilienanieiqen 

Marh mit großer Geduld ertragenem Leiden entschlief am 
Ortersonntag meine liebe Frau, unsere treusorgende Mutti 
und Omi, liebe Schwester. Schwägerin und Tante 

Ella Fest 
geb. Kasch 

aus Heiligenbeil, Ostpreußen 

im 69. Lebensjahre. 
In tiefem Schmerz 
Paul Fest 
Inge Jäkel, geb. Fest 
Kurt Jäkel 
Hans-Georg Fest 
Ilselotte Fest, geb. Obermann 
Burkhard Fest 
Gerd. Dietlinde und Frank 

23 Kiel, Harriesstraße 27, den 29. März 1970 

Die Beerdigung fand am 3. April 1970 auf dem Südfriedhof 
statt. 

Am 10. April 1970 wurde unsere liebe Mutter, 
Omi, Uromi und Tante, Frau 

Martha Kenklies 
geb. Broszeit 

aus Tilsit 
jetzt 2301 Rotenhahn über Kiel 

9 0 J a h r e alt. 
In dankbarer Liebe wünschen ihr weiterhin Gottes Segen 
Max Kenklies und Familie; Grete Zerull, geb. Kenklies 
Olaf und Helga Polenski, geb. Steiner, 

mit Hinnerk, Anneke und Telse 
Hans Georg Steiner; Ludwig Zerulll und alle Verwandten 

Ganz plötzlich und für uns alle unerwartet verstarb nach 

kurzer Krankheit im 47. Lebensjahre meine liebe und herzens

gute Tochter 

Gerda Muselmann 
geb. Peter 

aus Schloditten, Kreis Pr.-Eylau 

In tiefem Schmerz 

Albert Peter 

221 Itzehoe (Holstein). Pr.-Holland-Straße 22 

Psalm 103, 2 
In der Nacht vor dem Osterfest nahm Gott der Herr 
unsere geliebte Mutter und Schwiegermutter, meine 
liebe Schwester. Frau 

Anna Blaseio 
geb. Zieske 

Kaufmannswitwe 
aus Lotzen, Lycker Straße 41 

in ihrem 90. Lebensjahre zu sich heim in den ewigen 
Frieden. 

In stiller Trauer 
Werner Blaseio und Frau Herta, 

geb. Pradarutti 
Elisabeth Rogalla, geb. Blaseio, 

und Ernst Rogalla 
Frieda Saemann, geb. Zieske 

818 Tegernsee, Hochfeldstraße 24, den 28. März 1970 
791 Neu-Ulm (Donau), Memelstraße 16 

Die Beerdigung fand am Mittwoch. 1. April 1970, auf dem 
Friedhof in Tegernsee statt. 

Während ihres Kuraufenthaltes am Tegernsee entschlief am 
24. Februar 1970 plötzlich und unerwartet unsere liebe, gute 
Schwester, Tante, Großtante und Schwiegermutter 

Charlotte Lenz 
geb. Perdelwltz 

aus Königsberg Pr. 
im Alter von 71 Jahren. 

In stiller Trauer 
im Namen der Familie 
Erika Toussaint, geb. Perdelwitz 

46 Dortmund, Arndtstraße 27 
24 Lübeck, Knud-Rasmussen-Straße 1 

Fern der Heimat mußt ich sterben, 
die ich, ach, so sehr geliebt, 
doch ich bin dahin gegangen, 
wo es keinen Schmerz mehr gibt. 

Unsere herzensgute liebe Mutter, Schwiegermutter, Groß
mutter, Schwester. Schwägerin und Tante 

Emilie Hensel 
geb. Laudin 

aus Wiesenfelde, Dingein. Kreis Treuburg. Ostpreußen 

gab ihr Leben im 85. Lebensjahre zurück in Gottes Hand. 

Gleichzeitig gedenken wir unseres geliebten Bruders, 
Schwagers und Onkels 

Kurt Hensel 
gefallen 15. 4. 1945 im Oderbruch 

sowie unserer geliebten Frau, Mutter, Schwester. Schwägerin 
und Tante 

Anna Hensel 
geb. Nowosadtko 

gestorben in Rußland 

In tiefer Trauer im Namen aller Angehörigen 
Karl Hensel und Frau Ilse, geb. Hirschfeld 
Hermann Kasper und Frau Margarete, geb. Hensel 

3394 Langelsheim, Mühlensraße 19 
8261 Murschall, Post Kay 

Fräulein Martha Herrmann 
Obermeisterin der Schneiderinneninnung Gumbinnen 

schloß am 18. M ä r z 1970 für immer ihre A u g e n . 

Im 87. Lebensjahre hat sie nach einem arbeitsreichen, 
e r fü l l t en Leben Fr ieden gefunden. 

Karl-Ernst Reiner 

Am Karfreitag, dem 27. März 1970, ist unsere geliebte, gute, 
immer zufriedene Mutter, Groß- und Urgroßmutter 

Helene Dröszus 
geb. Popp 

aus Rastenburg und Cranz, Ostpreußen 

kurz nach Vollendung ihres 62. Lebensjahres eingeschlafen. 

Im Namen aller Angehörigen 

Christel Dröszus 

2 Hamburg 70, Rauchstraße 114 

Die Trauerfeier hat am 3. April 1970 in Wolfsburg statt
gefunden. 

Am 17. März 1970 entschlief nach schwerer Krank
heit unser treusorgender Vater und Großvater. 
Schwiegervater. Bruder, Schwager und Onkel, der 

Luftwaffen-Bauleiter 
Regierungsbauinspektor a. D. 

und Baumeister 

Otto Schneider 
aus Königsberg Pr.-Quednau 

im 77. Lebensjahre. 

In stiller Trauer 
Gudrun Kilian, geb. Schneider 
Gottfried Kilian 
Udo Kilian 
Angelika Kilian, geb. Heinrich 
Norbert Kilian 
Klaus Schneider 
Ursula Schneider, geb. Behnke 
Beate Schneider 
Inke Schneider 
Manfred Schneider 
Irmgard Schneider, geb. Hoeber 
Anett Schneider 
Steffen Schneider 
G e s c h w i s t e r 
Ida Herne (Westfalen) 
Hugo Stade (Elbe) 
Julius Buchholz (Harburg) 
Heinrich Hollige (Walsrode) 

E r folgte seiner Ehefrau Elise, geb Forderung, 73 Jahre, 
und seinen Söhnen Armin, gefallen 1943 mit 19 Jahren am 
Ladogasee; Bruno, vermißt 1945 mit 17 Jahren in Posen. 

2242 Büsum, Danziger Straße 1 

£!? Beerdigung fand am 21. März 1970 auf dem neuen Büsum« 
Friedhof, Balzerweg. statt. 
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Du hast für uns gewirkt, geschafft, 
la oftmals über Deine Kraft 
Wer Dich gekannt, fühlt unser'n Schmerz, 

_ _ nun ruhe aus. Du gutes Herz. 

^ h ^ f e i ^ f t a i ^ e i t S r e v ! c n e n u n d erfüllten Leben ent-
97 M a l , ? « , « ' f e o r o n

 l n r e r s o gewebten Heimat, am 
M „ ? ? £ . 1 9 J ° „ , m - 8 2 - Lebensjahre unsere treusorgende 
2 ' Schwiegermutter, Großmutter, Urgroß
mutter. Schwester, Schwägerin und Tante 

Minna Frischgesell 
verw. Sohn. geb. Glagau 

aus Ostseebad Rauschen (Samland). Ostpreußen 

In stiller Trauer 
Erich Frischgesell 
Anneliese Frischgesell, geb. Mingers 
Erika Meyer, verw. Eggert, geb. Sohn 
Werner Frischgesell 
Erna Frischgesell, geb. Lebert 
die Enkel 
und alle sonstigen Verwandten 

5132 Ubach-Palenberg 4 
x 2821 Meklenburg 

Am 26. März 1970 entschlief plötzlich und unerwartet unser 
lieber Bruder, Schwager und Onkel 

Alfred Mallwitz 
aus Kripfelde, Kreis Elchniederung 

im 62. Lebensjahre. 

In stiller Trauer 
Erna Mallwitz 
Otto Grigull und Frau Charlotte, geb. Mallwitz 
Hermann Kraft und Frau Herta, geb Mallwitz 
Emil Mallwitz und Frau Meta, geb. Mallwitz 
Artur Mallwitz u. Frau Charlotte, geb. Lohmann 
Frida Mallwitz 
und alle Angehörigen 

7416 Gönningen, im März 1970 

Die Beerdigung fand am 28. März 1970 auf dem Friedhof in 
Gönningen statt. 

Nach kurzer Krankheit verstarb am 21. März 1970 mein lieber, 
guter Mann, der treusorgende Vater seiner Kinder, 

Oberstudiendirektor i. R. 

Bruno Wichmann 
aus Sensburg 

im 79. Lebensjahre. 

In stiller Trauer 
im Namen aller Angehörigen 
Irmgard Wichmann, geb. Hennemann 

4618 Kamen, Poststraße 6 

Mein lieber Mann und bester Lebenskamerad 

Richard Weischnur 
aus Schloßberg, Ostpreußen 

ist nach längerer Krankheit im 71. Lebensjahre sanft ent
schlafen. 

In tiefer Trauer 
Anna Weischnur, geb. Teichert 
Karl Teichert und Frau, Wallmerod 
Dr. Johannes Teichert und Familie, Brüssel 
Peter Brunkert und Frau Susi, geb. Teichert. 

Raisdorf bei Kiel 

2408 Niendorf (Ostsee), den 5. März 1970 

Der Herr ist mein Hirte. 
mir wird nichts mangeln. 

Psalm 23, 1. 
Nach langem, mit großer Geduld ertragenem Leiden 
nahm Gott der Herr am 28. März 1970 meinen lieben 
Mann, unseren guten Vater, Schwiegervater und 
Großvater 

Otto Rudwaleit 
geb. 28. 11. 1901 in Mlllewen, Kreis Lyck 

zu sich in sein Reich. 

In tiefer Trauer 
Gertrud Rudwaleit, geb. Kordaß 
Helga Kohn, geb. Rudwaleit 
Willi Kohn und Enkelkind Jürgen 

46 Dortmund-Scharnhorst. Severingstraße 20 

Fern seiner unvergessenen Heimat entschlief nach 
einem erfüllten und arbeitsreichen Leben am 
17. März 1970 mein lieber, guter Mann, Bruder, 
Schwager und Onkel 

Landwirt 

Fritz Gitt 
aus Parkhof, Kreis Ebenrode 

im Alter von 76 Jahren. 

In stiller Trauer 
Lisbeth Gitt, geb. Raeder 
und Anverwandte 

585 Hohenlimburg, Am Berge 46 

Die Beisetzung fand am 21. März 1970 statt. 

Am 28. März 1970 verstarb nach langem, schwerem, mit großer 
Geduld ertragenem Leiden im 85. Lebensjahre mein lieber 
Vater, Schwiegervater, Opa, Bruder, Schwager und Onkel, 

Landwirt 

Hugo Führer 

aus Milchhof, Kreis Elchniederung 

In stiller Trauer 
Dr. med. Walter Führer mit Familie 
Harry Kopp und Frau Meta 

7419 Grabenstetten bei Urach, Seestraße 
7400 Tübingen-Lustnau, Theurerstraße 20 

Die Beisetzung erfolgte am 1. April 1970 in aller Stille auf dem 
Friedhof Tübingen-Lustnau. 

Der Herr über Leben und Tod erlöste in den Abendstunden 
des 24. März 1970 meinen lieben Mann und guten Lebens
kameraden, unseren guten Vater, Schwiegervater, Großvater, 
Bruder und Schwager 

Rudolf Schneider 
aus Königsberg Pr.-Turnersruh 

im 70. Lebensjahre von seinem schweren, mit großer Geduld 
ertragenen Leiden. 

Charlotte Schneider, geb. Schieder 
Helga Glanz, geb. Schneider 
Dr. Peter Glanz 
Gerda Mielke, geb. Schneider 
Horst R. Mielke 
Erhard Schneider und Frau 
und sechs Enkelkinder 

5608 Radevormwald, Laakbaum 35. den 25. März 1970 

Die Beerdigung fand statt am Samstag, dem 28. März 1970, 
um 11 Uhr von der Kapelle des ev.-reform. Friedhofes aus. 

Wir trauern um meinen geliebten Mann, unseren 
allzu früh verschiedenen Vater, Bruder, Schwieger
sohn, Schwager und Onkel 

Karl Wichmann 
Techn. Bundesbahn-Oberinspektor 

geb. in Lilienthal, Kreis Braunsberg 

Er wurde uns nach schwerer Krankheit am 19. März 
1970 im Alter von 59 Jahren entrissen. 

In stillem Leid 
Ruth Wichmann, geb. Werner 

mit Christiane, Manfred und Rainer 
und allen Angehörigen 

7987 Weingarten, Efeuweg 1, den 1. April 1970 

Die Beisetzung fand am 23. März 1970 auf dem Marienfriedhof 
in Weingarten statt. 

Fern der Heimat entschlief am 11. März 1970 unser lieber 
Vater, Schwiegervater und Großvater 

Kaufmann 

Fritz Behrenz 
aus Tilsit, Ostpreußen, Niederunger Straße 125 

im Alter von fast 81 Jahren. 

In stiller Trauer 
im Namen aller Angehörigen 
Waltraut Hunke, geb. Ewert 

3011 Pattensen (Leine). Mühlenfeldstraße 22 

Meine Zeit steht in deinen Händen. 
Ps. 31,16 

Zum Gedenken! 

Horst Wiese 
Uhrmachermeister 
aus Königsberg Pr. 

geb. 30. 3. 1913 

i»rfe>8rtüw 

Gott erlöste meinen lieben Mann, unseren guten Vater am 
10. April 1969 von seinem schweren Leiden. 

In Liebe und Dankbarkeit 
Charlotte Wiese mit Töchtern 

, Dorothea und Ruth 
und allen Angehörigen 

8804 Dinkelsbühl, Altrathausplatz 6 

Nach längerer, schwerer Krank
heit entschlief unsere liebe 
Mutter, Schwiegermutter, Groß
mutter, Urgroßmutter, Schwe
ster, Schwägerin und Tante 

Käthe Arndt 
geb. Blumenthal 

aus Eisenberg, Ostpreußen 
im 68. Lebensjahre. 

In stiller Trauer 
im Namen der Familie 
Gerhard Tinney und Frau 
Wanda, geb. Arndt 

2351 Einfeld, Auf dem Vier 37, 
den 27. März 1970 
Die Beisetzung fand am 31. März 
1970 auf dem Friedhof in Ein
feld statt. 

Nach kurzer Krankheit ver
starb am 24. März 1970 im 
Blindenheim in Weimar unsere 
liebe Mutter und Omi' 

Fotografin 
Auguste Augustin 

gesch. Littmann 
aus Königsberg Pr. 

im 89. Lebensjahre. 
Die Hinterbliebenen 
als Kinder 
Artur Littmann 
Erich und Edith Littmann 

Erfurt u. 2 Hamburg 50-Altona. 
Biernatzkistraße 1 

Nachruf 
Nach schwerer Krankheit ver
starb mein lieber Mann, unser 
guter Vater 

Erich Beutler 
geb. 13. 8. 1890 gest. 16. 12. 1969 

aus Bürgerhuben, 
Elchniederung, Ostpreußen 

Im Namen aller Angehörigen 
Emma Beutler, geb. Bewer 

2243 Albersdorf (Holstein) 
Birkenallee 26 

Es ist so schwer, wenn sich des Va te r s A u g e n sch l i eßen , 
die H ä n d e ruh 'n, die stets so treu geschafft, 
wenn auch die T r ä n e n he iml ich f l ießen, 
bleibt uns der Trost : Gott hat es wohlgemacht. 

Heute nachmittag wurde mein geliebter M a n n , unser stets u m uns besorgter Va te r , 
l iebster O p i , Bruder, Schwager und O n k e l 

Oberstleutnant a. D. 

Siegfried Löwe 
Uszba l l en , K r e i s P i l l k a l l e n , T i l s i t , K ö n i g s b e r g Pr. 

nach schwerer K r a n k h e i t i m A l t e r v o n 71 Jah ren v o n seinem Le iden e r l ö s t . Se in 
Leben und Schaffen galt nur seiner gel iebten g r o ß e n Fami l i e . 

In tiefer Trauer 

Kläre L ö w e , geb. Lucht 
Ursula Helbing, geb. L ö w e 
Dieter Helbing 
Major Klaus L ö w e 
Erika Löwe , geb. B ie rmann 
Dipl.-Kfm. Dietrich L ö w e 
Erica L ö w e , geb. H a g e n k ö t t e r 
Ulrich und Werner 
Dirk und Burkhard 
Kathi, Christian und Florian 
Oberforstm. a. D. Otto L ö w e und Frau Lotte 
Major a. D. Ernst L ö w e und Frau Erna 
Oberleutnant a. D. Walter Löwe und Frau Irmgard 
Irma Löwe , geb. Trogisch 
und Anverwandte 

Sol ingen, Muns te r , He ide lbe rg , Be r l in , Frankfurt a. M . , Hamburg , 17. M ä r z 1970 
N i b e l u n g e n s t r a ß e 16 

Die Trauerfeier fand am Samstag, dem 21. M ä r z 1970, um 11 U h r i n der K a p e l l e 
des Waldfr iedhofes Langenfeld, K a p e l l e r W e g , statt. A n s c h l i e ß e n d w a r d ie B e i 
setzung. 
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So wurden die Deutschen ausgetrieben 

5,6 Millionen Deutsche blieben in der Heimat zurück 
Viele starben in polnischen Vernichtungslagern - Mit Knüppein erschlagen - Die Massengräber von Potulice und Lamsdorf 

Am gleichen Tage, als 700 amerikanische 
Bomber 2200 Tonnen Bomben auf K i e l 
abwarfen, als britische und amerikanische 

Truppen M ü n s t e r einnahmen und die sowjeti
schen Heere sich an der Oderfront auf den A n 
griff auf Be r l i n vorbereiteten, empfing Hi t ler 
in seinen» Bunker im Gar ten der Reichskanzlei 
zu Ber l in den M ü n c h n e r Gaule i ter Pau l Giesler , 
um mit ihm die A u f b a u p l ä n e für M ü n c h e n zu 
besprechen. Hi t lers Pi lot Hans Baur hat diese 
makabre Szene in seinen Erinnerungen festge
halten: „Wi r waren bei seinem (Gieslers) Er
scheinen sehr erstaunt und fragten uns, was 
es in dieser Si tuat ion w o h l noch ü b e r den 
Wiederaufbau M ü n c h e n s zu besprechen g ä b e . 
A b e r Giesler , der einen Haufen P l ä n e mitge
bracht hatte, sagte: ,Ich habe den Gesamtplan 
für den s p ä t e r e n Wiederaufbau bei mir. Auch 
d^s alte Wahrze ichen M ü n c h e n s , die Frauen
kirche, woTlen w i r neu erstehen lassen, um sie 
so der Nachwel t zu erhalten. K a r d i n a l Fau l 
haber werden w i r damit einen g r o ß e n Gefal len 
tun.' 

A l s H i t l e r Gies ler sah und vo r a l lem den 
Grund seines Kommens erfuhr, strahlte er ü b e r 
sein ganzes Gesich ' . So hatten w i r ihn lange 
nicht mehr gesehen. Die beiden zogen sich so
fort zurück und waren für v ie le Stunden al le in 
mit ihren P l ä n e n . H i t l e r zeichnete Treppenauf
g ä n g e und Fassaden oder warf aufs Papier, wie 
er sich dieses oder jenes vorstel l te . Für uns 
alle, die w i r uns dem Ende und der Vern ich
tung nicht mehr entziehen konnten, war dies 
e in eigenartiges Erlebnis ." 

Wen ige r als zwe i Wochen s p ä t e r begann die 
letzte Großof fens ive der Sowjets v o n der Oder 
her auf Ber l in . In den wei ten Gebieten des 
deutschen Ostens hinter der sowjetischen Front 
aber g ing die deutsche Z i v i l b e v ö l k e r u n g ihren 
schweren Leidensweg. Sie hatte keine M u ß e 
für die Phantastereien eines Wiederaufbaus mit 
Fassaden und T r e p p e n h ä u s e r n . Sie hatte „e igen
artige Erlebnisse" ganz anderer A r t . 

Die aus mancherlei G r ü n d e n i n der Heimat 
verbl iebene deutsche Z i v i l b e v ö l k e r u n g — teils 
hatte sie sich nicht zur Flucht en t sch l i eßen k ö n 
nen, teils war ihnen der Fluchtweg durch den 
schnellen Vormarsch des Feindes abgeschnitten 
worden — u m f a ß t e i n O s t p r e u ß e n rund 800 000 
Menschen, d. h . e twa e in Dr i t t e l der V o r k r i e g s -
b e v ö l k e r u n g , i n Ostpommern war es etwa eine 
M i l l i o n Menschen, darunter 150 000—250 000 
Ost- und W e s t p r e u ß e n , i n Schlesien m ü s s e n es 
rund 2,5 M i l l i o n e n Einwohner gewesen sein, i n 
Cstbrandenburg lebten noch e twa 350 000 Deut
sche. 

Es ist also nicht wahr, daß Ostdeutschland 
mit Ende des Krieges von der deutschen Be
vö lkerung entblößt gewesen sei, wie es Sta
lin noch in Jalta und Potsdam behauptete 
und wie es die polnische Propaganda noch 
heute verbreitet. Vielmehr waren mindestens 
4,6 Millionen Ostdeutsche in ihrer Heimat, 
welche der Wil lkür des Siegers und sehr 
bald auch polnischer .Verwaltung" ausge
setzt waren. 

Mit Hakenkreuzen beschmiert, müssen Deutsche Trümmer beseitigen. Aber es gibt furchtbarere 
Bilder von der Behandlung der Deutschen im Jahre 1945 

Besonders hart wurden aber auch die Deut
schen betroffen, welche in Danzig (rund 200 000) 
und vo r a l lem im f rüher polnischen Staatsgebiet 
— also in W e s t p r e u ß e n , Poser usw.— verbl ie
ben waren (rund 800 000). 

Diese rund 5,6 M i l l i o n e n Deutsche wurden 
im Augenb l i ck der Ü b e r n a h m e ihrer Heimat bzw. 
Aufenthaltsorte durch polnische V e r w a l t u n g e n 
prakt isch vogelfrei . Das geschah zuerst in Dan
z ig bereits Ende M ä r z und zog sich den A p r i l 
ü b e r bis i n den M a i und J u n i h in . Die Grund 
lage bildete e in Dekret der Polnischen Proviso
rischen Regierung v o m 2. M ä r z 1945, i n dem 
ve r füg t wurde, d a ß al ler Besitz v o n Personen, 
die vo r der sowjetischen A r m e e geflohen und 
nicht z u r ü c k g e k e h r t waren, sowie s ämt l i ches 
V e r m ö g e n des Deutschen Reiches und v o n deut
schen S t a a t s a n g e h ö r i g e n g rundsä t z l i ch als „auf
gegebenes V e r m ö g e n " zu gelten habe und 

gleichfalls an den polnischen Staat ü b e r g e h e . 
Dieses Dekret galt nicht nur i m eigentl ichen po l 
nischen Staatsgebiet, sondern es wurde in den 
ostdeutschen S t ä d t e n und Dör fe rn öffentl ich an
geschlagen und angewandt. Damit waren die 
Deutschen, die noch auf ihren H ö f e n und in 
ihren W o h n u n g e n lebten, e n t s c h ä d i g u n g s l o s 
enteignet. Te i lwe i se m u ß t e n sie sogar für ihre 
eigenen W o h n u n g e n und H ä u s e r M i e t e zahlen. 
A u f jeden F a l l aber waren sie v ö l l i g wehr los 
gegen die täg l ich zu erwartende Aufforderung, 
ihren Besitz zu r ä u m e n und einem polnischen 
„ N e u s i e d l e r " zu „ ü b e r g e b e n " . Der g r ö ß t e T e i l d e r 
seit dem F r ü h j a h r 1945 in Ostdeutschland e in
s t r ö m e n d e n Polen bestand jedoch aus Speku
lanten, Schiebern und Beutemachern, die p l ü n 
derten und zusammenrafften, was sie bekom
men konnten, um mit ihrer Beute wieder nach 
Polen zu verschwinden. 

Privatrache aus niedrigsten Motiven 
Diese Gewaltakte der Enteignung und 

diese Beutezüge geschahen lange bevor auch 
nur unter den Siegermächten irgendeine Re
gelung über den Status der ostdeutschen 
Provinzen getroffen worden war. Das waren 
reine Wil lkürakte , für die es keine Recht
fertigung irgendwelcher Art gibt. 

Noch massiver trafen Entrechtung und V e r 
folgung die Deutschen in Polen. Die Grundlage 
für die Ver fo lgung dieser Deutschen bi ldeten 
zwe i Gruppen v o n Gesetzen. E inma l die De
krete ü b e r die „S t r a f zumessung für faschistisch-
hitlerische Verbrecher" und zum anderen die 
Dekrete ü b e r „ S i c h e r u n g s m a ß n a h m e n gegen 
V e r r ä t e r der Na t ion" sowie ü b e r die „Aussche i 
dung feindlicher Elemente", s p ä t e r v o n „Per
sonen deutscher N a t i o n a l i t ä t aus der polnischen 
Volksgemeinschaft". 

A l l e diese Dekrete l ö s t e n eine W e l l e w i l l kü r 
licher Verhaftungen aus, wobe i nicht e twa 
ordentliche Organe der Just iz t ä t i g wurden, son
dern M i l i z und Pol ize i s e l b s t ä n d i g handelten, 
wozu sie „berech t ig t " waren, sofern nur e in „be
g r ü n d e t e r Verdacht" vor lag . Denunziat ionen, 
Privatrache aus niedrigsten M o t i v e n tobten sich 
aus. Die „ V e r h a f t e t e n " wurden meist unter 
schweren M i ß h a n d l u n g e n gezwungen, „Ge
s t ä n d n i s s e " zu unterschreiben. V i e l e s ind die
sen Torturen erlegen. W e r am Leben blieb, 
kam in die Z u c h t h ä u s e r und G e f ä n g n i s s e , von 
denen Fordon bei Bromberg, Graudenz, K r o n e 
a. d. Brahe, Lodz, M o k o t o w in Warschau L e i 
d e n s s t ä t t e n der B ru ta l i t ä t und des Hungers 
waren . H i e r starben wiederum vie le , andere 
wurden nach R u ß l a n d abtransportiert. Gerichts
verfahren wurden meist erst 1946/47 eröffnet , 
sie endeten in der Regel mit Verur te i lungen zu 
mindestens drei Jahren Gefängn i s . 

Wer nient in den Zuchthäusern saß , der wurde 
zur Zwangsarbeit herangezogen. Diesem Zweck 
diente ein Ne tz von Arbei ts lagern , zu denen 
als berüchtigste die großen Lager Potulice bei 
Bromberg, Gronowo bei Lissa und Sikawa bei 

Lodz z ä h l t e n . A u s den Erlebnisberichten ü b e r 
lebender sei hier als Be isp ie l die Schi lderung 
einer F r a u aus Kön i t z auszugsweise herange
zogen. 

Sofort nach Besetzung v o n Kön i t z M i t t e Fe
bruar durch die Sowjets, berichtet die Frau , 
g ing die V e r w a l t u n g i n polnische H a n d ü b e r . 
D ie verbl iebenen Deutschen m u ß t e n ihre W o h 
nungen ver lassen und durften ihre Habe nicht 
mitnehmen. In K e l l e r n oder H i n t e r h ö f e n such
ten sie e inen Unterschlupf. Sie erhiel ten keine 
Lebensmittel , auch konnten sie ih r G e l d nicht 
in Z l o t y umtauschen. Täg l ich m u ß t e n sie sich 
auf dem M i l i z b ü r o melden, um zur A r b e i t e in
geteilt zu werden. A m 7. A p r i l 1945 schl ießl ich 
erhiel ten sie den Befehl, sich al le auf dem K a 
sernenhof einzufinden. In v i e r T a g e s m ä r s c h e n 
wurden sie i n das Zuchthaus K r o n e a. d. Brahe 
getrieben. A u c h hier gab es tägl ich nur eine 
Scheibe Brot und Wassersuppe. V o n Krone ging 
es wei ter nach Potul ice : „Hier wurden w i r nach 
Bad, Ent lausung und Regis t r ierung in verschie
dene Baracken vertei l t . Die ganz alten und 
a r b e i t s u n f ä h i g e n Leute kamen in das sogenannte 
Al te r she im, eine gesonderte Baracke, wo man 
sie a l lmähl ich aber sicher verhungern l ieß . Spä 
ter kamen die A l t e n und A r b e i t s u n f ä h i g e n in 
das .Al te rshe im' nach Kruschwitz , wo die mei
sten an Hunger gestorben sind. Die Arbe i t s 
fäh igen wurden z. T. im Lager selbst, z. T. auf 
G ü t e r n zur Arbe i t eingesetzt." 

Die Kon i t ze r in war einige Wochen auf einem 
Gut im Kre i s Schubin eingesetzt, kam aber dann 
krank und a r b e i t s u n f ä h i g nach Potul ice zu rück : 
„Zuers t wurden uns hier die Haare abgeschoren. 
Die Verpf leming war auch vö l l i g unzureichend 
und schlecht. W i r erhiel ten morgens einen ha l 
ben Li ter schwarzen Kaffee, tägl ich — angeb
lich — 300 Gramm Brot, mittags dre iv ier te l 
Liter Suppe und v ie rmal in der Woche auch 
abends einen halben Li ter Suppe. A n drei 
Abenden in der Woche gab es nur Kaffee. A l s 
dann spä t e r , Ende 1946, die ersten Transporte 
nach Deutschland abgehen soll ten, wurde die 

Verpf legung besser. Infolge der mangelhaften 
E r n ä h r u n g , der schweren A r b e i t und der rohen 
Behandlung s ind v i e l e Menschen i n diesem 
b e r ü c h t i g t e n Lager gestorben." 

Der Bericht e n t h ä l t eingehende Schi lderun
gen v o n M i ß h a n d l u n g e n mit Todesfolge, v o n 
grausamen Bestrafungen, v o n der unzureichen
den ä rz t l i chen Betreuung — so w i r d mitgeteil t , 
d a ß v o n 120 i m Lager geborenen K i n d e r n am 
Ende des Jahres nur noch acht am Leben ge
bl ieben waren . 

„Eine Beerdigung in Potul ice sah so aus: Es 
gab im Lager dre i S ä r g e , z w e i für Erwachsene 
und e inen für K inde r . In diese S ä r g e wurden 
so v ie l e Leichen, v o l l k o m m e n nackt, h ineinge
legt, w i e h i n e i n p a ß t e n . D a diese Ung lück l i chen 
manchmal, j a meist bis zum Skelett abgemagert 
waren, konnten dre i bis v ier , manchmal sogar 
noch mehr Leichen i n einen Sarg gelegt werden . 
Die S ä r g e kamen dann auf e inen Handkar ren , 
wurden zum Fr iedhof gefahren, dem sogenann
ten Sandberg. H i e r wurden die S ä r g e einfach 
ü b e r der Grube umgekippt und die Leichen aus
geschü t t e t . Angeb l i ch wurden al le Vers torbenen 
namentlich registriert . A b e r auf ke ine Anfrage 
v o n seiten der a u ß e r h a l b des Lagers, v o r a l len 
Dingen in Deutschland lebenden A n g e h ö r i g e n , 
ist v o m Lager jemals eine Auskunf t ü b e r das 
Schicksal dieser elend Vers torbenen gegeben 
worden." 

M a n hat noch nicht g e h ö r t , d a ß diesen namen
losen Toten der M a s s e n g r ä b e r v o n Potu l ice e in 
Denkmal gesetzt worden ist. A u c h sie haben ihr 
Leben als Opfer b l inden Hasses ver lo ren . 

W a s Potul ice für die Deutschen vor a l lem 
aus W e s t p r e u ß e n und Posen war, das war die 
„Höl le v o n Lamsdorf" für die Oberschlesier In 
diesem Lager zwischen Oppe ln und Neisse sind 
von ü b e r 8000 Inhaftierten aus den Dör fe rn des 
Kreises Fa lkenberg fast 6500 Menschen an H u n 
ger, Krankhe i t und M i ß h a n d l u n g e n gestorben 
Das ist eine grauenhafte Todesbi lanz , die jedoch 
auf den so rg fä l t i gen Nachforschungen des deut
schen Lagerarztes Dr . Esser beruht 

Dem eingehenden Bericht v o n Dr. Esser ist 
zu entnehmen, d a ß dieses Lager im Juli 1945 
„ e i n g e r i c h t e t " worden ist. Es wurde geleitet 
von e inem e twa z w a n z i g j ä h r i g e n Kommandan
ten, dem rund fünfzig M i l i z a n g e h ö r i g e unter
standen. Dieser Kommandant , Ceslaw Gimbor-
sk i , lebt heute noch als M a j o r der Bürgermiliz 
in Ka t towi tz . Die Aufnahme in das Lager voll-
zog sich w ie folgt: „Die meistens des Nachts 
ausgesiedel ten und ausgeraubten Menschen 
eines Dorfes wurden mit dem Rest ihrer Habe 
ins Lager gejagt. Dort m u ß t e n sie den ganzen 
T a g bei W i n d und Wet t e r vor dem Büro ste
hen und auf ihre Regis t r ie rung warten. Nach
dem jedem einzelnen auch das letzte, einschließ, 
lieh M a n t e l , Rock oder Schuhen geraubt wor
den war, wurde er v e r p r ü g e l t , mit Kolben ge-
s t o ß e n , mit B l e i k a b e l n geschlagen usw., so daß 
diese Menschen im Gesicht vö l l ig unkenntlich, 
b l u t ü b e r s t r ö m t und oft mit zerbrochenen Glie
dern und Rippen w e g g e s t o ß e n wurden. Mark
e r s c h ü t t e r n d e Schreie hal l ten v o n dort in das 
Lager. V i e l e wurden erschlagen oder erschossen, 
die ü b e r l e b e n d e n starben in zahlreichen Fällen 
an den F o l g e n der vorausgegangenen unbe
schreiblichen M i ß h a n d l u n g e n . Sie wurden ge
schlagen und g e t ö t e t , nur w e i l sie Deutsche 
waren. Die H i n m o r d u n g geschah entweder durch 
Erschlagen mit K n ü p p e l n oder Zaunlatten auf 
den Schäde l , w o b e i der Unglück l iche meist nie
derkn ien m u ß t e , oder er erhiel t einen Schlag 
gegen die Halsader , worauf er regelmäßig tot 
h i n s t ü r z t e , oder er wurde durch Fußtri t te auf 
den Leib und auf die K e h l e ermordet." 

Nur 200 Kalorien pro Tag 
„Die Arbe i t , die bei einer Verpflegung von 

e twa 200 bis 300 K a l o r i e n am Tage verrichtet 
werden m u ß t e , unter Stock- und Peitschenhieben 
oder schwersten, b lu t igen M i ß h a n d l u n g e n , war 
schlimmer als Sk lavenarbe i t . M ä n n e r und 
Frauen, ohne Rücksicht auf ihren schlechten Er-
n ä h r u n g s - und K r ä f t e z u s t a n d oder auf beste
hende Krankhe i t , m u ß t e n zwölf Stunden und 
l ä n g e r und d ü r f t i g e r und zerrissener Kleidung 
v o l l Ungeziefer und ei ternden W u n d e n , die nich! 
behandelt werden durften, bei al len Witte-
rungslagen schwerste A r b e i t verrichten." 

„ A b e r auch bei den im Lager Verbliebenen 
w ü t e t e n t a g s ü b e r Ter ro r und M o r d . . . Selbst vor 
den Schwerkranken und Sterbenden machten 
Raub, M i ß h a n d l u n g e n und Totschlag nicht halt. 
Hin te r den mit dem Roten Kreuz bezeichneten 
Baracken der K r a n k e n fanden furchtbare 
Greue lszenen s t a t t . . . " Be im Erscheinen von 
z w e i besonders b e r ü c h t i g t e n polnischen Gewalt
t ä t e r n „ z i t t e r t e n M ä n n e r und Frauen, und die 
K i n d e r schrien", berichtet Dr . Esser: „Oft woll
ten die be iden a l le K r a n k e n aus den Kranken
baracken herausholen und e rsch ießen , um Platz 
zu machen für die E inwohne r eines neuen Dor
fes, das wiede r v o n neu e inges t römten Polen 
besetzt werden sol l te ." 

E i n besonders grausamer V o r f a l l geschah am 
M i t t a g des 4. O k t o b e r 1945. Damals brach in 
einer Baracke e in B r a n d aus. Die Milizposten 
b i lde ten e inen K o r d o n u m die Brandstelle und 
s c h ö s s e n auf d ie Lagerinsassen, welche den 
B r a n d zu l ö s c h e n versuchten. Dr . Esser hat eine 
genaue A u f s t e l l u n g der Todesopfer dieser Mas
s e n s c h l ä c h t e r e i gemacht. Danach sind 36 Män
ner u n d 11 F rauen erschossen worden, 25 Män
ner und 15 F rauen kamen in den Flammen um, 
285 M ä n n e r und F rauen wurden aus der Kran
kenbaracke ins Massengrab geworfen, nachdem 
sie vo rhe r durch G e n i c k s c h u ß g e t ö t e t oder durch 
Ko lbenh iebe b e t ä u b t worden waren, und 
209 M ä n n e r und Frauen s ind darauf an den 
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Schuß- und K ö r p e r v e r l e t z u n g e n gestorben, die 
sie w ä h r e n d der Katastrophe erhalten hatten 

A u c h in Lamsdorf wurden die Leichen nadd 
ins Massengrab geworfen. Grabschmuck m' 
B lumen oder K r e u z w a r verboten. „Als einmal 
e inige Frauen mit ih ren K inde rn an der letzten 
R u h e s t ä t t e ihrer erschlagenen Männer und Va
ter we i l t en und e inige Blumen dorthin 
wurde auf sie geschossen . " 

M a n pflegt zu sagen, d a ß diese Toten mah
nen, es niemals wieder zu solchen Unmensov 
Hchkeiten kommen zu lassen. Das ist TW® 
und fester W i l l e für ü b e r l e b e n d e und 

st mar 
Opfer 

"•.vj i c a i c i vvii ie inr i.inenem'nui' uuu 
mende Genera t ionen. Doch eines scheint ntf 
vergessen zu w o l l e n : näml ich auch dieser Opf^ 
für die s te l lver t re tend die Massengräber v°' 
Potulice und Lamsdorf genannt seien, vor aiic 
Welt und rege lmäßig zu gedenken. 


