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Moskau will letzte Ernte einbringen 
Hat die Bonner Politik den Westen zu Zugeständnissen in Berlin veranlaßt? - Nur ein Teilaspekt im Spiel um Europa 

B O N N — W i e i n Bonner pol i t ischen Kre i s en 
verlautet , w i r d i m Kanz le ramt eine Fer ien
ak t ion „ B e r l i n - D u r c h b r u c h " vorberei te t , deren 
Z ie l es se in so l l , e ine den Sowjets genehme 
„ B e r l i n - R e g e l u n g " zu erreichen mit e inem an
s c h l i e ß e n d e n k o m p a k t e n „ S t o ß t r u p p u n t e r n e h 
men" zwecks Ra t i f i z ie rung des M o s k a u e r und 
Warschauer Ver t r ages . 

H i e r b e i so l l das gesamte Paket der B e r l i n -
L ö s u n g so p r ä s e n t i e r t werden , d a ß es sich der 
deutschen Öf fen t l i chke i t als brauchbar anbietet. 
Dadurch so l len vorers t die subt i le ren pol i t ischen 
Dinge ü b e r d e c k t werden . M a n rechnet damit, 
d a ß es e twa zu Weihnach ten zu e inem Einver 
nehmen ü b e r d ie prakt ischen Deta i l f ragen w i e 
z. B . ü b e r Zugangsweg-Rege lung k o m m e n w i r d , 
so d a ß der vorgesehene Fah rp l an für die Ost
v e r t r ä g e — F r ü h j a h r 1972 — e ingehal ten 
werden k a n n . 

Es w ä r e falsch anzunehmen, die Sowjets w ü r 
den i n ih re r B e r l i n - P o l i t i k v o n den Z i e l e n der 
b isher igen A u ß e n p o l i t i k a b r ü c k e n . So basiert 
auch die i n der V o r b e r e i t u n g befindliche B e r l i n -
Regelung, für die die Zus t immung der Wes t 
m ä c h t e erwarte t w i r d , auf der Grundformel , d a ß 
B e r l i n rechtlich k e i n Bes tandte i l der Bundes
republ ik Deutschland ist und k ü n f t i g h i n folg
l ich auch Hohe i t sak te des Bundes i n B e r l i n — 
w i e zum Be i sp i e l die W a h l des B u n d e s p r ä s i 
denten, Bundestagss i tzungen und der A b s c h l u ß 
in terna t ionaler V e r t r ä g e — dort nicht mehr 
vo rgenommen werden d ü r f e n . 

Diese E n t w i c k l u n g beruht auf der von den 
Sowjets konsequent ver t re tenen These, wo
nach B e r l i n e in im Entstehen begriffenes V ö l k e r 
rechtssubjekt sei, mit a l l en Elementen der 
„ E i g e n s t a a t l i c h k e i t " . Im M o s k a u h ö r t man dazu, 
der W e s t e n sei jetzt endl ich bereit, B e r l i n als 
„ b e s o n d e r e poli t ische Einhe i t " anzuerkennen, 
womi t er prakt isch nach den gleichen G r u n d 
s ä t z e n verfahren werde, die für M o s k a u , Ost-
B e r l i n und andere Ostblockstaaten bereits l ä n g s t 
g ü l t i g seien. 

E i n e solche E n t w i c k l u n g w ü r d e le ider a l le 
jene b e s t ä t i g e n , die dem B e r l i n - K u r s der Bonner 
Bundes reg ie rung v o n A n f a n g an m i ß t r a u t e n 
und w ü r d e die B e f ü r c h t u n g rechtfertigen, d a ß 
die Stadt B e r l i n auf die Dauer — ganz zwangs
läuf ig — dem Os ten i n die H a n d gespiel t w i r d . 
Der M o s k a u e r u n d der Warschauer V e r t r a g 
dienen dem Z i e l , e inen Durchbruch nach Europa 
zu e rz ie len . E rkenn t der W e s t e n nicht, d a ß 
B e r l i n nur e in Te i l a spek t i n diesem Spie l um 
Europa ist? ° - s -

Ende A p r i l 1945 h i ß t e n Sowjetsoldaten die rote Fahne ü b e r d e m Ber l iner Reichstag. Durch das 
Besatzungsabkommen wurde der Wes t t e i l der Stadt B e r l i n ü b e r 25 Jahre für die freie W e l t ge
hal ten. K ö n n e n die Sowjets jetzt i n B e r l i n die Ernte i n die Scheuer fahren? 

Künftig »Kaliningrader Klopse« ? 
Empörung und Spott über Aufhebung der „ Bezeichnungsrichtlinien " - Unzumutbare Vorleistung 

Bonn — Erst am 14. J u l i hat die Bundes
regierung den schon am 30. J u n i g e f a ß t e n K a b i 
n e t t s b e s c h l u ß ü b e r die Aufhebung der „Bezeich
nungsr icht l in ien" für die Schreibweise und 
kartographische Dars t e l lung der deutschen Ge
biete und G r e n z e n bekanntgegeben und im 
„ G e m e i n s a m e n Min i s t e r i a l b l a t t " veröf fen t l i ch t . 
Diese Rich t l in ien we rden somit ersatzlos ge
strichen. Erst zu e inem s p ä t e r e n Zei tpunkt , vor
aussichtlich nach der v o n der Regie rung ange
strebten Rat i f iz ie rung der Ostver t rage, sol len 
neue „ H i n w e i s e " für den amtl ichen Sprach
bereich gegeben werden . Bis dah in ist dem 
„ E r m e s s e n s s p i e l r a u m " ke ine Grenze gesetzt. 
W i r d ü r f e n uns somit auf eine Sprachverwir 
rung qe faß t machen, w i e sie nicht e inmal zu 
Zei ten des H e i l i g e n R ö m i s c h e n Reiches 
herrschte, als es noch mehr als dreihundert 
deutsche L ä n d e r und Grenzen gab. Eine solche 
. F r e i z ü g i g k e i t " glaubt eine deutsche Regierung 
rechtfertigen zu k ö n n e n , die noch immer be
hauptet, d a ß ihr an der „Einhe i t der deutschen 
Na t ion" - v o n staatlicher Einhei t Deutschlands 
w i r d schon l ä n g s t nicht mehr gesprochen -
gelegen sei. 

Der K a b i n e t t s b e s c h l u ß hat i n breitesten K r e i 
sen des Inlandes, aber auch im A u s l a n d Uber-
raschung, E m p ö r u n g , K r i t i k , j a Spott und Ge
lächter a u s g e l ö s t . Je nach poli t ischer Einstel
lung w i r d v o n e inem konsequenten Schritt, v o n 
einer konkre ten M a ß n a h m e des schon in den 
O s t v e r t r ä q e n sich abzeichnenden Verzichtes au 
die gesamtdeutsche W i e d e r v e r e i n i g u n g oder 
aber v o n einer we i te ren „ V o r l e i s t u n g auf k o m 
mende „ V e r p f l i c h t u n g e n " aus den Ver t ragen, 
von e inem rechtswidr igen A k t und von Uber-
t ö l p e r u n g des Par laments und der Öffent l ich
kei t gesprochen. N i e m a n d i n a l le r W e l t aber 
hat V e r s t ä n d n i s da für , d a ß die Rich t l in ien „er 

satzlos" gestrichen werden, ü b e r dieser Feh l 
le is tung stehen selbst der west l ichen Aus lands
presse „die Haare zu Berge". So spottet 
beispielsweise der Zür i che r „ T a g e s a n z e i g e r " , 
angesichts der nunmehr gegebenen Sprach lücke 
seien nicht nur die Schulbuchautoren, sondern 
auch die Küchenchefs zu N e u s c h ö p f u n g e n auf
gerufen: Die auch in der Schweiz bel iebten „Kö
nigsberger K lopse" w ü r d e n nunmehr zu einem 
schwerverdaulichen revisionist ischen Gericht 
werden, sofern man sie nicht künf t ig auf „Kali
ningrader K l o p s e " umtaufe. „Schles isches H i m 
melreich" m ü s s e s i n n g e m ä ß „Himmel re i ch der 
Wojewodschaft W r o c l a w " oder so ähn l ich 
h e i ß e n . In einem anderen a u s l ä n d i s c h e n Presse
kommentar w i r d der Verzicht auf verbindl iche 
Begriffe als schizophren bezeichnet: M a n k ö n n e 
nicht Prag statt Praha, nicht Warschau statt 
W a r s z a w a sagen und gleichzeit ig Bres lau 
W r o c l a w , A l l e n s t e i n O l s z t y n nennen. A n ande
rer Stelle w i r d v o n poli t ischem Armutszeugnis 
und feigem Z u r ü c k w e i c h e n vor der öffent l ichen 
K r i t i k gesprochen. 

Trotz des Sommerurlaubs — der „Seesch lan-
gen"-Zei tpunkt wurde offenbar b e w u ß t für die 
Bekanntgabe des Beschlusses g e w ä h l t — hat 
diese j ü n g s t e ostpolitische Errungenschaft 
scharfe K r i t i k im Lager der parlamentarischen 
und a u ß e r p a r l a m e n t a r i s c h e n Oppos i t ion ausge
löst . So wurde sie v o m Pressesprecher der 
C D U , Wei^sk i rch , als unzumutbare „Vor
leis tung" und v o m P r ä s i d e n t e n des Bundes der 
Ver t r iebenen, Dr . Czaja , der vorsorgl ich in 
Kenntnis der Absicht der Bundesregierung schon 
am 20. Jun i starken Protest erhoben hatte, 
gleichfalls als Vor le i s tungsakt und als rechts
w i d r i g bezeichnet. 

M i t dem Rücken gegen die W a n d , aber un
sicher und ohne Erfolg, ist der Regierungsspre

cher A h l e r s seither b e m ü h t , diese unsinnige 
M a ß n a h m e zu ver te idigen. Seiner M e i n u n g nach 
ist es nicht s innvo l l , zumindest die Rat i f iz ierung 
der V e r t r ä g e abzuwarten, sondern „ve rnün f t i g " , 
schon vorher , das he iß t doch w o h l ähnl ich dem 
polit ischen Vorgehen bei Absch luß der V e r 
t r ä g e , auch auf sprachlichem Gebiet vollendete 
Tatsachen zu schaffen. Es entspricht der Ironie 
dieser Denkweise , wenn A h l e r s einerseits fest
stellt, d a ß die Regierung mit dieser M a ß n a h m e 
v o n der „ i n t e r n a t i o n a l e n Rechtslage Deutsch
lands" ausgehe, w ä h r e n d er zugleich daran er
innert, d a ß ü b e r den e n d g ü l t i g e n Status 
Deutschlands erst i n einem Friedensver t rag be
funden werden k ö n n e . In den bis zum 14. J u l i 
d. J . g ü l t i g e n Bezeichnungsrichtl inien v o m 1. Fe
bruar 1961 dagegen war gerade aus dem Fr ie
densvertragsvorbehalt der S i e g e r m ä c h t e folge
richtig abgeleitet worden, daß bis zu diesem 
Zei tpunkt auch im sprachlichen Bereich v o m Fort
bestand Deutschlands in den Grenzen v o n 1937 
auszugehen sei, d a ß somit O s t p r e u ß e n , Pom
mern, Schlesien als „deu t sche Ostgebiete unter 
polnischer bzw. sowjetrussischer V e r w a l t u n g " , 
die sogenannte „DDR" als „Sowje t i sche Besat
zungszone", das freie B e r l i n als „Berl in (West)" 
zu bezeichnen seien und d a ß dementsprechend 
na tür l i ch auch kartographisch zu verfahren sei. 

Angesichts der nunmehr von der Bundesregie
rung dekretierten W i l l k ü r ist der B ü r g e r zur 
Selbsthilfe aufgerufen. Soweit er nicht jede 
Achtung vor deutscher Tradi t ion und jeden Sinn 
für die W a h r u n g deutscher Lebensinteressen 
ver lo ren hat, w i r d er sich, wie Dr . Czaja fest
stellte, im freien Deutschland dieser W i l l k ü r 
„ w i d e r s e t z e n und sie nicht befolgen: für ihn 
bleibt Freihei t Freiheit , g e h ö r t Wes t -Ber l in 
poli t isch zur Bundesrepubl ik Deutschland, bleibt 
fremde V e r w a l t u n g deutscher Gebiete fremde 
V e r w a l t u n g " . C . J . N . 

Weder Rebellion 
noch Resignation 

H . W . — Der Bundeskanzler hat vor der 
Evangelischen Akademie eine Rede gehalten, 
von der man sagt, daß sie Aufsehen erregt 
haben soll. Unter dem Aspekt „Eine Politik iür 
den Mensclien — Phrase oder Programm" hat 
Wi7/y Brandt u. a. auch die Probleme jüngerer 
Menschen angesprochen, von denen er meint, 
die junge Generation sei im Blick auf die Zu
kunft von mehr Sorge und Angst als von Hoff
nung bewegt, von Sorgen um die Lebensgrund
lagen unserer Zeit. „Niemand sollte diese Un
ruhe mit ein paar billigen Floskeln abtun, ob 
sie sich nun in Rebellion oder — schlimmer 
noch — in Resignation äußert. Denn eines läßt 
sich nicht bestreiten: Die Zeit, wo man sich 
Zukunft als einfache Verlängerung der Entwick
lungslinie der Vergangenheit vorstellen konnte, 
geht zu Ende. Die Festschreibung der Gegen
wart ergibt noch keine Zukunft." 

Damit mag Willy Brandt nicht einmal Unrecht 
haben. Aber Zukunft ist niemals die einfache 
Verlängerung einer Entwicklungslinie der Ver
gangenheit gewesen und die Jugend hat im
mer nach neuen Wegen gesucht, um eine bessere 
Zukunft zu erringen. Diese bessere Zukunft hat 
Willy Brandt in seiner Jugend auf dem Wege 
des internationalen Sozialismus, andere haben 
diese bessere Zukunft auf nationaler Ebene zu 
erreichen versucht. 

Es ist auch heute in der Tat notwendig, dar
über nachzudenken, wie man die Politik für den 
Menschen verwirklichen kann. Wo wird man zu 
beginnen haben? 

Die Unruhe aber, in der sich heute Teile 
unserer Jugend befinden, scheint nicht zuletzt 
ihre Ursache darin zu haben, daß eine mit
unter nicht ungeschickte Propaganda ihr die 
fata morgana einer Gesellschaft vorgaukelt, die 
letztlich um so weniger zu verwirklichen ist, 
als zunächst einmal verlangt wird, alle Brücken 
abzubrechen. Vernünftig an einer besseren Zu
kunft bauen heißt nicht zuletzt auch, das, was 
sich in der Vergangenheit als wertvoll erwie
sen hat, fortzuentwickeln. Wer heute wieder 
Köpfe rollen lassen will — bildlich oder wirk
lich gemeint — der möchte die Vergangenheit 
nicht fortentwickeln, sondern sie ausreißen wie 
nutzloses Unkraut. Um an ihre Stelle eine „neue 
Klasse" zu setzen, getragen von jenen, die 
heute die Rebellion machen. Das große Heck
meck auf den Straßen mit den Forderungen 
nach Lenin, Mao und Che Guevara. Und das 
soll unsere Zukunft sein? 

Die freiheitliche Gesellschaftsordnung, in der 
das Leben unserer Gemeinschaft durch Refor
men fortentwickelt werden muß, ist zweifels
ohne diesem „Idol" der militanten Linken über
legen. Ganz sicher würde es auch möglich sein, 
unserer jungen Generation einiges von ihrer 
Angst und ihrer Unruhe zu nehmen, wenn man 
dieser Jugend wieder einen Platz in und eine 
Aufgabe iür die Gemeinschaft geben könnte. 

Das aber setzt voraus, daß sich die Gemein
schaft gegen jene Erscheinungen durchzusetzen 
vermag, die ganz eindeutig einen inneren Zer
fall anzeigen. So erscheint es uns zum Beispiel 
als äußerst alarmierend, wenn allein in Berlin 
die Delikte „Raub, räuberische Erpressung. 
Autostraßenraub", die im Jahre 1965 noch bei 
einem Monatsdurchschnitt von 18 Fällen lagen, 
im Jahre 1970 bereits aui 77 Fälle angestiegen 
waren, während in den ersten drei Monaten 
dieses Jahres bereits 352 Fälle angezeigt waren. 
Besonders beunruhigend ist die Zahl der Rausch
giftdelikte, von denen im Jahre 1965 monatlich 
fünf Fälle, im Jahre 1970 monatlich 70 Fälle 
und in den ersten drei Monaten dieses Jahres 
302 Fälle bekannt wurden. Das alles passiert 
nicht irgendwo, sondern ausgerechnet in Berlin, 
der Stadt, deren Freiheit auf dem Spiele steht. 
An jener Hochschule aber, die einst dort als 
Freie Universität gegründet wurde, bedroht 
linksextremistischer Terror jede politische und 
wissenschaftliche Freiheit. 

Jede Politik, so hat Willy Brandt vor der 
Evangelischen Akademie in Tutzing gesagt, 
habe ihren Preis. Wie hoch wird der Preis für 
diese Politik sein, wenn weiterhin beschwichtigt 
und wenn die Gefahr nicht so gesehen wird, 
wie sie wirklich ist? Nach dem Kriege mit 
seinen schrecklichen Erlebnissen haben insbe
sondere die Deutschen in der Hoifnung aui 
eine bessere Zukunft gelebt. Inmitten eines im
mer noch vorhandenen Wohlstandes aber ma
chen sich heute diejenigen, die nicht resignie
ren, Gedanken darüber, ob wir nicht auf einem 
Pulverfaß sitzen, an dem schon die Lunte glimmt. 
Hat Bonn die Kraft und den Willen, das Feuer 
auszutreten? 
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Gerald r. Ford: Bonner Ostpolitik auf falschen Gleisen 
Der Westen muß wachsam und stark sein — Brandts Ostpolitik ist wie ein Supermarkt 

Nixons Reise 
Das Rätsehalen um den Verbleib v o n 

Nixons Sicherheitsberater Kissinger in 
der Zeit vom 9. bis 11. Juli ist beendet. 
In diesen drei Tagen seiner Asienreise 
hielt sich Kissinger, der angeblich mit 
Magenbeschwerden im Bett lag, in Peking 
auf, um die spektakulärste Auslandsreise 
vorzubereiten, die je ein amerikanischer 
Präsident unternahm. 

Noch vor den nächsten Prüsidentsdnüts-
wahlen wird Richard Nixon in die Volks
republik China fliegen und sich mit Mao 
Tse-tung und Tschu En-Lai an einen 
Tisch setzen. Der Besuch der amerikani
schen Ping-Pong-Spieler in Rotchina vor 
einigen Wochen war doch mehr als nur 
ein sportliches Ereignis. Er gab den An
stoß zur ersten Einladung Pekings an den 
amerikanischen Präsidenten, die Tschu 
En-Lai gegenüber Kissinger dann in offi
zieller Form aussprach und die Präsident 
Nixon „mit Vergnügen" angenommen hat. 

Vergnügt dürfte Nixon vor allem sein, 
wenn er sich ausmalt, welchen Gewinn 
ihm der Trip ins rote China beim Kampf 
um sein Amt im nächsten Jahr bringen 
wird. Mit der Ankündigung seiner sensa
tionellen Reise über Rundfunk und Fern
sehen hat der Präsident seine Rivalen im 
bevorstehenden Wahlkampi schon im vor
aus an die Wand gedrückt. Diesem Schach
zug Nixons, der die amerikanische öffent
lichkeil für die nächsten Monate beschäfti
gen wird, haben die Gegner des Präsiden
ten nichts Ebenbürtiges entgegenzusetzen, 
um sich ins Gespräch zu bringen. Die 
Reise in Maos Riesenreich ist Nixons 
Wahlkamplwaffe Nr. 1. 

Die völlig neuen außenpolitischen Per
spektiven, die sich mit dem Vorstoß 
Nixons nach Rotchina auftun, lassen sich 
im Augenblick noch nicht abschätzen. Doch 
schon heute steht fest, daß die Gespräche 
zwischen den Staatschefs der USA und 
Rotchinas für Washingtons Vietnamisie-
rungsprogramm nur von Nutzen sein kön
nen. In ein oder zwei Vieraugengesprä
chen dürften Nixon und Tschu En-Lai 
mehr für die Stabilisierung Südostasiens 
erreichen als die Pariser Vietnam-Konfe
renz in ihren bisher über hundert Sitzun
gen. Aber aucli das Verhältnis Washing
tons zu einer Reihe von Staaten — v o n 
der Sowjetunion bis hin zu Formosa — 
wird von dieser Besuchsdiplomatie nicht 
unberührt bleiben. Besonders was das 
Verhältnis zu Moskau angeht, hat Nixon 
mit seinem angekündigten Peking-Besuch 
ein politisches Spiel mit hohem Einsatz 
begonnen. Christian Deysson 

K o n g r e ß a b g e o r d n e t e r Ge ra ld R. Ford ist repu
bl ikanischer Frakt ionsvors i tzender i m R e p r ä s e n 
tantenhaus der Vere in ig t en Staaten. Er r e p r ä 
sentiert die N ixon-Reg ie rung im K o n g r e ß und 
kommt mit dem P r ä s i d e n t e n drei- oder mehr
mal wöchen t l i ch zu Beratungen zusammen. Seine 
Wor te s ind also identisch mit der M e i n u n g des 
P r ä s i d e n t e n . Dieser kann sie — nicht zuletzt 
auch aus diplomatischen Rücks ich ten — öffent
l ich nicht kundtun. G e r a l d R. Ford schreibt: 

Es gibt einen F a l l , d a ß w i r i m Wes ten etwas 
weggeben und dafür nichts bekommen. Das 
halte ich für das Falsche an der Os tpo l i t ik des 
Kanzlers W i l l y Brandt. Diese Os tpo l i t ik ist wie 
e in Supermarkt , der hofft, gute V e r k ä u f e mit 
anderen W a r e n zu t ä t i g e n , nachdem er den K u n 
den eine W a r e zum Ver lus tpre i s angeboten 
hat. D ie Gefahr besteht freilich darin, d a ß sich 
der K u n d e der Ver lu s tware bedient, ohne etwas 
anderes zu kaufen. 

Das aber geschah und geschieht bisher noch 
in V e r b i n d u n g mit der Os tpo l i t ik Kanz l e r 
Brandts. Die Sowjetunion unterzeichnete einen 
Nichtangriffspakt mit der Bundesrepublik, 
lehnte es aber ab, i n der Frage des freien und 
unbehinderten Zugangs nach Ber l in , der V e r 
besserung des Reiseverkehrs und der V e r b i n 
dungen für die Ber l iner innerhalb und a u ß e r 
halb Ber l ins und an der Beendigung der Dis 
k r imin ie rung gegen Ber l in durch die Sowjet
union und einige ihrer V e r b ü n d e t e n Z u g e s t ä n d 
nisse zu machen. 

D i e Bundesrepubl ik Deutschland hat ihre 
Hemden saubergehalten, indem sie ablehnte, 
die V e r t r ä g e mit der Sowjetunion und mit Po
len zu ratif izieren, bevor die Ber l in-Frage zu
friedenstellend g e l ö s t ist. 

Es hat den Anschein , als ob sich der west
deutsche K a n z l e r die P r ä r o g a t i v e n (Vorrechte — 
d. Red.) der W e s t m ä c h t e a n m a ß t , indem er ver
sucht, eine e n d g ü l t i g e Ost -West -Regelung und 
einen Fr iedensver t rag mit Deutschland auszu
handeln. 

Ostdeutschland, dieser kommunistische Staat, 
hat das Angebot Brandts der Existenz zweier 
Staaten i n einer einzigen deutschen N a t i o n und 

Ost vertrage: 

Der Bundesrat ist zuständig 
Beratungen der BdV-Studiengruppe 
für Politik und Völkerrecht 
unter Vorsitz von Reinhold Rehs 

B O N N — Die Frage der Behandlung der Z u 
stimmungsgesetze zu den O s t v e r t r ä g e n i m Bun
desrat stand i m Mi t t e lpunk t v o n Beratungen 
der Studiengruppe für Po l i t i k und V ö l k e r r e c h t 
beim B d V auf einer Klausur tagung , die v o m 
16. bis 19. J u l i unter V o r s i t z v o n B d V - A l t p r ä s i 
dent Re inho ld Rehs und unter Tei lnahme v o n 
namhaften wissenschaftlichen Exper ten und 
Po l i t i ke rn stattfand. Professor Dr . Fr iedr ich 
K l e i n referierte ü b e r erste Untersuchungen zu 
diesem Thema, deren Ergebnis nach A b s c h l u ß 
in K ü r z e veröf fen t l ich t werden w i r d . Sicherem 
Vernehmen nach w i r d die Studie zu dem Schluß 
kommen, d a ß der Bundesrat i n jedem Fa l l e i n 
das Zust immungsverfahren eingeschaltet werden 
m u ß . Wei t e r e Themen der K i e l e r Beratungen 
waren aktuel le Aspek te der sowjetischen A u ß e n 
pol i t ik , die K l ä r u n g der Begriffe v o n V o l k , 
N a t i o n und Staat, die i n der Diskuss ion u m die 
Os tpo l i t ik der Bundesregierung eine g r o ß e Rol le 
spielen, sowie die Frage angeblicher rechtlicher 
Bindungen des Potsdamer A b k o m m e n s für die 
Bundesrepubl ik Deutschland nach M a ß g a b e ge
wisser Rechtsvorschriften des Grundgesetzes i m 
Zusammenhang mit der sachlichen B e g r ü n d u n g 
der i m V o r j a h r ve rö f fen t l i ch ten „ F e s t s t e l l u n g e n " 
der Studiengruppe zum Potsdamer A b k o m m e n . 

D ie Arbe i t s tagung wurde mit Entgegennahme 
und E r ö r t e r u n g der Zwischenberichte der 
Arbei tsgruppen ü b e r die sonstigen laufenden 
Untersuchungen, so vo r a l l em auch ü b e r das 
Volksgruppenrecht , und mit Beschlüssen , ü b e r 
die P lanung der wei teren wissenschaftlichen 
Arbe i t beendet. 

ebenfalls seine Angebo te engerer und n a t ü r 
licherer innerdeutscher Kontak te abgelehnt. 

Die Regierung N i x o n sucht in Zusammenarbeit 
mit unseren N A T O - V e r b ü n d e t e n eine e u r o p ä i 
sche Entspannung. A b e r w i r s ind in dieser H i n 
sicht realistisch. Unser Denken ist nicht v o n 
euphorischen falschen Begriffen i n bezug auf 
die sowjetischen Zie le vernebelt . 

Jede dauerhafte Entspannung in Europa m u ß 
einen Fortschritt bei der L ö s u n g der Probleme 
des geteilten Deutschlands e in sch l i eßen . D ie 
deutsche Frage m u ß v o m deutschen V o l k ent
schieden werden. A b e r ich hege keine Zwei fe l 
d a r ü b e r , d a ß diese Frage letztl ich nur deshalb 
ge lös t werden w i r d , w e i l die Bundesrepubl ik 
von einer Pos i t ion der S t ä r k e spricht, näml ich 
v o n ihrer sicheren Posi t ion als M i t g l i e d der 
starken N A T O . 

A u c h wenn w i r bestrebt sind, die mi l i t ä r i sche 
Konfronta t ion zu reduzieren, m ü s s e n w i r doch 
die re la t ive S t ä r k e der N A T O fortsetzen. M a n 
m u ß die A m e r i k a n e r w ie die E u r o p ä e r s t ä n d i g 
an die Expans ion der Sowjetunion in westlicher 
Richtung nach dem Ende des Zwei t en W e l t 
krieges erinnern. 

Israel: 

Bonn — Manchmal g e h ö r t es zur hohen 
Kuns t der Diplomat ie , auf seiner M e i n u n g zu 
beharren. B u n d e s a u ß e n m i n i s t e r Scheel h ä t t e gut 
daran getan, sich v o n der Beredsamkei t seiner 
G e s p r ä c h s p a r t n e r und den Protesten der 
Demonstranten in Israel weniger beeindrucken 
zu lassen. Ä u ß e r u n g e n v o n ihm und aus seiner 
Umgebung, nach denen die Bundesregierung der 
anglo-amerikanischen Interpretation der U N -
Friedensresolut ion für Nahost und nicht der 
f ranzös i schen zuneige, stiften nur V e r w i r r u n g 
und u n n ö t i g e V e r ä r g e r u n g und n ü t z e n niemand. 
Denn selbst gewiegte Ph i lo logen werden nicht 
zu b e g r ü n d e n v e r m ö g e n , wieso e in bestimmter 
A r t i k e l die polit ische Szene so entscheidend zu 
v e r ä n d e r n vermag, w o r i n der Unterschied z w i 
schen einem Rückzug aus den besetzten Ge
bieten und einem Rückzug aus besetzten Ge
bieten l iegt. Ganz davon abgesehen, d a ß es 
bis heute nur sehr w i d e r s p r ü c h l i c h e Ä u ß e r u n 
gen israelischer Po l i t ike r d a r ü b e r gibt, wie sie 
sich eigentl ich die Grenzen ihres Staates nach 
einem F r i e d e n s s c h l u ß vors te l len . 

Ferner w i r d diese angebliche Diskrepanz 
zwischen ange l s ächs i s che r und f ranzös i scher 
V e r s i o n der U N - R e s o l u t i o n v o n den Israelis 
küns t l i ch am Leben erhalten. In der Praxis 
besteht näml ich i n den Auffassungen v o n Pa
ris, London und Wash ing ton ü b e r die L ö s u n g 
des Nahostkonfl iktes inzwischen kaum ein ent
scheidender Unterschied. Sonst h ä t t e näml ich 
G r o ß b r i t a n n i e n i n den a n s c h l i e ß e n d e n K o n s u l 
tationen mit den Be i t r i t t swi l l igen k a u m einer 
Ha l tung der sechs EWG-S taa t en zugestimmt, 
die der f ranzös i sche A u ß e n m i n i s t e r Schumann 
nach der Minis ter ra ts tagung im M a i i n Paris 
interpretierte und die ebenfalls die Entschlie
ß u n g der Ve re in t en Na t ionen als Basis hatte. 
In Israel wol l te man jedoch v o n der Bundes
regierung eine V o r w e g b e s t ä t i g u n g al ler For-

Warschau — In einer scharfen Po lemik gegen 
den Frakt ionsvors i tzenden der Unionsnar te ien 
im Bundestag, Dr . Barzel , und ü b e r h a u p t gegen 
die C D U / C S U - O p p o s i t i o n behauptete Radio 
Warschau, diese poli t ischen Kräf te i n der Bun
desrepublik pflegten die Frage der Umsied le r 
deutscher N a t i o n a l i t ä t aus „Po len" nach West 
deutschland „ a u f z u b a u s c h e n " und ihre L ö s u n g 

Erst nachdem die Sowjets Polen, M i t t e l 
deutschland, Ungarn , Bulgar ien , R u m ä n i e n und 
die Tschechoslowakei i n das kommunist ische 
Lager gebracht hatten, v e r b ü n d e t e n sich die 
freien V ö J k e r Europas mit den V e r e i n i g t e n 
Staaten und Kanada , um mit dem N A T O - S c h i l d 
die atlantische W e l t vo r wei teren Überg r i f f en 
zu schü tzen . 

D ie Organisa t ion des Norda t lan t ik-Paktes mit 
ihren fünfzehn Mi tg l ieds taa ten entwickel te sich 
zu einer A l l i a n z , die S o w j e t r u ß l a n d von N o r 
wegen im N o r d e n bis zu der T ü r k e i i m S ü d e n 
abgrenzt. So brachte die N A T O die sowjetische 
terr i toriale Expans ion zum Hal ten . 

W i r m ü s s e n die N A T O stark erhalten. W i r 
dü r fen nicht erlauben, d a ß sie in einen unrepa
rablen Zustand gleitet. W i r m ü s s e n wachsam 
und stark bleiben. 

V i e l e Hindernisse l iegen auf dem Wege weite
rer A b k o m m e n mit der Sowjetunion, und nicht 
die geringsten davon stellten die sowjetischen 
Versuche dar, die Organisa t ion der Norda t l an 
tischen A l l i a n z zu demontieren. 

derungen und W ü n s c h e , die man noch für einen 
F r i e d e n s s c h l u ß i m V o r d e r e n Or ien t anzumel
den gedenkt. U n d man e r p r e ß t e die Deutschen 
wieder e inmal — sehr ungeschickt und kurz
sichtig — mit ihrer g e g e n ü b e r den Juden zwe i 
fellos schuldbeladenen Vergangenhei t . 

Scheel h ä t t e ohne weiteres auf der Ha l tung 
der Sechs und der U N - R e s o l u t i o n beharren 
k ö n n e n . Er h ä t t e sich gar nicht erst auf das 
zwiel icht ige Spie l — hier Sprecher der Bun
desregierung, dort Interpret der M e i n u n g der 
Sechs — einlassen sol len, das er nur ve r l i e ren 
konnte. Die Bonner Auffassung, d a ß der F r i e 
den nur zwischen den am Konf l ik t Bete i l ig ten 
ausgehandelt werden kann, und die Bereit
schaft der Sechs, ja sogar der Zehn , h ie rbe i zu 
helfen und vo r a l l em ihre U n t e r s t ü t z u n g be im 
Wiederaufbau und zur En twick lung i m N a h 
ostgebiet als interessierte Nachbarn zu le ihen, 
soll ten Beachtung und Zus t immung auch in 
Tsrael finden. U n d nicht nur i m arabischen Raum, 
wo — wie St immen aus K a i r o und Beirut be
weisen — man inzwischen erkannte, w ie wert
v o l l diese H i n w e n d u n g der E u r o p ä e r zum V o r 
deren Or ien t sein kann , um sich aus der 
Schlinge widerstrebender poli t ischer Interessen 
der S u p e r m ä c h t e zu lösen . U n d wie notwendig 
daher auch die Norma l i s i e rung der Beziehungen 
zur Bundesrepubl ik ist, die mit Frankre ich , 
G r o ß b r i t a n n i e n und I tal ien zu den potenten 
M ä c h t e n dieses Europas zäh l t . 

Leider w ü n s c h t Israel offenkundig ke ine nor
malen, freundschaftlichen Beziehungen zur Bun
desrepublik. Es w i l l mehr und damit z u v i e l . Es 
treibt das deutsch-israelische V e r h ä l t n i s zur 
A b n o r m i t ä t und es zwingt schl ießl ich die Bun
desregierung zu w ä g e n , was schwerer wieg t : 
V e r s t i m m u n g i n Jerusa lem oder Ä r g e r mit Pa
ris- London, Wash ing ton , M o s k a u und der 
arabischen W e l t . Chr i s t i an Decius 

als „ V o r b e d i n g u n g für eine Norma l i s i e rung der 
Beziehungen" zwischen Bonn und Warschau ins 
F e l d zu führen . 

In diesem Zusammenhang führ te der po ln i 
sche Sender eine neue Kennze ichnung der Oder-
N e i ß e - P r o v i n z e n e in . Es handele sich bei Süd
o s t p r e u ß e n , Ostpommern, Ostbrandenburg und 
Schlesien a l l e in um „ e h e m a l i g e s polnisch-deut
sches Grenzgebiet" , behauptete Radio W a r 
schau. E iner „ E m i g r a t i o n " (Auswanderung) v o n 
Menschen aus „den einst igen Grenzgebie ten" 
i m Rahmen einer F a m i l i e n z u s a m m e n f ü h r u n g 
habe die polnische Seite keine Hindernisse i n 
den W e g gelegt, und in Zukunft k ö n n e es sich 
ledig l ich „um eine k le ine Gruppe v o n E i n w o h 
nern der einst igen Grenzgebie te" handeln. G e 
wisse polit ische Z i r k e l i n Westdeutschland — 
v o r a l lem die Unionspar te ien — suchten aber 
„das Problem einer angeblichen deutschen M i n 
derheit auszuschlachten, um die A t m o s p h ä r e der 
sich nicht ohne Schwier igkei ten normal is ieren
den Beziehungen zwischen Polen und der Bun
desrepubl ik zu vergif ten". 

In der polnischen Hauptstadt ist man a u ß e r 
dem zutiefst d a r ü b e r e n t t ä u s c h t , d a ß es bisher 
nicht gelungen ist, eine Sol idar i s ie rung der zur 
Bundesregierung i n Oppos i t ion stehenden po l i 
tischen Krä f te mit den Heimatver t r iebenen zu 
verh indern . Das polnische Par te i -Zentra lorgan 
„ T r y b u n a L u d u " forderte d e m g e m ä ß diejenigen 
C D U - K r e i s e , die dem „ W a r s c h a u e r V e r t r a g " 
g e g e n ü b e r eine weniger kri t ische Eins te l lung 
an den T a g legen, dr ingend auf, sie sol l ten sich 
„en t s ch i eden von den Machenschaften der pro
fessionellen Revanchisten dis tanzieren". Das 
gelte insbesondere für das Schlesiertreffen in 
M ü n c h e n , das die „ T r y b u n a L u d u " als eine 
„ g e g e n die Entspannung gerichtete ant ipoln i 
sche Verans ta l tung" bezeichnete. 

Helmut Schmidt: 
Rücksicht aui die Vertriebenen 

Bonn — In seiner i n B o n n v e r ö f f e n t l i c h t e n 
„ Z w i s c h e n b i l a n z " der Legis la turper iode p l ä d i e r t 
der s tel lvertretende Bundesvors i tzende der S P D , 
He lmut Schmidt, i m Zusammenhang m i t der 
Os tpo l i t ik der Bundesreg ie rung u . a. auch für 
mehr R ü c k s i c h t n a h m e auf die Ve r t r i ebenen . Er 
geht davon aus, d a ß „ U n r e c h t auf be iden Se i 
ten" geschehen sei u n d f ä h r t fort: „Es fäll t 
manchem leicht, der i n H a m b u r g oder an der 
Ruhr oder i n B a y e r n geboren ist, den ä l t e r e n 
Landsleuten aus O s t p r e u ß e n , aus Pommern , aus 
Schlesien oder aus dem Sude ten land z u sagen: 
,Ihr m ü ß t euch abfinden. ' D ies z u tun, ist nicht 
so einfach, w i e sich das manche machen." P o l i 
tisch uns inn ig sei es, denjenigen als quas i faschi
stisch h inzus te l len , den seine B i n d u n g an die 
alte He ima t oder se in V e r t r a u e n auf f r ü h e r e 
Versprechen anderer P o l i t i k e r h indere , die Ost
po l i t i k der derzei t igen Bundesreg ie rung objek
t iv zu bewerten. E ine solche E ins t e l l ung mindere 
die Ver t rauensbas is der O s t p o l i t i k u n d die 
Wah lchancen der Soz ia ldemokra ten . 

„Ehrl ich gesagt, Ananas h ä n g e n mir a l lmäh l i ch zum Hals heraus!" 
Zeichnung aus: „Kölnische Rundschau" 
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Neue Namensgebung in Warschau: 

„Polnisch-deutsches Grenzgebiet" 
Erneut scharfe Angriffe gegen die deutschen Unionsparteien 

Minister Scheel stiftete Verwirrung 
Außenminister ließ sich auf zwielichtiges Spiel ein 
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i m R ä u m e der evangel ischen Kirche ent
w i c k e l n seit W o c h e n jene Kräf te eine 
zunehmende A k t i v i t ä t , die Wal l f ah r t en 

?rt.ln T K S R

K

E P U B H K P O L E N iü* ^ n e n wesent-
hchen T e i l ihres geis t l ichen Auf t rags halten. 
PCD™ ™t9 d 6 r B e s U c h v o n ^ n f r e d W e n d e M d B 
(SPD) ubergangen sein, der mit einer Gruppe 
v o n Lehre rn aus W a i b l i n g e n bei Stuttgart nach 
Warschau reiste. Immerh in w e i ß die polnische 
Presse auch ü b e r diese G ä s t e zu berichten, d a ß 
sie unter evangel i schem Vorze i chen erschienen, 
die Ost-Denkschrif t der E K D v o n 1965 als Schritt
macher einer „ n e u e n O s t p o l i t i k " r ü h m t e n und 
Wer t auf die Fes t s te l lung legten, 75 Prozent 
der M i t g l i e d e r a l l e r S tudiengruppen bekennten 
sich zum evangel ischen G l a u b e n . 

Es w i r d auch n iemand v e r w u n d e r n oder gar 
beunruhigen, d a ß der M a i n z e r evangelische 
Studentenpfarrer Hor s t Stuckmann soeben mit 
den k ü m m e r l i c h e n Resten e iner sogenannten 
„ P r a g e r chris t l ichen Fr iedenskonferenz" (CFK) 
eine Reso lu t ion aus W a r s c h a u an Bundestag 
und - regierung richtete: die O s t v e r t r ä g e seien 
schnell zu ra t i f iz ieren, d ie „DDR" sei v ö l k e r 
rechtlich anzuerkennen, „ b e i d e deutsche Staa
ten" seien i n die U N O aufzunehmen, das M ü n c h 
ner A b k o m m e n v o n 1938 se i als u n g ü l t i g zu 
betrachten und eine e u r o p ä i s c h e Sicherheits
konferenz sol le e inberufen werden . W a h r l i c h 
also die s t ä n d i g e n a u ß e n p o l i t i s c h e n Forderun
gen des Sowje t imper ia l i smus i n l ü c k e n l o s e r 
V o l l s t ä n d i g k e i t ! D ie Studentengemeinde jenes 
Pastors n ä m l i c h hat ohneh in zu kirchl icher 
Untersuchung gezwungen, ob sie sich eigent l ich 
ü b e r h a u p t noch als christ l ich oder b l o ß noch als 
Gruppe ideologischer M a r x i s t e n versteht. 

Bedenklich 
Bedenkl icher ist schon, d a ß sich das A u ß e n 

amt der evangel i schen Ki rche durch einen Be
obachter, Oberk i rchenra t Dr . Manf red K r ü g e r , 
bei derselben Ve rans t a l t ung der „Chr i s t l i chen 
Fr iedenskonferenz" i n Warschau ver t re ten l ieß . 
Der gleiche Oberk i rchenra t e r ö r t e r t e anschlie
ß e n d mit dem polnischen ö k u m e n i s c h e n Rat, w i e 
e in gemeinsamer A u s s c h u ß b e g r ü n d e t werden 
k ö n n e , u m „die b i la te ra len Bez iehungen z w i 
schen be iden L ä n d e r n i n christlicher Sicht zu er
forschen". Dami t deutet sich schon die Frage 
an, ob sich die E K D für befugt und be f ä h ig t 
h ä l t , christl iche A u ß e n p o l i t i k zu treiben, ob ihr 
eine solche ü b e r h a u p t denkbar erscheint. 

M i t a l le r Schär fe aber stellt sich diese Frarfe 
nach den Grenzen k i rchl ichen Auftrags, nachdem 
als erste off iz ie l le De lega t ion einer westdeut
schen Landeski rche K i r c h e n p r ä s i d e n t Helmut 
H i l d aus Darmstadt nach Warschau reiste, und 
z w a r beglei te t v o m P r ä s e s seiner Synode, Ober
l a n d e s g e r i c h t s p r ä s i d e n t Dr . Rudolf K i s s e l , so
w i e v o n Dr . Hans Kal lenbach , D i rek to r der 
evangel ischen A k a d e m i e i n A r n o l d s h a i n . Z u 
dem ist deswegen v o n unserer Ki rche A n t w o r t 
zu fordern, w e i l bereits wei tere off iziel le Be
suche v o n K i r c h e n m ä n n e r n i n der V o l k s r e p u b l i k 
P o l e n a n g e k ü n d i g t wurden . N o c h i m Herbst 
dieses Jahres w i l l der w ü r t t e m b e r g i s c h e Bischoß 

St. Georg in Rastenburg: V i e r Jahrhunderte lang war die alte Kirchenburg aus dem 14. Jahr
hundert evangelisches Gotteshaus, ehe sie jetzt von der Warschauer Regierung der kathol i 
schen Kirche Polens ü b e r g e b e n wurde. Foto John 

Joachim Freiherr von Braun 

Nicht nach der Ethik zu messen 
Geistliches Amt auf politischem Pfad — Polen-Kontakte der evangelischen Kirche 

Claf l nach W a r s c h a u re isen und sich dabei v o m 
P r ä s e s der E K D - S y n o d e , Prof. L u d w i g Raiser, 
begle i ten lassen; v o n j enem M a n n e also, der 
das „ T ü b i n g e r M e m o r a n d u m der A c h t " und die 
Ost-Denkschrif t erfand, aber i n der polnischen 
Presse auch deswegen gelobt w i r d , w e i l er ös t 
l ichen Besuchern a n k ü n d i g t e : d ie E K D werde 
nicht schweigen, fal ls Schwier igke i t en be i der 
Rat i f iz ierung der O s t v e r t r ä g e auftreten sol l ten. 

D e n K i r c h e n p r ä s i d e n t e n H i l d nun f ü h r t e seine 
Polenfahrt nach Warschau , K r a k a u , Auschwi t z 
und B i r k e n a u , aber auch nach M a s u r e n . Ge
s p r ä c h s p a r t n e r dieser Ki rchende lega t ion waren 
der polnische ö k u m e n i s c h e Rat, der s tel lvertre
tende D i r ek to r des staatl ichen A m t e s für Fragen 
der Rel ig ionsbekenntnisse , e in Vors tandsmit 
g l i ed der regimetreuen P A X - V e r e i n i g u n g , J a n 
W a g n e r — zugleich s tel lvertretender Chef
redakteur der Ze i tung „ S l o w o Powszechne" — . 
der Lei te r der polnischen Zen t ra lkommiss ion 
für die V e r f o l g u n g v o n NS-Verb rechen und 
schl ießl ich sogar der s tel lvertretende polnische 
A u ß e n m i n i s t e r A d a m W i l l m a n n . 

„Demagogische" Vorschläge 
Schon diese Sk izz i e rung des ersten off iziel len 

Kirchenbesuchs i n Polen und seines ä u ß e r e n 
Rahmens beweist , d a ß polit ische, sogar a u ß e n -
polit istfie Themen i m V o r d e r g r u n d standen 
Denn wer den s te l lver t re tenden A u ß e n m i n i s t e r 
Polens aufsucht, soll te sich b e w u ß t sem d a ß 
«r - u n a b h ä n g i g v o m k i r * h ^ e " * * n g " 
a u ß e n p o l i t i s c h handelt , d a ß seine W o r t e 
Gesten nicht e twa an e inem Persön l i ch guten 
Herzen, an einer abstrakten A n s t h c h e n Ethik 
zu messen s ind, sondern aussch l i eß l i ch an dem 
Nu tzen oder Schaden, den sie seinem Lande 
und den e igenen M i t b ü r g e r n br ingen Dies gilt 
insbesondere, wenn e in S t a a t s f u n k t i o n ä r wie 
W i l l m a n n besucht w i r d , der ausschl ieß l .ch die 
vermein t l ichen Interessen Polens kennt und 

seine Vors t e l l ungen v o n ihnen noch am 3. A p r i l 
1971 der kommunist ischen Zeitschrift „ U n s e r e 
Zei t" i n einem Interview e r l ä u t e r t e : „daß die 
Bundesregierung nur i m N a m e n eines i m a g i n ä 
ren Deutschlands spricht und handelt"! Polen 
w ü r d e nicht gestatten, „ d a ß unter dem Schlag
wort F a m i l i e n z u s a m m e n f ü h r u n g bei uns eine 
A b w e r b u n g v o n A r b e i t s k r ä f t e n betr ieben w i r d "j 
d a ß die praktischen Konsequenzen des W a r 
schauer Ver t rages „ Ä n d e r u n g e n i n der Gesetz
gebung (der Bundesrepubl ik) , und das betrifft 
solche Gesetze, die nicht mit dem V e r t r a g in 
E i n k l a n g stehen", erforderten, aber auch i n 
einer „ N e u t r a l i s i e r u n g und poli t ischen E l imin i e 
rung" sogenannter „ r evanch i s t i s che r Krä f t e und 
Organisa t ionen" b e s t ä n d e n ; d a ß „ K u l t u r a u s 
tausch, Aufhebung der Visa-Pfl icht , Jugendwerk 
und dergleichen" ledigl ich „ d e m a g o g i s c h e V o r 
s c h l ä g e " seien. 

Schwerlich darf vermutet werden, d a ß die 
K i r c h e n m ä n n e r aus Hessen und Nassau diese 
Denkweise ihres polnischen G e s p r ä c h s p a r t n e r s 
vo r ihrer Reise auch nur zur Kenntn i s nahmen; 
sie dür f te ihnen sogar jetzt noch belanglos sein, 
da sie sich offenbar mit ihrem Fr iedenswi l l en 
b e g n ü g e n , um reinen Gewissens auf zwischen
staatlicher Ebene zu verhandeln . Dafür und für 
ihre g u t g l ä u b i g e Harmlos igke i t spricht, d a ß die 
Landeskirche s e l b s t ä n d i g handelte. Denn ihr 
schien die Polenfahrt nicht e inmal wicht ig ge
nug, sie vorher mit dem Rat der E K D zu er
ö r t e r n , und nichts wurde bekannt, d a ß der A u s 
flug nach Warschau mit dem A u s w ä r t i g e n A m t 
abgestimmt wurde. 

Die Chr is ten stehen mi th in anklagend vor 
ihrer Kirche, die das seelsorgerliche A m t zu 
a u ß e n p o l i t i s c h e r A k t i v i t ä t m i ß b r a u c h t . Dieser 
M i ß b r a u c h ist e rk lä r l i ch , aber nicht entschuld
bar, w e i l näml ich die reiselust igen K i r c h e n m ä n 
ner den l e b e n s g e f ä h r l i c h e n Ernst staatlicher 
A u ß e n p o l i t i k nicht mehr begreifen wo l l en . Sie 

haben sich v ie lmehr einem modischen Denken, 
das nur noch eine sogenannte Gesellschaft und 
ihre Strukturen kennt, so inn ig a n g e p a ß t , d a ß 
sie den Staat als die Gefahrengemeinschaft der 
B ü r g e r ü b e r s e h e n . Je mehr sich die Kirche ihrer 
Trennung v o m Staate r ü h m t , ihre eigene V e r 
gangenheit aber durch K r i t i k an der Bindung 
v o n „ T h r o n und A l t a r " ve räch t l i ch macht, um 
so u n e r t r ä g l i c h e r werden die seelischen Bela
stungen ihrer G l ä u b i g e n ! Denn diese haben vo r 
A u g e n , w ie ihre Kirche i n fremdes A m t ein
greift und a u ß e n p o l i t i s c h e Veran twor tung ü b e r 
nimmt, die sie weder sachlich noch geistig zu 
tragen vermag. 

Die Pflichten des christlichen S t a a t s b ü r g e r s 
s ind aber ta tsächl ich auch v o n K i r c h e n m ä n n e r n 
und i n dem B e w u ß t s e i n zu erfül len , d a ß i n un
serer Staatenwelt die Erhal tung des Gemein
wesens unausweichliche Voraussetzung für F re i 
heit und Sicherheit der B ü r g e r ist. W e n n dies 
B e w u ß t s e i n fehlt, w i r d es zum Dienst des Staa
tes an den ihm anvertrauten Menschen, sich 
kirchlicher A u ß e n p o l i t i k zu erwehren. M a g die 
A k t i o n aus Darmstadt eine „ n e u e Os tpo l i t ik" 
feinfühl ig nachempfunden haben, trotzdem 
sollte das A u s w ä r t i g e A m t solche unerbetene 
Schützenhi l fe untersagen. Es sei denn, d a ß die 
eigene Veran twor tung für das ganze Land und 
al le seine B ü r g e r nicht mehr ernst genommen 
w i r d . V o n der S t a a t s f ü h r u n g näml ich ist zu er
warten, d a ß sie nicht heute den Eingriff letztl ich 
unverantwort l icher Kräf te im A u s l a n d duldet, 
we i l sie ihr hilfreich erscheinen m ö g e n , d a ß sie 
morgen aber e m p ö r t reagiert, wenn jemand für 
Staatserhaltung und Rechtswahrung eintritt. 

K i r c h e n p r ä s i d e n t H i l d hatte sich nachdrück 
lieh verwahrt , als infolge einer Falschmeldung 
des evangelischen Pressedienstes der Eindruck 

entstanden war, auch er h ä t t e beim Frankfurter 
K o n g r e ß „Fr iede mit Polen" — ebenso wie die 
Veranstal tung selbst — seine ostdeutschen M i t 
christen vergessen. N u n aber nach seiner Polen
reise ist nirgends auch nur der Hauch einer A n 
deutung zu entdecken, d a ß H i l d i n Polen v o n 
seinen ostdeutschen M i t b ü r g e r n und ihrem 
Schicksal, v o n den G l ä u b i g e n seiner Kirche, 
gesprochen h ä t t e . U m so mehr berichtet die pol
nische Presse, d a ß er die „ n e u e Os tpo l i t ik" posi
tiv wertete und v o n seiner Hoffnung auf einer 
schnellen Rat i f iz ierung des Warschauer V e r 
trages redete. 

Erschreckend nahezu ist, d a ß nach dem Kirchen
besuch in S ü d o s t p r e u ß e n , in Masuren , nur die 
Sorgen protestantischer Pfarrer ü b e r die schwin
dende Zah l ihrer Gemeindegl ieder verzeichnet 
werden. Soll te der K i r c h e n p r ä s i d e n t ta tsächl ich 
nur noch die schrumpfenden Gemeinden als 
Körpe r scha f t en , aber nicht mehr die Mitchr is ten 
als Menschen gesehen haben! W a r u m b e g n ü g t e 
sich der kirchliche Bericht mit der Feststellung, 
d a ß noch etwa 8000 evangelische Masuren , „zu
meist d e u t s c h s t ä m m i g " , auf ihre Auss ied lung 
warten? Soll te es auch dem K i r c h e n p r ä s i d e n t e n 
u n z w e c k m ä ß i g erschienen sein, v o n den v ie len 
evangelischen Mitchr is ten zu sprechen, die er 
als Ver t r iebene nicht mehr i n ihrer Heimat an
traf, oder nur zu e r w ä h n e n , d a ß die vertr iebenen 
Masuren und ihre A n g e h ö r i g e n in O s t p r e u ß e n 
gleichberechtigte deutsche S t a a t s b ü r g e r sind, für 
die auch er in seinem Gemeinwesen Pflichten 
zu er fü l len hat? Jedenfalls wurde nicht bekannt, 
d a ß wenigstens der Besuch i n Masu ren zum A n 
s toß wurde, den Problemkern der deutsch-pol
nischen Beziehungen zu e r ö r t e r n , näml ich die 
Massenver t re ibung deutscher S t a a t s b ü r g e r , die 
nur aus chauvinistischen G r ü n d e n , aus verderb
lichem Rassismus erfolgte. 

Keine Hilfe 
Trotzdem w i r d niemand Einwendungen er

heben, d a ß die kirchliche Delegat ion an poln i 
schen G e d e n k s t ä t t e n K r ä n z e niederlegte, die 
von den Untaten eines deutschen Rassismus 
zeugen. Die christliche Ethik unserer Kirche 
w ä r e jedoch auf einem A u g e bl ind, wenn sie 
nur deutsche Verbrechen sehen kann, die M a s 
senvertreibungen aber verschweigt und an den 
Todeslagern der Ostdeutschen — wie etwa 
Lamsdorf oder Potul ice — achtlos v o r ü b e r g e h t . 
F r e i w i l l i g w ü r d e bei uns e in ähn l i ches Tabu der 
Unmenschlichkeit errichtet, wie es den Polen für 
K a t y n aufgezwungen wurde, der S t ä t t e des 
russischen Mordens am polnischen Offizierkorps. ' 

Eine a u ß e n p o l i t i s c h e Hi l fe war der kirchliche 
Auftr i t t in Warschau nicht. Die polnische Presse 
singt danach zwar ü b e r s c h w e n g l i c h das Lob 
der evangelischen Kirche i n Westdeutschland, 
w e i l sie t a t k r ä f t i g die Vert rags-Rat i f iz ierung 
fö rdere , das aber soll te dem K i r c h e n p r ä s i d e n t e n 
eine Lehre sein. Er hat den a u ß e n p o l i t i s c h e n 
Z ie l en Polens sichtbar gedient, aber g e w i ß ke i 
nen Bei t rag zu gerechtem Ausg le ich geleistet. 
Es w ü r d e ihm auch gut anstehen, wenn er we
nigstens nach t räg l i ch n ü c h t e r n a b w ä g t , wie sehr 
die Ver t re ter des polnischen ö k u m e n i s c h e n 
Rates v o n den Weisungen eines t o t a l i t ä r e n 
Regimes a b h ä n g e n . Schließlich aber sollte H i l d 
bedenken, d a ß Polens Lob für seine Kirche ge
rade deswegen ausgesprochen w i r d , um auf 
die katholische Kirche Einfluß zu nehmen. So 
verstanden, m u ß das polnische Lob evange
lische Gewissen belasten. Denn die wei t schwie
rigere Lage der katholischen Kirche und ihre 
Ha l tung zum irdischen Recht gebieten Achtung. 
Und schlimm w ä r e es, wenn, statt diese A c h 
tung zu erweisen, nur deswegen dem deutschen 
Episkopat eine zusä tz l i che Last a u f g e b ü r d e t 
w ü r d e , w e i l sich evangelische Chr is ten am 
Rhe in für unbeschwert halten, nachdem ihre 
G l a u b e n s b r ü d e r im Osten fast v o l l s t ä n d i g ver
trieben wurden. 

Verschwimmende Grenzen 
Die ostdeutschen Mitchr is ten haben ihrer 

Kirche i n Ehrfurcht die Treue gehalten, obwohl 
es ihnen seit der Ost-Denkschrift zunehmend 
schwergemacht wurde. M i t a l lem Ernst aber 
m u ß warnend gesagt werden, d a ß eine ki rch
liche Institution nicht mehr als Kirche Chr i s t i 
die Gefolgschaft v o n G l ä u b i g e n erwarten darf, 
wenn sie sich i n die irdischen H ä n d e l einer 
praktischen A u ß e n p o l i t i k verstrickt und dies 
sogar unter Nichtbeachtung ihrer eigenen 
Gl ieder tut. Die Landeskirchen v o n Hessen-
Nassau und W ü r t t e m b e r g , mit Deutschlands 
Osten und seinen Chr i s ten g e w i ß nicht durch 
sonderliche Sachkunde oder durch Tradi t ion eng 
verbunden, dü r f t en am wenigsten berufen sein, 
ostpolitisch ak t i v zu werden. W e n n aber die 
Grenzen geistlichen Amtes a l lgemein ver
schwimmen, soll te auch i n Darmstadt und Stutt
gart immer noch erkannt werden, d a ß gerade 
der christliche S t a a t s b ü r g e r Pflichten g e g e n ü b e r 
seinem Gemeinwesen und seinen M i t b ü r g e r n 
hat. Pflichten, die i n einer irdischen W i r k l i c h 
keit nicht durch den Ruf nach Entspannung oder 
V e r s ö h n u n g zu ersetzen sind, sondern nur durch 
beharrliches a u ß e n p o l i t i s c h e s Ringen um einen 
gerechten Fr ieden für jedermann, für al le Deut
schen und ihre Nachbarn, erfül l t werden k ö n n e n . 
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Eigentumsrecht der Vertriebenen: 

Warten auf eine klare Antwort 
Staatssekretär Egon Bahr antwortete auf einen Offenen Brie! von Vizepräsident Franz Weiss 

Er innern w i r uns: A u f einer G r o ß k u n d g e b u n g des Bauernverbandes der Ver t r i ebenen 
Nordrhein-West fa lens und des Landesverbandes Nordrhe in-West fa len des Bundes der Ver t r i e 
benen am 25. A p r i l in H a m m verlas der V i z e p r ä s i d e n t des Verbandes , unser Landsmann 
Franz W e i s s , e inen Offenen Brief an Bundeskanz le r Brandt. Dieser Brief war als An twor t 
auf e in hektographiertes Schreiben des A u s w ä r t i g e n Amtes an die M i t b ü r g e r gedacht, die sich 
in Sorge um die derzeitige Os tpo l i t ik und ih re sozialen Folgen an die Bundesregierung ge
wandt hatten. (Das O s t p r e u ß e n b l a t t hat in der Folge 19 v o m 8. M a i auf Seite 5 den Offenen 
Brief von Franz W e i s s im Wor t l au t veröf fent l ich t . ) 

In der Zwischenzeit g ing eine Amtwor t aus dem Bundeskanzleramt ein, gezeichnet von 
S t a a t s s e k r e t ä r Egon Bahr, die Franz Wei s s wiede rum so unzureichend und zwie l icht ig erschien, 
d a ß er sich nunmehr mit einem weiteren a u s f ü h r l i c h e n Schreiben an den S t a a t s s e k r e t ä r 
wandte. Da diese Fragen für uns al le von g r u n d s ä t z l i c h e r Bedeutung sind, veröf fen t l i chen 
w i r beide Briefe im Wor t lau t . 

BUNDESKANZLERAMT 

Der Staatssekretär 

Uli — K 43779/71 Bonn, 24. Juni 1971 

An den 
Vizepräsidenten des Bauernverbandes 
der Vertriebenen Nordrhein-Westfalen e. V. 
Herrn Franz Weiß 
4780 L i p p s t adt 
Goethestraße 47 — Postfach 592 
Sehr geehrter Herr Vizepräsident, 

ich bestätige den Eingang Ihres Schreibens vom 
25. April 1971, das sich mit dem Schreiben des 
Auswärtigen Amtes vom 17. Februar 1971 (V 7 
— 88 SE 3283) auseinandersetzt, sowie Ihres 
Schreibens vom 28. April 1971, dem eine an die 
Abgeordnelen des Deutschen Bundestages ge
richtete Entschließung von zehntausend in 
Hamm/Westfalen versammelten Heimatvertrie
benen beigefügt war. 

Die Bundesregierung ist sich des schweren 
Schicksals der Heimatvertriebenen vollauf be
wußt und hat nie die Absicht gehabt, die Ver
mögensverluste, die diese neben anderen schwe
ren Opfern auf sich nehmen mußten, zu sanktio
nieren. Die Verträge, die am 12. August 1970 
in Moskau und am 7, Dezember 1970 in War
schau Unterzeichnet worden sind, beziehen sich 
daher nicht auf das Privatvermögen der ver

triebenen deutschen Staatsangehörigen. I<h kann 
vielmehr bestätigen, daß der Bundesaußenmini
ster bei Abschluß der Warschauer Verhand
lungen erklärt hat, daß keiner Person durch den 
Vertrag Rechte verlorengehen, die ihr nach 
den in der Bundesrepublik Deutschland gelten
den Gesetzen zustehen. Auch könne und dürfe 
die Grenzregelung nicht gedeutet werden als 
eine Legitimierung jener Maßnahmen, durch 
die Millionen Deutsche aus den hinter dieser 
Grenze liegenden Gebieten vertrieben worden 
sind. Von einer Widerspruchs- und wortlosen 
Hinnahme rechtswidriger Enteignungsmaßnah
men gegen deutsche Staatsbürger durch einen 
anderen Staat kann daher keine Rede sein. Die 
polnischen Verhandlungspartner haben diese 
Erklärung zur Kenntnis genommen. Ich glaube 
Ihre Fragen zu 1. und 2. damit eindeutig be
antwortet zu haben. 

Ihre Frage zu 3. bezieht sich auf die ver
mögensrechtlichen Folgerungen. Hierm hat sich, 
soweit das zur Zeit möglich ist, das Auswärtige 
Amt in dem von Ihnen erwähnten Schreiben 
vom 12. Februar 1971 nach Abstimmung mit 
den anderen ^zuständigen Ressorts der Bundes
regierung geäußert. 

Mit freundliclien Grüßen 

gez. Bahr 

» Eine solch nichtssagende Antwort... « 

Bundeskanzleramt 
A n den 
S t a a t s s e k r e t ä r i m 
Her rn Egon Bahr 
5 3 0 0 W I V V ,/ 
Sehr geehrter Her r S t a a t s s e k r e t ä r ! 

Ihr 1 SctfrÖiDren v o m 2 4 . Jun i stellt keineswegs, 
w ie Sie meinen, eine „ e i n d e u t i g e " A n t w o r t auf 
meine Fragen in dem Offenen Brief an den 
Bundeskanzler v o m 2 5 . 4. 1971 dar. Im Gegen
tei l , — so scheint mir — weichen Sie b e w u ß t 
einer k l a ren Stel lungnahme aus. Ich habe w o h l 
noch nie i n einer so wicht igen Angelegenhei t 
w ie der hier zur Debatte stehenden — es geht 
um M i l l i a r d e n w e r t e und betrifft 4 0 0 0 0 0 ver
triebene Bauernfamil ien — von kompetenter 
Sei le eine solch nichtssagende A n t w o r t erhal
ten, und ich b in fest davon ü b e r z e u g t , d a ß alle 
Betroffenen nach dem Lesen Ihres Briefes meine 
Auffassung tei len werden. 

Ich fragte den Bundeskanzler ganz u n m i ß 
v e r s t ä n d l i c h , 
1. ob bei den Verhand lungen in M o s k a u und 
Warschau der Standpunkt der Bundesregierung, 
d a ß auch nach A b s c h l u ß der V e r t r ä g e die ver
tr iebenen Bauern r e c h t m ä ß i g e E i g e n t ü m e r der 
z u r ü c k g e l a s s e n e n H ö f e s ind und bleiben, k l a r 
zum Ausdruck gebracht wurde, und 
2 . w i e d ie Ver t ragspar tner darauf reagierten. 

Es g ing mi r um die K la r s t e l l ung der Lage, 
u m nichts anderes. Ihr Brief, H e r r Staatssekre
tä r , t r ä g t nichts zur K l ä r u n g be i . Sie schreiben 
wör t l ich , „daß der B u n d e s a u ß e n m i n i s t e r bei A b 
schluß der Warschauer Verhand lungen e r k l ä r t 
hat, d a ß ke iner Person durch den V e r t r a g 
Rechte ver lorengehen, die ihr nach den in der 
Bundesrepubl ik Deutschland geltenden Gesetzen 
zustehen". 

W i r vertr iebene Bauern pflegen derlei ganz 
genau zu lesen und stel len dabei folgendes 
fest: Abgesehen davon, d a ß es sich hier um 
eine ganz a l lgemein gehaltene E r k l ä r u n g des 
A u ß e n m i n i s t e r s handelt, die nicht die spezielle 
Frage des deutschen Eigentums betrifft, geht 
aus Ihrem Schreiben nicht e inmal hervor, wem 
g e g e n ü b e r diese E r k l ä r u n g abgegeben wurde, 
wann und bei welcher Gelegenheit . Die Ge
s p r ä c h e und Verhand lungen i n Warschau er
streckten sich ü b e r Wochen und Monate . Dar
ü b e r N ä h e r e s zu erfahren, darauf k a m es uns 
ganz besonders an. 

W e n n ich mangels genauerer Information 
ihrerseits davon ausgehen darf, d a ß es sich 
hierbei um die A u s f ü h r u n g e n Scheels am ersten 
Verhandlungstag (3. 1 1 . 1970) handelt, so be
dauere ich, d a ß Sie be i dieser Gelegenhei t nicht 
gleichzeit ig e r w ä h n e n , was der polnische A u 
ß e n m i n i s t e r Jed rychowsk i seinem deutschen 
K o l l e g e n erwiderte. Das darf man doch den 
Betroffenen g e g e n ü b e r keineswegs verschwei
gen. Jedrychowsk i sagte wör t l i ch : „Der Stand
punkt der polnischen Regierung in bezug auf 
die Norma l i s i e rung der Beziehungen zur Bun
desrepubl ik Deutschland basiert auf der Be
reitschaft zur Aufnahme des Normal i s ie rungs
prozesses zwischen beiden L ä n d e r n auf der 
Grundlage der A n e r k e n n u n g der bestehenden 
R e a l i t ä t e n . " Diese W o r t e lassen an Deutl ichkeit 
nichts zu w ü n s c h e n üb r ig . J ed rychowsk i be
s c h r ä n k t also die R e a l i t ä t e n nicht a l le in auf 
die O d e r - N e i ß e - L i n i e , sondern schl ießt darin 
auch die ü b r i g e n vol lendeten Tatsachen ein, 

die Polen nach dem Kr iege schuf, also auch 
die gesamten V e r m ö g e n s k o n f i s k a t i o n e n ein
schließlich den Raub unserer Höfe . 

Ich sehe die Si tuat ion jetzt f o l g e n d e r m a ß e n : 
Die polnische Regierung war bereit, die recht

lichen Vorbeha l te der Bundesregierung i m H i n 
blick auf die Grenzfest legung zu akzeptieren, 
wie sie i n A r t i k e l I V des Ver t rages Ausdruck 
finden, wonach internat ionale V e r t r ä g e , insbe
sondere mit den Weststaaten, durch das A b 
kommen nicht b e r ü h r t werden. 

Sie wol l t e jedoch i m Gegensatz h ierzu ke i 
ner le i Z u g e s t ä n d n i s s e machen, die mit dem 
Vert re ibungsverbrechen und seiner einzelnen 
M a ß n a h m e n gegen Deutsche in i rgendeinem 
Zusammenhang stehen. U m die rechtlichen A u s 
wi rkungen dieser M a ß n a h m e n geht es jetzt aber. 
Insoweit stehen sich die Auffassungen der Bun
desrepublik und Polen schroff g e g e n ü b e r . H i e r 
gibt es k e i n Ausweichen , ke in Herummogeln , 
hier m u ß t e durch Verhand lungen v o n v o r n 
herein K la rhe i t geschaffen werden. Das ist 
offensichtlich nicht geschehen. W e n n aber deut
scherseits hinsichtl ich unseres Eigentums keine 
ausd rück l i chen Rechtsvorbehalte getroffen wur
den, so ist die Unterschrift des Bundeskanzlers 
unter den V e r t r a g nichts anderes als die nach
t r äg l i che Sankt ion der vorausgegangenen po l 
nischen V e r m ö g e n s k o n f i s k a t i o n e n , auch wenn 
hundertmal das Gegente i l behauptet w i r d . Der
artige E r k l ä r u n g e n sind außenpo l i t i s ch und v ö l 
kerrechtlich vö l l i g wert los. 

Jede A n e r k e n n u n g oder Fest legung einer 
neuen Staatsgrenze ist e in Rechtsakt mit weit-

W i e a n d e r e e s s e h e n : 

gehenden und schwerwiegenden Folgen auch 
auf privatrechtl ichem Gebiet . 

Bis zur Rat i f ika t ion des vom Bundeskanzler 
bereits unterzeichneten Vertrages stehen die 
deutschen Ostgebiete vö lke r r ech t l i ch gesehen 
nur unter polnischer V e r w a l t u n g . Die Rechts
lage hinsichtlich der brutalen V e r m ö g e n s k o n -
tiskationen ist e indeut ig klar . Sie sind unge
setzlich und rechtswidrig. D a r ü b e r besteht ü b e r 
haupt ke in Zwei fe l . 

M i t der Rat i f ikat ion endet die Verwal tungs 
hoheit Polens. Es erlangt u n b e s c h r ä n k t e Ge
bietshoheit. Das ist etwas wesentlich anderes. 
Nach geltendem V ö l k e r r e c h t darf jeder souve
r ä n e Staat innerhalb seines Terr i tor iums selbst 
bestimmen, was rechtens ist und was nicht. 
Keine andere Macht darf ihm hierbei h ine in
reden, jedenfalls insoweit nicht, als es sich 
um die V e r t e i l u n g des Eigentums an G r u n d 
und Boden handelt. Das ist seine eigene Sache 
Deshalb sind alle E r k l ä r u n g e n des Kanz le r s 
und seines A u ß e n m i n i s t e r s , wonach sich durch 
den V e r t r a g an den besiehenden Eigentums
v e r h ä l t n i s s e n nichts ä n d e r e , und d a ß durch ihn 
die Rechte deutscher S t a a t s b ü r g e r nicht ge
schmä le r t w ü r d e n , falsch. Die Unterschrift des 
Kanzlers unter den V e r t r a g bedeutet in W a h r 
heit nicht nur eine S c h m ä l e r u n g unserer Rechte, 
sondern deren vö l l ige Preisgabe, die Aus l i e fe 
rung unseres Eigentums an Polen und seine 
Unters te l lung unter die polnische Gesetzgebung 
und Rechtshoheit, also eine Entrechtung im 
wahrsten Sinne des Wortes . 

Betrachtet man unter diesem Gesichtspunkt 
Ihr Schreiben, Her r S t a a t s s e k r e t ä r , so k l ingen 
Thre W o r t e : „Die Bundesregierung habe nie 
die Absicht gehabt, die V e r m ö g e n s v e r l u s t e dei 
Ver t r iebenen zu sankt ionieren" , wie bitterer 
Hohn . Im poli t ischen Leben kommt es niemals 
auf die Absicht an, sondern auf die R e a l i t ä t e n , 
die geschaffen werden. N u r daran werden Erfolg 
und Miße r fo lg einer jeden Regierung gemessen. 
Die R e a l i t ä t e n aber s ind im vor l iegenden Fa l l e 
verheerend. K u r z ge faß t : Die Bundesregierung 
hat in Warschau unser gesamtes H a b und Gut , 
(l.is V e r m ö g e n und Eigentum, also M i l l i a r d e n 
werte, die ihr nicht g e h ö r e n , für nichts und 
wieder nichts verschenkt. Das ist in der deut
schen Geschichte ein e inmal iger V o r g a n g . M a n 
kann daher verstehen, wenn der A m e r i k a n e r 
W i l l i a m Schlamm kürz l ich dem Bundeskanzler 
W i l l y Brandt den T i t e l „ W e l t m e i s t e r im V e r 
schenken" zuerkannte. 

Schließlich haben Sie auch die dritte Frage 
in meinem Offenen Brief, H e r r S t a a t s s e k r e t ä r , 
m i ß v e r s t a n d e n , und hier ebenfalls, w ie mi r 
scheint, absichtlich. Es ist Ihrer Aufmerksamke i t 
entgangen, d a ß diese Frage sich nicht auf die 
„ v e r m ö g e n s r e c h t l i c h e n Folgerungen" bezog, son
dern ich bat den Bundeskanzler um Auskunf t , 
w ie die Regierung die Eigentumsrechte der V e r 
triebenen i n den Gebie ten öst l ich v o n Oder 
und N e i ß e zu wahren gedenke. Diese Frage 
lag um so n ä h e r , als j a die Bundesregierung 
den Standpunkt vertrit t , d a ß w i r vertr iebene 
Bauern nach wie vo r E i g e n t ü m e r unserer Höfe 
b le iben und unsere Rechte durch den V e r t r a g 
nicht g e s c h m ä l e r t werden. Ich wol l t e wissen, 

Altmetall 
In einer Glosse befaßt sich Paul C. Martin 

in der Wochenendzeitung ,Wclt am Sonntag 
vom 11. Juli mit der Reaktion der Zeitung 
Metall' auf den Artikel des Verlegers Axel 
Springer Offensive gegen Berlin den wir 
auch im Ostpreußenblatt (Folge 27, Seite 3) 
veröffentlicht haben. Paul C. Martin schreibt: 

M e t a l l , die „ Z e i t u n g der I G M e t a l l für 
die Bundes repub l ik Deutschland" , hat sich 
unter dem T i t e l „Ber l in hat eine Zukunf t 
mit dem B e r l i n - A r t i k e l des V e r l e g e r s 
A x e l Spr inger i n .We i t am Sonntag aus
einandergesetzt . In dem Blat t , das in 
2 2 M i l l i o n e n E x e m p l a r e n in den west
deutschen F i rmen der M e t a l l i n d u s t r i e ver
t r ieben w i r d , geschieht das auf eine 
Wei se , die das M a ß des pol i t i sch E r t r ä g 
l ichen wei t ü b e r s c h r e i t e t . 

„ M e t a i r - R e d a k t e u r H e i n z Brandt (61) 
diffamiert den V e r l e g e r nicht nur als 
„ H a u p t - K a l t e r - K r i e g s - G e w i n n l e r " und als 
„ r e c h t s k o n s e r v a t i v " , der „ se in Ber l ine r 
Ver l agshaus zum Zen t rum . . . der m i l i 
tanten Hetze der M i l l i o n ä r e ausbaute" 
Er fragt auch in einer Zwischen Überschrif t 
geschmacklos: „ F ü r Spr inger sterben?", um 
a u s z u f ü h r e n : „ W e s t - B e r l i n hat . . . v o n 
e inem g ü n s t i g e n A u s g a n g der B e r l i n -
V e r h a n d l u n g e n und der e u r o p ä i s c h e n 
Os t -Wes t -Spannungen durch die Rat i f iz ie
rung der M o s k a u e r und Warschauer 
V e r t r ä g e alles zu e rwar ten und nichts zu 
ver l ie ren ." 

Gerade das ist jedoch h ö c h s t unge
w i ß . Namhafte P o l i t i k e r i n a l le r W e l t und 
wei te Te i l e der Ber l ine r B e v ö l k e r u n g 
sehen gerade i n der bed ingungs losen 
Rat i f iz ierung der O s t v e r t r ä g e die Gefahr , 
d a ß B e r l i n nichts zu e rwar ten und al les 
zu ve r l i e r en hat: D ie feste B i n d u n g an 
die Bundes repub l ik und v o r a l l em die 
Chance , als „ H a u p t s t a d t eines freien 
Deutschlands", w ie A x e l Spr inger es aus
d r ü c k t e , eines Tages dazu beizutragen, 
e in Regime zu besei t igen, das Menschen 
sterben läßt , nur w e i l sie v o m G r u n d 
recht der F r e i z ü g i g k e i t Gebrauch machen 
und ü b e r die Todesgrenze i n e in freies 
Land entkommen wol l e . . . 

W e n n der Soz ia ldemokra t H e i n z Brandt 
daraus die Fo lge rung zieht, „ W e s t - B e r l i n 
w i l l leben und nicht für Spr inger sterben", 
l ies : W e s t - B e r l i n so l l M o s k a u s d i r ek t em 
Einfluß unterstel l t werden, zeigt das die 
V e r d r e h u n g jegl icher menschlichen W e r t e 
und pol i t ischen B e z ü g e . W e r so schreibt, 
betreibt nichts anderes als eben dies: 
Arbe i t e rve rhe tzung k 

welche Vor s t e l l ungen die Bundesreg ie rung be
zügl ich des Schutzes unseres k ü n f t i g i n Po len 
gelegenen Eigentums hat, und w i e sie die 
W a h r n e h m u n g und N u t z u n g unserer Rechte 
sicherzustellen gedenkt. Schl ießl ich g e n i e ß t das 
Eigentum, gleich wo es liegt, den Schutz der 
Verfassung, deren H ü t e r i n die Bundesreg ie rung 
ist. 

A u c h insowei t s ind Sie mi r noch eine A n t w o r t 
schuldig, H e r r S t a a t s s e k r e t ä r . 

Ich erwarte deshalb v o n Ihnen, sehr geehrter 
H e r r S t a a t s s e k r e t ä r , nunmehr eine k l ä r e n d e 
und verbindl iche Aussage zu meinen k l a r e n und 
eindeut igen Fragen und ve rb le ibe 

mit freundlichen G r ü ß e n 
Ihr 
F ranz W e i s s 

Verträge: 

Gegen ein „West-Berlin"Junktim 
Polnische Stimme: „Hinderniss auf dem Weg zur Normalisierung" 

Warschau — Der stel lvertretende Di rek to r 
des polnischen Instituts für internat ionale A n 
gelegenheiten, M . Tomala , e r k l ä r t e i n „ Z y c i e 
W a r s z a w y " , Warschau habe der Bundesregie-

Halbzei t Z e i c h n u n g : F e l i x M u s i l ( „ F r a n k f u r t e r Rundschau") sehen L ä n d e r n 

rung g e g e n ü b e r k largeste l l t , d a ß es i m polnisch
westdeutschen V e r h ä l t n i s nicht zur „ B e s e i t i g u n g 
der Hindern i sse auf dem W e g e zur N o r m a l i s i e 
rung" k o m m e n werde, w e n n nicht vorers t die 
Rat i f iz ie rung des „ W a r s c h a u e r V e r t r a g s " er
folge, die aber nicht für sich a l l e in , sondern 
gemeinsam mit der Ra t i f i z i e rung des „ M o s k a u e r 
Ver t rages" v o m Bundes tag v o r g e n o m m e n wer
d e n m ü s s e . A l s wei te re V o r b e d i n g u n g nannte 
T o m a l a „d ie Rege lung der bestehenden und der 
formel len Bez iehungen der Bundes repub l ik zu 
a l l en sozial is t ischen L ä n d e r n , e insch l i eß l i ch der 
D D R " . 

Nachdrück l i ch wandte sich T o m a l a gegen das 
angeblich v o n Bundeskanz le r W i l l y Brandt be
tonte poli t ische J u n k t i m zwischen e iner akzep
tablen Rege lung der Ber l in -Frage u n d der E i n 
le i tung des Rat i f iz ierungsprozesses . Der po ln i 
sche F u n k t i o n ä r r ä u m t e e in , d a ß der Bundes
kanz le r sich angesichts der „ i n n e r e n pol i t i schen 
Lage" i n der Bundes repub l ik „ g e z w u n g e n " ge
sehen habe, dieses „ W e s t - B e r l i n - J u n k t i m " (!) zu 
v e r k ü n d e n , doch sei es „ k e i n Z u f a l l " , d a ß gerade 
die jenigen i h m darob Lob zo l l t en , die gegen 
die be iden O s t v e r t r ä g e seien. Der Ze i tpunk t 
der Rat i f iz ie rung d ü r f e also n u n „nicht mehr 
hinausgeschoben werden" , er se i e in „ u n e r l ä ß 
licher A k t . 

Vielvölkerstaat Tschechoslowakei 
Das F ö d e r a l e Statistische A m t der Tschecho-. 

Slowake, gab das v o r l ä u f i g e Ergebnis der am 
; ^ E N ? C

E < = R D , 9 u 7 0 , d u r d i g e f ü l " - t e n V o l k s z ä h l u n g 
n der C S S R bekannt. Der N a t i o n a l i t ä t nach 

leben in der C S S R 9 341 208 Tschechen, 4 192 892 

fii°77? n " ;
 572J? U n g a r n ' 8 5 5 8 2 Deutsche, 

66 777 Polen 58 667 U k r a i n e r und e twa 40 000 
Personen anderer N a t i o n a l i t ä t e n Der Zuwachs 
ist i n der S lowakischen Sozial is t ischen Republ ik 
absolut und re la t iv h ö h e r als in den tschechi-
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UoUksäie? un? Uotkstam. - aezstaubte C^ta2itionan? 
Kritische Betrachtung zu einem aktuellen Thema unserer Zeit - Von Frank D. Goerke 

rn Deutschland, dem Land eines Bach, 
Bee thoven und Brahms, w i r d heute k a u m 
noch gesungen. Das S ingen und M u s i 

zieren — v o m Tanzen ganz z u schweigen — 
hat einen kaum noch zu unterbietenden Tiefstand 
erreicht. A u s l ä n d i s c h e M u s i k p ä d a g o g e n machen 
keinen H e h l daraus, d a ß sie Deutschland zu den 
unterentwickelten L ä n d e r n auf dem Gebie t der 
Mus ike rz i ehung rechnen. In unserem Lande 
haben sich selbst verantwor t l iche M ä n n e r der 

um die Kraf t des Liedes. Sie nutzten es, um sich 
M u t zuzusprechen oder um den Schmerz zu 
l indern . 

M e d i z i n e r haben vor einer Re i zübe r f l u tung 
gewarnt, wenn w i r hiebt allesamt nerv l ich er
k ranken wo l l en . W i r sol len nicht mehr sov i e l 
Reize w i e bisher aufnehmen, da w i r sie nicht 
al le verarbei ten k ö n n e n . In e in Gefäß geht eben 
nur e in bestimmtes M a ß hinein . M a n hat e twa 
festgestellt, d a ß man nach zwei bis drei Stunden 

L iede rn u n d T ä n z e n neue Impulse geben: Junge O s t p r e u ß e n der Nordostdeutschen Landesspiel-
schar B a d e n - W ü r t t e m b e r g auf dem Stuttgarter K i l l e s b e r g . Foto W i t t k e 

Pol i t ik zu diesem V e r f a l l g e ä u ß e r t . So sagte 
einmal der damal ige Bundeskanz le r : „ W e n n es 
nicht gelingt, eine brei te Schicht v o n musizeren-
den Jugendl ichen heranzubi lden , dann w i r d es 
auch mit unserer g r o ß e n ruhmreichen M u s i k 
tradit ion ba ld zu Ende gehen." 

Die mus ik l i ebende junge Genera t ion hat sich 
weitgehend s e l b s t ä n d i g v o n jeder M u s i k e r z i e 
hung gemacht: Spi r i tua ls , Jazz, Schlager s ind 
heute be i ihnen so s e l b s t v e r s t ä n d l i c h zu Hause, 
wie f rühe r die Mozar t sona te be i der k l a v i e r 
spielenden Haustochter. Es w ä r e s innlos zu leug
nen, d a ß sich die Z i e l e v i e l e r M u s i k p ä d a g o g e n 
nicht mit dem decken, was die Jugend heute 
gerne singt, musiz ier t und tanzt. W i l l man die 
Jugend mit den M e i s t e r w e r k e n deutscher T o n 
kunst bekannt machen, m u ß man oft er leben, 
daß sich e in g r o ß e r T e i l v o n ih r l ieber der M u s i k 
zuwendet, die mehr i m Bereich der Unte rha l tung 
zu Hause ist. H i e r l iegt die g r o ß e Gefahr . N o c h 
nie wurde i n der Geschichte der Menschhei t so 
v i e l M u s i k g e h ö r t und so w e n i g M u s i k gemacht! 
Dabei ist das L i e d seit K a r l dem G r o ß e n (800 n. 
Christus) e in s t ä n d i g e r Begle i te r auf unserem 
Lebensweg. Schon d ie al ten Gr iechen w u ß t e n 

Fernsehen mindestens zwe i Stunden l ä n g e r 
schlafen m ü ß t e , um sich v o n a l len E i n d r ü c k e n 
zu erholen und sie inner l ich zu verarbei ten. 

D ie Erwachsenen s ingen nicht mehr oder nur 
selten. W o l l e n w i r da verwunder t sein, wenn 
auch die K i n d e r nicht mehr singen? D ie M ü t t e r 
haben trotz Waschmaschine, K ü h l s c h r a n k und 
Staubsauger ke ine Ze i t mehr, um mit ihren 
K i n d e r n zu musiz ieren. Das K i n d v o n heute 
steht dem Singen g l e i chgü l t i g g e g e n ü b e r . Es 
braucht j a nur an den K n ö p f e n zu d r e h e n . . . 
Die M u s i k e r z i e h u n g i n den K i n d e r g ä r t e n befin
det sich i n einer hoffnungslosen Si tuat ion; an 
den Schulen ist es nicht besser. Es erhebt sich 
die Forderung nach A u s b i l d u n g s s t ä t t e n für 
M u s i k p ä d a g o g e n , um aus dieser K r i s e heraus
zukommen. Doch was n ü t z e n uns M u s i k p ä d a g o 
gen, was n ü t z t uns der A u f b a u v o n dreihundert 
neuen Mus ikschu len , wenn dem Musikunte r r ich t 
an den Schulen nicht die n ö t i g e Zei t zugespro
chen w i r d ! W a s w i r brauchen, s ind Stunden, i n 
denen gesungen und getanzt w i r d . 

G e w i ß , diese Forderung ist nicht unproblema
tisch. 

D a z u kommt, d a ß der Begriff „ V o l k " und 

damit al le Zusammensetzungen wie V o l k s t u m , 
Volks tanz , V o l k s l i e d anscheinend noch mit dem 
M a k e l polit ischer Vergangenhei t belastet s ind. 
So haben auch unsere Musiks tudenten kaum 
Gelegenheit , etwas ü b e r das deutsche V o l k s 
l i ed an den Hochschulen zu h ö r e n . Uber fremd
länd i sche V o l k s l i e d e r werden geis tvol le Be
trachtungen angestellt. 

Ich frage mich, bei welcher Gelegenhei t w i r d 
denn ü b e r h a u p t noch gesungen? In der Kirche, 
zum K a r n e v a l , zu Weihnachten unterm Chris t 
baum, i n Zel t lagern und in studentischen V e r 
bindungen, beim Oktoberfest, beim Mi l i t ä r ? Und 
damit s ind w i r meist schon am Ende, fehlt noch 
der oft zitierte S ä n g e r i n der Badewanne. M a n 
sagt y Genera ld i rektoren und Min i s t e r s ä n g e n 
g rundsä t z l i ch nicht, denn das schade ihrem 
Image. U n d warum singen w i r nicht? 

Ich w i l l Ihnen die Frage beantworten: w e i l 
w i r zu beguem geworden sind, we i l w i r geist ig 
und seelisch t r ä g e geworden sind. Manche haben 
Angs t vo r der Blamage. V i e l e hat der Lärm am 
Arbei t sp la tz und auf der S t r a ß e abgestumpft. 
W i r haben vergessen, d a ß das Singen ent
krampft, lös t und erfreut, es schafft das not
wendige innere Gleichgewicht und e r h ö h t die 
Lebensfreude und die Widerstandskraft . A u ß e r 
dem ist es — die meisten wissen es nur nicht — 
das beste M i t t e l gegen K r e i s l a u f s t ö r u n g e n . 

Singen Sie wenigstens einmal in der Woche, 
nach Mög l i chke i t i n netter Gesellschaft, wert
vo l l e Lieder. Nutzen Sie auch sonst jede G e 
legenheit. W i r k ö n n e n auf der S t r a ß e (bitte 
nicht lauthals bei Nacht!), hinter dem Lenkrad , 
beim Kochen oder Spü l en singen. M ö g l i c h k e i t e n 
gibt es also genug. A b e r ich sprach v o n wert
v o l l e n Liedern, also nicht v o n den Erzeugnissen 
der Schlagerindustrie — die k ö n n e n w i r ent
behren. 

In den 340 000 Liedern, die das Vo lks l i eda rch iv 
in Fre iburg umfaßt , liegt das Ergebnis küns t 
lerischen Schaffens von Generat ionen unseres 
V o l k e s verwahrt . Das ostdeutsche L i e d hat hier
bei e inen g r o ß e n A n t e i l . W i r k ö n n e n stolz sein 
auf diesen Bei t rag zum g e s a m t e u r o p ä i s c h e n 
Kul turerbe . Dieser Liederschatz reicht wei t i n 
die deutsche Geschichte zurück . Angefangen 
ü b e r das Helden l ied , das v o n Skalden vorge
tragen wurde (zur Zei t der V ö l k e r w a n d e r u n g ) , 
ü b e r das Hi ldebrands l i ed (im Jahre 800) erreicht 
es i n der höf i schen L y r i k um 1150, i m Minnesang , 
seinen H ö h e p u n k t . H i e r seien nur die wicht ig
sten M i n n e s ä n g e r au fge führ t : Fr iedr ich v o n 
Hausen, He in r i ch v o n Morungen , der bedeu-
stendste unter ihnen, u n d der Lehrer des W a l t e r 
v o n der V o g e l w e i d e : Reinmar v o n Hagenau. In 
der ersten Hä l f t e des 13. Jahrhunderts s inkt 
der M i n n e s a n g dann ins dörf l iche M i l i e u ab. 
Minnesang , Heldensage und lateinische L y r i k , 

W i r ziehen durch das b l ü h e n d e Land . . . 
Foto A r c h i v 

a l l das k l ing t im V o l k s l i e d noch e inmal auf, in ., 
wenigen Strophen z u s a m m e n g e d r ä n g t , oft stark fk*'i 
v e r s t ü m m e l t . D ie Hand lungen werden „ze rsun
gen". Im 14. Jahrhundert bis ins 16. Jahrhundert 
b l ü h t dann der Meis tersang, v o n Handwerke rn 
nach festen Regeln gedichtet und v o n Sanges
b r ü d e r n vorgetragen. B e r ü h m t e s t e r Meis te r 
singer: Hans Sachs. 

Dann schweigt sich die Literaturgeschichte 
lange Zei t ü b e r das V o l k s l i e d aus. Erst im 
18. Jahrhundert scheint man es wieder z u ent
decken. 

^Meldet <ftand das lA.ts<piungbidie im JLiai 
ü b r i g e n s verdanken w i r den Ausdruck „ V o l k s 

l i ed" dem O s t p r e u ß e n Herder. Er hat i n seiner 
Sammlung „ S t i m m e n der V ö l k e r " nicht nur 
deutsche, sondern auch e u r o p ä i s c h e V o l k s l i e d e r 
ü b e r s e t z t und aufgenommen. Er hat g r ö n l ä n 
dische, italienische, spanische, litauische, tsche
chische, serbische, griechische, l app l änd i sche , 
e s t l änd i sche , f ranzösische , englische neben 48 
deutschen Liedern veröf fent l ich t . J a , selbst 
V o l k s l i e d e r aus dem h e i ß e n Erdte i l hat er ü b e r 
setzt. Es w i r d heute immer wieder behauptet, 
Herder habe durch diese Verö f fen t l i chung das 
N a t i o n a l b e w u ß t s e i n der o s t e u r o p ä i s c h e n V ö l k e r 
entfacht. Ich glaube, w i r tun ihm hier Unrecht. 
Sein Z i e l war, die Sprache wieder schöpfer isch 
werden zu lassen, sie soll te sich nicht l ä n g e r 

.Fingerschottisch' h e i ß t der 
schwungvolle Volkstanz, den hier die Ostpreufiische Trachtengruppe Düsse ldorf bei einem Treffen vor führt 

Foto H . Ege 

i n den l ä n g s t g e p r ä g t e n Begriffen bewegen, bei 
denen man nichts mehr fühlt , sondern sie sollte 
jeden Augenbl ick neu aus dem Erleben, der 
Empfindung geschöpft werden. Diese U r s p r ü n g 
l ichkeit fand Herder i n den V o l k s l i e d e r n . 

N u n noch e in W o r t zu einer bemerkenswerten 
Erscheinung. D ie V o l k s k u n s t — oder besser ge
sagt die „ F o l k l o r e " — hat i n den letzten Jahren 
immer mehr Beachtung gefunden. Sie ist sogar 
i n unseren A l l t a g eingebrochen. S t a h l m ö b e l s ind 
nicht mehr gefragt. G r o ß m u t t e r s Hausstand 
feiert Wiederaufers tehung! M o t i v e aus der 
V o l k s k u n s t s ind M o d e (Trachtenlook). Ähn l i ch 
ist es mit der V o l k s m u s i k und dem Volks t anz . 
Bestimmte a u s l ä n d i s c h e V o l k s t ä n z e gelten als 
.schick'. 

W a r u m ist nun gerade der deutsche V o l k s 
tanz so ins Hintertreffen geraten? Ich glaube, 
einer der G r ü n d e liegt darin, d a ß w i r V o l k s l i e d 
und Vo lks t anz separat betrachten und uns keine 
Gedanken um ihren gemeinsamen Ursprung 
machen. Beobachten w i r die M u s i k p r imi t iver 
V ö l k e r , so werden w i r feststellen, d a ß diese 
nahezu ke inen Unterschied zwischen Singen und 
Tanzen kennen. W e r eine Vors t e l l ung v o n dem 
bekommen w i l l , was ich meine, der besorge sich 
eine Schallplatte mit V o l k s m u s i k aus dem K a u 
kasus. H i e r beginnt e in V o r s ä n g e r mit einer 
ruhigen Melod ie , w ä h r e n d i hn e in M ä n n e r c h o r 
mit langanhaltenden M e l o d i e b ö g e n begleitet. Es 
folgen Temposteigerungen, die durch Klatschen 
forciert werden. H i e r m ü n d e t das Singen un
mittelbar i n den Tanz. 

Dieser spontane Ubergang ist auch i n der 
e u r o p ä i s c h e n V o l k s m u s i k zu Hause. Welch ein 
Leben steckt i n den T ä n z e n , die w i r fälschlich 
im » / i 6 -Tak t aufgezeichnet haben; hier hilft 
ke in Z ä h l e n mehr, hier m u ß der ganze K ö r p e r 
mittanzen. Es ist eben ein Unterschied, ob man 
die Volks tanzmus ik nach No ten abspielt oder 
sie auswendig darbietet, um die vo l l e Aussage 
auszuschöpfen . 

Unserer heutigen Volks tanzmus ik fehlt die 
lebendige spontane Ausdruckskraft , w e i l w i r 
die T ä n z e nicht mehr erleben und i n uns tragen, 
sondern sie nur noch b e w u ß t pflegen — als 
Tradi t ion. 

Hinab also mit dem Volks t anz v o n der B ü h n e 
und h ine in mit ten unter die VersammeltenI 
Wir sol l ten ke inen Schautanz bieten, sondern 
einen V o l k s t a n z im wahrsten Sinne des Wor tes , 
der von der Gemeinschaft getragen w i r d . Nur 
so werden wir unseren L iedern und T ä n z e n neue 
Impulse geben k ö n n e n . 



24. Juli 1971 / Folge 30 / Seite 6 

Lydia Knop-Kath: ^MLcimatHidia ISßume ?et JKoi^enstunde 
Die weiße Wegwarte soll nach altem Volksglauben Glück bringen - Als Heilpflanze geschätzt 

V on J u l i bis in den Oktober h ine in b l ü h t e 
die Wegwar t e oder Zichorie am Rande 
der breiten S t r a ß e , die i n die Johannis

burger He ide führ te . W e n n der leichte Som
merwind ü b e r die wei te masurische Ebene fuhr, 
wiegten sich die v ie len b l a ß b l a u e n Blü ten leise 
h in und her, neigten sich zueinander und wi rk 
ten in der M o r g e n f r ü h e manchmal wie e in Tep
pichläufer , dessen dunklere und helle B l a u t ö n e 
v o n seltener Schönhe i t waren. Sonnenhelle, 
Regen oder Nebeldunst bestimmten die Leucht
kraft der Blumenfarbe und ä n d e r t e n sie zu
wei l en von einem Augenbl ick zum anderen. 

Das hel le oder dunklere B lau des Himmels 
schien auch am Grabenrand au fzub lühen , das 
Graub lau der ziehenden W o l k e n d a r ü b e r h in
zuwehen, wenn sich gegen M i t t a g die v ie len 
B l ü t e n r ä d e r langsam sch lössen . Denn nur in 
den M o r g e n - und Vormit tagsstunden öffneten 
sich die blauen Wegwar ten . So sei es von 
alters her gewesen, e r z ä h l t e mir einst ein Johan

nisburger Lehrer, der v i e l ü b e r Blumen und 
B ä u m e w u ß t e . Er nannte die Wegwar t e deshalb 
auch die „faule Grete" , und „faule G r e t l " he iß t 
sie noch heute zuwei len in S ü d d e u t s c h l a n d 

„Die Stengel seindt zincket mit v i l en gablen 
und nebenzweigl in , sehr wen ig mit blet t lein 
bekleydet, mit v i l e n Knöpffl in geschmück t . . . 
So die herauskriechen, werden licht h immel-
blawe Rösl in darauss, die sich allezeit der 
sonnen nach keren. Der h immel sey t r ü b oder 
lautter, so mag man doch an disen blumen 
s p ü r e n die zeit des tags; dann so bald die 
Sonn zu gnaden geht, thun sich die Rösl in 
widerumb zusammen." So steht es schon in 
Hieronymus Bocks „ K r e u t t e r b u c h " aus dem 
Jahre 1577 in dem Kap i t e l „Von W e g w a r t w i l d 
und zame". 

Die feinziselierten Z u n g e n b l ü t e n bi lden ein 
flaches, t e l l e r fö rmiges Sternengebilde. Jede 
Sternzacke ist eine Blü te für sich mit einem 
einzigen, in spitze Z ä h n c h e n auslaufenden Blü-

Cftcßmuttez ist immer die TSeste.. . 
. . . aber sie sollte sich nicht in die Erziehung einmischen 

G r o ß m ü t t e r k ö n n e n ein wahrer Segen sein. 
O b sie nun im Haus ihrer K i n d e r wi r 
ken, gelegentlich e i n h ü t e n oder ob man 

zu ihnen in die Fer ien verre isen kann — sie 
s ind unentbehrlich. Nicht nur für die M ü t t e r , 
die entlastet werden, sondern auch für die K i n 
der. D a gibt es das herrliche V e r w ö h n t w e r d e n , 
die g e m ü t l i c h e n Stunden mit dem M ä r c h e n b u c h 
und Omas l iebevol le Geduld . Doch leider sieht 
die Praxis nicht immer so aus. Oft pra l len die 
M e i n u n g e n der jungen und ä l t e r e n Generat ion 
hart aufeinander. Es gibt Streit um die Kinder 
erziehung, und einer macht den anderen 
schlecht. 

In einer friedlichen Diskuss ion, bei der die 
K i n d e r na tü r l i ch nicht dabei sind, sol l ten sich 
El te rn und G r o ß e l t e r n auf bestimmte Erz ie
hungsricht l inien festlegen. Ausschlaggebend ist 
immer das, was die El tern w o l l e n — auch dann, 
wenn die G r o ß m u t t e r die E n k e l wochentags 
betreut, w e i l die Mut te r b e r u f s t ä t i g ist. Das ist 
für v ie le alte Leute bitter, aber schon um der 
k le inen K i n d e r w i l l e n soll te es keine schlim
meren G e g e n s ä t z e geben. 

„ K o n s e g u e n z ist eine Sache der M ü t t e r und 
Vater , das Vorrecht zum V e r w ö h n e n haben die 
G r o ß m ü t t e r ! " Nach diesem Mot to handeln heute 
die meisten alten Leute. Sie meinen es gut mit 
den Enke ln , ü b e r s c h ü t t e n sie mit Geschenken 
und finden es ganz richtig, d a ß der Nachwuchs 
sie v o l l und ganz mit Beschlag belegt. N a t ü r l i c h 
darf G r o ß m u t t e r e in b ißchen nachgiebig sein, 
doch sollte sie nicht ü b e r t r e i b e n . W e n n sie h in 
ter dem Rücken der Mut te r Entschuldigungs
zettel für die Schule schreibt, wenn sie das K i n d 
gar noch bedauert, was für einen strengen 
Va te r es hat, dann w i r d Unfr ieden i n der F a 
mi l ie die Folge sein. 

G lück l i che rwe i se beweisen immer mehr G r o ß 
m ü t t e r , d a ß es auch anders geht. Schließlich 
bedeutet die Tatsache, d a ß man O m a ist, noch 
lange nicht, d a ß man jetzt zum alten Eisen ge

hör t . V i e l e G r o ß m ü t t e r k ö n n t e man auch für 
die M ü t t e r halten. Sie k le iden sich jugendlich, 
s ind v i t a l und fühlen sich nicht ü b e r f o r d e r t , 
wenn sie mit den Enke ln spielen und herum
tol len. A b e r auch eine S i e b z i g j ä h r i g e kann die 
ideale O m a sein, wenn sie einige Regeln be
herzigt. 

Die v e r n ü n f t i g e G r o ß m u t t e r d r ä n g t sich nicht 
auf. Sie erscheint nie ohne Ein ladung oder V o r 
anmeldung. W i r d sie gebraucht, ist sie da : für 
eine Aussprache, einen Rat, zum B a b y h ü t e n und 
Vor le sen . Die ideale O m a pusselt nicht nur 
im Haushal t herum. Sie zeigt Interesse an der 
Umwel t , h ö r t interessante Sendungen im Rund
funk, besucht vie l le icht einen Volkshochschul 
kursus oder liest auch mal ein Buch ü b e r K inde r 
erziehung. In g r ö ß e r e n S t ä d t e n wurden v o n 
El tern- und M ü t t e r s c h u l e n deshalb speziel le 
Kurse für G r o ß e l t e r n eingerichtet. H i e r lernen 
die alten Leute Neues ü b e r Säug l ingsp f l ege , 
sie k ö n n e n ihr Sp ie l - und Basteltalent auffri
schen und ihre Probleme diskut ieren. V i e l e 
G r o ß e l t e r n betrachten diese Einrichtungen als 
einen g r o ß e n G e w i n n . Denn auch i m hohen 
A l t e r besitzt die Regel , d a ß man nie auslernt, 
noch G ü l t i g k e i t . 

A l l e r d i n g s sol l ten sich die G r o ß e l t e r n nicht 
ausnutzen lassen. In v i e l en Fami l i en ist das 
leider der F a l l . D a hat O m a dies und das zu 
machen, meist ist es noch grobe Arbe i t , zu der 
die Schwiegertochter selbst ke ine Lust hat. A b e r 
hat nicht auch gerade O m a das Recht auf einen 
friedlichen Lebensabend, Harmonie und e in 
b ißchen V e r w ö h n t w e r d e n ? Jede G r o ß m u t t e r 
darf deshalb ruh ig sagen, wenn es ihr zuv i e l 
w i r d . Sie soll te sich auf ke inen F a l l zum Sk laven 
der Fami l i e machen lassen. Ha l t en El te rn und 
G r o ß e l t e r n Distanz — jeder aus seiner Sicht 
— dann ist die O m a für M ü t t e r und V ä t e r eine 
g r o ß a r t i g e Hi l fe , die geschä tz t und geliebt w i r d , 
für die K i n d e r aber v e r k ö r p e r t sie sogar e in 
Stück Paradies. np 

T^uhe: ItiCuubswunsdt i Afummet eins 
Auch Bildung, Unterhaltung und Sport sind sehr gefragt 

R uhe ist für den deutschen B u n d e s b ü r g e r 
die erste Ferienpflicht. Dies ergab eine 
Befragung i n den Kundenzei tungen einer 

g r o ß e n deutschen Unternehmensgruppe (co op), 
die unter dem M o t t o ,Fit durch Ferien" ihre 
Leser dazu animieren wol l te , ihre Urlaubs
w ü n s c h e offen auf den Tisch zu legen. 

Die Leser taten dies auch. Nicht nur die ä l t e 
ren, sondern auch die j ü n g e r e n Urlauber . Dabei 
stellte sich heraus, d a ß ,Ruhe' der Ferienwunsch 
N r . 1 ist. Ur lauber a l ler Al te r sgruppen bekann
ten sich zur Ferienruhe — für die J ü n g e r e n v i e l 
leicht mit dem Begriff des absoluten Faulenzens 
verbunden. Denn nur so ist es zu e r k l ä r e n , d a ß 
selbst die j ü n g e r e n Touris ten bis 29 Jahre die 
Ruhe als den Hauptfaktor der Erho lung betrach
ten (65 Prozent). Das R u h e b e d ü r f n i s steigt dann 
weiter stark an. In der Gruppe der 30- bis 59jäh-
r igen ersehnten sich 89 Prozent und v o n den 
Ur laubern , die ä l t e r als 60 Jahre sind, sogar 
93 Prozent i n den Fer ien zunächs t e inmal Ruhe. 

A l s Urlaubswunsch N r . 2 steht in a l len Al te r s 
gruppen die Unterha l tung auf dem Wunsch
zettel, bei den J ü n g e r e n s t ä r k e r (55 Prozent), 
bei den Ä l t e r e n ebenfalls i n re la t iv hohem 
M a ß e (43 Prozent), i n der mit t leren Gruppe am 
geringsten (37 Prozent). Der Bi ldungshunger ist 
i n a l len Altersschichten fast gleich, bei den 
ä l t e r e n Menschen aber am s t ä r k s t e n ! F ü r Sport 
p l ä d i e r e n 20 Prozent der J ü n g e r e n . Ebenfalls 
steht bei ihnen das Abenteuer , also das Er
lebnis, mit 19 Prozent z iemlich hoch im Kurs 
jedenfalls g e g e n ü b e r der Bi ldung , die nur 
16 Prozent w ü n s c h e n . V o n den ü b e r 60 jäh r igen 
Ur laubern zeigt sich ledigl ich e in Prozent als 
abenteuerlustig. 

Ihre Urlaubsgebiete wünschen sich die Bundes
b ü r g e r meist sonnig und preiswert . .Immer 
Sonne' ist der Hauptwunsch der Befragten der 
mit t leren Al tersgruppe, aber dicht dahinter folgt 
schon das .billige Reiseland', w ä h r e n d bei den 
äl teren Ur laubern die kurze A n r e i s e der wich

tigste Gesichtspunkt ist. Be i ihnen ist wei terh in 
ausschlaggebend für die W a h l des Ferienortes, 
d a ß man dort deutsch spricht. Die Sehnsucht 
nach Sonne folgt erst nach der P r e i s w ü r d i g k e i t 
des Reiselandes. G O 

tenblatt. Bienen, Schmetterlinge und Käfer be
suchen die duftigen Blumen am Wegesrand . 

Der Sage nach war die Wegwar te vorzei ten 
eine schöne Prinzessin, die um ihren in der 
Schlacht gefallenen Liebsten trauerte und sang: 

„Eh ich laß das W e i n e n stehn, 
w i l l ich auf die Wegscheid gehn, 
ein Fe ldb lum dort zu werden . ." 

U n d in der Tat sehen die B l ü t e n b l ä t t e r der 
Wegwar te oft wie verweint und verwaschen 
aus. Eine w e i ß e Wegwar te , die sehr selten 
ist, sol l nach altem V o l k s g l a u b e n Glück br in
gen. Die W u r z e l der w e i ß e n Wegwar ten , am 
Jakobi tag ausgegraben, so l l gar Fesseln spren
gen k ö n n e n . Schon im A l t e r t u m galt die Pflanze 
als H e i l - und Sympathiemit te l . Seit dem 17. 
Jahrhundert bereitet man aus den g e r ö s t e t e n 
W u r z e l n der Zichorie einen Kaf feeaufguß . G e 
he imnisvol le Kräf te spricht man ihr i m A l p e n 
raum zu, wo im Augus t am Tage „ M a r i a W ü r z 
we ih" die Wegwar t e „vor Sonnenaufgang 
schweigend und ohne Messerschnit t" gesammelt 
wird , um mit neunerlei K r ä u t e r n zusammen 
den „ W e i h b u s c h e n " zu bi lden. Er w i r d mit 
Weihwasser besprengt, nach der W e i h e auf 
den K r ä u t e r b o d e n g e h ä n g t und dient mit sei
nen neunerlei H e i l k r ä u t e r n oft als Hausapo
theke. 

Schon Pl in ius berichtet, d a ß die wi lde W e g 
warte in der V o l k s h e i l k u n d e eine Rol le spielte. 
Die veredelte Fo rm der Zichorie wurde dann 
s p ä t e r besonders im Magdeburgischen und Ba
dischen Land angebaut, um aus den krä f t igen , 
fleischigen Pfahlwurzeln — zerkleinert , g e r ö s t e t 
und in M ö r s e r n z e r s t o ß e n — das braune P u l v e i 
des Kaffeesurrogates zu gewinnen. 

Eine nahe Verwand te der Wegwar te , Cicho
r ium endiv ia , als Herbst- und W i n t e r g e m ü s e 
gepflanzt, liefert den so bel iebten End iv ien -
salat, den schon die alten Ä g y p t e r als magen
s t ä r k e n d e s G e m ü s e ku l t iv ie r ten . Daran al ler
dings dachten w i r vor nun ba ld drei Jahrzehn
ten w o h l kaum, als w i r uns an den masurischen 
W e g - und G r a b e n r ä n d e r n ü b e r die blauen B l u 
menteppiche der Wegwar t en freuten, deren 

Im Blaubee rwa ld Johannisburger Heide 
Foto Horst Sack 

Pflanzen manchmal meterhoch wurden und uns 
im le isen Sommerwind wehend zu g r ü ß e n schie
nen. E i n heiteres, sommerliches B i l d , auch heute 
noch, i n der Er innerung . 

eeze - ivat #o2s Bitaub eete 
Die Zeit der würzigen blauen Waldfrüchte ist gekommen 

W i ev i e l heimatliche Er innerungen h ä n g e n 
an diesen Beeren! Ob w i r nun als K i n 
der selbst loszogen, um i n K ö r b e n und 

Eimern den Segen des Wa ldes heimzutragen, ob 
w i r auf den M ä r k t e n i n A l i e n s t e i n oder Goldap , 
in T i l s i t oder Johannisburg die F r ü c h t e l i ter
weise — frisch, manchmal noch k ü h l v o m M o r 
gentau — kauften, sie g e h ö r t e n zu unserem 
Leben mit dazu. A l s kös t l i che Kal tschale lande
ten sie schl ießl ich auf dem Famil ien t i sch; mit 
he l len G r i e ß - oder S c h n e e k l ö ß c h e n e in fürst
liches Sommergericht! 

A u c h heute noch: ob selbst gepflückt , ob 
käuf l ich e rworben: Blaubeeren mit M i l c h s ind 
etwas Herr l iches. W e n n die W a l d f r ü c h t e f r i sd i 
s ind, dann s ind sie auch glatt und fest. Sie 
lassen sich leicht waschen. Zuerst spü l t man sie 
auf e inem Sieb ab, dann in einer Schüsse l , damit 
man die obenschwimmenden Blä t tchen , N a d e l n 
und Hö lzchen gut entfernen kann . A l l e un
reifen oder k r anken Beeren entfernt man. W i l l 
man sie mit M i l c h oder Sahne g e n i e ß e n , zuckert 
man die Beeren gut e in . K u r z vo r dem A n r i c h 
ten werden die kal t gestell ten Beeren mit ge
k ü h l t e r M i l c h oder Sahne Ü b e r g o s s e n . 

Blaubeeren lassen sich ü b r i g e n s gut ohne 
Zucker einmachen. Die sauber ver lesenen und 
gewaschenen Blaubeeren werden fünf M i n u t e n 
gekocht, gleich i n a u s g e s p ü l t warme Flaschen 
gefüll t , sofort ve rkork t und verlackt. 

Sommerliche Badefreuden in den Fluten des Lö wentinsees Foto Rirnmeck 

W i l l man die Blaubeeren einfr ieren, achte man. 
darauf, d a ß die Beeren frisch u n d he i l s ind. 
A m besten hal ten sie sich, w e n n man sie auf 
e inem Tablet t vorgefr ier t u n d sie dann mit 
Streuzucker einpackt. So b le iben die Beeren 
hei l und saften nicht. 

U n d nun noch e in ige Rezepte: 

Blaubeerschni t ten: A u s 3 E i w e i ß , 3 Eßlöffeln 
ka l tem Wasser , 150 G r a m m Zucker , e inem Paket 
Van i l l ezucker , 3 E ige lb , 60 G r a m m M o n d a m i n , 
60 G r a m m M e h l , 1 gestr ichenen Tee löf fe l Back
pu lve r bereitet man e inen B i sku i t t e ig . E i n hal
bes Blech mit gefettetem Pergamentpapier aus
legen, den T e i g darauf streichen und i m vor
geheizten Backofen goldgelb backen. Danach die 
Platte s t ü r z e n , das Pergamentpapier abziehen 
und sie unter e inem feuchten Tuch a b k ü h l e n 
lassen. E twa 800 G r a m m gezuckerte Blaubeeren 
auf den T e i g geben, 500 G r a m m Sahneguark mit 
2 Eigelb , 150 G r a m m Zucker u n d Zitronensaft 
schaumig r ü h r e n , mit etwas Ki r schwasser ab
schmecken. Inzwischen hat man IV* Beute l Ge
lat ine (oder 9 Blatt) que l l en lassen. Sie w i r d 
au fge lö s t und unter die Quarkmasse g e r ü h r t . 
Den steifen Schnee v o n z w e i E i e r n und 250 
G r a m m geschlagene Sahne unterheben. Die 
Creme w i r d auf die Blaubeeren gestrichen. Nach
dem sie fest geworden ist, w i r d der Kuchen in 
be l i eb ig g r o ß e S t ü c k e geschnitten. D a z u nimmt 
man am besten ein h e i ß e s Messer . 

Blaubeersuppe: E twa e in Pfund Blaubeeren 
werden ver lesen, gewaschen und mit Wasser 
und etwas Zi t ronenschale weichgekocht, durch 
ein Haars ieb gegeben und noch e inmal aufge
kocht. M i t S t ä r k e m e h l b inden. A l s Einlagen 
eignen sich verschiedene F lammer i s und s ü ß e 
Klöße . 

But termilchkal tschale mit He ide lbee ren : A u s 
VI Li ter M i l c h , 75 G r a m m Zucker , 1 Paket V a 
n i l l e s o ß e n p u l v e r , 1 Joghur t oder V i Li te r Butter
milch stellt man eine Kal t schale her, indem man 
eine V a n i l l e s o ß e bereitet und diese nach dem 
A b k ü h l e n mit Joghur t oder But termilch ver
r ü h r t . K u r z vor dem Serv ie ren werden die leicht 
gezuckerten Heide lbeeren mit der Kaltschale 
vermischt. Dazu reicht man knuspr ige Z w i e 
bäcke . 

Blaubeerpfannkuchen: E in leckeres Eier-
kuchengericht, das i n Norddeutschland sehr be
liebt ist. M a n backt lockere Eierkuchen und 
streut, nachdem man sie gewendet hat, He ide l 
beeren auf die Pfannkuchen. Nach Bel ieben mit 
Zucker bestreuen. M a n schichtet die Bickbeer-
pfannkuchen zu einem Kuchenturm au! und 
schne.det dann T o r t e n s t ü c k e ' v o n dem Turm 
ab. 

Helde lbeer -Els - ü b e r b a c k e n : M a n b e n ö t i g t 
für dieses sehr festliche Rezept eine Packung 
Eiskrem .Heidelbeer ' , frische, leicht gezuckerte 
oder fast aufgetaute T ie fküh l -He i ' de lbee ren , 
2 E iwe iß und 50 G r a m m Zucker . Das Eis wi rd 
auf e n e Porzel lanpla t te gegeben. Darauf die 
Heide lbeeren h ä u f e n und alles mit Eisdinee 
uberziehen. In sehr h e i ß e m Ofen (300 Grad) 
oder unter dem G r i l l e in bis z w e i M i n u t e n übe r -
backen. 
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19. Fortsetzung 

V o n nun an wagt Mar tche nicht mehr h inzu
gehen. A b e r eines Tages e r f ä h r t sie es v o n an
deren Frauen: Ja, die Schiffer kommen alle zu-
rüdcj dann und dann s ind sie da. 

D w Tag ist nicht mehr fern. E s hat auch be
reits Tauwetter eingesetzt. Schon fangen die 
Kähne an, h ie rh in und dor th in zu ve rho len Es 
ist immer die gleiche, unruhige Bereitschaft bei 
ihnen, wie ein Gesetz, da> ihnen im Blut liegt. 
Solange es W i n t e r ist, k ö n n e n sie in Ruhe sein, 
Tauwetter lockt sie unwider s t eh l i ch zur Fahrt! 

Die A l g i e r hat den ganzen W i n t e r hindurch 
allein an ihrem Platz gelegen. Jetzt bekommt 
Martche eine neue Nachbarschaft vom Dampfern 
und Kähnen , die bei ihr l ä n g s s e i t s festmachen. 
Da liegt zum Beisp ie l eines M o r g e n s der Dre i 
mastkahn vom Schiffei Pukies . Der M a n n ist 
auch im K r i e g 

Aber F rau Pukies meint : „ M a n m u ß sich doch 
bereit halten." 

Martche: „ J a ! " 
.Haben Sie auch schon Nachricht bekommen?" 
„Nein." — 
Aber Martche hat Nachricht . Eine Stunde spä

ter hält sie e inen Br ie f mit amtl ichem Siegel in 
den H ä n d e n . D a r i n steht geschrieben, d a ß ihr 
Mann, der Unterseebootsmaat Ot to Eroms für 
die Zeit der Schiffahrt, v o m F r ü h j a h r bis zum 
Herbst, beurlaubt worden ist. 

Sie m u ß sich erst e inma l auf e inen S tuh l set
zen. Das ganze Roof dreht sich im K r e i s herum. 
Martche greift sich an die S t i rn : „ W a s ist mir 
bloß?" 

Später kommt d i e Schwiegermutter : „ H a s t du 
schon Bescheid? — D i e anderen wissen schon 
alle, ob ja oder ne in ." 

„Ja!" — Mar tche br ingt das W o r t kaum ü b e r 
ihre Lippen. 

„Was hast du denn, freust du dich nicht?" 
Aber Martche ist es, als w ä r e das eine Sache, 

über die sie mit. n iemand sprechen dür f te . Das 
Glück ist zu g r o ß , als d a ß man es aussprechen 
kann; es w ü r d e dann v ie l le icht ze r f l i eßen , w i e 
das manches M a l i n M ä r c h e n geschieht. D ie M u t 
ter fragt noch dieses u n d jenes, und sie vermag 
ihr kaum eine v e r n ü n f t i g e A n t w o r t zu geben. 

„Hast du A n g s t ? " — 
»Angst — ? W o v o r ? " 
„Ich dachte — deswegen", und die Mut te r 

schaut nach der W i e g e , in der das K i n d schläft 
„Ach, das meinst du?" Mar tche m u ß d a r ü b e r 

lächeln. — 
„Die Hauptsache ist dod i , d a ß er da ist." 
„Ich werde dann he rkommen und beim K i n d 

bleiben. D u wi l l s t doch sicher zum Bahnhof gehn, 
um ihn abzuholen. D i e F rauen gehn al le zum 
Bahnhof." 

A m V o r m i t t a g des betreffenden Tages stehen 
neun Frauen auf dem Bahnsteig. Mar tche ist die 
Jüngste unter ihnen; ganz jung ist Martche 
noch, und wer sie sieht, b le ib t stehen u n d schaut 
sie noch einmal an, und wenn er zu fä l l ig Zeit 
hat, geht er amf dem Bahnste ig h i n und her u n d 
ichdut Martche immerzu an So etwas sieht man 
selten In dieser schweren Zeit , so einen inneren 
Glanz, so etwas S c h ö n e s . 

Ganz st i l l steht sie zwischen den anderen Frau-

Der Strom fließt 
Ein Roman aus der Memelniederung — Von Paul Brock 

en, hat die H ä n d e ineinandergelegt und schaut 
nach Westen , woher der Zug kommen muß . Die 
Wei te , die a l len Schiffern eigen ist, liegt auch in 
Martchens A u g e n . Sie ist g roß , und ihre schma
len H ü f t e n hat sie auch nach der Gebur t behal
ten, u n d das Gesicht l äß t sich nicht beschreiben, 
w e i l der Beschauer nur die A u g e n sieht, die in 
der Erwar tung g r o ß und wei t geworden sind. 

Endl ich läuf t der Z u g ein. A u s dem Fenster 
des ersten Wagens flattern die B ä n d e r der M a 
t r o s e n m ü t z e n , D ie Frauen haben v i e l zu weit 
nach hinten Aufs t e l lung genommen. Jetzt laufen 
sie mit dem einfahrenden Z u g u m die W e t t e 
und w i n k e n den M ä n n e r n z u ; sie w inken und 
laufen und rufen ihnen W o r t e zu, die im allge
meinen G e t ü m m e l untergehn. 

A u c h Martche m ö c h t e laufen, aber ihre F ü ß e 
s ind p lö tz l ich so schwer — o Gott . — Es steht 
schon ein Haufen M ä n n e r i n Matrosenuniform 

Zeichnung Erich Behrendt 

auf dem Bahnsteig, als Martche endlich hinzu
kommt. Sie kann nichts unterscheiden, ke in 
einziges Gesicht kann sie erkennen; unter den 
M a t r o s e n m ü t z e n sehen die Z ü g e der M ä n n e r 
so seltsam fremd aus. E i n jeder v o n ihnen um
armt eine F rau und nimmt den B e g r ü ß u n g s k u ß 
hin, gibt ihn wieder noch einmal und noch ein
mal. 

Martche steht a l le in und schaut zu ; die M ä n 
ner verlassen jetzt mit ihren Frauen den Bahn
steig. Ke ine r bleibt stehen, um sie zu suchen, 
um sich nach ihr umzuschauen. 

Sie sieht jetzt ganz anders aus als vorh in . Ihre 
F ü ß e streben nun auch zum A u s g a n g hin, und 
sie w e i ß gar nichts davon. Den ganzen langen 
W e g v o m Bahnhof bis an Bord l ä ß t sie sich ohne 
eigenes Bewuß t se in von den F ü ß e n tragen 

D i e alte F r a u Eroms steht schon auf der Plicht 
u n d wartet. Sie h ä l t das K i n d auf dem A r m . A l s 

Martche an der Ecke einer S t r a ß e auftaucht, die 
zum Pregel h i n m ü n d e t , legt Frau Eroms die 
Hand ü b e r die A u g e n und schaut, mit dem l i n 
ken A r m das K i n d hin und her wiegend. Sie 
läßt die H a n d von den A u g e n sinken, legt sie 
dem K i n d an den Rücken und wiegt es heftiger. 

Martche kommt ü b e r die Laufplanke an Bord 
gegangen, ganz vorsichtig, als ginge sie diesen 
gefähr l i chen W e g ü b e r die schmale Planke zum 
erstenmal und m ü ß t e sich davor h ü t e n , abzu
glei ten u n d ins Wasse r zu fallen. 

„ N a n u ! " fragt die Mutter verwundert 
Martche zieht die Schultern hoch und geht 

ins Roof h inein . Die Mut te r folgt ihr nach. 
„Ist er nicht gekommen?" 
Martche lacht mit z u s a m m e n g e p r e ß t e n Lippe** 

. .Natür l ich ist er nicht gekommen." 
F rau Ermos schaut sie an, ängs t l i chen und be

sorgten Blicks. Martche hat sich in Hu t und M a n 
tel auf die Schlafbank gesetzt. Neben ihrem Platz 
befindet sich e in Wandbre t t mit a l ler le i Kü
chengeschirr; darauf liegt der Brief von der K o m 
mandantur. Martche nimmt ihn in die H ä n d e 
und sieht ihn sich genau an, v o n al len Seiten; 
die W o r t e darin haben sich nicht v e r ä n d e r t . 

„Er w i r d s p ä t e r kommen." 
„ J a ? " — Martche lacht ihr seltsames Lachen. 

Sie fühlt einen Schmerz im M a g e n , so — als ob 
sie Hunger h ä t t e A b e r es ist nicht Hunger A u l 
dem Tisch steht der Braten für das Mittagsessen, 
— und e in Kuchen steht da, — und e in guter 
Bohnenkaffee. Es waT alles so schwier ig z u be
schaffein. Sie m u ß t e h ie rh in und dor thin laufen, 
lange anstehen und einen hohen Preis bezahlen. 

Es ist alles nicht so wicht ig; es ist gar nicht 
wichtig 

Das K i n d beginnt zu weinen. Martche legt Hu t 
und M a n t e l neben sich auf die Bank und nimmt 
es auf den A r m . Es streichelt mit den k le inen 
H ä n d c h e n ungeschickt ih r Gesicht. W e n n die 
Schwiegermutter nicht da w ä r e , hier vo r ihr 
s t ä n d e , dann w ü r d e Martche jetzt viel leicht we i 
nen. 

Gegen A b e n d kommt der Schiffer Pukies her
ü b e r ; er steht plötzl ich auf der Plicht, Martche 
hat ihn gar nicht g e h ö r t — und kommt ins Roof 
hinein . 

„Na, guten A b e n d , F rau Eroms; — da s ind w i r 
ja wieder." 

„ G u t e n Abend , Schiffer Pukies ." 
„Nun, wie geht es denn?" 
Er hat eine sehr laute Stimme und lacht nach 

jedem Satz, den. er spricht, ganz ohne Grund . 
Martche denkt: „ W e n n er mir nur nicht das 
K i n d aufweckt." — Das schläft bereits unten 
in der Ka jü t e . 

„Je tz t kann die Schiffahrt losgehen, nich?" — 
Der Schiffer hat auf einem Schemel Platz ge
nommen. E r sitzt breit und schwer vor M a r t d i e 
und spricht — ein wenig im K i e l e r Tonifall. Das 
tun sie alle, wenn sie von dort z u r ü c k k o m m e n ? " 

„Der Otto ist nicht mitgekommen?" 
„Nein" sagt Martche. 
„Ja , das ist nun mal so — w i r wairen,ja alje 

in Garnison um! SO. aber Ihr Mann machle im 
mer strammen Dienst — na, vielleicht, wann 
seine Flot t i l le wieder in den Hafen zurück
kommt, nich?"— 

Fortsetzung folgt 

WO $ukre deutschet beschichte; 
N E U E R S C H E I N U N G 
Eine Anthologie — herausgegeben von der Nieders. Landes
zentrale für polltische Bildung —; sie schließt Aufsätze nam
hafter und bedeutender Historiker über den Zeitraum von 1871 
bis jetzt ein. 182 Seiten, Leinen 16,80 DM. 

Rautenbergsche Buchhandlung, 295 Leer, Postfach 909 

Einreiben — sich wohl 
fühlen — besser laufen! 

<ärntener Latschenkiefer-Fluid, eine 
Wohltat für Glieder, Gelenke Undl 
verkrampfte Muskeln. Erfrischende | 
Durchblutungswirkung! Sparsame; 
Spritzflasche nur 6,50 DM. Post-' 
nachn. portofrei. Wall-Reform,! 
674 Landau, Theaterstraße 22. S.j 

Bad Salzuflen/Teutoburger Wald 
Kurheim Haus RENATE 

Moltkestraße 2 a, Tel. (0 52 22) 27 24, 
2 Min. v. Kurpark u. Badehäusern 

entfernt. Ganzjährig geöffnet. 

Haarausfall & ? 
Volles Haar verjüng* 
und wirkt sympathisch anziehend. 
Haarnährpflege, besonders bei 
Schuppen, Ausfall usw., mit meinem 
..Vitamin-Haarwasser" auf Weizen-
keimölbasis gibt Ihnen wieder 
Freude an Ihrem Haar. Kunden 
schreiben: „Erfolg großartig", „Über
raschender Erfolg" etc. Flasche 
7,20 DM, zahlbar in 30 Tagen, also 
keine Nachnahme, daher gleich be
stellen. Otto Blocherer, Abt. 60 HT, 

8901 Stadtbergen bei Augsburg. 

Leistenbruch-Leidende 
finden endlich Erlösung • Gratis

prospekt durch 
Böhm-Versand. 6331 Königsberg 71 

Ölgemälde 
Größte Auswahl in Modern 
und Altdeutsch, äußerst preis
wert, auch ohne Anzahlung, 
monatlich ab 10,— DM abzu
geben. Tägl. von 14—18.30 Uhr, 
sonnabends von 10—14 Uhr. 
Der weiteste Weg lohnt sich. 
(Sämtliche Einrahmungen.) 
Fa. R. Hölterhoff, Groß- und 
Einzelhandel. Solingen-Ohligs, 
Bonner Straße 66. 

Bekanntschaften 

Ostpreußin, 51/1,71, ev., led., häusl., 
mö. zw. bald. Heirat netten Herrn, 
gern Witwer m. Kind, kennen
lernen. Einfamilienhaus vorh. 
Bildzuschr. u. Nr. 12 606 an Das 
Ostpreußenblatt, 2 Hamburg 13. 

[oustX 832" Rasierklingen 
100 Stück 8:8 SS v o ' 4 ' 9 0 ' t 4 ? 
Kein Risiko, Rückgaberecht, 30 Tage Ziel 
KONNEX-Versandh. 29 Oldenburg i. 0. Abt. 18 

Ich suche einen Kameraden. Bin 
52/158, bl., ev., liebe ein gemütl. 
Zuhause, die Natur, kl. Reisen. 
Welch, gut., feinfühl., glaub. Herr 
mö. m. mir Freud u. Leid teilen? 
Nur ehrl. gem. Bildzuschr. u. Nr. 
12 534 an Das Ostpreußenblatt, 
2 Hamburg 13. 

Staatl. konz. 

Naturheilanstalt 
Leitung: Heilpr. Graffenberg 

früher Tilsit 
3252 Bad Münder a. Deister 

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

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

schmerzhafte Entzündungen. 

Ostpreuße, ev.-luth., m. Eigenheim 
u. gesich. Eink., sucht ein glaub. 
Mädchen, auch Witwe, bis 42 J., 
als Lebensgefährtin. Zuschr. u. 
Nr. 12 531 an Das Ostpreußenblatt, 
2 Hamburg 13. 

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

Kaninchen- und 
J IUIUI) irun Fuchsfangnelje 
Schutjnetje gegen VogeTfrafj 

M E C H A N I S C H E N ETZFABRIK 
W. K R E M M I N KO 

39 Oldenburg 33  

Katalog frei I 

Masthähnchen 
von schweren Rassen bis ca. 5 Pfd. 
schwer werdend, 3—4 Wo. 0,80, 4—5 
Wo 1,20, 5—6 Wo. 1,50, 6—7 WO. 
2 — DM. Uber Junghennen, Enten, 
Gänse u. Puten kostenl. Preisl. auf. 
Leb. Ank. gar. Geflügelhof Jos. 
Wittenborg, 4837 Verl 2, Wiesen
straße 110, Telefon 0 52 46 / 4 71. 

Bei uns alle Schreibmaschinen. 
H i e s e u a n s w n h l . 
stets Sonderposten..- Kein 
Bisiko, da Umtauschrecht 
Kleine Raten. Fordern Sie 
GroUskatalog 85 M 

NÖTHELB8rUomaichin«nhau. 

34 G Ö T n N G I N , Postfach 6011 

Liefere wieder wie In der Heimat 
naturreinen H O N I G 
Bienen- * * w * 

5 Pfd. Lindenhonig 
9 Pfd. Lindenhonig 
5 Pfd. Blütenhonig 
9 Pfd. Blütenhonig 
5 Pfd. Waldhonig 
9 Pfd. Waldhonig 
1 Normalkur 

Königinnen-Futtersaft 54,— 
Porto und Verpackung frei 

Großimkerei Arnold Hansch 
6589 Abentheuer b. Birkenfeld/Nahe 

18,— 
31 — 
18,— 
31,— 
23,— 
38.— 

Gelee Royale + Ginseng 
Seit jeher und Immer noch rf^MSÄ 
Altern, zur Vitalisierung, zur Stärkung der-Potenz D r ü g e n N u t z e n s i e 

len Unterstützung von Herz, N e r v e n \ , f ü r 100 Kapseln, portofrei 
den einmaligen Werbepreis von nur 8^» f ü r Heildrogen. Mit 
von Deutschlands größtem Spezialvei sand̂ haus i 
der Bezahlung können Sie sich ruhig 30 Tage a 
Roth-Helldrogen, 8013 Haar/München, Abt. V 24« 

Ostpreuße, 66, gt. Rente, gt. Whng., 
Schlesw.-Holst., sucht rüst. Lands
männin bis 60 J. für gemeins. 
Haushaltsfhrg., spät. Heirat mögl. 
Zuschr. u. Nr. 12 533 an Das Ost
preußenblatt, 2 Hamburg 13. 

Suchanzeigen 

Gesucht wird Oberzahlmeister Hugo 
Mann, ehem. Bankbeamter, 
Königsberg Pr., v. Sanitäts-Stabs-
gefr. Max Roeder aus Tilsit, 
675 Kaiserslautern. Bännjerstr. 95. 

Wo hat die Familie Lukoschus, 
seinerzeit Schule Skirwitell bei 
Ruß, Kr. Heydekrug, Memelland, 
sich später niedergelassen? Es 
gilt, eine alte Schuld in Dankbar
keit abzutragen. Zuschr. u. Nr. 
12 609 an Das Ostpreußenblatt, 
2 Hamburg 13. 

Immobilien 

Einfamilienhaus am Stadtrand von 
Lahr (Schwarzwald), Baujahr 59, 
mit ölzentralheizung u. Neben
gebäude, 800 qm, für 160 000 DM 
zu verkaufen. Helmut Zimmer
mann, 7631 Mietersheim, Berg
straße 34, Telefon 0 78 21 / 49 53 

Urlaub/Reisen 

Pomehrendorf 
Kreis Elbing 

Suche Verwandte oder Freunde 
der Eltern (verst.), da keine 
Papiere u. Erinnerungen, Heinz 
Siegfr. Sittmann, geb. 20. 4. 1943. 
Weitere Sittmann-Vorkommen 
gesucht. Zuschr. an H. Körber 
1. Fa. J. Sittmann, 609 Rüssels
heim, Postfach 1174. 

SOMMER- und WINTERURLAUB 
für „JUNG u. ALT": 3393 Hahnen
klee (Oberharz), heilklimatischer 
Kurort (600—700 m), Hallenbad, 
Waldschwimmbad, ebene Wander
wege, Wintersport, Skilift. Haus 
am Kurpark, I. u. L. Jeckstadt, 
Telefon 0 53 25 / 23 68. 

359 Bad Wildungen (Hessen): Über
nachtungen mit Frühst., schriftl. 
Anmeldung. Gaststätte Gerber
krug, Itzelstraße 2, Inh. Berthold 
Zimmer, aus Tilsit, Tel. 05621/4558. 

Jedes 

Abonnement 

stärkt 

unsere Gemeinschaft 

V I C T O R I A 
VICTORIA-Versicherungsgruppe Ende 1970; 

11,3 Millionen Lebens-, Unfall-, Haftpflicht-, 
Kraftfahrt-, Rechtsschutz-, 

Sach- und Transport-Versicherungen. 
1 Milliarde DM 

Gesamtprämieneinnahme. 
9,7 Milliarden DM 

Lebensversicherungsbestand. 
3,5 Milliarden DM Sicherheitsmittel. 

.Versicherungen in guter Hand 
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Elfriede Bork-Jacobi 

<£/az *Scaabcnteucz 
Es war in den zwanziger Jahren. Ich war 

achtzehn, absolvierte die Kunstgewerk
schule i n K ö n i g s b e r g und kam in den 

Sommerferien nach Hause. Nach einem Jahr 
G r o ß s t a d t hatte ich für unseren abgelegenen 
Or t so etwas w ie den „Hauch der wei ten W e l t " 
an mir . Ich war g e w i s s e r m a ß e n eine At t r ak t ion , 
und man machte sich eine Ehre daraus, mit mir 
gesehen zu werden. 

Das S t ä d t c h e n Gi lgenburg war „d ie" Stadt 
für uns: mit A r z t , Zahnarzt, Apo theke und 
Wochenmark und manchen Mög l i chke i t en , not
wendige E i n k ä u f e zu machen. Nach unserer 
Kreisstadt Osterode m u ß t e man eine Stunde 
mit der Bahn fahren, abgesehen von dem W e g 
zum einige Ki lomete r entfernten Bahnhof. 

E i n Sommerfest i n Gi lgenburg war für die 
umliegenden Ortschaften eine beachtliche A n 
gelegenheit. Ich wurde auf i rgendeine W e i s e 
zu solch einer sommerlichen Feier mitgenom
men. A b e r ich fand, sehr a t t rakt iv waren die 
T ä n z e r , die dort aufkreuzten, nicht. Doch dann 
wurde ich mit e inem J ü n g l i n g bekannt gemacht, 
v o n dem man mi r sagte, d a ß er auch „zu Be
such" w ä r e . N u n , er war w o h l Student im 
dri t ten Semester, tat sehr blasiert und war an
geblich hocherfreut, mich „ G r o ß s t ä d t e r i n " ge
funden zu haben. Er wich im Laufe des Abends 
nicht v o n meiner Seite. Wahrschein l ich waren 
die Gi lgenburger M ä d c h e n alle b ö s e auf mich. 

N u n , w i r verstanden uns sehr gut. U n d w i r 
fanden es dr ingend notwendig, uns zu ver
abreden. Das war nicht so einfach. M e i n Heimat
ort l ag einige Ki lomete r entfernt auf der an
deren Seite des K l e i n e n Damerausees — und 
d a ß er dor thin k ä m e , war gänz l ich ausgeschlos
sen. M e i n e El tern h ä t t e n den Eindruck bekom
men, d a ß ich bereits zu einer gänzl ich verworfe
nen G r o ß s t a d t p f l a n z e herabgesunken w ä r e , na, 
und erst die Dorfbewohner . . . N e i n , das ging 
nicht. A l s o m u ß t e ich einen G r u n d finden, ihn 
„zufäl l ig" i n Gi lgenburg zu treffen. Nach l änge 

h i n ü b e r r u d e r n , das Boot i rgendwo an einem 
Strauch oder Baum festmachen — und ich konnte 
den gut um die Hä l f t e a b g e k ü r z t e n W e g nach 
Hause nehmen. 

M e i n Verehre r ruderte sachte dahin, w i r unter
hiel ten uns und gelangten a l lmäh l i ch in die 
Mi t t e des Sees. Plötzl ich bemerkten w i r , d a ß 
der Wassersp iege l nicht mehr so glatt war w ie 
noch kurz zuvor . Dann merkte ich, d a ß mir das 
Steuer aus der H a n d glei ten wol l te und schl ieß
lich gar nicht mehr gehorchte. Zugle ich sah ich, 
d a ß die Uferlandschaft, die ich ansteuern 
woll te , nicht mehr dieselbe war — und immerzu 
wechselte. Das Boot drehte sich i m Kre i se . . 

Ich versuchte verzweifel t , das Steuer fest
zuhalten, der junge M a n n ruderte mit a l len 
Kräf ten , aber w i r kamen nicht v o n der Stel le . 
Das glatte Wasse r des Sees hatte sich i n k le ine 
tückische, kabbel ige W e l l e n verwandel t , die 
unser Boot immer heftiger h in - und herschaukel
ten. Manchmal hatte ich das unheimliche Gefühl , 
als wo l l e eine unsichtbare H a n d uns in die 
Tiefe ziehen. 

N u n verschwand auch noch die Sonne: das 
Wasser erschien jetzt dunkelgrau ; die k le inen , 
kurzen W e l l e n bekamen w e i ß e Schaumkronen. 
A l s sich das Boot wieder i n Richtung G i l g e n 
burg drehte, sah ich, d a ß sich dort am Ufer eine 
ganze Menschenmenge angesammelt hatte. 
A b e r niemand schien auf den Gedanken zu 
kommen, zu Hi l fe zu ei len. 

M e i n K a v a l i e r ruderte verzweifel t , und ich 
b e m ü h t e mich mit a l ler Kraft , das Boot i m 
Gleichgewicht zu halten und zu steuern. W i r 
waren v o n den drei uns n ä c h s t g e l e g e n e n Ufer
seiten gleich wei t entfernt und in den ge fähr 
lichsten Strudel geraten. 

W i e lange w i r gebraucht haben, um uns wie
der f r e i zukämpfen , w e i ß ich nicht. Uns k a m die 
Zeit endlos vor . Dann, als w i r endlich i n Ufer
n ä h e waren, konnte ich nicht an Land, es war 
sumpfig dort. W i r m u ß t e n noch e in Stüde weiter . 

Landschaft bei Domel am Spirdingsee 

rer Ü b e r l e g u n g blieb als einzige glaubhafte 
Mög l i chke i t der Zahnarzt. 

W i r verabredeten uns für den Vormi t t ag . Der 
W e g nach Gi lgenburg b e t r ä g t u n g e f ä h r fünf 
Ki lomete r , denn man m u ß um den halben See 
herumgehen, der z w a r nur einen Ki lomete r 
breit, da fü r aber gut fünf K i lomete r lang ist. 
Der E i n s p ä n n e r mit dem alten Braunen durfte 
nur zu „offiziel len" Gelegenhei ten benutzt wer
den. So ging ich also zu Fuß . 

M e i n K a v a l i e r erwartete mich bereits auf 
dem Mark tp la t z . Er spazierte dann herum, bis 
ich meine Zahnbehandlung hinter mir hatte, 
die nicht lange dauerte, da sie j a eigentl ich nicht 
notwendig war. Dann gingen w i r gemeinsam 
los. 

Nach einer W e i l e machte mi r der junge 
M a n n , nach e inigen geheimnisvol len Andeutun
gen, die Eröffnung, d a ß ich nicht zu F u ß nach 
Hause zu gehen brauchte: er wo l l e mich i m Boot 
ü b e r den See rudern, und dann h ä t t e ich es j a 
nicht mehr weit . Ich war n a t ü r l i c h sehr be
geistert. Trotz des nahe gelegenen Sees gab es 
näml ich k e i n einziges Boot in unserem Ort . U n d 
so war diese Aussicht für mich ä u ß e r s t ver
lockend. 

M e i n Kava l i e r , der im hel len Sonnenschein für 
mich einiges v o n seiner Anziehungskraf t ver
loren hatte — er sah ziemlich b l a ß und micker ig 
aus — gewann i n meinen A u g e n nun wieder 
an Bedeutung. W i r begaben uns zur Boots
anlegestelle, und es g ing los. 

Zuerst machte sich alles ganz gut. Der See 
war glatt und freundlich, die Sonne schien, un
ser Boot war das einzige weit und breit. Gleich 
hinter G i lgenburg war der See zu Ende. Er 
war hier am breitesten und seine Ufer auf 
wei te Strecken sumpfig und unbegehbar. M e i n 
W o h n o r t lag am anderen Ende, s ch räg gegen
ü b e r . Ich w ü ß t e , daß man d r ü b e n unten am See 
entlang wandern konnte, wenn es auch keinen 
lichtigen Weg gab. Wir wollten also schräg 

Foto Maur i t i u s 

A l s wir endlich anlegen konnten und festen 
Boden unter den F ü ß e n hatten, waren w i r mehr 
als froh. Die Lust an wei teren Abenteuern war 
uns vorerst vergangen. 

M e i n J ü n g l i n g ist nachher brav am Ufer ent
lang nach Gi lgenburg z u r ü c k g e r u d e r t , was ke ine 
Schwier igkei ten machte. Ich selbst k a m zwar 
mit etwas schlechtem Gewissen , doch nicht mit 
besonderer V e r s p ä t u n g zu Hause an. V o n mei 
nem Abenteuer e r z ä h l t e ich nichts. Doch schon 
am n ä c h s t e n Tag hatte es sich herumgesprochen! 

M e i n e El te rn standen noch hinterher Todes
ä n g s t e aus, denn w i r hatten uns i n a l l e r g r ö ß t e r 
Lebensgefahr befunden. Der v o n zahlreichen 
unterirdischen Q u e l l e n gespeiste See — eine 
ehemalige Gletscherspalte, und daher sehr tief 
— so l l i n f r ü h e r e n Ze i t en manche Menschen
leben gefordert und nicht mehr hergegeben ha
ben. W i r zwe i jungen Leute hatten seine T ü c k e n 
nicht gekannt und w ä r e n i h m beinahe zum 
Opfer gefallen, denn geholfen h ä t t e uns k a u m 
jemand, w e i l al le Angs t um ihr eigenes Leben 
hatten. 

Badestrand von Sandkrug 

Gertrud H. Pastenaci 

l ; oto Hübsch 

^Has aus jKemeb 
Solange ich denken konnte, lebte i n M e -

mel, i n der Libauer S t r a ß e , meine Tante 
Bet ty Hahn , die Schwester meiner G r o ß 

mutter Johanne Pohl . Bei uns zu Hause, i m 
Samland, wurde v o n ihr als Wunder tan te er
zäh l t . W a r u m ? Sie war f inanzie l l u n a b h ä n g i g 
und machte jedes Jahr eine g r o ß e Reise, v o n 
der sie bunte Postkarten an die V e r w a n d t e n 
schickte. Dann wurde der A t l a s aufgeschlagen, 
um den K i n d e r n zu zeigen, w ie man v o n M e m e l 
bis I tal ien, Frankreich, Norwegen , an den 
Rhe in oder zum Riesengebirge fahren konnte . 
W i r staunten. W e r reiste schon dorthin? Ost
p r e u ß e n finden, d a ß ihr L a n d das s c h ö n s t e auf 
der W e l t ist. Sie s ind seßhaf t . U n d die meisten 
von uns wol l t en h ö c h s t e n s Be r l i n oder den Rhein 
erleben. 

A l s ich siebzehn war, wurde im Fami l ienra t 
beschlossen, d a ß ich eine Verwandtenre i se 
machen sollte, um Tante Bet ty i n M e m e l zu 
helfen. Sie war erkrankt und wo l l t e „ e t w a s 
Junges" um sich haben. Das „ J u n g e " w a r ich. 

So k a m ich i n das g e m ü t l i c h e Haus i n der 
Libauer S t r a ß e , das auf der Rüdese i t e einen 
verwunschenen Gar ten b e s a ß , aus dem M a l v e n 
und Rosen in al le Fenster guckten. 

Tante Bet ty wohnte mit ih rem durch e in 
Rheumale iden schwer g e l ä h m t e n Bruder Ernst 
zusammen, der nur „der O h m " genannt wurde . 
E i n g u t m ü t i g e r , l ieber Mensch, der mit den Jah
ren etwas schrul l ig geworden war und nur in 
seinem Reich lebte, mit aufgestapelten B ü c h e r n 
und Kar t e i en und e inem Handwerks t i sch , an 
dem er a l le r le i Holzschni tzere ien schuf. 

Er hatte für mich eine Zeichnung v o n M e m e l 
gemacht und alles angekreuzt, was ich sehen 
soll te. So l ief ich denn zum Hafen, w o der 
k le ine w e i ß e Leuchtturm seine Lichtstrahlen 
ü b e r M e e r und Land sandte, zu der Dange mit 
der B ö r s e n b r ü d c e , durfte i n Sandkrug, so oft 
es ging, i m M e e r baden. V o n dem Or t schrieb 
Fr i t z K u d n i g k e inmal , er sei „die O r g e l i n dem 
D o m der W e l t " . Ich sehe mich noch nach dem 
Besuch des Denkmals v o n Simon Dach in sei

nem Z i m m e r stehen, i h m „ Ä n n c h e n von Tharau" 
vors ingen , noch v ö l l i g ahnungslos, d a ß in dem 
K l a n g und i n den W o r t e n das Schicksal unserer 
Genera t ion beschlossen se in w ü r d e , die dazu 
bestimmt war , durch Feuer u n d Wasse r und 
feindliches H e e r ih ren W e g zu bahnen. 

Eines Tages k a m an mich die E in ladung von 
dem Senior der F a m i l i e , dem Landschaftsrat 
H a h n aus Lapienen , i h n auf se inem Gut zu be
suchen. W i r fuhren i m h o c h r ä d r i g e n Dogcart 
manche Stunde ü b e r die Fe lde r des g r o ß e n Be
sitzes. In dem wa lda r t i gen Ga r t en nahm man 
i n einer Laube, die „Das Z e l t " genannt wurde, 
a l le M a h l z e i t e n e in . Sie erschienen mi r fürst
l ich. In diesen Tagen k a m der ä l t e s t e Sohn des 
Hauses, Bruno , e in fescher Unteroff iz ier , auf 
Besuch. Er brachte m i r das Kutsch ie ren bei , ich 
durfte seine Lederhandschuhe anziehen und 
ver l ieb te mich sterbl ich i n i hn , habe ihn aber 
in meinem Leben nie w iede r gesehen. 

Das s ind nun v i e r u n d f ü n f z i g Jahre her. Die 
M e m e l e r Tage s ind mi r noch immer i n Erinne
rung, und die geht seltsame W e g e . 

In e inem k l e i n e n A n t i q u i t ä t e n l a d e n i n Berl in 
sah ich kürz l i ch i n einer dunk len Ecke e in hohes, 
zartes Glas , i n dem alte Bleis t i f te aufbewahrt 
wurden . Es w a r schmutzig, aber ich sah die 
gemalten Schr i f t züge „ E r i n n e r u n g an M e m e l " 
in geschwungenen, mit B l ü t e n u m k r ä n z t e n Buch
staben und darunter e in B i l d „ D a n g e mit 
B ö r s e n b r ü c k e " . -*<rT>#:̂ ) 

A u f meine Frage, woher er dieses G l a s habe, 
zuckte der A n t i q u a r die A c h s e l n , und „weil 
es doch nichts wer t se i " , ve rs tand er sich mür
risch dazu, die Stifte anderswo unterzubringen. 
Er verkaufte es mi r für 2,50 D M und begriff 
nicht meine Tankeswor t e . 

N u n steht das G l a s b l i t zb l ank i n meinem 
G l a s s c h r ä n k c h e n , zusammen mit e inem Marmor-
schä lchen aus C a r r a r a aus der Reiseandenken
sammlung v o n Tante Be t ty u n d e inem geschnitz
ten Sa lz faß aus L i n d e n h o l z v o m „ O h m " . Für 
mich s ind es S c h ä t z e geworden , die mi r alle 
B i lde r der He ima t immer wiede r g e g e n w ä r t i g 
machen. 

Tilly Boesche Ŝ /tf ^^bockenstittWie 

Siebzehn Jahre war sie alt und ging t äg 
lich den gleichen W e g zur Schule. Sie 
wol l te ihr A b i t u r machen, um danach 

Literatur , Germanis t ik und ä h n l i c h e s zu stu
dieren. 

„Das ist das Beste für sie", sagte ihre Mut t e r 
zum Va te r . „Sie ist v o n der Na tu r j a nun w i r k 
l ich nicht sehr mit Schönhe i t ausgestattet wor 
den. Wahrsche in l ich w i r d sie niemals heiraten. 

A b e r eines Tages sah sie auf dem Schulweg 
i h n . Er war b l i nd und stand an der S t r a ß e n 
ecke mit dem g r o ß e n V e r k e h r . Die Leute l iefen 
an i hm vorbe i . 

Sie w u ß t e , sie w ü r d e zu s p ä t zum Unterr icht 
kommen, wenn sie sich auch nur einen M o m e n t 
zu lange aufhielt. Dennoch brachte sie es nicht 
ü b e r s Herz , vorbeizugehen. Sie legte ihre H a n d 
auf seinen A r m . 

„Darf ich Sie ü b e r die S t r a ß e br ingen?" 
Sie hatte eine vo l l e , warme, ü b e r ihre J u 

gend hinaus gereifte St imme. E r horchte auf. 
„ Ja gern!" sagte er. „Ich danke Ihnen." 
M i t ih rem Lehrer bekam sie Krach , und er 

drohte, ihr i m Zeugnis eine schlechte Note zu 
verpassen. Tro tz ig h ö r t e sie i h m zu. 

A m n ä c h s t e n M o r g e n hatte sie es wieder 
sehr e i l ig , dennoch sprach sie den Bl inden an, 
der an der gleichen Ecke stand. Er erkannte ihre 
Stimme. Uber sein tief g e b r ä u n t e s , nicht mehr 
junges Gesicht gli t t e in Lächeln . 

Blick auf Gilgenburg Foto Rogalski 

D a s ind Sie j a ! " Es k l a n g , als habe er auf 
sie gewartet. E r tat es w i r k l i c h . E r hatte ein 
paar hi l fsberei te Leute abgewehrt . 

A l s sie fort laufen wo l l t e , h ie l t er sie fest. 
„ Ih r e St imme", sagte er, „s ie ge fä l l t mir . V o n 
Ihnen w ü r d e ich m i r gern etwas vorlesen 
lassen." 

Sie lachte, abgehetzt u n d ä n g s t l i d i v o r ihrem 
Lehrer : „ G e r n , nur nicht gleich. Ich m u ß zur 
Schule." 

N u n w u ß t e er, w o er sie finden konnte . Er 
fand sie w i r k l i c h , o b w o h l er b l i n d war . 

Sie sah i h n am Schultor s tehen mi t seinem 
H u n d . E r h ie l t den K o p f gesenkt u n d wirk te 
trotz seiner mass igen Gesta l t sonderbar hilflos 
und ve r lo ren . E r war te te ergeben, d a ß sie ihn 
erkennen u n d ansprechen sol l te . N a t ü r l i c h tat 
sie das. D a z u w a r sie v i e l zu i m p u l s i v . 

„ W a s tun Sie denn h ie r?" . , 
„ M e i n Bar ino meinte , w i r so l l t en mal an der 

Schule vorbe igehen , i n der das M ä d c h e n mit 
der Glodcens t imme sitzt u n d büf fe l t ! " sagte eT 
und strich se inem H u n d ü b e r den Kopf , als sei 
dieser ganz a l l e i n für se inen En t s ch luß ver
an twor t l ich zu machen. Der H u n d sah sie mit 
k l u g e n A u g e n aufmerksam an. 

Sie k a m mit i h m zusammen u n d las ihm vor, 
w i e er es w ü n s c h t e . S tundenlang , wochenlang, 
monatelang. S ie v e r n a c h l ä s s i g t e ihre eigenen 
Hausaufgaben, w a r unaufmerksam in der Schule 
und — fiel durchs A b i t u r . 

„ W i e schredclichl" sagte ihre M u t t e r entsetzt. 
„ N u n m u ß sie ins B ü r o gehen. E twas anderes 
bleibt i h r doch gar nicht!" 

A b e r — sie g i n g nicht ins B ü r o . Schon ein 
paar W o c h e n s p ä t e r w a r sie verheira te t — mit 
dem B l i n d e n . Dami t hatte sie eine Aufgabe 
gefunden. Sie paukte i h n durch se in Examen. 
E r bestand es mit Ausze i chnung . E r erhiel t eine 
gute Ste l le . E r machte se inen Dok to r . Sie war 
sehr stolz auf ih ren M a n n u n d begriff nicht, 
wenn er sagte: „ N u r durch dich wurde ich, was 
ich b in ! " 

M i t 21 b e k a m sie e in K i n d . „ W a s hat es für 
A u g e n ? " fragte er. „ B r a u n e — w i e du!" ant
wortete sie. 

E r seufzte. „ N u r mi t dem Unterschied, daß 
sie dich sehen k ö n n e n , m e i n H e r z l " 

Sie lachte e in b i ß c h e n u n d d r ü c k t e sich an 
ihn . „ Id i b in ke ine S c h ö n h e i t ! " sagte sie. .Es 
g u .? . i r m d ü s v e r k N * a . wenn du mich nicht siehst!" 
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Vet J.e$et fruyt — 
Vus Ostiireufii'HÖtutt untwotiet 

Unterhaltshilfe 
und Vermögensgrenze 

Frage: Wie hoch darf derzeit ein privates 
Vermögen sein, um Unterhallshilte zu erhalten 
bzw. um keine gekürzte UnterhaltshiUe zu er
halten? Eine weitere Frage ist, warum das 
jährlich erhöhte Altersruhegeld aui die Unter
haltshiUe angerechnet wird. 

A n t w o r t : a) Nach § 268 L A G darf für 
Alleinstehende und Ehepaare das P r i v a t v e r m ö 
gen den Betrag v o n 12 000,— D M nicht ü b e r 
steigen. Werden e inmal ige Leis tungen nach dem 
i KG, tum Beispie l der M i n d e s t e r f ü l l u n g s b e t r a g , 
Nachzahlungen an Kriegsschadenrente oder 
I IdiipttMitschädigung oder Leis tungen nach dem 
l la l t l ingshi l legeset / , dem Kriegsgefangenen-
BntKJhidigungsgesetz, dem B u n d e s e n t s c h ä d i -
gungsgesetz oder dem R e p a r a t i o n s s c t i ä d e n g e s e t z 
gezahlt, so erhobt sich die V e r m ö g e n s g r e n z e 
von 12 000,— D M um diese Betrage. W e n n zum 
Beispiel e in M i n d e s t e r t ü l l u n g s b e t r a g v o n 4000 
D-Mark gezahlt worden ist, darf die V e r m ö 
gensgrenze 16 000— D M betragen. Der Bund 
I i i Ver t r iebenen hat inzwischen gefordert, d a ß 

diese V e r m ö g e n s g r e n z e ganz zu streichen ist, 
um auch die U n t e r h a l t s h i l f e e m p f ä n g e r zum ver
s tä rk ten Sparen z u veranlassen. 

b) Sofern Al te r s ren te und Unterhal tsh i l fe ge
zahlt w i rd , w i r d i n jedem 2. Jahr der Fre ibe
trag ab 1. J u n i jeden zwei ten Jahres um einen 
Betrag e r h ö h t , der e twa der E r h ö h u n g der 
Altersrente entspricht. Es verble ibt dem Rent
ner dann der e r h ö h t e Rentenbetrag. W ü r d e ihm 
auch noch der e r h ö h t e Fre ibe t rag verb le iben , 
würde er doppelt b e g ü n s t i g t werden. Das war 
bisher v o m Bundesgesetzgeber nicht vorgesehen. 

Die e r h ö h t e Rente in j edem Jah r verble ib t 
dem U H - E m p f ä n g e r in der Zei t v o n Januar bis 
M a i . 

In dem Jahr , in dem die U n t e r h a l t s h i l f e s ä t z e 
e rhöh t werden — das ist das dazwischenl iegende 
Jahr, i n dem die F r e i b e t r ä g e nicht angehoben 
werden — hat der R u h e g e l d e m p f ä n g e r die dop
pelte V e r g ü n s t i g u n g ; seine e r h ö h t e Rente und 
die e r h ö h t e Unterha l t sh i l fe . Das hat sich beson
ders 1970 bei der wesent l ich e r h ö h t e n Unter
haltshilfe und des S e l b s t ä n d i g e n z u s c h l a g e s aus
gewirkt . So b e k a m z u m Be i sp i e l e in f rühe r 
s e l b s t ä n d i g e s Ehepaar 75,— D M mehr Unter
haltshilfe und dazu die e r h ö h t e Rente. 

Nachentrichtung 
von Versicherungsbeiträgen 

'Fr a g e : Ich war von 1934 bis 1943 versiche-
rungspilichtig beschäitigt, habe dann geheiratet 
und mir von der Bundesversicherungsanstalt 
meine Anteile an der Versicherung auszahlen 
lassen. Mein Mann wird einmal keine Rente 
erhalten. Meine Frage ist daher, ob ich nach 
neueren Bes t immungen für d ie Zeit v o n 1934 
bis 1943 Rentenbeiträge nachentrichten kann, 
wenn ich noch eine Zeit wieder tätig werde? 

A n t w o r t : Im 3. Rentenversicherungs-
Ä n d e r u n g s g e s e t z hat der Gesetzgeber Regelun
gen getroffen, durch die den Frauen, die sich 
in f r ü h e r e n Jah ren an läß l i ch einer He i ra t B e i 
t r ä g e aus den gesetzl ichen Rentenvers icherun
gen haben erstatten lassen, unter best immten 
Voraussetzungen das Recht e i n g e r ä u m t w i r d , 
bis zum 1. Januar 1924 z u r ü c k für die Zei ten , 
für die B e i t r ä g e erstattet worden s ind, f r e i w i l 
lige B e i t r ä g e n a c h z ü e n t r i c h t e n . Das Recht zur 
Nachentrichtung v o n B e i t r ä g e n haben Frauen, 
die vers icherungspfl icht ig beschäf t ig t s ind und 
seit der Bei t ragserstat tung mindestens 24 K a 
lendermonate P f l i c h t b e i t r ä g e e n t r i d ü e t haben. 

Die Frage, ob das Recht zur Nachentr ichtung 
von B e i t r ä g e n g r u n d s ä t z l i c h a l l en Frauen, die 
sich an läß l i ch e iner He i r a t B e i t r ä g e haben er
statten lassen, zugestanden werden sollte, oder 
ob dieses Recht v o n der E r fü l lung bestimmter 
Voraussetzungen a b h ä n g i g sein so l l , haben Bun
destag und Bundesrat ü b e r e i n s t i m m e n d dahin
gehend entschieden, d a ß die Nachentrichtungs
mögl ichke i t nur den we ib l i chen Vers icher ten 
offen stehen so l l , die als Pflichtversicherte M i t 
glieder der Versichertengemeinschaft s ind und 
als solche dazu bei t ragen, die Leis tungen der 
Rentenversicherung zu f inanzieren. D ie Idee 
der Z u g e h ö r i g k e i t w i r d dann als erfül l t ange
sehen, wenn die Betroffenen seit der f r ü h e r e n 
Beitragserstattung wenigstens z w e i Jahre 
Pf l ich tbe i t räge entrichtet haben. 

D a Sie nach 1943 noch nicht w iede r berufs
tä t ig geworden s ind, m ü ß t e n Sie jetzt bis zum 
Eintritt Ihres Rentenal ters mindestens z w e i 
Jahre dort t ä t i g werden, wo Sie auch pilient
versichert s ind. In diesem F a l l k ö n n t e n Sie dann 
auch für die Zei t v o n 1934 bis 1943 f re iwd ige 
Be i t r äge zur Rentenvers icherung nachentrichten. 
Über die H ö h e der besten Nachentr ichtung und 
weitere E inze lhe i t en geben die Vers icherungs
ämte r im Bundesgebiet und in W e s t - B e r l i n we i -
tere A u s k ü n f t e . 

Walter Haack 
Nachfolger von Lisa Korspeter 

Bonn - W a l t e r Haack, Wissenschaft l icher 
Referent für a l le G e s c h ä d i g t e n f r a g e n in de 
SPD-Bundestagsfrakt ion in 1Bonn w u de auf de 
konst i tuierenden Si tzung des Rechts- und 
zialausschusses i m Bund der M i e deu sehen 
(der Dachorganisa t ion « » « mitte Wentsefa.n 
V e r b ä n d e und Landsmannschaften auf Bundes 
ebene) e ins t immig zum Vors i t zenden gewahlt. 
Damit tritt er die Nachfolge v o n L.sa Korspeter , 
der l a n g j ä h r i g e n Vors i t zenden des Ausschusses, 
an. 

Altersversorgung: 

Den Kleinrentnern jetzt helfen! 
Gesetzentwurf in Sicht / Von Hans Katzer MdB, stellvertretender Vorsitzender der CDU 

Bonn — „Eine R e n t e n e r h ö h u n g v o n 6,3 Pro
zent w ü r d e zwar dem Buchstaben der Renten
formel, nicht aber ihrem Sinn entsprechen." Das 
sagte Prof. Dr . He lmut M e i n h o l d (Frankfurt) 
auf der Bundestagung der C D U - S o z i a l a u s s c h ü s s e 
in Kob lenz . Dieses W o r t wiegt schwer. Denn 
Prof. M e i n h o l d ist seit v i e l en Jahren hochange
sehener Vors i tzender des Sozialbeirats der 
Bundesregierung. Bemerkenswert ist ferner die 
M e i n u n g v o n Prof. Dr. W i l f r i e d Schreiber (Köln), 
e inem der geist igen V ä t e r der Rentenreform, 
der eine E r h ö h u n g des Rentenniveaus als V o r 
aussetzung für die flexible Al tersgrenze bezeich
net. Prof. Schreiber in der .Wirtschaftswoche': 
Die freie W ä h l b a r k e i t des Rentenalters k ö n n e n 
w i r e i n f ü h r e n , wenn w i r das al lgemeine Renten
n iveau l inear anheben." 

Diese beiden St immen der Wissensdiaf t be
trachte ich als a u ß e r o r d e n t l i c h wer tvo l l e Unter
s t ü t z u n g des Ant rags der C D U / C S U - B u n d e s t a g s 
fraktion, die Bestandsrenten ab 1. 1. 1972 um 
11,3 Prozent zu e r h ö h e n . W i r k ö n n e n e infadi 
nicht daran vorbeisehen, d a ß eine r o u t i n e m ä ß i g e 
Anpassung v o n 6,3 Prozent v o m Z i e l der Ren
tenreform w e g f ü h r e n w ü r d e . Dies s ind die Tat
sachen: 
• Die E r h ö h u n g v o n 6,3 Prozent w ü r d e den 

Rentnern keine Tei lhabe am P r o d u k t i v i t ä t s 
fortschritt mehr erlauben, sondern im wesent
lichen ledigl ich einen Ausg le ich für die z w i 
schenzeitlich eingetretenen Preissteigerungen 
bedeuten. 

Renten: 

• Das Rentenniveau ist mit inzwischen rund 
41 Prozent der vergleichbaren Brut toeinkom
men auf den niedrigsten Stand seit der Ren
tenreform v o n 1957 gesunken. 

• M e h r als die Häl f te der Renten l iegt heute 
unter den zum Ausg le ich der Teuerung er
h ö h t e n R e g e l s ä t z e n der Sozialhi l fe . 

• Das Spiege lb i ld des gesunkenen Renten
niveaus s ind erhebliche E i n n a h m e ü b e r 
schüsse der V e r s i c h e r u n g s t r ä g e r , die i n die
sem Jahr rund 5 M i l l i a r d e n D M betragen 
werden. 

D ie Ini t ia t ive der CDU/CSU-Bundes tagsf rak
tion hat e in ü b e r w ä l t i g e n d e s Echo gehabt. In 
v i e l en Hunder ten v o n Briefen sind Zust immung 
und Dank ausgesprochen worden. Besonders er
freulich ist es, d a ß diese Briefe nicht nur von 
Rentnern gekommen sind. Gerade auch junge 
Leute haben die Ini t ia t ive der C D U / C S U - B u n 
destagsfraktion als gerecht bezeichnet. 

Erfreulicherweise haben sich die CDU-reg ie r -
ten L ä n d e r entschlossen, sich im Bundesrat für 
eine R e n t e n e r h ö h u n g um 11,3 Prozent einzuset
zen und den V e r m i t t l u n g s a u s s c h u ß anzurufen. 
Es w ä r e im Interesse der betroffenen Rentner, 
wenn sich die ü b r i g e n L ä n d e r en t s ch l i eßen 
k ö n n t e n , dem A n t r a g beizutreten. 

D ie C D U / C S U hat nie einen Zwei fe l daran 
gelassen, d a ß neben einer a l lgemeinen A n h e -
bung des Rentenniveaus zusä tz l i che M a ß n a h 
men für bisher benachteiligte Kle inrentner er
forderlich sind. Entsprechende V o r s c h l ä g e habe 

ich bereits i n der Bundestagsdebatte v o m 
24. M ä r z 1971 a n g e k ü n d i g t . A m 23. Jun i 1971 
haben Franz Josef S t r a u ß und ich dem SPD-
Frakt ionsvors i tzenden Herbert Wehner schrift
l ich gemeinsame Verhandlungen angeboten mit 
dem Z i e l eines interfrakt ionel len Gesetzentwurfs 
zur Verbesserung der Lage der Kleinrentner . W i r 
haben unsere Bereitschaft e rk l ä r t , die innerhalb 
der C D U / C S U - F r a k t i o n — insbesondere v o n den 
Abgeordneten Franx X a v e r Geisenhofer und 
Franz V a r e l m a n n — geleisteten Vorarbe i ten i n 
einen derart igen Gesetzentwurf einzubringen. 

M i t Schreiben v o m 5. J u l i 1971 hat H e r r 
Wehne r derartige G e s p r ä c h e abgelehnt und auf 
eine En t s ch l i eßung des Bundestages verwiesen, 
in der die Bundesregierung aufgefordert w i rd , 
den Entwurf eines .2 . Rentenreformgesetzes" 
vorzulegen. M i t ke inem W o r t ist jedoch in die
ser En t sch l i eßung , die ledigl ich einen Satz um
faßt, von den Kle inren tnern die Rede. U n d so 
hat denn auch die FDP-Frak t i on bei einer Inter
pretation dieser vagen En t s ch l i eßung nicht v o n 
den Kle inren tnern gesprochen. Das Bundes
minis ter ium für Arbe i t und Sozia lordnung hat 
bisher ke iner le i Vorarbe i ten mit dem Z i e l einer 
Gesetzesini t ia t ive zugunsten der Kle inrentner 
geleistet. 

Bei dieser Sachlage fühlt sich die C D U / C S U -
Bundestagsfraktion verpflichtet, ihre Arbe i t en 
für einen Gesetzentwurf zugunsten der K l e i n 
rentner beschleunigt w e i t e r z u f ü h r e n . dod 

Berufsunfähig - geschieden - wiederverheiratet 
Zehn verschiedene Rentenarten bei der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte 

B e r l i n — M a n sollte glauben, da jeder arbei
tende Mensch einer Versicherungspflicht unter
l iegt oder sich f r e i w i l l i g vers ichern kann , d a ß 
al le ü b e r ihre R e n t e n a n s p r ü c h e Bescheid wissen. 

A b e r das ist nicht der F a l l . V o r a l lem Frauen 
wissen oft nicht Bescheid oder haben sich k a u m 
darum g e k ü m m e r t . W i e ist es bei Scheidung, 
w i e be i Wiederhe i ra t? W i r w o l l e n h ier e inen 
kurzen Uberbl ick ü b e r die A n s p r ü c h e der i n 
der Bundesversicherungsanstal t für Angeste l l te 
versicherten Arbe i tnehmer geben. W e r mehr 
wissen w i l l , e rkundige sich bei der z u s t ä n d i g e n 
Beratungsstel le . 

Es gibt zehn verschiedene Renten, auf die 
man je nach Bei t ragsleis tung Anspruch erheben 
kann. 

Altersruhegeld 

Es w i r d mit Erreichung des 65. Lebensjahres 
gezahlt und so l l an die Stelle des Arbe i t sve r 
dienstes treten, u m dem al ternden Menschen 
einen ruhigen Lebensabend zu sichern. W e n n 
er sich r ü s t i g genug fühlt , k a n n er nebenbei 
wei terarbei ten, ohne d a ß e in Abs t r i ch an dieser 
Rente vorgenommen w i r d . D ie Vorausse tzung 
für das Al t e r s ruhege ld ist eine Bei t ragsleis tung 
an die Bundesversicherungsanstal t v o n minde
stens 15 Jahren oder 180 Mona ten . 

Vorzeitiges Altersruhegeld 

Das vorze i t ige Al t e r s ruhege ld w i r d i n be
s t immten F ä l l e n v o r dem 65. Lebensjahr ge
w ä h r t und gil t besonders für Frauen, die es mit 
60 Jahren beantragen k ö n n e n , sofern sie i n den 
letzten 20 Jahren ü b e r w i e g e n d gearbeitet und 
für mindestens 15 Jahre Pf l ich tbe i t räge ent
richtet haben. Es darf nicht mehr oder nur i n 
ger ingem Umfang weitergearbeitet werden. 

Rente wegen Berufsunfähigkeit 

K a n n der Versicherte wegen anhaltender 
Krankhe i t nicht mehr halb sov ie l arbeiten und 
verdienen w i e als Gesunder, ist er berechtigt, 

u n a b h ä n g i g v o m Lebensalter eine Rente wegen 
B e r u f s u n f ä h i g k e i t zu beantragen. Er m u ß vor
her i n der Regel 5 Jahre lang (60 Monate) Be i 
t r ä g e entrichtet haben, es sei denn, es l ä g e e in 
Arbe i t sunfa l l vor, dann reicht ein Bei t rag. M ö g 
l icherweise aber helfen andere M a ß n a h m e n der 
Bundesanstalt dem Antragste l ler , ihn für eine 
weitere E r w e r b s t ä t i g k e i t wieder ,fit' zu machen. 

Rente wegen Erwerbsunfähigkeit 

K a n n e in Versicherter wegen anhaltender 
Krankhe i t eine r e g e l m ä ß i g e A r b e i t nicht mehr 
aufnehmen oder nur noch sehr wen ig G e l d 
verdienen, tritt nach fünf jähr iger Beitrags
leis tung die Rente wegen E r w e r b s u n f ä h i g k e i t 
in Kraft . A u c h hier k ö n n e n manchmal gesund
heitliche M a ß n a h m e n den Versicherten wieder 
e i n s a t z l ä h i g machen. 

Witwen- und Waisenrenten 

Sie werden nach dem Tode des Versicherten 
an die Hin terb l iebenen gezahlt. D ie W a i s e n 
rente bis zum vol lendeten 18. Lebensjahr, bei 
Wei t e rb i ldung oder Gebrechlichkeit l ä n g e r 
Ebenso kann e in ü b e r l e b e n d e r Ehemann aus 

Arbeitszeit: 

der Vers icherung seiner verstorbenen Frau , falls 
sie den Unterhalt der Fami l i e ü b e r w i e g e n d be
stritt, eine Wi twer ren te bekommen. 

Kinderzuschuß 

Rentnern steht, w ie B e r u f s t ä t i g e n , e in K inde r 
zuschuß zu — nach denselben M a ß s t ä b e n w ie 
bei der Waisenrente . 

Rente an den geschiedenen Ehegatten 
Hat der verstorbene Versicherte seinem*Jf|j-

heren Ehegatten Unterhalt geleistet oder ist er 
dazu verpflichtet gewesen, kann eine Rente aus 
der Vers icherung des geschiedenen Ehegatten 
beansprucht werden. 

Rentenabfindung bei Hei ra t 

Be i Wiederhe i ra t einer W i t w e oder eines 
W i t w e r s fal len W i t w e n - und Wi twer ren te fort. 
H i e r w i r d eine einmalige Abf indung gezahlt, und 
zwar i n H ö h e des 60fachen monatl ichen Renten
betrages (z. B . bei einer monatl ichen Rente v o n 
400 D M = 24 000 D M ) . Bei A u f l ö s u n g der neuen 
Ehe kann unter bestimmten Voraussetzungen 
die f rühe re Rente wieder g e w ä h r t werden. F D 

Mehr Leistung nach eigener Uhr 
Positive Zwischenbilanz des Deutschen Industrie-Instituts 

Jugendliche Spätaussiedler 
Die zur Zei t angebotenen B i l d u n g s m a ß n a h 

men zur Berufsausbi ldung und Umschulung 
jugendl icher S p ä t a u s s i e d l e r reichen angeblich 
aus, um ihre reibungslose Eingl iederung tu 
g e w ä h r l e i s t e n . Das stellte die Bundesregierung 
in ihrer A n t w o r t auf eine Anfrage der SPD-
und FDP-Bundestagsfrakt ionen fest. Demnach 
sol len die vorhandenen Einrichtungen zur Zei t 
e twa nur mit 60 Prozent ausgelastet sein. Z u 
sä tz l i che M i t t e l im Garantiefonds in H ö h e v o n 
16,4 M i l l i o n e n D M , insgesamt 24,4 M i l l i o n e n 
D M für den A u s b a u der F ö r d e r u n g s e i n r i c h t u n 
gen s t ü n d e n zur V e r f ü g u n g . 

Noch 833 324 Vermißte 
Noch immer l iegen 833 324 S u c h a n t r ä g e nach 

V e r m i ß t e n aus den Ver t re ibungsgebie ten vor . 
Das geht aus einem Bericht der Bundesregierung 
ü b e r den Stand der Arbe i t en der Suchdienst
stelle des Deutschen Roten Kreuzes und der 
kirchlichen W o h l f a h r t s v e r b ä n d e hervor, der auf 
Beschluß des Bundestages bis zum 30. J u n i d. J . 
vorzu legen war und der i n der vergangenen 
Woche veröf fent l ich t wurde. O b w o h l i n den 
letzten Jahren zunehmend Schicksale auf
g e k l ä r t werden konnten, werden noch immer 
1 093 451 verschollene Soldaten, 138 302 Z i v i l 
verschleppte und 6596 K i n d e r gesucht. 

Kö ln — Die deutschen Arbe i tnehmer haben 
G r u n d zur Hoffnung. Der Zankapfel .gleitende 
Arbei tszei t ' , lange Mi t t e lpunk t heftiger Diskus
sionen, scheint sich durchzusetzen. U n t e r s t ü t z u n g 
erhiel t die Gle i tze i t jetzt v o m Deutschen Indu
strie-Institut, das eine posi t ive Zwischenbi lanz 
vorlegte. 

Die i n e inigen Betr ieben gesammelten Er
fahrungen zeigen, d a ß keineswegs nur die 
Arbe i tnehmer v o n dieser Einrichtung profitieren. 
V i e l m e h r ist es so, d a ß das Angebot der Gle i t 
zeit die A t t r a k t i v i t ä t der A r b e i t s p l ä t z e wesent
lich e r h ö h t . In einer Zei t akuten Mange ls an 
qual i f iz ier ten A r b e i t s k r ä f t e n ist es e in A n r e i z 
für jeden Unternehmer, das für seine Mi tarbe i te r 
Angenehme mit dem für seine Geschäf t spo l i t ik 
Nü tz l i che zu verbinden. 

Das Industrie-Institut stellte fest, d a ß sich bei 
der Arbe i t nach der eigenen U h r das Betriebs
k l i m a stark verbesserte. A u c h das ist im gegen
sei t igen Interesse v o n Chef und Belegschaft. 
Zufriedene Mi ta rbe i te r bringen näml ich h ö h e r e 
Leis tung. Für das Entstehen eines freundlicheren 
Arbe i t sk l imas gibt es mehrere G r ü n d e : 

Die Arbei tnehmer sind in der Ein te i lung der 
zu er ledigenden Aufgaben freier. Sie fühlen 
sich nicht mehr g e g ä n g e l t , sondern sich und ihre 
Arbe i t ernst genommen. W e i t e r h i n entstehen 
intensivere Kontak te zwischen den Mi tarbe i te rn . 
Gle i tende Arbei tszei t ist näml ich nur mögl ich 
durch v e r s t ä r k t e Zusammenarbeit , betriebliche 
Information und bessere Kommunika t ion . D a 
durch fühlt sich der einzelne Arbei tnehmer nicht 
mehr w ie f rüher isol ier t und ist bereit, sich 
s t ä r k e r für den Betrieb zu engagieren. 

Unter diesem Gesichtspunkt w i r d es auch ver
s tändl ich , d a ß kaum versucht wurde, sich mit 
Hi l fe der glei tenden Arbei tszei t vor Leistung 
zu d rücken . V i e l m e h r b e m ü h t e n sich zahlreiche 
Arbei tnehmer , sich weiter zu qual i f iz ieren. 

A u c h die oft be fürch te te S t ö r u n g des Arbei t s 
ablaufes durch das K o m m e n und Gehen der 
Beschäf t ig ten hat es n i rgendwo gegeben. W i e 

die Praxis zeigt, finden die Arbei tnehmer nach 
kurzem Probieren einen r e g e l m ä ß i g e n Rhythmus 
bei der V e r t e i l u n g ihrer Stundenzahl. 

Die Gle i tze i t hat sich so gut b e w ä h r t , d a ß 
sie jetzt auch im Produktionsbereich e inge füh r t 
werden so l l . H i e r s ind die Schwier igkei ten 
wegen der starken Verke t tung der Arbe i t s 
p l ä t z e i n den W e r k s t ä t t e n z iemlich g r o ß . V e r 
suche haben jedoch ergeben, d a ß auch für die 
Fer t igung erfolgreiche Glei tzei tsysteme ent
wickel t werden k ö n n e n . P. Steffen — co 

Zusammenarbeit geht weiter 
Köln — Die Zusammenarbeit der v ie r pr ivaten 

Krankenversicherungsunternehmen Deutscher 
Ring , Hanse-Merkur , Ber l iner V e r e i n , Europa-
Vers icherung mit den beiden Angeste l l ten-
Krankenkassen B E K und D A K w i r d fortgesetzt. 
Es k ö n n e n also wei te rh in von den v ie r Unter
nehmen der pr iva ten Krankenvers icherung die 
beim Bundesaufsichtsamt bereits genehmigten 
Tarife angeboten werden, die die Differenz
kosten zwischen der dritten und der zweiten 
Pflegekasse eines Krankenhauses abdecken. Dies 
ist das praktische Ergebnis einer Entscheidung 
des Landgerichts Köln, das am 9. 7. gefäl l t 
wurde. 

Z u dieser Entscheidung des Landgerichts ist es 
gekommen, w e i l neun Unternehmen der p r iva 
ten Krankenvers icherung einen A n t r a g auf Er
laß einer e ins twei l igen V e r f ü g u n g gegen die 
vier pr ivaten Krankenvers id ie re r und die beiden 
Angeste l l ten-Krankenkassen gestellt hatten mit 
dem Z i e l , jede Zusammenarbeit zu untersagen. 

Das Landgericht hat diesen A n t r a g abgewie
sen. Es hat lediglich den beiden Ersatzkassen 
und den v ie r pr ivaten Krankenvers icherern 
untersagt, mit der sogenannten „Sofor t lösung" 
zu werben, mit der eine Zusage auf eine auto
matische Umste l lung auf neue, bereits beim 
Bundesaufsichtsa'mt eingereichte Tarife verbun
den war. 
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W o einst Barwainen stand . . 
Vergessene Orte im Land an der Memel 

In dem landschaftlich viel le icht re izvol ls ten 
T e i l des Memel landes gibt es im ehemaligen 
Landkre i s T i l s i t s ieben Kirchspie le , die nach 
der Ab t rennung 1920 in den neugebildeten Kre i s 
Pogegen miteinbezogen wurden. Dre i K i r c h 
spiele: P i c k t u p ö n e n , W i l l k i s c h k e n und Coad -
juthen wurden noch von dem ersten P r e u ß e n 
herzog A l b ^ c h t g e g r ü n d e t . W e g e n der zuneh
menden B e v ö l k e r u n g s d i c h t e sind dann i m v o r i 
gen Jahrhundert die Ki rchspie le Rucken, Plasch-
ken, Nat tk ischken und L a u g ß a r g e n durch A b 
zweigen v o n Gemeinden aus den g r o ß e n K i r c h 
spielen ins Leben gerufen worden. D ie sieben 
Kirchspie le mit ü b e r 150 b l ü h e n d e n Dör fe rn 
waren einst das für die Stadt T i l s i t so wichtige 
Hin te r land , ihr V e r l u s t w a r deshalb besonders 
schmerzlich. 

Trotzdem sind die menschlichen Beziehungen 
von h ü b e n nach d r ü b e n und umgekehrt wei ter 
bestehen geblieben, denn halb T i l s i t stammte 
ja aus dem M e m e l l a n d , und die ü b r i g e Hä l f t e 
hatte Bekannte und Verwand te jenseits des 
Memelstromes, und wenn auch „um sieben 
Ecken herum". 

So war es ganz na tür l i ch , d a ß uns al le Dorf
namen d r ü b e n ge läuf ig waren. W i r w u ß t e n v o n 
Schakeningken und Trakeningken , Bennigkei ten 
und Thomuscheiten, und konnten zwischen C u l l -
men-Jennen und C u l l m e n - K u l k e n , C u l l m e n -
Wiedu ta ten und Cul lmen-Lauga l l en unterschei
den, um nur einige Beispie le z u nennen. 

Dörfer aus prussischer Zeit 
Die m e m e l l ä n d i s c h e n Dörfer s ind durchweg 

schon sehr alt, teils reicht ihre Entstehung bis 
i n die prussische Zeit zurück . Sie teil ten des
halb, und das ist typisch, auch das Schicksal 
alter F a m i l i e n : sie starben aus, sei" es durch 
Kr iege oder durch Abwande rung . Manche Dorf
namen s ind durch die von 1890 bis 1900 durch
g e f ü h r t e n Zusammenlegungen von Gemeinden 
verschwunden. In den Pestjahren 1709/10 sind 
ganze Dorfschaften e n t v ö l k e r t worden, und als 
man 1722 die brach l iegenden B a u e r n l ä n d e r e i e n 
für die Neus ied ler vermessen hat, s ind manche 
der bisherigen Dörfe r nicht mehr wiedererstan
den und der Pflug g ing ü b e r ihre S t ä t t e n . N u r 
in Flurbezeichnungen oder E r z ä h l u n g e n der 
alten Leute tauchten ab und an Dorfnamen auf, 
die l ängs t ve rk lungen waren. W e r aber die 
Bedeutung der m e m e l l ä n d i s c h e n Dorfnamen 
kennt, dem öffnet sich hier eine reiche Fund
grube für die Heimatforschung. 

ro>I innre 1 , :" •.. • . . . 
Im Ki rchsp ie l P i ck tupönen , so e r z ä h l t e mein 

G r o ß v a t e r , der dort i n der ersten Hä l f t e des 
19. Jahrhunderts geboren und aufgewachsen 

ist, war vor langer, langer Zei t ein wohlhaben
des Bauerndorf, das Lukoscheiten h i e ß (zu 
deutsch: Dorf des Lukas , wahrscheinlich des 
B e g r ü n d e r s ) . A b e r keiner hat sagen k ö n n e n , wo 
es stand. E in vergessenes, ein verschollenes 
Dorf. 

Die zugewanderten Salzburger Kauften 1740 
das unweit P i c k t u p ö n e n an der T i l s i t -Laugßar -
ger Chaussee gelegene Dorf Sterpeiken vom 
Fiskus und siedelten sich hier an. 1896 wurde 
Sterpeiken nach Wi t tg i r r en eingemeindet, der 
Name verschwand. A b e r wenn mich Tante A n n a 
und O n k e l Heorg, die dort ein h ü b s c h e s Bauern
gü tchen b e s a ß e n , in den Fer ien zu sich einluden-
b in ich immer nach Sterpeiken gefahren und 
nicht nach Wi t tg i r r en . Denn w i r hie l ten am 

Althergebrachten. Ebenso sprach man auch i m 
mer noch v o n Steponischken (Dorf des Stephan), 
das in den neunziger Jahren zu Cu l lmen-Lau
gal len zugeschlagen wurde. Im S i e b e n j ä h r i g e n 
Kr iege haben die Russen, die sechs Jahre lang 
unser Land besetzt hatten, das Bauerndorf Kand-
sehen zwischen Pogegen und Annuschen einge
äscher t . Z u meiner Zeit standen hier nur ein 
paar H ä u s e r an der T i l s i t — M e m e l e r Eisenbahn
strecke, aber eine s e l b s t ä n d i g e Gemeinde Kand-
schen gab es nicht mehr. 

Einst hat i m Ki rchsp ie l W i l l k i s c h k e n i rgend
wo das Dorf Barwa inen gestanden, dem Namen 
nach ein Dorf prussischen Ursprungs, so e r z ä h l t e 
mi r der G r o ß v a t e r . Es so l l bereits im 17. Jahr
hundert verschwunden sein, w ä h r e n d des schwe
disch-polnischen Erbfolgekrieges. A u c h D a u g ß -
girren (zu deutsch: v i e l W a l d ) , i n der jetzigen 
Gemarkung War tu l i schken , ist seit dem 17. 
Jahrhundert nur noch Sage. 

Das Ki rchsp ie l Coadjuthen ( g e g r ü n d e t 1560) 
verdankt seine f rühe Existenz haup t säch l i ch der 
einst v o r b e i f ü h r e n d e n , v ie lbenutzten Handels
s t r a ß e v o n Ti l s i t nach Riga . Die erste Ki rche 
stand wahrscheinlich aber i m Nachbardorf Baß-
nitschkehmen, zu deutsch: Kirchdorf . Es ist 1876 
i n Coadjuthen aufgegangen, und v o n dem schö
nen alten N a m e n ist kaum eine Flurbezeich-
nung ü b r i g geblieben. Coadjuthen hatte üb r i 
gens schon i m 17. Jahrhundert eine Schule. 
Zwischen Ost ischken und Matzs tubbern so l l in 
alten Zei ten das Dorf Sausmarken gestanden 
haben, das aber l ä n g s t verschollen ist. 

Durch Eingemeindungen s ind in diesem K i r c h 
spiel eine A n z a h l Dorfbezeichnungen eingegan
gen. So wurde z. B. 1894 das v i e l h u n d e r t j ä h r i g e 
An t l e i t en mit Ost ischken unter diesem N a m e n 
vereinigt . A u s den Ortschaften Jons-Kugele i t 
und Szemkehmen entstanden Dorf und Bahn
station Kugele i t , aus J o n s - K a w o h l e n und N e u -
K a w o h l e n wurde die Landgemeinde K a w o h l e n 
am Rande der g r o ß e n K a w o h l e r Forst. D ie bei 
uns öf ter vorkommenden Doppelbenennungen 
der alten Dör fe r s ind meistens aus den V o r -
und Zunamen der B e g r ü n d e r oder der ersten 
Ortsschulzen entstanden. 

M i t der E i n f ü h r u n g der S t a n d e s ä m t e r in Preu
ß e n i m Jahre 1870 — ihre Funkt ionen oblagen 
vorher den K i r c h e n ä m t e r n — ist aus Gemein 
den der g r o ß e n Kirchspie le P i c k t u p ö n e n und 
Coadjuthen das Ki rchsp ie l Rucken entstanden. 
Das hat den Bauern unseres Dorfes aber gar 
nicht gefallen, d a ß sie nicht mehr zu Coadjuthen 
g e h ö r t e n . Dor th in hatte man ihre Vorfahren 
— auch die meinigen — durch sieben Dörfe r 
zum Taufen gebracht, dort wurden sie konfir
miert (die Konf i rmat ion wurde 1718 e ingeführ t ) 
und verheiratet. V o n Coadjuthen wurde der 
Pfarrer geholt, um die Vers torbenen zur letzten 
Ruhe zu geleiten — falls man nicht den Schul
meister zum „Bes ingen" nahm, der b i l l i ge r war 
als der Geist l iche. A b e r aller Wide r s t and nutzte 
nichts. Ich b in i n Rucken getauft. In Pakamonen, 
jetzt Ki rchsp ie l Rucken, befand sich i m 16. Jahr
hundert ein v o m Ti ls i te r Burggrafen p r iv i l eg ie r 
ter K r u g , zu Nutz und Frommen der vo rbe i 
reisenden Handelsleute. 1894 wurde nach Paka
monen das jahrhundertealte Bauerndorf Step-
pon-Wannag eingemeindet und ver lor seinen 
Namen. Seit e twa 1730 hatte das wohlhabende 
Dorf Bittmeschken eine Schule. A l s diese 1811 
einging, bekamen Pakamonen und Rucken end
lich eigene S c h u l g e b ä u d e . A u c h Bittmeschken 
ist l ängs t verschollen. Der Ortsname bedeutet 

D o r f s t r a ß e i m Land an der M e m e l 

ü b r i g e n s , d a ß hier Beutnerei (Imkerei) betrie
ben wurde — w o h l i m Auft rage des Ordens — 
und B ä r e n da waren. Nach K a ß e m e k e n (Dorf 
der Gerber) , unweit Rucken, wurde 1894 das 
Dorf L a u ß e n i n g k e n (Scheiterhaufen, also H o l z 
kohlenbrennerei) eingemeindet. A m Rande der 
D ingke r Forst l iegen die Dör fe r Bäuer l i ch Stum-
bragirren (Auerochsenwald) und C h a t u l l Stum-
bragirren. Letzteres g e h ö r t e dem K ö n i g und 
m u ß t e die A b g a b e n in seine Schatulle zahlen, 
daher die m e r k w ü r d i g e Bezeichnung. 

In der Nachbarschaft beider Dör fe r war einst 
die Gemeinde Jod lauken am Fl ieß Eisra . Ende 
der achtziger Jahre hat der p r e u ß i s c h e Forst
fiskus das Dorf aufgekauft. Die Bauern bra
chen ihre H ä u s e r ab, s c h ü t t e t e n die Brunnen 
zu und verzogen i rgendwohin , so e r z ä h l t e mir 
mein Va te r . Er hat Jod l auken sehr gut gekannt, 
m u ß t e er doch als Junge seines Va te r s K ü h e 
und Pferde auf den nahen Eis rawiesen h ü t e n . 
A l s ich s p ä t e r aus der Stadt e inmal hierher 
kam, da waren aus dem fruchtbaren Bauernland 
(Jodlauken bedeutet „ s c h w a r z e r Acker" ) Tau-

froto Meineka t 

sende v o n Kie fe rn , Tannen und B i r k e n hoch 
aufgewachsen. Ich fand am W a l d i a n d noch einen 
ural ten Ki r schbaum und Stachelbeeren solcher 
A r t , w i e sie i n ke inem Bauerngar ten mehr wuch
sen. U n d da stand noch e in windschiefer Weg
weiser mit verwaschener Aufschr i f t : Jodlauken, 
K r e i s T i l s i t . . . N u r der alte J o d l a u k e r Friedhof 
war noch da, mit ten i m W a l d e . 

Z u m Ki rchsp i e l Plaschken g e h ö r t u. a. auch 
die Lanka , das wei te W i e s e n t a l im Ü b e r s c h w e m 
mungsgebiet bis zum R u ß s t r o m , auch Plaschke-
ner N i e d e r u n g genannt. Vers t reu t l iegen hier 
die W i e s e n d ö r f e r , w i e beispie lsweise Deutsch 
P i l l w a r r e n und Gut P i l l w a r r e n . In einer Urkunde 
A n f a n g des 17. Jahrhunder ts w i r d es „ein fein 
G ü t l e i n so in der Ti lseschen N i e d e r u n g bele
gen" genannt. Der N a m e P i l l w a r r e n ist prus-
sisch und bedeutet so v i e l w ie Burgberg . Wahr 
scheinlich haben auf den noch heute vorhande
nen E r d a u f s c h ü t t u n g e n i m W i e s e n t a l f rüher 
F l i ehburgen bestanden. Schunel len ist ein 
freundliches Dör fchen am Rande des Wiesen
tales und h e i ß t e igent l ich: Hündchen-Dor f . 

Verschollenes Gibbischken 
D i e S a n d h ü g e l , i n die sich die Dör fe r P le ine 

und P le ik i schken betten, s ind unzweifelhaft die 
D ü n e n am Strand des vo r al tersgrauen Zei ten 
bis hierher reichenden Balt ischen Meeres . In 
diesen Dör fe rn s ind die einst igen G e m a r k u n 

gen v o n Pap le in und Lap in i schken z u suchen. 
1894 wurden die B a u e r n d ö r f e r Jurg i s -Szubin 

und Granden ingken unter dem N a m e n Bruch
hö fen eingemeindet , und das 250 M o r g e n g roße 
Dorf Ne lamischken nach Sware i tkehmen . Lange 
verschol len schon ist G ibb i schken , das an Uß-
pe lken gegrenzt haben so l l . D i e Plaschker Kirche 
wurde i m letzten K r i e g e sehr stark beschäd ig t 
und dient jetzt als Getreidespeicher . 

1892 entstand das K i r chsp i e l Nat t i schken, und 
zwar aus den v o n P i c k t u p ö n e n abgetrennten 
Gemeinden : C u l l m e n - W i e d u t a t e n , Eisrawischken 
(an der Eisra), Ku t tu r ren , K i u p e l n , Robkojen, 
Schleppen, Schudienen, Na t tk i schken und Kreb
schen. Bei uns ist „ K r e b s c h " die l and läu f ige 
Bezeichnung für Beute l oder Tasche. Robkojen, 
dicht an der Grenze gelegen, entstand aus den 
v ie r D ö r f e r n : Robkojen , Jodp iaunen , Jonisch-
ken und D o ß i s c h k e n . 

Berei ts 1836 waren Bestrebungen i m Gange, 
zur Ent las tung des ausgedehnten Kirchspiels 
W i l l k i s c h k e n ein k le ineres Ki rchsp ie l mit dem 
Zent rum L a u g ß a r g e n ins Leben zu rufen. Ge
gen den Wide r s t and der W i l l k i s c h k e r wurden 
deshalb folgende, im Grenzgebie t l iegende Ge
meinden nach L a u g ß a r g e n gelegt: Laugßa rgen , 
Trakseden, Gu t A b l e n k e n , K a l l e h n e n , Meld ig-
lauken, G r e i ß e h n e n , G i l l a n d e n , G r ö ß p e l k e n 
K a m p s p o w i l k e n , A u g s t w i l k e n , Neumei len , Szil-
lutten, Swi r in ten sowie A l l und N e u Schäcken 
Das neue Ki rchsp ie l hatte jedoch noch keine 
Kirche , der Gottesdienst m u ß t e deshalb jahr
zehntelang in der am 15. Oktober 1865 einge
weihten Notk i rche , ein umgebautes Gasthaus, 
abgehalten werden. D i e jetzige Ki rche ist auf 
dem von Gutsbesi tzer Habedank geschenkten 
Bauplatz erbaut und 1887 feierlich ihrer Be
s t immung ü b e r g e b e n . L a u g ß a r g e n war endlich 
ein s e l b s t ä n d i g e s Ki rchsp ie l geworden. 

K ä t h e Aust in 

Die M ü h l e in Wischwill Foto O B 

Mohrunger Gießerei bleibt bestehen 
M o h r u n g e n — Die alte E i s e n g i e ß e r e i in der 

Stadtmitte v o n M o h r u n g e n , die nach Beschlüs
sen der polnischen V e r w a l t u n g s b e h ö r d e n ge
schlossen werden soll te , „b l e ib t doch der Stadt 
erhal ten" , meldet » G a z e t a O l s z t y n s k a " . Jon 
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Landeskunde 

Am Hundegatt war Ankerplatz 
Baienfahrten und flandrisches Tuch - Aus der Geschichte des Königsberger Seehandels 

M ehr als sechs Jahrhunder te hindurch 
nahm K ö n i g s b e r g als Hafenstadt einen 
besonderen, Platz zwischen Wes t und 

Ost ein, seit es sich um die M i t t e des 14. Jahr
hunderts dem Hansebund, der m ä c h t i g e n deut
schen S t ä d t e b r u d e r s c h a f t , angeschlossen hatte 
Die Ordensherrschaft sah den A n s c h l u ß ihrer 
S t ä d t e an die Hanse nicht ungern, we i l sie 
daraus selber Nu tzen zu z iehen hoffte. Doch 
stimmte die Ordenspo l i t ik keineswegs immer 
mit der der Hanse ü b e r e i n . So gab es strittige 
Fragen häuf ig auf f inanzie l lem Gebiet , z B 
wegen des Pfundzolls , der eine wichtige voni 
Hansetag festgesetzte A b g a b e seiner Mi tg l i ede r 
war. 

Die Lände r , mit denen K ö n i g s b e r g als Hanse
stadt h a u p t s ä c h l i c h in Handelsbez iehungen trat, 
waren Flandern, England , Frankre ich , Schonen 
(Zentrale des Her ingshandels an der schwedi
schen Küste) und Li tauen. Nachdem es schon 
l ä n g e r das Brakrecht für Pottasche (wichtiges 
Holzprodukt für die Glashers te l lung) , Teer und 
Pech b e s a ß , erteil te i hm Hochmeister Albrecht 
das aussch l i eß l i che Stapelrecht für a l le „aus 
Litauen, Masu ren , Danz ig , Thorn , E lb ing und 
sonstwoher kommenden W a r e n " . Dieses Recht 
war für den damal igen Hande l und die Ent
wicklung der K ö n i g s b e r g e r Schiffahrt v o n g r o ß e r 
Bedeutung. 

Urkunden erzählen 
A u s den ör t l ich verstreut erhal ten gebliebe

nen U r k u n d e n jener Zeit , Ratspro tokol len , E i n 
gaben an fremde Regierungen bei eingetretenen 
Ver lus ten , Kape rungen v o n Handelsschiffen 
usw. erhal ten w i r K u n d e davon, was jene hoch-
bordigen Segelschiffe, v o n denen uns Nachfah
ren unsere bekannte K ö n i g s b e r g e r Bernstein
kogge e in B i l d vermit tel t , geladen hatten, ehe 
sie am Hundegat t i n K ö n i g s b e r g die A n k e r 
lichteten. Nach H o l l a n d und F landern waren es 
in der Hauptsache K lappho lz , Asche, Teer, Pech, 
Wachs, Flachs, M e h l , Pelze und Leder, nach 
England g e w ö h n l i c h H o l z , M a s t b ä u m e , Eichen
rundholz, Getre ide , Teer, Asche und Pech. Da
gegen wurden auf der Rückfahr t in die Heimat 
aus H o l l a n d vor a l lem die wer tvo l l en f landri 
schen Tuche, dann auch Reis, Salz und W e i n e 
mitgebracht. A u s Eng land waren es meist eng
lische Tuche, W o l l e , Salz, ö l . 

V o n K ö n i g s b e r g e r Kauf leuten w i r d schon 
1331 zu S luys (Flandern) ein Richard v o n C o -
n inxbrughe e r w ä h n t . Z w e i Schiffer aus K ö n i g s -

" " bfe'rg, namens A u g u s t i n und A r n o l d Wesse l son , 
m u ß t e n sich 1364 vo r e inem Lübecke r Seege-
nrht verantworten . Der K ö n i g s b e r g e r Schiffer 
Jan Smeckemond beklagt im Jahre 1387 den 
V e r l u s t v o n Schiff und Ladung in Flandern . 
Ebenfal ls auf der Fahrt nach dem damals der 
Hanse feindlichen F landern ver l ie r t der e inhei
mische Schiffer Rasekop sein Schiff, w ä h r e n d 
1418 die K ö n i g s b e r g e r B ü r g e r Kochinmeis ter und 
K o l b e r g ihre Ladung auf dem Flandernfahrer 
„ J o h a n n W i t t e n b o r g " infolge K a p e r u n g durch 
schottische S e e r ä u b e r e i n b ü ß e n . Im Jahre 1439 
ve r lo r e in K ö n i g s b e r g e r Schiffer Ber tho ld v o n 
Eist Schiff und Ladung durch h o l l ä n d i s c h e P i ra 
terie. 

Kostbares Salz 
In Eng land wieder geschieht es unter Eduard 

III., d a ß unseren Landsleuten Grobe, Rotor und 
S k e r p y n Schi f fsgüter als reiner Verge l tungsakt 
beschlagnahmt werden. A n n o 1357 w i r d e in K ö 
nigsberger F a l k n e r T iedemann i n London des
halb angezeigt, w e i l er 39 F a l k e n ohne W i s s e n 
des Zo l l s mitgebracht hatte. D e m K ö n i g s b e r g e r 
B ü r g e r A r n d v o n H e r v o r d e n w i r d 1386 i n H u l l 
zu Unrecht e in hoher Zo l lbe t rag abverlangt , 
w ä h r e n d die Schiffer He rmann Grube , A u g u s t i 
nus und C l a u s Rode durch W i l l k ü r a k t e der 
E n g l ä n d e r V e r l u s t e er le iden. A l s letzte werden 
noch z w e i K ö n i g s b e r g e r Pentz in und Ghelehar 
e r w ä h n t , die sich gegen e in 1386 erlassenes 
Hande lsverbo t mit Eng land vergangen hatten. 

E ine wicht ige R o l l e für den K ö n i g s b e r g e r 
Seehandel haben lange Zei t die sogenannten 
Baienfahrten gespielt , die nach dem franzosi
schen Hafen Baie an der L o i r e m ü n d u n g benannt 
wurden . Ihr Zweck w a r es, d ie reichen Salz
schä tze , also Meer sa l z , der f r anzös i schen , spani-

Ehrwürdige Zeugen des Königsberger Seehandels: Das Speicherviertel Foto Hal lens leben 

sehen und portugiesischen K ü s t e n nach dem 
Ordens land und von da nach Litauen und s p ä t e r 
auch Polen zu br ingen. Obgle ich sich diese 
„Ba ien fah re r " wegen der Gefähr l i chke i t der 
Unternehmung zu einer A r t v o n G e l e i t z ü g e n 
z u s a m m e n s c h l ö s s e n , ereignete es sich z. B . 1438, 
d a ß eine ganze Baienflotte v o n 23 p r e u ß i s c h e n 
und l i v l ä n d i s c h e n Schiffen v o n den H o l l ä n d e r n 
gekapert wurde . A u c h K ö n i g s b e r g e r Kaufleute 
er l i t ten dabei g r o ß e Ver lus te . D ie Hansestadt 
hat sich ü b r i g e n s erst mit Beginn des 15. Jahr
hunderts s t ä r k e r an diesen Salzfahrten beteil igt . 

Der m e n g e n m ä ß i g bedeutende Salzhandel 
nach Li tauen — s p ä t e r auch nach Polen — ging 
ü b e r K ö n i g s b e r g , doch bedurfte es einer gewis
sen Zeit , um Danzigs an fäng l i ches M o n o p o l zu 
brechen und die Salztransporte selber ü b e r Pre-
gel, Deime, H a f f und die M e m e l nach K o w n o 
zu lei ten. Die Rückfracht solcher Salzreisen nach 
Li tauen bestand aus H o l z und Asche, und je 
mehr dieser Hande l zunahm, um so mehr konnte 
K ö n i g s b e r g sein wichtiges Recht der Aschbrake 
praktisch ausweiten. F ü r den Umfang der see
w ä r t i g e n Ver l adungen lieferte noch die bis zu
letzt erhalten gebliebene Benennung „Aschhof" 
für einen bestimmten Ladeplatz am v o r s t ä d t i 
schen B o l l w e r k den Beweis . 

E i n anderer Handelsar t ike l , der l ä n g e r als 
e in Jahrhundert (ab 1368) in den H ä n d e n der 
K ö n i g s b e r g e r Kaufleute lag und v o n ihnen auch 
per Schiff v o n Schonen an der schwedischen 
S ü d k ü s t e (p reuß i sche V i t t e zur Heringsaufbe
reitung) herangebracht wurde, war der (Ostsee-) 
He r ing . A l s man danach auf N o r d s e e f ä n g e zu
rückgre i fen m u ß t e , waren es dann i n der Haupt
sache h o l l ä n d i s c h e Schiffe, die den H e r i n g nach 
K ö n i g s b e r g brachten. Den H o l l ä n d e r n gelang 
es auch, v o m 16. Jahrhundert ab die K ö n i g s 
berger Reederei, d. h. die B e f ö r d e r u n g v o n G ü 
tern auf eigenen Schiffen, lahmzulegen und den 

Schiffsraum für den Seeverkehr a l le in zu stel
len. Unseren Kaufleuten verbl ieb somit nur 
noch das Ve rmi t t l ungsgeschä f t , also die Schiffs
maklere i . A u c h dies ein un t rüg l i ches Zeichen 
für den Niedergang der Hanse, der polit isch 
etwa mit dem Sturz der Ordensmacht nach Tan
nenberg eingesetzt hatte. 

In diesem 16. Jahrhundert kam es auch zu 
der für die wirtschaftliche Entwicklung unserer 
Stadt so bedeutsamen Nieder lassung von schotti
schen wie auch h o l l ä n d i s c h e n Gewerbetreiben
den i n g r ö ß e r e m Umfange. V i e l e Famil ienna
men in unserer Stadt er innern noch in unse
ren Tagen daran, w ie Nelson , Douglas, Barr ing. 
V o n ähn l i che r wirtschaftlicher Bedeutung war 
zu A n f a n g des Jahrhunderts (1497) die Ent
stehung des Pi l lauer Tiefs durch eine gewalt ige 
Sturmflut. D ie Schiffahrt nach und von Kön igs 
berg wurde dadurch wesentl ich erleichtert, da 
man nun nicht mehr ums tänd l i ch ü b e r s Frische 
Haff zum Balgaer Tief fahren m u ß t e . Nach ur
kundlichen Angaben hat K ö n i g s b e r g 1559 insge
samt nur 48 meist k le inere Schiffe besessen 

Die lange Friedenszeit hatte sich g ü n s t i g auf 
den Hande l ausgewirkt , und im Jahre 1623 
konnte man in P i l l a u insgesamt 925 eingelaufene 
Schiffe z ä h l e n . Doch schnell k a m es zu einem 
Niedergang, als Gus tav A d o l f 1626 P i l l au be
setzte und die Schiffahrt sperrte. Die folgen
schweren A u s w i r k u n g e n des D r e i ß i g j ä h r i g e n 
Krieges und der Nordische K r i e g um die M i t t e 
des 17. Jahrhunderts s t ö r t e n erneut eine Besse
rung. Im Jahre 1663 verzeichneten die P i l lauer 
Schiffsregister nur noch 165 eingekommene 
Seeschiffe. Eine W e n d u n g zum Besseren trat 
erst ein, als der G r o ß e Kurfürs t endlich sou
v e r ä n e r Her r i n seinen Landen wurde. Er sorgte 
für gute Handelsbeziehungen zu H o l l a n d , Eng
land und Skandinav ien und suchte auch die i n 
seiner Jugend in H o l l a n d gesammelten Erfah

rungen im eigenen Lande zu verwirkl ichen, 
indem er sich stark für den Bau einer p r e u ß i 
schen Handelsflotte einsetzte. Er wünsch te die 
G r ü n d u n g einer Schiffsbaugemeinschaft der Kö
nigsberger Kaufleute, wozu der Staat das H o l z 
lieferte. Für die auf der Werf t in Contienen 
bei K ö n i g s b e r g erbauten Schiffe sagte er eine 
Z o l l e r m ä ß i g u n g zu. Er l ieß eine zwölf Fuß tiefe 
Fahrrinne nach der Stadt ausbaggern, um die 
Umladung auf Bordinge in P i l l au zu ersparen. 
Der Tre ideldamm wurde fertiggestellt und der 
Seezoll herabgesetzt. Dennoch erreichte der U m 
satz des K ö n i g s b e r g e r Hafens zu Ende des 17. 
Jahrhunderts erst wieder die Hälf te desjenigen 
von 1623. 

Krisenjahre 
Doch die K ö n i g s b e r g e r waren damals noch 

zu sehr dem A l t e n verhaftet und zunf tmäßig 
eingestellt, so d a ß die aufgeschlosseneren H o l 
l ä n d e r ta tsächl ich den Hande l in der Stadt be
herrschten. Im Jahre 1704 b e s a ß K ö n i g s b e r g 
ke in eigenes Seeschiff mehr. Das in der W i r t 
schaft bei Friedrich dem G r o ß e n vertretene M e r 
kant i lsystem war dem freien Hande l a b t r ä g 
lich. Die Beibehal tung der staatlichen K o r n 
magazine s c h r ä n k t e den Getreidehandel ein, 
w ä h r e n d das Salzmonopol von 1772 den ertrag
reichen Salzhandel nach Li tauen ganz zum Er
l iegen brachte. A b 1773 durften nur noch solche 
Schiffe den K ö n i g s b e r g e r Hafen anlaufen, die 
entweder der Seehandlungsgesellschaft g e h ö r t e n 
oder W a r e n in ihrem Auf t rag führ ten . Erst 
in den letzten Jahrzehnten des Jahrhunderts 
nahmen Hande l und Gewerbe einen starken 
Aufschwung, namentlich die Getreideausfuhr 
nach England u. a. Sogar dem Schiffsbau kam 
die Konjunktur zugute: K ö n i g s b e r g s Handels
flotte wuchs auf 91 Schiffe an. Auch die Zah l 
der i n P i l l a u ein- bzw. ausgelaufenen Schiffe 
war 1790 mit 1061 bzw. 1041 um rund die Hä l f t e 
h ö h e r als im Jahre 1777. 

Z u Anfang des 19. Jahrhunderts stand bald 
das ganze Leben i n P r e u ß e n unter den ver
heerenden A u s w i r k u n g e n des unglückl ichen 
Krieges gegen Napoleon . Das traf i n besonde
rem M a ß e auch auf den K ö n i g s b e r g e r See
handel zu : sämt l i ches Getreide für die Armee 
beschlagnahmt, also ke in Getreideexport mehr-
Dän i sche Kaperschiffe füg ten unseren Seeschif
fen schwere Ver lus te zu, und durch die K o n t i 
nentalsperre ver loren w i r unseren Hauptabneh
mer: England. Danach schloß die V e r h ä n g u n g 
eines Sundzolls die O s t s e e h ä f e n praktisch ganz 
von der Nordsee ab. Die Schiffsverluste auf 
See dezimierten K ö n i g s b e r g s Bestand an See
schiffen bis 1825 auf nur noch 13 Schiffe. Auch 
das Pi l lauer Register spiegelte das wider : 1818 
waren es noch 825 Schi f fse ingänge gewesen, 
1828 nur noch 342! 

Neue Blüte 
Erst mit den fünfziger Jahren beginnt Kön igs 

bergs Hande l wieder s t ä n d i g zu wachsen: die 
bekannte Wi r t s cha f t sb lü t e durch gesteigerten 
Getreideexport und zunehmende Her ings im
porte zeichnet sich ab. 1851 b e s a ß die Stadt 
wieder 42 eigene Schiffe, doch wurde die Segel
schiffahrt ba ld durch die nun aufkommende 
Dampfschiffahrt v e r d r ä n g t . A b e r so, wie sich 
das recht konservat ive K ö n i g s b e r g nur schwer 
und recht spä t auf die eigene Reederei um
stellte, war es auch mit den neuen Dampfschif
fen: im Jahre 1895 b e s a ß e n die hier a n s ä s s i g e n 
Reedereien woh l nur noch sechs seegehende 
Segelschiffe, doch erst zwölf Seedampfer mittle
rer Kapaz i t ä t . Bei Ausbruch des Wel tkr ieges 
hatte sich die Zahl der Dampfer um drei weitere 
vermehrt. 

Die Erinnerung an die K ö n i g s b e r g e r Schiff
fahrt sol l mit einer E r w ä h n u n g der letzten hier 
t ä t i g e n Reedereien abgeschlossen werden; es 
waren dies: Robert K l e y e n s t ü b e r & Co. , gegr. 
1838, erloschen etwa 1939; von ihren acht mittle
ren Dampfern fuhren die meisten in a u s l ä n d i 
scher Charter, a u ß e r D. „Pionier" und „Plane t" . 
Marcus Cohn & Sohn (Firmenbezeichnung ver
schwand nach 1933), b e s a ß fünf Dampfer, dar
unter den damals g r ö ß t e n K ö n i g s b e r g e r D. „Ost
p r e u ß e n " (4000 t); Robert M e y h ö f e r & Co. , be
saß mehrere Dampfer, darunter zuletzt D. „Pio
nier", das ä l t e s t e deutsche Handelsschiff (er
baut 1873); Ivers & A r l t — Ivers-Linien — b e s a ß 
mehrere Dampfer; Poseidon A G (Reedereiabt. 
der K I A ) ; b e s a ß fünf Dampfer mit o s t p r e u ß i 
schen S t ä d t e n a m e n , ferner D. „ O s t p r e u ß e n " , 
„Koh len impor t " und „Koho ly t " . 

Dr. R. Pawel 

Jahrhundertelang blieb das Hundegatt Liegeplate 
Foto Archiv Dampfer „Memel" auslaufend vor den Zollspeichern Foto Zander 
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Aus den ostpreußischen Heimatkreisen... 
Die Kartei des Heimatkreises braucht Ihre Anschrift. Melden Sie deshalb Jeden Wohnungs

wechsel. Bei allen Schreiben bitte stets den letzten Heimatort angeben. 

Heimattreffen 1971 

31. Juli bis 3. August, Fischhausen: Jahres
treffen der Seestadt Pillau in Eckern
förde. 

28 /29 August, Rastenburg: 
treffen in Wesel. 

Hauptkreis-

28. /29. August, Tilsit-Stadt, -Ragnit, Elch-
niederung: Kreistreffen in Wanne-
Eickel. Volkshaus Röhlinghausen. 

29. August, Johannisburg: Hauptkreistreffen 
In Dortmund. Reinoldi-Gaststätten. 

Allenstein-Stadt 
Stadthauptvertreter: Georg Mogk, 42 Oberhausen, 
Am Grafenbusch 5, Telefon 0 21 32 / 2 09 90. 

Meine lieben Allensteiner, soeben ist das dritte 
ROTE BÄNDCHEN — Erzählungen Allensteiner 
Autoren unter dem Titel SPIEGEL DER ZEIT — 
erschienen. Es umfaßt in der üblichen Ausstattung 
64 Seiten und bringt Erzählungen, Satiren und 
Aphorismen zu unserer Zeit. Das Bändchen ist zum 
Preis von 10,— DM bei Monsignore Paul Kewitsch, 
Paderborn, Domplatz 28, zu beziehen. Da wir mit 
dem Erlös dieser Bändchen den Allensteiner Brief 
finanzieren und somit der Verkauf einer beacht
lichen Anzahl unerläßlich dafür ist, daß Ihnen 
Msgr. Kewitsch den Allensteiner Brief weiter regel
mäßig kostenfrei zuschickt und sie über alles in
formiert werden, was in und um Alienstein und 
unsere Gemeinschaft geschieht, bitten wir herzlich, 
dieses Bändchen nicht nur für sich selbst, sondern 
auch als Geschenk für Ihre Bekannten und Verwand
ten, für Ostpreußen und Nichtostpreußen (insbeson
dere für letztere!) zu beziehen. Wir danken Ihnen im 
voraus für Ihre Bestellung. 

Das Jahrestreffen der Stadtkreisgemeinschaft 
Alienstein findet am 2. und 3. Oktober 1971 in der 
Patenstadt Gelsenkirchen statt. Es ist unser 18. Tref
fen seit wir die Heimat verlassen haben. Wir wollen 
wieder vollzählig zur Stelle sein, wie unsere Paten
stadt es von uns gewohnt ist und erwartet. Bitte 
merken Sie sich schon jetzt den Termin vor. Näheres 
über das Treffen folgt an dieser Stelle. 

Unsere Stadtverordnetenversammlung hat sich in 
den letzten Jahren als zu groß und daher zu „unbe
weglich" erwiesen Wir sind zu der Erkenntnis ge
kommen, daß wir mit einem kleineren, bewegliche
ren Gremium mehr schaffen, vor allem öfters zu
sammentreten können. Die Stadtverordnetenver
sammlung Hat einer Satzungsänderung in dieser Hin
sicht zugestimmt. Neuwahlen für die Stadtverord
netenversammlung werden daher in diesem Jahr 
nicht gurchgeführt werden, sondern erst dann, wenn 
durch Ausscheiden der Stadtverordneten — nach Ab
lauf ihrer jeweiligen Amtszeit — die satzungsgemäße 
Mindestzahl der Stadtverordneten unterschritten ist. 
Die nächsten anfallenden Wahlen für die Stadtver
sammlung werden rechtzeitig an dieser Stelle be
kanntgegeben werden. 

Angerburg 
Kreisvertreter: Friedrich-Karl Milthaler, 2 Ham
burg 13. Postfach 8047, Telefon 04 U / 45 25 42. 

Kreistreffen In Ludwigsburg — Heute schon möch
ten wir unsere Landsleute und Freunde auf das 
Preistreffen aufmerksam machen, das am 3. und 
4. Oktober in Ludwigsburg bei Stuttgart, Ratskeller, 
Wilhelmstraße 13, stattfindet. Das politische Ge
schehen der Gegenwart sollte allen Veranlassung 
sein, gerade in diesem Jahr die Gelegenheit zu einem 
Angerburger Treffen im süddeutschen Raum wahr
zunehmen. Das Treffen beginnt im Sonnabend mit 
Darbietungen der Spielscharen Metzingen und 
Trossingen. Für Sonntag, 4. Oktober, sind eine Feier
stunde und ein heimatlicher Lichtbildervortrag vor
gesehen. Einzelheiten werden noch bekanntgegeben. 

Steinort: Wer war der letzte planmäßige Lehrer 
an der Schule in Steinort, also Nachfolger der Lehrer 
Puschke und Peters? Letzterer soll während des 
Krieges in Steinort verstorben sein. Wer kann An
gaben mit Vor- und Zunamen des Lehrers machen? 
Windmühlen: Zur Veröffentlichung im Angerbur
ger Buch suchen wir die Aufnahme einer Wind
mühle aus dem Kreis Angerburg. Wer kann uns 
ein gutes Foto überlassen oder für kurze Zeit leihen, 
damit es reproduziert werden kann? — Mitteilun
gen und Einsendungen in beiden Fällen an Lands
mann Erich Pfeiffer in 405 Mönchengladbach, Bu-
scherstraße 19, erbeten. 

Fischhausen 
Kreisvertreter: Heinrieb Lukas. 2341 Faulück. 
Telefon 0 46 42 / 5 38. 

Seestadt Pillau — Neben der erweiterten Foto
ausstellung werden vom 31. Juli bis 3. August in 
Eckernförde u. a. die Kirchengeräte der evangeli
schen Gemeinde von Pillau gezeigt, von Pastor 
Walsdorff zur Verfügung gestellt. Ein Adreßbuch 
des Kreises Fischhausen ist einzusehen, verfaßt von 
Hugo Kaftan t. Dort sind bei der Seestadt Pillau 
auch die Namen der Hausbesitzer angegeben. — 
Preise erhalten diejenigen Besucher, die beim ko
stenlosen schriftlichen Heimatquiz die meisten 
Punkte erzielen. — Nehmen Sie die Vorteile der 
dreißigprozentlgen Ermäßigung der Eisenbahn in 
Anspruch. Jeder erzähle und schreibe an Bekannte 
und Verwandte. 
E. F. Kaffke Fritz Göll 
2057 Reinbek 233 Eckernförde 
Kampstraße 45 Diestelkamp 17 

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

Hauptkreistreffen 1971 — Das diesjährige Haupt-
kreistreffen der Heimatkreisgemeinschaft Gerdauen 
findet am Sonntag, 19. September, in Hildesheim 
statt. Ich bitte jeden Gerdauener, seine Teilnahme 
schon jetzt einzuplanen und für zahlreichen Be
such im heimatlichen Bekanntenkreis zu werben. 

Wahl der Vertretung der Heimatkreisgemeinschaft 
Gerdauen — Die derzeitige Legislaturperiode der 
Vertretung der Heimatkreisgemeinschaft endet in 
diesem Jahr. Bis zum Hauptkreistreffen 1971 in Hil
desheim muß eine Neuwahl der Kreisvertretung 
erfolgt sein. Nach unserer Satzung bilden die Kreis-
vcitretung 15 nach folgender Aufschlüsselung zu 
wählende Kirchspielvertrauensmänner (Kreistags

mitglieder): Kirchspiel Gerdauen drei Personen, 
Kirchspiel Nordenburg mit Teilkirchspiel Karpau, 
Kr. Angcrapp (das sind die Gemeinden Kurken
feld, Plagbuden, Polleiken, Waldburg) drei Perso
nen, Kirchsp. Assaunen eine Person, Kirchsp. Frie
denberg eine Person, Kirchsp. Gr. Schönau eine 
Person. Kirchsp. Kl. Gnie eine Person, Kirchsp. 
Laggarben eine Person, Kirchsp. Löwenstein eine 
Person, Kirchsp. Momehnen eine Person, Kirchsp. 
Moltainen eine Person, Kirchsp. Mulden eine Per
son. Die Kirchspielvertrauensmänner wählen danach 
aus ihrer Reihe den Vorstand (Kreisausschuß) der 
Heimatkreisgemeinschaft, der sich aus dem 1. Vor
sitzenden (genannt Kreisvertreter), dem 2. Vor
sitzenden (genannt stellvertr. Kreisvertreter) und 
drei Beiräten zusammensetzt. Für die Kreistags
wahl sind alle Landsleute ab Vollendung des 21. Le
bensjahres wahlberechtigt, die im Zeitpunkt der 
Vertreibung ihren ständigen Wohnsitz im Kreise 
Gerdauen hatten und die in der Kreiskartei nament
lich erfaßt sind. Nach der Wahlordnung hat jeder 
wahlberechtigte Kreisinsasse das Recht, für das 
Kirchspiel, dem er seinerzeit angehörte, einen Kan
didaten in Vorschlag zu bringen. Dieser Vorschlag 
ist dem mit der Durchführung der Wahl beauf
tragten Landsmann Lehrer i. R. Paul Schikowski 
in 2407 Pohnsdorf über Bad Schwartau, Kr. Eutin, 
bis zum 21. 8. 1971 vorzulegen. Der Vorschlag muß 
enthalten: Name, Vorname, Beruf, Geburtstag und 
Ort, Heimatort und die jetzige postalische Anschrift 
sowohl des Kandidaten als auch des Vorschlagen
den. Dem Vorschlag ist ferner eine schriftliche 
Zustimmung des Vorgeschlagenen beizufügen, daß 
er die Wahl annehmen würde. Sofern Gegenvor
schläge eingehen, werden diese im Ostpreußen
blatt bekanntgegeben und die benannten Kandida
ten des einzelnen Kirchspiels nochmals zur Wahl 
gestellt. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen 
erhält, bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
Nach der Wahlordnung hat auch der Kreisausschuß 
das Recht, die Kandidaten für die Wahl als Kreis
tagsmitglieder in Vorschlag zu bringen. Dadurch 
soll erreicht werden, daß bewährte Mitglieder wie
der zur Wahl gestellt und für die aus Alters- und 
Gesundheitsgründen ausscheidenden Kreistagsmit
glieder jüngere einsatzfreudige Landsleute zur Mit
arbeit herangezogen werden. Der Kreisausschuß 
macht folgenden Wahl Vorschlag: Für Kirchspiel 
Gerdauen: Klaus Luckat, Ursula Richstein, geb. 
Kampf, Georg Wokulat; für Kirchspiel Nordenburg: 
Siegfried Baal, Ewald Kattlus, Kurt Tiedtke; für 
Kirchspiel Assaunen: Hans-Eberhard von Rautter; 
für Kirchspiel Friedenberg: Heinz Boetticher; für 
Kirchspiel Gr. Schönau: Ernst Mindt; für Kirch
spiel Kl. Gnie: Peter Gotthilf; für Kirchspiel Lag
garben: Kurt Erdtmann; für Kirchspiel Löwenstein-
Gerhard Briese; für Kirchspiel Momehnen: Lothar 
Opitz; für Kirchspiel Moltainen: Ursula Passarge, 
geb. Reuß; für Kirchspiel Mulden: Karl Tiedtke. — 
Sofern hierzu kein Gegenvorschlag eingeht, gelten 
die Vorgeschlagenen als gewählt. 

Gumbinnen 
Kreisvertreter: Dipl.-Ing Dietrich Goldbeck, 
4812 Brackwede. Winterbergii Straße 14. 

Das neue Heimatbuch „Der Kreis Gumbinnen" — 
Wir weisen darauf hin, daß der günstige Vorbestell
preis von 29,50 DM für das neue Buch nur für die 
Bestellungen gilt, die bis zum 15. September ein
gehen. Wer drei und mehr Exemplare vorbestellt, 
braucht nur 25 — DM je Stück zu bezahlen. Als Vor-
betsellung gilt grundsätzlich auch die Einzahlung 
oder Überweisung des Betrages auf das Konto der 
Kreisgemeinschaft Gumbinnen e. V., Sonderkonto 
Heimatbuch, Stadtsparkasse Bielefeld Nr. 1 598 705. 
Wir werden demnächst an dieser Stelle eine Über
sicht über den Inhalt des Buches geben. Das Buch 
eignet sich besonders auch als Geschenk für die 
älteren Mitbürger. Es wird rechtzeitig vor Weihnach
ten erscheinen. Beachten Sie bitte den Schlußtermin 
für den Vorbestellpreis. Danach muß mit wesentlich 
höherem Preis gerechnet werden. Näheres lesen Sie 
bitte auch im Heimatbrief Nr. 16 nach, der bei der 
Stadt Bielefeld, Geschäftsstelle Patenschaft Gum
binnen, 48 Bielefeld, Postfach 181, angefordert wer
den kann. Bitte sagen Sie das auch in der Verwandt
schaft und Bekanntschaft weiter! Es gibt ja leider 
sehr viele Landsleute, die immer noch nicht das Ost
preußenblatt und den Heimatbrief lesen. 

Die nächsten Veranstaltungen der Kreisgemein
schaft: Gumbinner Nachmittag in Bonn am Freitag, 
27. August, ab 15 Uhr, im Bonner Presseclub, 
Adenauerallee 95, mit Lichtbildern. Vortrag „Die 
letzten 100 Jahre unserer Vaterstadt im Bild" — 
Kreistreffen in Hamburg am Sonntag, 5. September, 
im Gesellschaftshaus Lackemann, Hamburg-Wands
bek, Hinterm Stern 15 (Marktplatz), 10 Uhr. — Wei
tere Veranstaltungen folgen in Recklinghausen 
(9. 10.), Nürnberg (23. 10.), Stuttgart (24. 10.) und 
Oldenburg (6. 9.). Beachten Sie bitte die Ankündigun
gen an dieser Stelle. 

Heilsberg 
Kreisvertreter: Dr. Erich Gross, 506 Bensberg, Kölner 
Straße 6, Telefon 0 22 04 / 23 85. 

Unser Jahrestreffen veranstalten wir zusammen 
mit der Kreisgemeinschaft Braunsberg am 19. Sep
tember 1971 in Münster. Um 8.00 Uhr findet ein evan
gelischer Gottesdienst in der Erlöserkirche statt, um 
9.40 Uhr katholischer Gottesdienst im Katharinen
kloster, Ermlandweg 11 (Buslinie 6 ab Bahnhof über 
den Prinzipalmarkt bis zur Haltestelle Ermlandweg. 
Nach dem Gottesdienst steht ein Sonderbus zur Fahrt 
nach dem Lindenhof bereit). 11.15 Uhr festliche 
Stunde im Lindenhof (Zoogaststätte). Bei der Gestal
tung wollen musikalische Gruppen der Stadt Münster 
und auch unser Ermlandchor mitwirken. 15 Uhr Bei
sammensein mit Musik und Tanz. Auch am Nach
mittag will unser Ermlandchor einige Einlagen brin
gen. Ich bitte um rege Beteiligung. — Unsere dies
jährige Kreistagssitzung findet am 9. und 10. Oktober 
in unserem Patenkreis Aschendorf-Hümmling in der 
Stadt Sögel „Haus Clemenswerth" statt. Hierzu er
gehen noch besondere Einladungen. 

Königsberg-Stadt 
Erster Stadtvertreter: Prof. Dr. Fritz Gause, Essen. 
Geschäftsstelle: Harry Janzen, 2 Hamburg 62, Tweel-
tenbek 103. Telefon 04 u / 5 24 34 24. 

Ostpreußisches Musikstudio Salzgitter — Das Ost
preußische Musikstudio Salzgitter ist seit dem 1. 1. 
1971 aus organisatorischen und finanziellen Gründen 
eine Fachgruppe im Europa-Arbeitskreis der Volks
hochschule Salzgitter geworden. Nach einem halben 
Jahr Tätigkeit in dieser neuen Funktion kann fest
gestellt werden, daß die kulturelle Arbeit ersprieß
lich und kontinuierlich verläuft. Des weiteren 
freuen wir uns besonders darüber, daß anläßlich 
des Königsberger Treffens in Duisburg der Marsch 
„Mein Königsberg" unseres Freundes Heinz Bro-
schat und die „Ostpreußischen Walzerklänge" sowie 
der Hansa-Marsch von Otto Lenzing, dem Vater 
unseres Freundes Hans Lenzing, von der Kapelle 
der Hamborner Bergbau AG unter Leitung von 
Kapelimelster Günter Berg gespielt wurden. Dank 
auch den Initiatoren für die Aufnahme dieser Titel 
in das Programm. Ebenso haben wir uns gefreut, 
daß das „Mittsommerlied" von Otto Besch, das Ost
preußenlied von Herbert Brust und schließlich die 
„Königsberger Handelsfrauen" von Carl Haack in 
das Programm aufgenommen wurden. Mitgeteilt 
werden soll auch, daß das musikalische Lichtbild
programm des Ostpr. Musikstudios ab Herbst die
ses Jahres den Gruppen wieder zur Verfügung 
steht. In erster Linie verweise ich auf den von 
Schallplattenbeispielen umrahmten Lichtbildervor
trag „Das Musikleben in Ostpreußen", der in die
sem Jahr seine 100. Aufführung erlebte, und zwar 

Durch eine Notiz im Ostpreußenblatt: 

Wiedersehen nach 52 Jahren 
Unser Leser Dr. Siegfried Mignat, der jetzt in Holzminden an der Weser lebt, schickte uns 

dieses Foto von einem Wiedersehen nach mehr als einem halben Jahrhundert. Er schreibt 
uns dazu: 

Durch eine N o t i z im O s t p r e u ß e n b l a t t — es handelte sich um die Bekanntgabe der G o l d e n e n 
Hochzeit meiner El tern, die unsere He imatze i tung bereits seit z w a n z i g Jahren abonnier t haben 
— wurde e in seltenes Zusammentreffen und W iedersehen h e r b e i g e f ü h r t . E i n K r i e g s k a m e r a d 
meines Vate rs aus dem Ersten W e l t k r i e g erschien plö tz l ich in H o l z m i n d e n , und z w a r auf G r u n d 
dieser N o t i z i m O s t p r e u ß e n b l a t t . Be i den beiden al ten H e r r e n auf dem Foto handelt es sich um 
Her rn Gus tav Kal lenbach aus Gumbinnen (er wohnt heute i n B ü n n i n g s t e d t ) und um meinen 
Va te r Paul Migna t , der f rüher i n K ö n i g s b e r g , E lchwinke] , K a u k e h m e n , T i l s i t und M e m e l lebte. 
Beide zogen 1914 i n den K r i e g , und zwar als A n g e h ö r i g e des Fe ld-Ar t . -Regiments N r . 1 (Prinz 
August von P r e u ß e n ) , 5. Batterie. Sie haben sich zum letztenmal i m Jahre 1919 gesehen. Beide 
sind inzwischen fast 80 Jahre alt geworden, und es w a r erstaunlich, mit welchem Erinnerungs
v e r m ö g e n die beiden Ve te ranen sich bei ih rem Wiedersehen an Begebenheiten, Personen und 
Namen erinnerten. 

in Stuttgart. Dieser Lichtbildervortrag ist eine 
musikgeschichtliche Dokumentation und eine bunte 
Unterhaltungspalette zugleich. Das Vortragsteam 
besteht aus zwei Mann und bringt sämtliche Ge
rätschaften, die- zur Wiedergabe des Lichtbildel-vör-
trags notwendig sind, mit. Die Unkostenforderungen 
würden sich zwischen 150,— und 250,— DM für ein 
ausgefülltes zweistündiges Abendprogramm bewe
gen. Ich kann zu den Gruppen auch mit dem Nur-
Wort-Vortrag (40 Min.) „Ostpreußen — ein europäi
scher musikalischer Brückenschlag im Reich der Mu
sik" nach Vereinbarung kommen. Anfragen bitte 
an Gerhard Staff, 332 Salzgitter-Lebenstedt, Hasen
winkel 47. 

Labiau 
Kreisvertreter: Hans Terner, 213 Rotenburg/Wümme 
tmkersfeld 23, Telefon 0 42 61 ' 34 67. 

Schulpatenschaft. — Die frühzeitige Pensionierung 
von Herrn Oberstudiendirektor Langhans können 
wir Labiauer nur mit großem Bedauern werten. Wer 
jemals den rosenumkränzten Backsteinbau des 
Otterndorfer Gymnasiums betrat, konnte erkennen, 
daß hier ein Hort des geistigen Erbes unserer Heimat 
ist. Lehrerkollegium und Schülerschaft haben sich 
stets bemüht, die Tradition der Labiauer Ober
schule wach zu halten. Schließlich mag sich gerade 
durch die Übernahme dieser Patenschaft das Ver
ständnis für die Kultur Ostpreußens in großen Krei
sen der jungen Generation von Land Hadeln vertieft 
haben. Oberstudiendirektor Langhans gilt daher 
unser tiefer Dank und wir können nur hoffen, daß 
— sofern es die Gesundheit zuläßt — ihn fortan be
ratend an unserer Seite zu wissen. Es wäre wün
schenswert, wenn jetzt ehemalige Labiauer Ober
schüler (evtl. auch durch Grüße vom Urlaubsort) 
diesen Dank bekunden. Eine Neubearbeitung des 
Adressenverzeichnnisses ist ohnehin vorgesehen. 

Osterode 
Kreisvertreter: Hans Strüver, 333 
Schützenwall 13, Telefon 0 53 51 / 3 20 73. 

Helmstedt, 

Das Kreistreffen in Hannover am 11. Juli — Den 
Auftakt des Kreistreffens in Hannover bildete wie
der das mit über 120 Teilnehmern sehr stark besuchte 
Treffen der ehemaligen Lehrer und Schüler der bei
den Oberschulen aus unserer Heimatkreisstadt, das 
am 10. Juli nachmittags begann und bis spät in den 
Abend dauerte. Am folgenden Tage eröffnete 
Lm. Gieseler die Feierstunde im Kurhaus Limmer
brunnen mit Begrüßungsworten. In einer kurzen 
Andacht sprach Lm. Pastor Marburg Worte des 
Glaubens und gedachte unserer Toten, besonders 
des Lm. Hein, der noch vor zwei Jahren hier die 
Festrede gehalten hatte, und des Lm. Kaesler, des 
Initiators der Schülertreffen. Als Vorsitzender der 
Gruppe Niedersachsen-Süd überbrachte Lm. Saßnick 
die Grüße der Landsmannschaft. Lm. Prengel, stellv. 
Sprecher der Landsmannschaft Ostpreußen, hatte die 
Festansprache übernommen. In seinen sehr ein
drucksvollen Ausführungen erklärte Lm. Prengel, 
daß der Vertrag von Versailles die Wurzel allen 
jetzigen Unrechts sei; ohne diesen Vertrag hätte es 
keinen Zweiten Weltkrieg und keine Vertreibung 
gegeben. Ein wahrer Frieden in einer europäischen 
Ordnung müsse auf das Heimatrecht und auf Gie 
Charta der Vertriebenen gegründet sein; jede Ver
söhnung ist möglieh, wenn der freie Wille entschei
den kann; die Jetzigen Verträge zeigten ein völliges 
Nachgeben gegenüber den kommunistischen For
derungen. Kreisvertreter Strüver wies darauf hin, 
daß es wichtig sei, den Zusammenschluß der Lands
leute zu verstärken. Diesem Ziele diene auch das 
Ostpreußenblatt, das von möglichst vielen Lands
leuten gehalten werden sollte. Entscheidend sei aber 
der Besuch der Kreistreffen, denen in der heutigen 
Zelt besondere Bedeutung zukäme. Der Kreisver
treter begrüßte namentlich Lm. Jedamski, der vor 
kurzem mit Teilen seiner Familie aus Warweiden 
in die BRD gekommen war, und forderte die An
wesenden auf, sich in ihren Gemeinden persönlich 
um die im Rahmen der Familienzusammenführung 
dort eintreffenden Landsleute zu kümmern. Die 
Feierstunde klang In einem Bekenntnis zur Heimat 
und mit dem Deutschlandlied aus. Bei dem herr
lichen Wetter saßen die Landsleute im Garten dos 
Kurhauses bis zum Abend zusammen und tauschten 
Erinnerungen aus. — Das nächste und letzte dies
jährige Kreistreffen findet am 5. September In Reck
linghausen — Stadt. Saalbau — statt; es ist verbunden 
mit einem Treffen der Kameradschaft des ehemali
gen III./Inf.-Regt. 3 am 4. September. 

Pr.-Holland 
Amtlefen<l«i Kreisvertreter: Landrat a. D. Joachim 
.Schulz, $2; mehpe, Alte Landstraße., M . Tejejon 
Nr. 0 48 21 / 6 59 79. 

Kreistreffen in Itzehoe — Am Sonntag, 12. Septem
ber, am „Tag der Heimat', findet in Itzehoe unser 
diesjähriges Haupttreffen statt. Die Festrede wird 
dieses Mal im Zeichen der Verbundenheit mit 
unseren Patenschaftsträgern der im Kreis Steinburg 
ansässige schleswig-holsteinische Landwirtschafts
minister Engelbrecht-Grewe halten. Am Tage vor
her (11. 9.) tritt der Pr.-Holländer Kreisausschuß zu
sammen, um den neuen Kreisvertreter zu wählen. 
Nach Ausscheiden des langjährigen, verdienstvollen 
Kreisvertreters Artur Schumacher anläßlich seines 
75. Geburtstages im Dezember 1970 habe ich als sein 
Stellvertreter dieses Amt bis zur Neuwahl über
nommen. Aus Alters- und auch aus Gesundheits
gründen kann ich leider nicht kandidieren, bin aber 
bereit, — wie seit vielen Jahren — als Stellvertreter 
den neuen Kreisvertreter nach besten Kräften zu 
unterstützen, um das gute Verhältnis zu unseren 
Patenschaftsträgern in Itzehoe zu bewahren und zu 
festigen. In einem Rundschreiben sind die Pr.-Hol
länder Kreisausschußmitglieder und die Ortsvertre
ter der Gemeinden aufgefordert worden, Vorschläge 
für die Wahl des Kreisvertreters einzureichen. Dar
über hinaus richte ich an alle Interessierten Pr.-Hol
länder Landsleute die Bitte, sich auch Gedanken 
über einen Kreisvertreterkandidaten zu machen und 
mir entsprechende Hinweise mitzuteilen, denn der 
Fortbestand unser Kreisgemeinschaft hängt wesent
lich von der zukünftigen Führung ab. 

Joachim Schulz 
Jochen Schulz 70 Jahre alt. — Am 1. August voll

endet unser alter Landrat Jochen Schulz in Itzehoe, 
Alte Landstraße 14, in geistiger und körperlicher 
Frische sein 70. Lebensjahr. Wir Pr.-Holländer aus 
der Stadt und unserem Landkreis gratulieren herz
lich und wünschen weiterhin gute Gesundheit, so 
daß er seinen wohlverdienten Lebensabend noch 
recht lange genießen kann. Wir danken bei dieser 
Gelegenheit ihm sehr herzlich dafür, daß er es war, 
der in seiner Eigenschaft als Bürgermeister der Stadt 
Itzehoe im Jahre 1953 uns die vorbildliche Paten
schaft der Stadt Itzehoe für unsere Stadt Pr.-Hol
land und die des Kreises Steinburg für unseren 
Heimatkreis Pr.-Holland vermittelt hat. Im weiteren 
Verlauf folgten die Patenschaften der Stadt Kraupe 
für Reichenbachk, der Stadt Kellinghusen für MUhl-
hausen und der Großgemeinde Hohenlockstedt für 
Döbern. Wir wünschen von Herzen, daß diese Ver
bindungen auch weiter erhalten bleiben mögen Wir 
Pr.-Holländer Patenkinder sind ja in alle Winde ver
weht und eine vorbildliche Patenschaft läßt uns den 
Verzicht der Heimat, an der wir mit ganzem Herzen 
hängen, leichter tragen. — Wir verbinden damit den 
Wunsch, daß es ihm vergönnt sein möge mit seiner 
gellebten Gattin noch viel Jahre gemeinsam verleben 
zu können. 

Im Auftrage aller Pr.-Holländer 
Artur Schumacher 
Gottfried Amling 
Kreisältester 
Kreisältester 

Walter Lisup 
Kreiskulturwart 

Kamerad, ich rufe Dich [ 

Pionier-Bataillon 1 Königsberg 

Die Kameradschaft Pi. Btl. 1 hält ihr diesjähriges 
Treffen am 16. und 17. Oktober wieder in Köln ab. 
Die Kameraden der aus Pi. 1 hervorgegangenen 
Schwesterbataillone Pi. Ii. 21, 41 e lnschKich der 
Knegsformatlonen sind zu diesem Treffen herz-
K o l n i « Ä ? i a l t n * t " s £ f £ u n , t t i s t a u c n diesmal das 
/ P Ä . » 8 , n V A P e r n " s t r a ß e (zwischen Breite und 
Ä t f f i h £ ? e ) ' V

 e t W a u 1 0 M i » " t e n zu Fuß vom 
u\ n P Ä Vorgesehener Ablauf: Sonnabend, 
lfi. Oktober, um 15 Uhr Beginn, ab 16 Uhr Jahres
hauptversammlung mit Filmbericht. Für unsere Da-
Ta enzVund1 6tntS ff» S o ^erprogramm. "Äblo Uhr 
sv«h . t, U n t e r ,haltung. Am Sonntag ab 10.30 Uhr 
und A P 6 " m " D a m * n . gemeinsames Mittagessen 
rilP von H. B „ ' U t T e r m i n vormerken und auf 

„, i ^ m ^ n r t e s b a h n z u m H e r b t i » beabsichtigte 
• i • ••..seimäBlgung für Rentner und Pensionäre 
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A k t u e l l e s 

TJom 

J^JLaLnmut 
Darüber gibt es eine alte Legende, die isl 

gar nicht so schlecht. Nach ihr stellte der Teuiel 
einmal alle seine Watten zum Verkauf. Da 
lagen sie alle, wie sie waren: Haß, Neid, Zorn, 
Zank, Betrug, Klatsch und wie sie noch heißen. 
Jedes Stück trug einen Vermerk mit dem Preis. 
Abseits lag eine anscheinend harmlose und 
abgenutzte Waite, ihr Preis war aber höher 
angesetzt als bei den anderen Stücken. Verwun
dert fragte man den Teufel, was das zu bedeu
ten habe. Er erwiderte: »Diese Waffe heißt 
Kleinmut." 

„Aber warum ist sie denn so leuer?" wurde 
wieder mit erstaunter Stimme gefragt. 

mWeil dieses Waffenstück mir mehr genützt 
hat als irgendeins von den anderen", sagte er. 
„M/7 diesem vermag ich mir den Weg zu den 
Herzen zu ebnen, denen ich auf andere Weise 
nicht beikommen kann, um sie zu Fall zu brin
gen. Du siehst, wie abgenützt es ist. Ich habe 
es auch bei den allermeisten angewandt, um sie 
mürbe zu machen. Denn in Wiiklichkeit wissen 
nur die wenigsten Menschen, daß der Kleinmut 
von mir kommt." 

Also kurz gesagt: der Kleinmut ist vom Teu
fel. Er hat eine innere Verwandtschaft mit dem 
Kleinglauben, der dem Herrn Jesus bis in dem 
Kreis seiner Jünger begegnet, und dem er ent
schieden entgegentritt. Der Gott und Vater, wel
cher das Gras auf dem Felde nicht vergißt, das 
in der Frühe auf dem Acker blüht und unter 
der Sichel am Abend sein kurzes Leben be
endet, wird doch wohl erst recht den Menschen 
nicht vergessen, der in seinen Augen mehr ist 
als die Blume des Grases. Und der Gott, dem 
die Meere seiner Welt sind wie eine hohle 
Hand voll Wasser, wird doch die nicht ver
lassen und versäumen, welche sich vor Dunkel 
und Sturm auf dem Meere fürchten. Dem Klein
glauben stellt er gegenüber den großen Gott, 
und dem Kleinmütigen macht er klar, daß auch 
das letzte arme Menschlein, einsam und ange
fochten von allen dunklen Gewalten, doch mäch
tig ist und dem Lebenssieg entgegengeht in 
der Gemeinschaft mit Gott, dem Vater aller 
Menschenkinder. 

Uns ist bestimmt, in einer Well und Zeit zu 
leben, in welcher die Verwirrung in Leben und 
Denken bedenkliche Maße erreicht hat. Die Pa
role .Ohne mich, versucht auch nach tapferen 
und aufrichtigen Herzen zu greifen und sie 
müde und verdrossen zu machen. Aus dem 
Evangelium wird uns Anruf und Verheißung zu 
großem Glauben und tapferem Mut. 

Kirchenrat Leitner 

Blick auf Frauenburg: L inks der Bergfried ( G r o ß e r Glockenturm), daneben der Dom. 

Spätaussiedler: 

Foto Deutscher Kuns tver lag 

Warschau spricht von ,ungetreuen Söhnen Polens' 
Erneut umfangreiche Propagandaaktion in der polnischen Presse gegen die Umsiedlung 

Bonn — Offensichtlich auf „ W e i s u n g v o n 
oben" h in führt die polnische Presse seit einiger 
Zei t eine Propagandaakt ion durch, die dazu 
dienen so l l , i n den O d e r - N e i ß e - G e b i e t e n ver
bliebene Deutsche v o n der Umsied lung in die 
Bundesrepubl ik abzuhalten. Die v o m „ O s t d e u t 
schen Ku l tu r r a t " herausgegebene „Kul tu rpo l i 
tische Korrespondenz" brachte einige polnische 
Pressestimmen, aus denen hervorgeht, d a ß den 
Ostdeutschen, die im Rahmen der Fami l i en 
z u s a m m e n f ü h r u n g nach Westdeutschland gelan
gen w o l l e n , vorgehal ten w i r d , sie gingen i n 
der Bundesrepubl ik einem ungewissen Schick
sal entgegen. Dies w i r d i n der W e i s e „be l eg t " , 
d a ß auf G r u n d angeblicher Zuschriften bereits 
in der Bundesrepubl ik a n s ä s s i g gewordener 
Umsied le r an ihre V e r w a n d t e n behauptet w i r d , 
diese Menschen bereuten es, d a ß sie sich bei 
der Ant rags te l lung auf Genehmigung der U m 

siedlung h ä t t e n v o n „ma te r i a l i s t i s chen Erwä
gungen" lei ten lassen, weshalb sie sich nun — 
in Westdeutschland — geradezu als „ u n g e t r e u e 
S ö h n e Polens" betrachteten. Diese A k t i o n w i r d 
n a t u r g e m ä ß besonders i n den für die B e v ö l k e 
rung i n O s t p r e u ß e n und in Oberschlesien her
ausgegebenen polnischen Presseorganen geführ t , 
w e i l sich i n diesen Regionen re la t iv die meisten 
umsied lungswi l l igen Deutschen befinden. 

So behauptete das polnische Par te i -Organ für 
S ü d o s t p r e u ß e n , die „Gaze t a O l sz tynska" 
(Alienstein) , e in O s t p r e u ß e , der sich bereits seit 
e in igen Mona ten i n der Bundesrepubl ik be
finde, richte an die polnischen B e h ö r d e n fort
laufend Gesuche um die Genehmigung zur 
R ü c k k e h r und b e s t ü r m e seine i n O s t p r e u ß e n 
wohnhaften Verwand ten geradezu, diese Rück
kehr-Gesuche zu b e f ü r w o r t e n . Dann aber w i r d 
berichtet, d a ß sich die Verwand ten geweigert 

Traditionswettkämpfe in Eßlingen: 

Ostdeutsche Leichtathleten sehr erfolgreich 
Deutsche Meister 1971: L. Philipp, K.-P. Hennig, H. Rosendahl, B. Tümmler, G. Spielvogel 

D e r Deutschen Zehnkampfmeisterschaft mi t 
dem ostdeutschen Doppe l s i eg v o n Bend l in -Thorn 
und Waide -Sch le s i en folgten am 11712. J u l i i n 
w a h r e n Hitzeschlachten die ostdeutschen T r a 
d i t i o n s w e t t k ä m p f e i n E ß l i n g e n , die Meis t e r 
schaften der M ä n n e r u n d F rauen i n Stuttgart, 
die Marathonmeisterschaf t i n A c h e r n und die 
50-km-Gehermeisterschaft i n ö n s b a c h (Baden). 
W e n n auch die W e t t k ä m p f e der ostdeutschen 
Leichtathleten i m Schatten der g r o ß e n Mei s t e r 
s c h a f t s k ä m p f e stehen, so gab es nach der Unter
brechung 1970 trotz mancher Schwier igke i t en 
v i e l Freude für a l le , die dabei waren , und be
sonders für die O s t p r e u ß e n mi t ü b e r 20 E i n z e l 
siegen, dem erneuten G e w i n n der 4 x 100-m-
Tradi t ionsstaffe l der A l t e r sk l a s sen , die v o n 
O s t p r e u ß e n ununterbrochen v o n 1955 an ge
wonnen w u r d e u n d d iesmal mit den Laufern 
Schweitzer u n d Eichs täd t , beide A s c o K ö n i g s 
berg, K u c k l i c k - L y c k und M a r c h l o w i t z - A l l e n s t e i n 
u m ' d e n Wande rp re i s , e inen s i lbernen Stattel-
stab, den der Spor tve re in Lo tzen be i den H m -
denburgkampfspie len i n A l l e n s t e i n gewonnen 
und gerettet hatte, sowie mi t dem e n d g ü l t i g e n 
G e w i n n des Wanderp re i ses für den Mannschafts-
fünfkampf, zu dem diesmal a u ß e r den Laufern 
der Tradi t ionsstaffel , die auch für den W e i t 
sprung und das K u g e l s t o ß e n eingesetzt werden 
konnten, und den 1000-m-Läufern G a u und L i e 
dig, beide Pruss ia -Samland K ö n i g s b e r g . Dieser 
Wanderp re i s : E i n G e m ä l d e der Jahrhunder tha l le 
in Bres lau . 

O s t p r e u ß e n w a r in den Al t e r sk l a s sen recht 
gut besetzt, hatte aber auch i n der Manner 
klasse e in ige recht gute Wettkampfer wahrend 
die F r a u e n ; d i e m ä n n l i c h e u n d weibl iche Jugend 
bis au? A u s n a h m e n fehlten N a c h mehreren Jah
ren gewann e i n O s t p r e u ß e auch w i e d e r d e n 
Wanderp re i s für den ^ n e l sten 1000-m-Laufen 
Har tmut E r w i n v o n A s c o K ö n i g s b e r g v o " P e t e r 
Koch-Tapiau , doch den Wande rp re i s konnte 
E r w i n nicht haben, da diesen der Sieger v o n 
1969 nach B e r l i n auf dem Landwege 1970 mit 
genommen, der dann prompt a n d e r D ^ m « k a 

SXA Ä SÄ 
Bruder des Mara thonlaufs iegers . 

E i n bedauer l icher Rückgang der T e t o e t o ^ 
7ahl o e o e n ü b e r f r ü h e r w a r aus yerschieoenen 
G r ü n d e n festzustel len. Statt f r ühe r ü b e r 
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Te i lnehmern , waren es diesmal nur rund 70. 
Dabe i spie len die teuren Reisekosten für die 
A k t i v e n mit wei ten Anfahr ten eine Rol le , trotz 
mancher erfreulichen Spenden, aber auch die 
Hetze v o n mitteldeutscher, polnischer u n d so
wjetischer Seite i m H i n b l i c k auf die O l y m p i 
schen Spiele 1972 i n Deutschland hat sich un
g ü n s t i g ausgewirkt . D a ß dieses Wiedersehens
treffen mit den W e t t k ä m p f e n trotz a l lem durch 
die Tradit ionsgemeinschaft der Leichtathleten 
aus den deutschen Ostgebieten e. V . mit Hi l f e 
der Stadt Eß l ingen , v o r a l l em aber der Turner
schaft E ß l i n g e n mit ih rem hervorragenden 
Kampfrichterstab und einiger alter ostdeutscher 
Spor tkameraden bis auf einige nicht zu ver
meidende Fehler d u r c h g e f ü h r t werden konnte, 
war besonders erfreulich. 1972 werden sicher 
nochmals e r h ö h t e Schwier igkei ten auf die ost
deutschen Leichtathleten zukommen, doch hofft 
man, d a ß v o n 1973 an die ostdeutsche Sport
t radi t ion, das W e r k des g r o ß e n o s t p r e u ß i s c h e n 
S p o r t f ü h r e r s Dr . Herber t Schmidtke (t 1960), 
erfolgreich w e i t e r g e f ü h r t werden kann . 

Ers tmal ig wurden O s t p r e u ß e n Deutsche M e i 
ster im Mara thonlauf durch Lutz Ph i l i pp (30), 
A s c o K ö n i g s b e r g , i n 2:24:31,8 Std. und gleich
ze i t ig mit der Mannschaft des A S C Darmstadt 
i n der Mannschaftswertung sowie im Diskus
werfen durch Klaus-Peter H e n n i g (24), TuS 
Tapiau , mit einer W e i t e v o n 61,32 m. Die W e l t 
rekordinhaber in im W e i t s p r u n g (6,84 m), Heide
marie Rosendahl-Ti ls i t , wurde Doppels ieger in 
im W e i t s p r u n g mit 6,69 m sowie mit der Vere ins 
staffel des TuS Leverkusen mit neuem deutschen 
Rekord von 44,5 Sek. Heide probte bei der 
Hi tze ihren Einsatz für H e l s i n k i und eil te v o n 
einem Start zum anderen, wobe i sie noch 
Zwei te im H ü r d e n l a u f e n i n 13,3 Sek. mit schlech
tem Start wurde und die 100 m als Drit te i n 
11,3 Sek. lief. 

Erneut Meis te r nach 18monatiger Ver le t 
zungspause wurde der Exeuropameister und 
Olympiadr i t t e Bodo T ü m m l e r (27) aus Thorn / 
Ber l in ü b e r 1500 m in 3:42,3 M i n . und der Schle-
sier Gunter Sp ie lvoge l i m Hochsprung mit 
2,17 m, w ä h r e n d die sonst oft gleichwert igen 
Sieghart-Sudetenland und Sch i l lkowsk i -Danz ig 
diesmal schon bei 2,08 m ausschieden. Be i der 
Gehermeisterschaft ü b e r 50 k m wurde der Bres
lauer R ü d i g e r M a g n o r in der Einzelwer tung auf 
dem fünften Platz mit der Mannschaft von Ein 
tracht Frankfurt Deutscher Meis ter . V o n den 

wei teren etwa 40 Ostdeutschen wurde der su
detendeutsche Europarekordmann im W e i t 
sprung, Josef Schwarz (8,35 m), mit 7,95 m Z w e i 
ter sowie der Schlesier G i r k e Zwei te r ü b e r 
5000 m i n 14:13,2 M i n . V i e r t e bis sechste P l ä t ze 
erreichten der Danziger Al tmeis te r Sa lomon i m 
Speerwerfen mit 76,62 m, die jungen K ö n i g s 
berger Peter Sassnick (18) und Peter Honnef 
(21), die ü b e r 200 m Fünf t e r i n 20,9 und Sechster 
i n 21,0 Sek. wurden . Sassnick brachte seine 
eigene deutsche Jugendbest leis tung von 21,0 
auf 20,9 Sek. Beide g e h ö r e n zu A s c o K ö n i g s 
berg. Der sudetendeutsche Latzel placierte sich 
i m Wei t sp rung mit 7,54 m und die pommersche 
400-m-Läufer in G i s e l a A h l e m e y e r in 54,4 Sek. 
In p lac ier ten Staffeln liefen für die L . G . Essen 
Peter Honnef und für die Po l i ze i H a m b u r g 
Hirscht I-Schlesien. Ein ige der besten Ostdeut
schen fehlten wegen Ver le tzungen, so die Speer
wurfmeister in mit 59,86 m A m e l i Ko loska -Zop-
pot sowie be im Speerwerfen der Zehnkampf
meister K u r t Bendl in , der Sprinter Hirscht I i -
Bres lau und die schlesische 400-m-Läufer in 
Chr i s t a C z e k a y ü b e r 400 m. 

A l s w ü r d i g s t e r A th l e t mit dem „Rudolf -Har
big-Preis" ausgezeichnet wurde nach Pau l 
Schmidt-Marienwerder (800 m) 1961 und M a n 
fred K i n d e r - K ö n i g s b e r g (400 m) 1965 der Dan
ziger Speerwerfer Hermann Salomon (33) mit 
einer Best leis tung v o n 83,48 m v o m U S C M a i n z , 
heute Dozent am Institut für L e i b e s ü b u n g e n der 
U n i v e r s i t ä t M a i n z . Sa lomon war sechsmal 
Deutscher Meis te r i m Speerwerfen, Studenten
weltmeister und dreimal bei Olympischen Spie
len, und zwar 1960 in Rom, 1964 i n T o k i o und 
1968 i n M e x i k o dabei. Hermann Salomon ist als 
offiziel ler Sprecher der A k t i v e n seit Jahren 
der „gu t e Geis t der Mannschaft". 

Die deutschen Leichtathleten werden für die 
Europameisterschaften im Augus t in H e l s i n k i 
sowie für die Olympischen Spiele 1972 in M ü n 
chen gut g e r ü s t e t sein. A u c h mancher Ost
deutsche w i r d dabei sein, doch die M e d a i l l e n 
h ä n g e n immer h ö h e r und werden für al le Deut
schen selten und für die Ostdeutschen noch 
seltener zu gewinnen sein. W e n n alles gut geht, 
sollte Heide Rosendahl (24) aus Ti l s i t eine der 
aussichtsreichsten Kandida t innen sein. Die wich
tigsten Ergebnisse folgen i n der nächs t en A u s 
gabe. 

h ä t t e n , eine Verö f f en t l i chung dieser Briefe aus 
Westdeutschland i n der „ G a z e t a O l sz tynska" 
zuzulassen — und zwar mit der B e g r ü n d u n g , 
d a ß dann der i n der Bundesrepubl ik befindliche 
Umsiedler i n Westdeutschland schwersten Schi
kanen ausgesetzt werden w ü r d e . . S i e kennen 
offensichtlich nicht die Rachsucht und Gemein 
heit der Leute i m Land jenseits der Elbe" , wenn 
sie erfahren w ü r d e n , d a ß er solche Briefe ge
schrieben habe, das he iß t , wenn A u s z ü g e i n 
der polnischen Presse erscheinen w ü r d e n , w ü r 
den sie i hn „ e r l e d i g e n " . Das so l l dem polnischen 
Berichterstatter mitgetei l t worden sein, der die 
Verwand ten des S p ä t u m s i e d l e r s in terv ievt hat. 
Der Bericht gipfelt i n der Behauptung, d a ß sich 
v ie l e Umsied le r nun i n Westdeutschland als 
„ u n g e t r e u e S ö h n e Polens" betrachteten. 

Nicht minder t e n d e n z i ö s ist eine Schilderung 
v o n Umsiedler-Schicksalen, welche v o n der in 
Ka t towi t z erscheinenden Zeitschrift „ P o g l a d y " 
(Ansichten) gebracht wurde . H i e r w i r d darauf 
hingewiesen, d a ß die i n Westdeutschland ein
getroffenen Umsiedler s e l b s t v e r s t ä n d l i c h nach 
wie vo r i n Liebe und Treue der angestammten 
Heimat gedenken. Unter Bezugnahme auf brief
l iche Mi t t e i l ungen eines Oberschlesiers, der vor 
seiner Auss i ed lung mit Ausze ichnung i n der 
polnischen A r m e e gedient hat, w i r d behauptet, 
dieser habe sich v o n Berichten ü b e r den W o h l 
stand i n der Bundesrepubl ik „ v e r z a u b e r n las
sen", sehne sich aber nun nach seiner Heimat, 
weshalb man ihm Ansichtspostkarten sende. 
Ebenso sei es mit e inem jungen M ä d c h e n be
stellt, dem es zwar i n Westdeutschland gut 
gehe — es habe dort mit t lerweise geheiratet 
—, doch empfinde die junge F r a u gleichfalls 
Sehnsucht nach der Heimat , die sie denn auch 
bereits wiederhol t als B ü r g e r i n der Bundes
republ ik besucht habe. A u c h damit so l l die 
Sch luß fo lge rung nahegelegt werden, d a ß die 
Umsied lungswi l l igen sich l ieber en t sch l i eßen 
soll ten, i m Lande z u bleiben, obwoh l sie i n 
Westdeutschland eventuel l e inen h ö h e r e n Le
bensstandard erwarten k ö n n t e n . 

KULTURNOTIZEN 

Ein Fernsehspiel nach der Novelle ,Miks Bum-
bul l is ' von Hennann Sudermann sendet das 
Zwei te Deutsche Fernsehen am Sonntag, dem 
25. J u l i , u m 20.15 Uhr . D ie R o l l e des Bumbul l i s 
spielt Siegfried Wischnewsk i , der auch das Dreh
buch geschrieben hat. D ie Regie hat der eben
falls aus O s t p r e u ß e n stammende G ü n t h e r Grä -
wert. Das Spie l wurde i n Ungarn gedreht. 

Werke von Käthe Kollwitz und Lovis Corinth 
waren bei den sommerlichen Kunstaukt ionen 
sehr gefragt. Die Ko l lwi tz -L i thograph ie ,Mutte i 
Krause ' brachte 1300,— DM, drei Radierungen 
und Lithos ,E in Weberaufs tand ' wurden für 
850,— D M zugeschlagen. Den V o g e l schoß bei 
K a r l und Faber wieder e inmal Lov i s Cor in th 
ab: sein A g u a r e l l .Walchensee mit Herzog
stand', das mit 45 000,— D M nach M e i n u n g der 
Exper ten v i e l zu teuer angeboten wurde, fand 
einen pr ivaten Liebhaber, der dafür 66 Tausen
der auf den Tisch legte. G H 

VON MENSCH ZU MENSCH 

Generalmajor Walter K r u p i n s k i aus Domnau, 
zur Zei t Kommandeur der 3. Luftwaffendivision, 
ü b e r n i m m t am 1. Oktober das A m t des Chefs 
des Stabes bei der 2. A l l i i e r t e n Taktischen Luft
flotte (2. A T A F ) . Dieser aus Einhei ten verschie
dener Nat ionen bestehende N A T O - V e r b a n d ist 
mit der Sicherung des Luftraums ü b e r N o r d 
deutschland beauftragt. 
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Aus der landsmannschaftlichen Arbeit i n . . . c Bestätigungen 

BERLIN 
Vorsitzender der Landesgruppe Berlin: Kurt Jur-
kowski, 1 Berlin 61, Stresemannstr. 90—102 (Europa
haus), Telefon 03 11 / 2 51 07 IL 

7. August, Sbd., 17 Uhr, Heimatkreis Johannisburg: 
Kreistreffen im Bundesplatz-Kasino, Berlin 31 
(Wilmersdorf), Bundesplatz 2, Ecke Mainzer Str., 
Busse 16 u. 65, Haltestelle Bundesplatz, Bus 86 
Haltestelle Hildegardstraße, U-Bahn Bundesplatz. 

8. August, So., 15 Uhr, Heimatkreis Goldap: Kreis
treffen im Vereinshaus Heumann, Berlin 65, 
Nordufer 15, U-Bahn Amrumer Str., Busse 16 
und 70. 

8. August, So., 15 Uhr, Heimatkreis Rastenburg: 
Kreistreffen in den Berliner Kindl-Festsälen, 
Berlin 44, Hermannstraße 217/219, U-Bahn Bod-
dinstraße, Busse 4 und 91. 

HAMBURG 
Vorsitzender dei 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 11 / 45 25 42. Postscheckkonto 
Hamburg 96 05 

Bezirksgruppen 
Bergedorf und Umgebung — Sonntag, 8. August 

1971, Busfahrt nach Lüneburg und Zonengrenze. Ab
fahrt: 7.30 Uhr ab ZOB Bergedorf. Näheres siehe 
Rundschreiben bzw. Geschäftsstelle Buchdruckerei 
Kerstan, Wentorfer Straße 3, und bei „Woll-
Scharfetter", Alte Holstenstraße 50. 

Frauengruppen 
Bergedorf und Umgebung — Zusammenkunft der 

Frauengruppe im Monat August fällt aus wegen der 
großen Ferien. Nächste Zusammenkunft 7. Sep
tember um 18 Uhr im „Lichtwarkhaus". 

Zweite Sonderfahrt nach Lüneburg — Da die 
Sonderfahrt zum Ostpreußisehen Jagdmuseum nach 
Lüneburg am 19. Juni ein voller Erfolg war und von 
allen Teilnehmern so begeistert aufgenommen 
wurde, ist der Wunsch nach Wiederholung geäußert 
worden. Daher wird eine zweite Sonderfahrt nach 
Lüneburg am Sonntag, 8. August, durchgeführt. Es 
kann nur jedem Ostpreußen ans Herz gelegt werden, 
diese Gelegenheit zu nutzen, um das einzigartige 
Ostpreußische Jagdmuseum zu sehen. Der Teil
nehmerpreis pro Person beträgt 18,20 DM und 
schließt die Kosten für die Fahrt, ein sehr gutes 
Mittags- und Kaffeegedeck und die Besichtigung ein. 
Schriftliche Anmeldungen sind umgehend an Lan
desorganisationsleiter Herbert Sahmel, Hamburg 26, 
Burggarten 17, zu richten. Abfahrt 8.30 Uhr ab Ge
werkschaftshaus am Besenbinderhof. Bezahlung bei 
Abfahrt. 

gehen, Dieiei lag stent uhici -«.. o^mmherrschaft 
des Niedersächsischen Ministers für Bundesange
legenheiten und trägt das Motto „Wer Gewalt aner
kennt, verliert den Frieden". In der heimatpoliti
schen und kulturellen Arbeit wird der Ostpreußen
tag, der im Saale Gösling eine große Anzahl von 
Ehrengästen und Landsleuten vereint, den Höhe
punkt der 20jährigen Arbeit im Kreise Bersenbrück 
darstellen. Jeder Landsmann wird aufgefordert, an 
den Veranstaltungen des Tages teilzunehmen. Alle 
Landsleute erhalten Ende August ein Sonderrund-
sohreiben mit dem Programmablauf. Den Auftakt 
bildet die Delegiertentagung der Gruppe Nieder
sachsen-West mit den Regierungsbezirken Osna
brück, Aurich und dem Verwaltungsbezük Olden
burg. 

Hildesheim — Am 12. August Ausflug der Frauen
gruppe zur Blumenschau im Eßmannshof in Deck
bergen. — Nächste Veranstaltung am Donnerstag, 
9. September, im Kolpinghaus. — Die letzte Monats
versammlung war trotz sommerlicher Hitze sehr gut 
besucht. Vorsitzender Werner Lippitz berichtete eine 
Reise in die Heimat und die dabei gewonnenen 
Erkenntnisse auf verschiedenen Gebieten. Der Vor
trag fand viel Beifall. Herzlich willkommen ge
heißen wurde ein erst kürzlich aus dem Kreis Sens
burg in die Bundesrepublik gekommener Lands
mann. 

Osnabrück — Der Chor der Kreisgruppe bestreitet 
seinen Jahresausflug am Sonnabend/Sonntag, 4./5. 
September, per Bus nach Rhein—Mosel—Ahr. Ein
zelheiten auf dem nächsten Übungsabend. — Sams
tag, 18. September, gestaltet der Chor das Pro
gramm einer landsmannschaftlichen Veranstaltung 
in Nordhorn. 

Quakenbrück — Nächste Zusammenkunft der 
Frauengruppe am Dienstag, 14. September, um 15 
Uhr, im Cafe Brinkmann. — Bei reger Beteiligung 
machte die Frauengruppe ihren Sommerausflug 
nach Hamburg und besichtigte dort das Fährhaus 
in Wedel mit der einzigartigen Schiffsbegrüßungs
anlage sowie den Tierpark Hagenbeck. 

Wilhelmshaven — Während der Sommerpause 
fallen die Heimatabende in den Monaten August 
und September aus. — Nächster Heimatabend 
(Erntedank) am Montag, 4. Oktober, um 19.30 Uhr 
im Clubhaus „Graf Spee". — Den Fahrpreis von 
6,— DM für die Omnibusfahrt In die Dammer Berge 
am Sonnabend, 11. September, wird Lm. Bruno 
Palfner von den angemeldeten Teilnehmern im 
August einziehen. — Der gut besuchte Heimatabend 
im Juli stand ganz im Zeichen des ostpreußischen 
Bernsteins. Nach einem informativen Filmvortrag 
über die Gewinnung und Bearbeitung des Bernsteins 
von Frau Preuß zeigte Lm. Päslack aus Hamburg 
seine umfangreiche Bernsteinsammlung mit einer 
Reihe vertwoller Stücke (Einschlüsse von Tieren aus 
der Erdzeitgeschichte), sowie kunstvoll gearbeitete 
Schmuckketten und andere Kunstgegenstände aus 
Bernstein. Lm. Päslack wurde trotz seines hohen 
Alters nicht müde, die mannigfaltigen Fragen der 
Besucher bei der Besichtigung seiner Sammlung zu 
beantworten. Reicher Beifall und eine kleine Er
innerungsgabe dankten ihm für seine Mühe. 

Wer kann die nachstehend aufgeführten Arbeits
verhältnisse der Maria B r e b e c k , geb. Gand 
(geb. 1909 in Retsch, Kreis Heilsberg), bestätigen? 
15. November 1923 bis November 1924 Lingnau, Lang
wiese; November 1924 bis November 1925 Josef Nieß-
wand. Reimerswalde; November 1925 bis November 
1927 August Langanke. Reimerswalde; November 
1927 bis August 1930 Leo Wunder. Lawden; April 
1931 bis März 1932 Max Anker, Eichmühle; April 1932 
bis November 1933 Paul Brühhahn, Heilsberg; sämt
lich als Küchenhilfe und Landarbeiterin. 

Wer kann die nachstehend aufgeführten Arbeits
verhältnisse der Frida H e r b s t , gesch. Buchholz, 
verehel. Lehsten, aus Königsberg, Juditter Allee 43, 
bestätigen? 1. Oktober 1929 bis 31. Dezember 1932 
Maschinenstrickerei Wilhelmine Blecher, Schloßberg, 
als Lehrling, zuletzt Strickerin; 1. Januar 1933 bis 
31. Dezember 1934 Strickerei Menge, Schloßberg; an
schließend bis Ende 1935 Möbelgeschäft Schweißing 
und Kolonialwaren Meyer, Schloßberg, als Haus
gehilfin; etwa Januar 1936 bis April/Mai 1937 Bäckerei 
May; Haushalt Reimer, Haushalt Grenz, sämtlich in 
Königsberg; Frühjahr 1941 oder 1942 Luftgau
kommando I, Kaserne Kohlhof, Strickerei; anschlie
ßend bis August 1944 Baugeschäft Franz Gragen 
& Co., Königsberg; September 1944 bis etwa Dezem
ber 1944 Schichau-Werft Königsberg. 

Wer kann bestätigen, daß Helene J u s c h k a , 
verehel. Herrmann (geb. 1923 in Gelandwirschen, 
Memelland), wohnhaft gewesen im Lehrlingsheim 
Amalienhaus, Königsberg, Adalbertstraße 25, von 
1939 bis 1941 in der Weberei Wnorowski, Königsberg, 
Vorstädtische Langgasse 134 als Lehrling beschäftigt 
gewesen ist? 

Wer kann bestätigen, daß Konrad T o l k s d o r f 
aus Insterburg, Immelmannstraße 51 a, vom Sep
tember 1937 bis Mai 1940 beim Reichsbahnausbesse
rungswerk Insterburg und vom Mai 1940 bis 
27. Januar 1942 bei der Fliegerhorstkommandantur, 
Abteilung Werft, Insterburg, als Elektriker tätie 
gewesen ist? 

Zuschriften erbittet die Geschäftsführung der 
Landsmannschaft Ostpreußen. Abteilung Suchdienst. 
2 Hamburg 13. Postfach 8047. 

0 Gesucht werden Angehörige von 3 
1. Gesucht werden Eltern oder Angehörige für die 

Geschwister S i d o w (Sydow), Erika, geb. 1940, und 
Elisabeth, geb. 4. Januar 1937. Erika Sidow wurde 
1946 aus dem Waisenhaus Schwetz in Pflege über
nommen. Zur gleichen Zeit befand sich die Schwe
ster Elisabeth im Waisenhaus Bromberg. Die Eltern 
sollen angeblich Otto und Frieda Sidow heißen und 
in Königsberg beheimatet gewesen sein. 

2. Aus Alienburg, Kreis Wehlau, wird Herta 
K ä m m e r , geb. Willnath geb. 5. April 1914 in 
Königsberg, gesucht von ihrer Tochter Sieglinde 
Kämmer, geb. 23. Mai 1940. Frau Kämmer flüchtete 
1945 aus Ostpreußen mit ihren Kindern und wurde 
wahrscheinlich in Mecklenburg von diesen getrennt 

3. Aus Geidau, Kreis Samland, wird Charlotte 
Z i m m e r m a n n gesucht von ihrem Sohn Paul 

Warnemünde wurden Mutter und Kind voneinander 
g e 4 t r A n us t 'Königsberg, Süvernstraße 9, wird Gertrud 
W a c h geb 13. Februar 1919, gesucht von ihren 
Söhnen Erhard Wach, geb. ™ ^ & ™ f i g g l 
wach opb 1943 Die gesuchte Mutter uertrua wdu 
K i t a Königsberg. Süvernstraße 9, in der Gärtnerei 

^ T u Ä f g ' s ^ K l e i n , geb. 
etwa 1924Ä glsucht von ihrer Tochter Renate, Klein 
geb 6 Februar 1944 in Königsberg. Renate Klein ist 
am 6 Februar 1944 im Säuglingsheim Charlottenburg 
fr^ Königsberg geboren und wurde am 25. Mai 1944 
Inn Frau Maria L i n d a in Königsberg in Pflege 
genommen. Renate Klein soll angeblich noch Ge-
S C 6 W Aus e r Könrgs'berg. Artilleriestraße, werden die 
Eltern oder Angehörige gesucht für einen jungen 
Mann der wahrscheinlich A l t e n b e r g heißt und 
e T V e a r m u T H c r a u s K ö n i g s b e r g oder aus dem Kreise 

Peter kam mU einem Transport aus der Kinderklinik 
Königsberg-Schwarzenberg. 

8 Aus Königsberg, Reifschlägerstraße oder Unter
laakstraße wird Toni W e r m k e bzw Frieda 
W e r m k e gesucht von ihrem Sohn Günther 
Wermke geb. 15. Januar 1935. Der Vater Ernst Korn 
oder Emst Wermke wi rd auch noch vermißt. 
Günther Wermke wurde 1945 von seiner Mutter ge
trennt. , , _ , • . 

9. Aus Königsberg-Juditten wi rd Anna G l a b , 
geb 9. September 1911 in Fuchsberg, Kreis Samland, 
gesucht. Die Gesuchte soll sich 1945 von Konigsberg-
Juditten wieder nach Fuchsberg begeben haben. Es 
ist bekannt, daß sie einen Sohn Karl-Heinz, geb. 
27 Juli 1933, hat. Außerdem soll sie noch einen Sohn 
Klaus, geb. etwa 1942. gehabt haben. Es ist möglich, 
daß Anna Glab geheiratet hat und heute einen an
deren Namen führ t . _ „ 

10. Vermutlich aus dem Kreise Labiau werden Karl 
und Anna B a r t u s c h a i t e gesucht von ihrer 
Tochter Grita Bartuschaite, geb. etwa 1937/38. 
1945 wurde Grita von ihren Angehörigen getrennt. 
Weil sie später in Litauen andere Personalien be
kam, ist es wahrscheinlich, daß der von ihr an
gegebene Familienname Bartuschaite nicht zutrifft. 
Grita erinnert sich an ihre Schwester Eva, die un
gefähr 1931 geboren sein könnte . 

11. Aus Memel, Töpferstraße 11, wird Anna S a l 
in o n s , geb. Grabies, geb. etwa 1920, gesucht von 
ihrem Sohn Hans Grabies, geb. etwa 1944. Hans 
Grabies soll noch eine Schwester Erika, geb. 1941, 
haben, die auch noch vermiß t wird . 

12. Aus Seedorf, Kr. Lyck, wi rd Ida S o b o t t k a , 
geb. 28. August 1910, gesucht von ihrem Sohn Heinz 
Sobottka, geb. 8. März 1942. Die gesuchte Frau Ida 
Sobottka ist im Ma i 1945 zuletzt in Allenstein ge
sehen worden. 

13. Vermutlich aus Rautenburg, Kr. Elchniederung, 
werden die Eltern und Angehörigen des Herbert 
S c h u l z , geb. 1937, gesucht. Der Vater soll bei der 
Grafschaft Rautenburg beschäftigt gewesen sein und 
ist zuletzt als Soldat vermißt. Die Mutter verstarb 
1945 in Seckenburg. Herbert hatte noch drei Ge
schwister Erika, Horst und Erwin. 

Zuschriften erbittet die Geschäftsführung der 
Landsmannschaft Ostpreußen, 2 Hamburg 13, Post
fach 8047, unter Kindersuchdienst 10/71. 

NIEDERSACHSEN 
V o r s i t z e n d e r : Friedrich-Wilhelm Raddatz, 

Wolfsburg. Niedersachsen-Nord: F.-W. Raddatz, 
318 Wolfsburg, Am Stemmeltelch 24, Telefon 
Nr. 0 53 61 / 4 93 45. Niedersachsen-West: Fredi Jost, 
457 Quakenbrück, Hasestraße 60, Telefon 0 54 31 / 5 17. 
Niedersachsen-Süd: Siegfried Saßnick, 3 Hannover, 
Bischofsholer Damm 142, Telefon 0511 / 81 52 33. 

Bersenbrück — In den kommenden Monaten kann 
die Kreisgruppe Bersenbrück der Landsmannschaft 
Ostpreußen mit den Gruppen Bramsche, Quaken
brück, Fürstenau, Bersenbrück und den Untergrup
pen Achmer, Hesepe und Vörden auf ein 20jähriges 
Bestehen zurückblicken. Sie wird das Jubiläum als 
Ostpreußentag der Gruppe Niedersachsen-West am 
Sonnabend, 9. Oktober, in Quakenbrück würdig be-

NORDRHEIN-WESTFALEN 

Vorsitzender der Landesgruppe Nordrheln-West-
falen: Harry Poley, 41 Duisburg, Duissernstraße 91. 
Stellvertreter: Erich Grtmoni, 493 Detmold, Post
fach 296. Geschäftsstelle: 4 Düsseldorf. Duisburger 
Straße 71. Telefon 02 u / 48 26 72. 

Dortmund — Für alle Daheimgebliebenen finden 
auch in den Sommermonaten die Monatsversamm
lungen an jedem ersten Dienstag im Monat statt. 
Der Monatsausflug findet am 25. Juli 1971 um 14 Uhr 
vom Dortmunder Hafen mit der „Santa Monika" 
zum Schiffshebewerk Henrichenburg statt. Treff
punkt Haltestelle Hafen Linie 7. — In der nächsten 
Monatsversammlung am 3. August um 19.30 Uhr im 
St.-Josefs-Haus, Herold-/Ecke Münsterstraße, wer
den die Plaketten für den Tag der Heimat aus
gegeben. 

Zwischen Weichsel und Memel 

Junge Ostpreußen, 
die von ihren Angehörigen gesucht werden 

1. Aus Birken, Kreis Insterburg, wird Arno 
D i t t m e y e r , geb. 8. September 1942 in Birken, 
gesucht von seiner Mutter Frieda Dittmeyer, geb. 
Kaufmann, geb. 1. Dezember 1907. Im Juni 1947 ist 
Arno im Waisenhaus Pr.-Eylau gewesen. Anschlie
ßend kam er für drei Monate nach Königsberg. Im 
Oktober 1947 wurde er mit einem Kindertransport 
aus Ostpreußen ausgesiedelt. 

2. Aus Heilsberg, Ziethenstraße 1. wird Alfred-
Dieter M a r t e n s , geb. 3. Mai 1943 in Angerburg, 
gesucht von seiner Mutter Charlotte Pessel, geb. 
Martens. Alfred-Dieter Martens war im Säuglings
heim in Heilsberg und kam im Dezember 1944 in 
Pflege zu Frau Maria Grunert, Heilsberg, Ziethen-
straße 1. Frau Grunert wird auch noch gesucht. 

3. Aus Königsberg wird Rüdiger Wolfgang 
E h l e r t , geb. 21. April 1944, gesucht von seiner 
Mutter Helene Ehlert. Das gesuchte Kind stammt 
aus Wolfsee bei Lotzen und war mit seiner Mutter 
am 23. Januar 1945 auf der Flucht. Die Mutter reichte 
ihr Kind, das in einem Kinderwagen lag, in einen 
Güterzug hinein, in dem schon mehrere andere 
Frauen aus ihrem Heimatort waren. Der Zug ist 
jedoch vorzeitig abgefahren, so daß die Mutter nicht 
mehr mitkam. Frauen aus Wolfsee haben den Jungen 
am 23. Januar 1945 in Königsberg beim Roten Kreuz 
abgegeben. Der Junge lag in einem weißen Kinder
wagen mit hellgrünen Verzierungen. 

4. Aus Kreuzingen, Kreis Elchniederung, werden 
die Geschwister K u d w i e n : Ingrid geb. 10. Juli 
1938, Klaus-Jürgen, geb. 22. Juni 1939, gesucht von 
ihrem Vater Willi Kudwien. Die Mutter Helene 
Kudwien, geb. Foth, wird auch noch vermißt. Sie 
sollen sich zuletzt in einem Eisenbahnzug nach 
Marienburg, der auf einen Lazarettzug aufgefahren 
ist, befunden haben. 

5. Aus Neusobrost. Kreis Gerdauen, wird Renate 
R o s e n b a c h . geb. 20. Februar 1943, gesucht von 
ihrem Vater, Albert Rosenbach, geb. 5. Januar 1914. 
Die Mutter ist etwa Oktober 1945 in Neusobrost ver
storben. Renate blieb bei der Großmutter, Frau 
Hübner, zurück, welche später in Lieskendorf, Kreis 
Gerdauen, verstorben ist. Sie soll dann in ein 
Waisenhaus bzw. Kinderheim gekommen sein. 

6. Aus Ostenburg-Stadt, Bez. Zichenau, wird Leo 
S c h u l z , geb. 1942, gesucht von seinem Großvater 
Josef Schulz. Der Vater Leo Schulz ist 1942 in Stalin
grad gefallen, die Mutter heißt Natalia, geb. Wich
mann. 

7. Aus Perwilten, Kreis Heiligenbeil, werden die 
Schwestern E w e r l i n : Edith, geb. 11. September 
1944, und Anita, geb. 10. Dezember 1942, gesucht von 
ihrer Tante Helene Michel. Die Kinder Ewerlin be
fanden sich Anfang April 1945 in Begleitung der 
Mutter Frieda Ewerlin. geb. Michel, und der Tante 
Gerda Michel in Fischhausen, Kreis Samland, sie 
wollten sich zur Einschiffung nach Pillau begeben. 

8. Aus Schuttschen, Kreis Neidenburg, wird Sigrid 
N i e w i e s k geb. 26. Juli 1942 in Schuttschen. ge
sucht von ihrer Schwester Brigitte Niewiesk, geb. 
4. Februar 1938. Brigitte flüchtete mit ihrer Mutter 
Berta Niewiesk, geb. 8. Februar 1915, und ihrer 
Schwester Sigrid nach Köslin (Pommern). Anfang 
März wurde die Flucht in einem offenen Güterwagen 
fortgesetzt. Bei einem Luftangriff vermutlich auf 
Swinemünde wurde Brigitte verwundet und verloi 
die Besinnung. Sie wurde von einer Familie, deren 
Name nicht bekannt ist, in Wolgast gesund gepflegt 
Die Mutter Berta Niewiesk und die Schwester Sigrid 

sollen ebenfalls bei diesem Luftangriff verwundet 
worden sein. Der Vater Karl Niewiesk erhielt später 
die Mitteilung, daß seine Frau Berta Niewiesk am 
19. März 1945 im Marine-Teil-Lazarett Seebad 
Heringsdorf verstorben ist. Wer nahm sich des Kin
des Sigrid Niewiesk an und kann über den weiteren 
Verbleib Auskunft geben? Wo befindet sich jetzt die 
Familie aus Wolgast, die Brigitte Niewiesk gesund 
gepflegt hat? Sie könnte eventuell über Sigrid 
Näheres berichten. 

Zuschriften erbittet die Geschäftsführung der 
Landsmannschaft Ostpreußen, 2 Hamburg 13, Post
fach 8047, unter Kindersuchdienst 11/71. 

c Auskunft wird erbeten über 

. . . Klaus H i l g e r m a n n , geb. 1926, in Königs
berg. Er war zuletzt in Tannenwalde bei Königsberg 
wohnhaft und wird in einer Erbangelegenheit ge
sucht. 

. . . Familie Wilhelm, Klara, Karl und Friedrich 
K e e h n aus Königsberg oder Reichenau, Kreis 
Osterode. Die genannte Familie wird von Edward 
Keehn, USA, gesucht. 

Für Wilhelm N e u m a n n aus Dobel-Ebenrode 
und Hermann T h i e 1 e r t aus Schützenort, Kreis 
Ebenrode, liegen Versicherungskarten zur Arbeiter
rentenversicherung vor. 

. . . Landsmann S c h u l z (Vorname unbekannt), 
vermutlich aus Rautenberg, Kreis Elchniederung, 
tätig gewesen bei der Grafschaft Rautenburg, zuletzt 
als Soldat vermißt. Er hatte vier Kinder namens 
Erika, Horst, Erwin und Herbert. 

. . . Familie Adolf S c h w a r z aus Siewen, Kreis 
Angerburg, jetzt vermutlich im Rheinland wohnhaft. 

Zuschriften erbittet die Geschäftsführung der 
Landsmannschaft Ostpreußen, Abteilung Suchdienst. 
2 Hamburg 13, Postfach 8047. 

c Für Todes-Erklärung 3 
Ursula-Hedwig F r e y t a g , geb. 7. Mai 1926 in 

Lomp, Kreis Pr.-Holland, ist seit 1945 verschollen. Es 
werden Zeugen gesucht, die entweder ihren Tod be
stätigen oder über ihren Verbleib aussagen können. 

Der Bauer Hermann K o r e 1 1 , geb. 16. Juli 1876. 
aus Königsberg-Schönfließ ist 1944 in Schönfließ ver
storben (Sterbetag unbekannt); seine Ehefrau 
Emma, geb. Cezelski und die beiden Kinder Liese
lotte und Karl sind verschollen. Lieselotte ist ver
mutlich 1945 in Königsberg in einem Krankenhaus 
verstorben. Die Ehefrau Emma und der Sohn Karl 
sollen 1946 in Schönfließ an Typhus ebenfalls ver
storben sein. Es werden Zeugen gesucht, die ent
weder ihren Tod bestätigen oder Uber ihren Ver
bleib aussagen können. 

Zuschriften erbittet die Geschäftsführung der 
Landsmannschaft Ostpreußen. Abteilung Suchdienst 
2 Hambure 13 Postfach 8047 unter To/71. 

„Unglaubliche Zustände" in Schulen 
A l l e n s t e i n — In den 2079 verschiedenen, „dem 

Schulinspektorat unterstehenden G e b ä u d e n " der 
Wojewodschaf t A l l e n s t e i n werden g e g e n w ä r t i g 
268 000 K i n d e r und Jugendl iche erzogen. In 
diesen Bauten „ h e r r s c h e n te i lweise unglaub
liche M i ß s t ä n d e " , schreibt i n e inem kr i t i schen 
A r t i k e l „ G a z e t a O l s z t y n s k a " . B e i Inspekt ionen 
sei festgestellt worden , d a ß 666 Schulen und 
andere Objek te „ k e i n e Bl i tzab le i te r haben". In 
390 Bauten fehle Wasser , 412 b e s ä ß e n ke ine 
M ü l l g r u b e n , 448 h ä t t e n ke ine oder nur unzu
l äng l i che Toi le t ten , i n 280 Schulen und K i n d e r 
g ä r t e n m ü ß t e n die e lektr ischen Instal la t ionen 
renovier t werden, i n 748 Schulen fehlten Feuer
b e k ä m p f u n g s m i t t e l , i n 186 gebe es defekte Z e n 
t ra lheizungen u n d 181 Schulbauten „ d r o h e n 
te i lweise e i n z u s t ü r z e n " . Im schlechtesten Z u 
stand b e f ä n d e n sich die k le ins ten Dorfschulen, 
an denen oft seit J ah ren nichts repariert wurde . 
D ie Ze i tung beschuldigt die ö r t l i chen Gemeinde
verwal tungen , für diese „Mißwi r t scha f t und 
Schlamperei" veran twor t l ich zu sein. K 

38 Campingplätze 
in Ost- und Westpreußen 

A l l e n s t e i n — Die meisten C a m p i n g p l ä t z e v o n 
a l len Wojewodschaf ten Polens gebe es gegen
w ä r t i g i n den Wojewodschaf ten Danz ig (23) und 
A l l e n s t e i n (15), meldet die Ze i tung „ G a z e t a 
O l sz tynska" . Insgesamt s t ü n d e n Campingfreun
den i n Po len 112 P l ä t ze zur V e r f ü g u n g . Le ider 
seien v ie l e v o n ihnen nicht sehr gut a u s g e r ü s t e t , 
so d a ß man sie west l ichen Tour i s ten k a u m emp
fehlen k ö n n e . D ie C a m p i n g p l ä t z e i m s ü d o s t 
p r e u ß i s c h e n Raum al lerdings b i ldeten eine A u s 
nahme. 11 der 15 C a m p i n g p l ä t z e g e h ö r e n zu den 
bestausgestatteten P l ä t z e n der Kategor ie I. H i e r 
gebe es f l ießend K a l t - und Warmwasse r , Re
staurants u n d Lebensmi t te lk ioske . jon 

50 000 Touristen auf Masurens Seen 
Lotzen — Rund 50 000 Tour is ten haben die 

Schiffe der masurischen W e i ß e n Flotte bereits 
in dieser Sommersaison b e f ö r d e r t , schreibt 
Al i ens te ins Ze i tung „ G a z e t a O l s z t y n s k a " . Das 
ä l t e s t e Schiff dieser Flotte h e i ß e „ H a n k a Sa-
wicka" und sei ü b e r 70 Jahre alt. Es folgen 
„Marce l i N o w o t k o " (40 Jahre alt) und „ C h o p i n " 
(über 30 Jahre alt). Die M e h r z a h l der masur i 
schen Ausflugsschiffe sei jedoch nach Kr i egs 
ende erbaut. jon 

Jetzt acht Erholungsorte 
Osterode — Die polnische „Genossenschaf t 

tür Tour is t ik und Erholung" , deren Wirkungsbe
reich sich ü b e r die gesamte Wojewodschaft A l 
lenstein (polnisch verwalteter T e i l S ü d o s t p r e u 
ßens) erstreckt, habe für die kommende Som
mersaison die Zah l der Ü b e r n a c h t u n g s m ö g l i c h 
keiten für in- und a u s l ä n d i s c h e G ä s t e in Pr i 
vatguatieren, verglichen mit dem Vorjahr , wei
ter steigern k ö n n e n , meldet die Zeitjung „Gazetö 
Ol sz tynska" Die Zahl der Erholungsorte sei von 
fünf auf adit erweitert worden. Z u ihnen gehö
ren unter anderen Osterode, N i k o l a i k e n , Wolf 
see (früher Wi lkassen) Kreis Lotzen. W i d m i n 
nen, K i e k Lotzen und A r y s In diesen' Orten 
habe man ?00 ' • r l d i i b s p l ä t / p sichergestellt Ein 

14 täg ige r Aufentha l t koste hier p ro Person 
rund 1000 Zlo ty . 

A u c h die Z a h l der sogenannten „ E r h o l u n g s 
dör fe r" sei in dieser Sa ison v o n drei auf sechs 
e r h ö h t worden, da sich diese A r t v o n „ E r h o l u n g 
auf dem Dorfe" im vergangenen Jah r seitens 
der G r o ß s t a d t b e v ö l k e n u n g (Warschau) g r o ß e r 
Beliebtheit erfreute. D ie h i e r fü r auserkorenen 
Dör fe r s ind : Rechenberg, K r e i s Sensburg, L iebe 
m ü h l , K r e i s Osterode, Seehag, K r e i s Ne idenburg , 
Seeburg, K r e i s Bischofsburg, Passenheim und 
K r u g l a n k e n , K r e i s A n g e r b u r g . Jon 

Fünflinge in Danzig 
Danzig — Eine 3 2 j ä h r i g e F r a u gebar am 12. 

M a i in einer Danz iger K l i n i k F ü n f l i n g e , die, w i e 
die Ze i tung „ D z i e n n i k Zachodra" schreibt, „nach 
12 Tagen immer noch am Leben s ind." Der G e 
sundheitszustand der Neugeborenen und ihrer 
M u t t e r sei „gu t " . j on 

Englische Kredite für Erdölraffinerie 
D a n z i g — Im kommenden Jah r 1972 so l l „mi t 

H i l f e englischer K r e d i t e " i n D a n z i g mi t dem 
Bau e iner E r d ö l r a f f i n e r i e begonnen werden , 
meldet die Z e i t u n g „Glos W y b r z e z a " . E i n ent
sprechender V e r t r a g wurde zwischen der p o l 
nischen A u ß e n h a n d e l s z e n t r a l e u n d dem „ h a l b 
staatl ichen englischen K o n z e r n — B r i t i s h Pe
t ro leum" — unterzeichnet. In dem V e r l r a g w i r d 
a u ß e r der F inanz i e rung der Baukos ten auch die 
s p ä t e r e V e r s o r g u n g der neuen Raff inerie mit 
Rohö l geregelt. j 0 r t 

Jugendseminar 
vom 8. bis 15. Augus t im O s t h e i m 

V o m 8. bis 15. Augus t führ t die G J O 
im Os the im in 3280 Bad Pyrmont ein 
.Jugendseminar für junge Leute v o n 16 
bis 25 Jahren durch. Unte r dem Lei t thema 
V e r t r ä g e und A b k o m m e n werden fol 
gende Einze l themen behandel t : 

1. Grund lagen v o n V e r t r ä g e n und 
A b k o m m e n 

2. Das „ M ü n c h e n e r A b k o m m e n " 
v o n 1938 

2. Der „ D e u t s c h l a n d v e r t r a g " und 
Ü b e r l e i t u n g s a b k o m m e n 

4. Der E W G - V e r t r a g 
5. V e r t r ä g e v o n Rapa l lo und 

Tauroggen . 
A u f Wunsch s te l len w i r Bescheinigun

gen für Sonderur laub aus. 
Te i lnehmerbe i t rag 50 D M . Fahr tkos ten 

(Ruckfahrkarte II. K l DB) werden er
stattet. 

Anmeldungen werden erbeten an die 
Gemeinschaft Junges O s t p r e u ß e n 
2000 H a m b u r g 13, Pa rka l l ee 86 

Telefon (04 11) 45 25 41, bis 27. J u l i 
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Traute Simons-Große 

3 otntnaz au<ft dem JLand 
R iddbach. Johannisbeeren waren zu pflük-

ken. D ie S t r ä u c h e r h ingen v o l l . W i r 
K i n d e r g ingen mit Schwung an die 

Arbei t . W i r pf lückten und a ß e n . Dann begannen 
wir i n die K ö r b e zu sammeln. Es wurde he iße r . 
Die Johannisbeeren wurden nicht weniger . W i e 
welkende Blumen s a ß e n w i r vo r den S t r ä u c h e r n . 
Aber e inmal geht alles zu Ende, sogar Johannis-
beerpf lücken. W i r waren wieder frei, und die 
Johannisbeeren verschwanden. W i r fanden sie 
wieder im K e l l e r g e w ö l b e . Dort standen sie in 
großen Korbflaschen, in denen der Johannisbeer
saft zu W e i n werden soll te . 

Die alte M a r o w e i t wurde gerufen. In ihrer 
g roßen Schürze hatte sie v i e l e Taschen, in denen 
sie ihre P ü l v e r c h e n versteckte. W i r K i n d e r durf
ten nicht mit in den K e l l e r . Durch das kurz 
angebundene Gebot der a l ten Marowe i t , ihr 
nicnt zwischen die Beine zu laufen, wurde sie 
für mich noch anziehender. Sie hatte eine kur iose 
und bestimmende A r t , sich a u s z u d r ü c k e n . Ich 
hatte den Eindruck, d a ß ke iner wagte, ihr zu 
widersprechen. Dabei hatte sie e in breites, offe
nes Gesicht w ie eine Sonne. So begann ich m i d i 
für sie zu interessieren. 

Das niedrige Haus der Marowe i t s mit dein 
tief heruntergezogenen Dach stand a u ß e r h a l b 
des Dorfes. Es stand dort, wo das k le ine W a l d 
stück anfing, hinter dem der Torfbruch lag. Das 
niedrige Haus und der Torfbruch hatten für m i d i 
eine magische Anziehungskraf t . Die W a l d 
erdbeeren waren g r o ß w ie Knöpfe , p ra l l wie 
vol le Säcke und s ü ß w i e Vorf reude . Die F r ö s d i e 
im Torfbruch guakten nicht e in sch lä fe rnd , sie 
quakten M e l o d i e n in M o l l . Sonnenstrahlen fl im
merten und verzauber ten die schwirrenden 
Mücken . Ich s a ß auf e inem Torfschli t ten und 
wartete auf den Ruf des Kuckucks. 

Da k a m die alte M a r o w e i t , die eine verwi t 
wete N e r o w s k i war, vo rbe i . Das Kopftuch hatte 
sie tief i n ihr breites Gesicht gezogen. Sie war 
g roß und stark. Nichts geschah im Dorf ohne 
ihr Zutun. W u r d e e in K i n d geboren, so rief 
man sie. U n d machte sich einer ans Sterben, 
dann rief man sie ebenfalls. Sie war w i e ein 
Fels, und die Zei t schien an ihr vorbeizugehen. 
Sie w u ß t e , w a n n der W e i n i n den Korbflaschen 
geisterte, und sie sp rad i Reime, die ich nie 
g e h ö r t hatte. 

Pau l M a r o w e i t , ih r emsiger M a n n , der seinen 
Gar ten bestell te und Fl ickarbe i ten auf den 
Höfen verrichtete, hatte ke ine Reime i m Kopf . 
Er w a r mager. Der hob jeden N a g e l und jeden 
Draht auf, den er auf der S t r a ß e fand. M i t 
seinen V o g e l a u g e n sah er al les . Ich w a r sicher, 
d a ß er v o r der a l ten M a r o w e i t sterben w ü r d e . 

Der Roggen stand hoch. Ich durchlief i hn auf 
schmalem Trampelpfad u n d g e n o ß es, wenn er 
ü b e r mir zusammenschlug. W i e e in weites, 
gelbes M e e r zog sich der Roggen bis an den 
Rand des fernen W a l d e s . E i n F e l d grenzte an 
das andere. Der leichte Sommerwind verband 
sie a l le i n einer we i t en wogenden Bewegung, 
die i n m i r als Freude wei terschwang. L ä m m 
c h e n w e i ß e W o l k e n b ä n k e machten den H i m m e l 
noch b lauer und h ö h e r . A m l iebsten w ä r e ich 
wie eine Schwalbe durch das sonnige B l a u ge
segelt oder w ä r e w i e eine Lerche hoch i n den 
H i m m e l gestiegen. Ich pf lückte e inen g r o ß e n 
S t r a u ß v o n M o h n b l u m e n , K o r n b l u m e n und 
Glockenblumen. Pfefferminz und K a m i l l e duf
teten am S t r a ß e n r a i n . 

Im Gar t en klet ter te ich auf e inen Kirschbaum. 
Die leuchtendsten Kirschpaare h ä n g t e ich mir 
ü b e r die Ohren . Ich sah wei t ü b e r das L a n d 
und v e r g a ß , d a ß ich nicht leicht w i e e in V o g e l 
war. Der A s t brach, und a u ß e r den blauen 
Flecken hatte ich noch das G e l ä c h t e r der an
deren zu ertragen. 

W e n n es dunkel te , tanzten G l ü h w ü r m c h e n 
ü b e r die Fe lder . F l e d e r m ä u s e begannen ihren 
Zickzadcflug. V o m W a l d r a n d k a m die K ü h l e 
der Nacht. Sie l i eß i n die Betten f lüchten. Das 
kusd ie l ige Unterbet t und das pra l le Zudeck 
waren W o l k e n , die leicht w i e Schwalben segel
ten. Der Traumhor izon t w a r hoch und leuchtend 
wie der Sommerh immel . Donnerg ro l l en und 
grel le Bl i tze schreckten mich auf. Gewi t te r ! 
Schauergeschichten v o n abgebrannten Bauern
höfen und Bli tzgetroffenen ü b e r f i e l e n mich. Das 
Vogelgesicht v o n Pau l M a r o w e i t stand v o r mir . 
Ich rannte i n die K ü c h e . Fast a l le waren schon 
versammelt . Gewe ih te K e r z e n waren a n g e z ü n 
det, und e i n langes Rosenkranzgebet begann. 
Je lauter der Donner wurde , um so lauter wur 
den auch unsere S t immen. W i r w o l l t e n g e h ö r t 
werden. Ich dachte v o l l H e i m w e h an die B l i t z 
ableiter meiner Stadt. Bek lommenen Herzens 
verfolgte ich das Zucken der Bl i t ze u n d das 

Anschwel l en des Donners. Endlich zog das Ge
wit ter vorbe i . 

Der Regen platschte. Ich atmete tiefer. A u c h der 
Regen l ieß nach. Nur von den Blä t t e rn tropfte 
es noch. W i r gingen vor die T ü r . Die Luft war 
frisch und feucht. In der Ferne grell ten noch 
einige Bl i tze und erleuchteten den Horizont . 
M e i n K ö r p e r entspannte sich, und die Bl i tz 
ableiter meiner Stadt verschwanden wieder 
in der Dunkelhei t der Nacht und auch,die schma
len Lippen von Paul Marowei t . Die hohen 
Federbetten zogen. W i e Wolkenberge umgaben 
sie mich. Ich segelte wieder. 

A l s ich zum erstenmal die alte Marowe i t vor 
ihrem H ä u s c h e n sah, s aß sie da und schabte 
frische Kartoffeln mit einem Löffel. A l s ich 
stehen bl ieb und ihr zusah, sagte sie: „Mit dem 
Messer tut's den Kartoffelchen zu weh. S ind 
die ersten." Damals wunderte ich mich noch 
ü b e r die alte Marowe i t . Sie rief ihre Enten und 
H ü h n e r mit Namen, und wenn die Küche schwarz 
v o n F l i egen war, w u ß t e sie eine Pflanze, die 
sie vertr ieb. Sie öffnete T ü r e n und Fenster, 
damit es tücht ig Durchzug gab, und fuchtelte mit 
einem g r o ß e n S t r a u ß der fliegenvertreibenden 
Pflanzen in der Küche herum. 

A l s ich zum letzten M a l e aus den ^Ferien 
zurück nach K ö n i g s b e r g m u ß t e , schenkte sie 
mi r einen Blumentopf mit einem winz igen 
Myr tenableger . „Paß man gut auf ihn auf, damit 
er fein wächs t . Bis zu deiner Hochzeit ist er a l l 
g r o ß . Dann machst du dir den Brautkranz davon. 
Ist besser, wenn man die M y r t e selbst zieht." 
Ich nahm den Topf und sagte: „ W e r w e i ß , ob 
ich ü b e r h a u p t heirate." Die alte M a r o w e i t sah 
mich einsetzt an. „ W i r s t doch nich, M a r j e l l ! E in 
M ä d c h e n , was nicht heiratet, ist w ie 'ne Eiche 
im Blumentopf. W i r d mickerig und v e r k r ü p p e l t . 
Eine Fami l i e ist wie gutes Land, auf dem alles 
wachsen kann." 

Der alte Marowe i t , der z u g e h ö r t hatte, grinste: 
„ Jung fe r n , die nicht heiraten, haben umsonst 
gelebt. W e i ß t das nicht? Zur Strafe m ü s s e n sie 
nach ihrem Tode Frösche nach Jerusalem trei
ben, N e b e l schichten oder i n der H ö l l e Schwe
felhölzchen verkaufen. W i l l s t das wohl?" 
Manchmal hatte der M a r o w e i t e in Gesicht w ie 
e in altes H u h n . Ich antwortete ihm gar nicht und 
ging mit meinem Blumentopf. „Mußt ihm schön 
Wasser geben!" rief mir die alte Marowe i t nach. 

Im Stadtwald von Lotzen Foto Raschdorff 

Kurt Krüger £ 0 w a t £ t 0 $ m a n U l wUk&Uk 

H olunder erinnert mich immer an einen 
Gar ten in einem o s t p r e u ß i s c h e n Dorf. 
W o der Zaun an die S t r a ß e grenzte, 

wuchsen hohe H o l u n d e r s t r ä u c h e r , die im Som
mer in reichen Dolden b l ü h t e n und ihren Duft 
ü b e r den W e g streuten. O b w o h l ich mir damals 
nichts aus diesem G e w ä c h s machte, sondern 
mein Augenmerk auf Kirschen, Himbeeren und 
Birnen richtete, b e s c h w ö r t es heute die Er
innerung an glückl iche Kinder tage herauf mit 
a l len B i lde rn und Gestalten, die d a z u g e h ö r t e n . 

M e i n e G r o ß m u t t e r war eine Bauerntochter 
und wurde eine Lehrerfrau auf dem Lande. In 
einer Stadt h ä t t e ich sie mir gar nicht vors te l len 
k ö n n e n , w e i l sie die Tiere brauchte, den Kar 
toffelacker, die G e m ü s e b e e t e , das K o r n und die 
dichten L i n d e n b ä u m e vor dem Schulhaus. Im 
K e l l e r braute sie Bier, und in der Küche buk 
sie duftende Kuchen und ein so kös t l i ches Brot, 
w ie ich es seitdem nie wieder gegessen habe. 

Sie hiel t nicht v i e l v o n der Technik einer 
Zentrifuge und schöpfte den fetten Rahm v o m 
Rand der Mi lchschüsse ln , tat ihn i n e in Butter
faß und bereitete u n g e f ä r b t e goldgelbe Butter, 
die sie mir fingerdick aufs Brot strich und mit 
Zucker bestreute. Sie war so angefül l t von der 
Sorge um die Ihren, d a ß sie s t ä n d i g ü b e r ihr 
W o h l nachdachte und mich in meinen sichersten 

Otto Bysäth okt C^ante JZaivis 
Eine Geschichte aus der Heimat in Natanger Platt 

S owiet öck mie ut miena j ü n g s t e Kindat ie t 
besonne kann, wea se a l l de ohl Tante 
Lewies , so wea se, on so b l ö w se. Dat 

Glöck hadd ä to a l lem gerockt, blos nicb tom 
on h ö r d se wat vona schöwe Eh, denn sed se: 
M a n n . Doach se vastund ock hier dat Schicksal, 
„Kinda, a l lön ös a l lön ." O w a se wea ö m a mö t 
söck ona W e l t tofred. 

M a n sedd ä noh, dat se sehr d id i t ig wea, se 
sponn e Foadem op v o n Flass oder W o l l , on 
denn wea se b e r ü h m t öm G ä n s r u p p e , wenn de 
Buafrues groot Schlachtung mö t Gäris hadde, 
wurd de Tante Lewies bestellt, on dat Ruppe 
ging ä viel leicht , doa f löge de Dunkes, als wenn 
et schniet. 

W e a ö m Derp Hochtiet oder B e g r ä w n i s , wurd 
de Tante Lewies tom G e s c h ö r r a f w a s d i e bestellt-
O n ö m s o m e a se denn m ö t k r ö g , ö m s o m e a wurd 
geprohlt. „Doa wea Floade, doa wea Broade, 
doa w e a Schnaps on doa w e a a l la ." 

Se hadd e derbet o s t p r e u ß i s c h e t Plat t an 
södc, doach noch derber w ö r e ä Utd röcke , doa 
kunn se suusch w ä r e , w ie se dat ö m m a nennd. 
O w a h i n d a h ä död et ä doach leed on se s ä d : 
„Et ö s doach Dommheit , dat man södc zankt 
on ä r g e r t , dat moakt blos grau on ohlt v ä r a 
Tiet ." Doach leider, an dem goode Vorsa tz ho l 
se söck nich lang, ä Redeschwahl k o m m bohl 
weda ö n n e F luß . N a ja , et wea de ohl Tante 
Lewies on jedra vastund se . . . 

N a on dies Ä r g e r , de wea toa Klucket iet . De 
Tante Lewies woahnd öm Gemeindehus oppa 
Hindas i ed on wenn se wat ta lewe on sehne 
w u l l , g ing se öm de Eck ö n t Derp. 

So stund se ock diese Moarge am Wach, on 
wenn ena kam, fund söck ock Gesprächsstoff , 
na on jedra prohl t dat sienege, dietmoal wea 
et ä Kluck , w ie stramm de huckt. 

O n en diesa Tiet g ing de K l u c k ö n a K o m m a 
v o m Nest, sog de D ä r e oape, wo dat Sonnke 

Samlandküs te bei Großktihren 
Fwto Maur i t ius 

so va loakend rönschön , on et tog se no buute. 
N u seg se södc toescht öm on doacht, wie schön 
es doach de W e l t . Se hadd a l l e schön Tiet 
oppem Nest gehuckt, on wiel t se op Körper 
pfleg höh l , verlangt et ä nohm Boade, on se 
flog kortentschloate ä w r e Tuun ö n e Gekäck-
goade on buddelt söck ock glick op denne fresch 
gemoakte Rieck en. 

N u k o m m de Tante Lewies von ä r e m Spa-
zeergang em de Eck on segg dat Hohn en ä r e m 
Goade, w ie dat doa kratzt on ackert. „Seht 
doach an, so en Oas, wie k ö m m s t du spott-
schlecht Kreatur ön miene Goade?" O n ging 
dem H o h n tekia , on watdat Hohn nich ver
kratzt hadd, dat tatrampeld se noch, denn op 
de Fö t t kunn se ock a l l schlecht. 

N o fehlem hen on trick, takrech se doach 
de Krea tur ö n ena Eck, stukt se trecht on 
schmeed se biem Kreppschul l ewre Tuun. „Goh 
du Oas, v o n wo du gekoamma böst . " O n ä r a 
Oppregung kennd se nich ä Kluck ä Kuckucks
hohn. O p se doato ock noch gelall t h ä w t „Ärge r 
moakt blos grau on ohlt v ä r a Tiet?" 

O n dat Hohn , en Gorge l uutgestreckt, rennt 
hindre Stal l oppe M ä s t h u p p e mang de andre 
H ö h n a , de Hoahn empfung se m ö t t e m Kratzfott 
on trampeld se glick. „Ock dat noch!" So schön 
ä de W e l t moargens v ä k ö m m , so grurich kann 
se ock sön, toerscht wascht tastuckt on ewre 
Tuun ge schm ä te , on toletzt wascht noch ver
gewaltigt , d ö Hoahn ös b e s t ö m m t e Russeaf-
stamm. N u ösze r on önner l ich tapliesert, vagatt 
se ä Plicht, ä Nest . 
Gegen O a w e n d wöl l de Tante Lewies de Kluck 
tom Frette v o m Nest nehme, doach trusta Goatt, 
et Nest ös l äd ig . N u k o m m et ä ö n n e Sönn, 
dat wea doach moargens öm Goade de Kluck. 
N a on de huckt oppa Seet manke andre H ö h n a . 

Se w u r d weda oppet Nest gehoalt on k r ö g 
Arres t , denn se w u r d noach m ö t e m Arwteseew 
b e s t ö l p t . Doach se huckd vagebens, de Eier 
w ö r e eenmoal v a k i l l t on nuscht komm uut, 
obglick Ä r g e r ohlt on grau moakt. 

O w a de Tante Lewies hadd a l l veel dörch-
gemoakt, on se mußd ock noch en Zweite Wel t 
k r i eg talewe. T o m Flüchte kunn se söck nich 
entschkite, on se b l ö w ön ä r e m Stoawke. D o a d i 
de easchte Russe, de önt Derp komme, stockte 
dat Gemeindehus an, ä Habsel igkei te vabrennde 
on se w u r d ver en „Nichts" gestellt. O n doato 
ön so ena luusige koole Januarnacht. En Noah-
bar n ö h m se op, doch ä Wunsch wea starwe. 

Dies W e l t vastund se nich mea, on noh diese 
Erlebnisse sed se: „Kinda, öm easchte W e l t 
k r i eg w ö r e de Russe doach menschlicher, owa 
de hadde ock noch Goatt öm Herze." 

Ä Gebet w u r d e r h ö r t , öm F r ö h j o a h r 45 sturw 
se. W i e schloage ver se e Sarg tosamme, foahres 
m ö t t e m Handwoage oppe Körchhof, vagrowes 
sang- on klanglos, kumme blos beede, „Got t 
sei der Seele g n ä d i g " , on muszde dat G r a w 
dem Schicksal ö w a l o a t e . 

Doch wie oft ö m Lewe ös mie de Zitat vona 
Tante Lewies toa rechte Tiet ö n n e S ö n n ge-
koamme, „Nich ärgre, dat moakt blos grau on 
ohlt vära Tiet." 

Verstecken a u f s p ü r t e , um mir das zweite F r ü h 
s tück zu bringen, ohne das sie mein Wachs
tum g e f ä h r d e t sah. 

Diese F ü r s o r g e hat ihr e inmal den Tade l des 
Schulinspektors — ein A m t , das damals der 
z u s t ä n d i g e Pfarrer versah — eingetragen. Er 
ü b e r r a s c h t e sie i m Flur , als sie e in Tablett mit 
M i l c h und Schinkenbroten gegen den W i l l e n 
meines G r o ß v a t e r s i n die Schulklasse trug. Der 
hohe Her r erteilte ih r einen Ve rwe i s , den sie 
stumm ü b e r sich ergehen l ieß, um s p ä t e r auf
gebracht seine R e c h t m ä ß i g k e i t zu bestreiten. 

Fünf K i n d e r — drei Töch te r und zwei S ö h n e 
— hat sie aufgezogen und geleitet, gü t ig und 
streng, immer in dem B e m ü h e n , unbestechlich 
gerecht zu sein. W e n n es nach meinem g e n ü g 
samen G r o ß v a t e r gegangen w ä r e , h ä t t e die 
Fami l ie mit seinem bescheidenen Gehalt , den 
E r t r ä g e n des Schulackers und dem Deputat des 
Rittergutsbesitzers auskommen m ü s s e n . A b e r 
G r o ß m a m a l ieß es keine Ruhe, bis sie es z u 
etwas gebracht hatte. Sie schaffte eine K u h und 
ein Schwein an, sie l ieß G ä n s e , Enten, Puten, 
H ü h n e r und Tauben a u s b r ü t e n und fing schl ieß
lich auch noch eine Bienenzucht an. Bald stan
den ü b e r fünfzig K ö r b e in einem abgesonderten 
Gar ten und brachten Wohls t and und Ehrungen 
ein, die sie niemals e r w ä h n t e . 

E inmal traf ich sie a l le in vo r dem Bienen
garten. Ich blickte v o n der K ü c h e n t r e p p e zu ih r 
h i n ü b e r und begriff trotz meiner k indl ichen U n 
wissenheit die Tiefe ihrer Liebe und die Schön
heit dieses Augenbl icks . Ihr graues Haar leuch
tete i n der Sonne, w ä h r e n d sie mit au fges tü tz 
ten A r m e n regungslos dastand. E in w e i ß e r Spitz, 
den mein O n k e l nach dem Ersten W e l t k r i e g 
aus Frankreich mitgebracht hatte und d e « er i n 
u n e r g r ü n d l i c h e r U n l o g i k „ T o m m y " nannte, 
spielte um sie herum, und aus dem Ausf lug 
des Stalles flatterten die Tauben. 

A b e r darauf achtete sie nicht, auch m i d i be
merkte sie nicht, w e i l ich ausnahmsweise s t i l l 
blieb. Unverwandt beobachtete sie die Bienen, 
die vor ihren H ü t t e n summten Sie kamen auch 
zu der F rau am Zaun und ruhten auf ihren 
H ä n d e n , als w ä r e n sie zu Besuch da. Das Ge
sicht der G r o ß m a m a konnte ich nicht erkennen, 
aber was sie dachte, kam vo l lkommen i n der 
Hal tung ihres Kopfes zum Ausdruck: ihre Z u 
neigung zu den fleißigen Geschöpfen und die 
Freude, die sie ihr schenkten. 

A u s charakterlichen G e g e n s ä t z e n wuchsen die 
G r o ß e l t e r n zu einer Harmonie zusammen, die 
trotz mancher Meinungsverschiedenheiten mir 
immer vorb i ld l i ch erschien. Sie wurden sich 
auch äußer l i ch immer ähn l icher . Ihr Haus war 
ihre unantastbare D o m ä n e und eine uneinnehm
bare Burg , auch wenn es nur e in rotes Schindel
dach trug und auf einem Unterbau v o n rohen 
Feldsteinen ruhte. In diesen Tagen, i n denen 
ich auf W i e s e n und Feldern die goldenen Gaben 
der Kindhe i t einsammelte, war mir vo l lkomme
nes Glück beschieden — wenn ich nicht gerade 
mit meinem B a l l eine Fensterscheibe getroffen 
oder einen anderen Streich begangen hatte. 

W ä h r e n d G r o ß v a t e r mich nur mit einem stra
fenden Blick oder einer mi lden R ü g e schalt, 
wenn ich es verdient hatte, l i eß G r o ß m a m a 
augenblicklich ein kle ines Gewi t te r ü b e r mein 
schuldiges Haupt niedergehen und scheute sich 
auch nicht, mein G e d ä c h t n i s s p ü r b a r aufzu
frischen. 

W i r kannten ihre Hingabe und ihren G l a u 
ben. D ie Arbe i t gedieh unter ihren k rä f t i gen 
H ä n d e n , die Brot teig kneteten und Fut terkleie 
mengten, zu einem gesegneten W e r k . W e n n 
sie die Tiere fü t te r te , tat sie es so müt te r l i ch , 
als wenn sie uns den Tisch deckte. W e n n sie 
strafte, geschah es, um Ordnung und Fr ieden 
wiederherzustel len und Gerechtigkeit zu ü b e n . 
Sie wol l te nicht schuldig werden, indem sie e in 
Unrecht duldete. 

A l s ich einmal meine Mut te r fragte, weswegen 
sie als K i n d bestraft worden war, erinnerte sie 
sich nur an die Klapse, die ihr G r o ß m a m a wegen 
des Fehltr i t tes i n e inen noch ungebackenen 
Blechkuchen verabfolgte. 

Immer war sie auf der Suche nach dem Le id 
der anderen. Ja , sie sah es — mitunter zu ihrem 
eigenen Schaden — voraus und sorgte sich, noch 
ehe e in Unglück eintraf. A b e r sie hatte auch 
den Bück für die komisd ien Dinge. Jeder un
redliche Gedanke war ihr zuwider . Ihre auf 
keiner Hochschule erworbenen G r u n d s ä t z e des 
Herzens verpflichteten sie, alles Unechte zurück
zuweisen und jede Freude so mitzuerleben, d a ß 
der andere sich doppelt beschenkt fühl te . Sie 
war e in Mensch, der es auch nacht räg l ich nicht 
nö t ig hat, idealisiert zu werden, w e i l sie ihre 
Natur nicht zu schminken brauchte. 

So war Großmama wirklich. Heute w e i ß ich, 
daß ihr Leben sich erfüllt hat, weil sie den 
Schöpfer in seiner Schöpfung ehrte. 
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iZunHunk und (fernseheH Mit g t ö t u l i e c e n . , . 

zum 96. Geburtstag 
Bork, Martha, geb. Ducht, aus Königsberg, Jetzt bei 

ihrer Tochter Elsa Werner, 3578 Schwalmstadt 1, 
Treysa, Ulrichsweg 2, am 30. Juli 

cum 93. Geburtstag 
Biudszus, Emma, aus Tilsit, Fleischerstraße 8, jetzt 

3041 Hützel, Pflegeheim Waldhof 

zum 92. Geburtstag 
Piontkowski, Julie, geb. Morschewki, aus Neudorf, 

Kreis Neidenburg, jetzt 48 Bielefeld, Kleine Howe 
Nr. 53, bei Ernst Karpinskl, am 25. Juli 

Stolzke, Rosine, aus Georgenswalde, Kreis Samland, 
Warnickerstraße, jetzt 2082 Uetersen, Meßtorff-
straße 44, am 26. Juli 

zum 90. Geburtstag 
Mambour, Luise, geb. Knetsch, aus Neufreudental, 

Kreis Angerburg, jetzt 4 Düsseldorf, Kölner Str. 41, 
am 31. Juli 

zum 88. Geburt.st.ig 

Goede, Gertrud, geb. Klebb, aus Pr.-Eylau, Lands
berger Straße 20, jetzt 244 Oldenburg, Weidenkamp 
Nr. 2, am 27. Juli 

Unrau, Emma, geb. Barke, aus Marienburg, Preu
ßenstraße 86, letzt 244 Oldenburg, Ostlandstr. 63, 
am 30. Juli 

zum 87. Geburtstag 

Anker, Ernst, aus Rastenburg, Oberteichstrafte 9, 
Jetzt 2392 Glücksburg, Rathausstraße 19, am 
29. Jul i 

zum 86. Geburtstag 
Banz, Anna, geb. Böhnke, aus Angerburg, jetzt 5427 

Bad Ems, Goethestraße 2, am 30. Juli 
Bernecker Karoline, aus Baitenberg, Kreis Lyek, Jetzt 

bei ihrer Tochter, 8872 Burgau, Stadtstraße 24 
Brandt, Bertha, geb. Wald, aus Königsberg, Alter 

Graben 29, und Schönbruch, jetzt 47 Hamm, Schil-
lerstraße 38, am 23. Juli 

Dirk, Helene, aus Patersort, Kreis Heiligenbeil, jetzt 
221 Itzehoe, Bahnhofsstraße 3, am 23. Juli 

Krause, Auguste, geb. Lau, aus Königsberg, Sednn-
straße 1, jetzt 3551 Moischt, Jägerstraße 5, bei 
Engelmann, am 16. Jul i 

Krupinski, Marie, aus Waldwerder, Kreis Lyck, jetzt 
4472 Haren, Lange Straße 19, am 26. Juli 

Lask, August, aus Seefrieden, Kreis Lyck, jetzt 326 
Rinteln, Rottoferweg 5, am 27. Juli 

Sareyka, Richard, aus Großgarten, Kreis Angerburg, 
jetzt in Mitteldeutschland, zu erreichen über Egon 
Machmüller, 213 Rotenburg, Moorkamp 15, am 
28. Juli 

Jordan, Emilie, aus Schmauch, Kreis Pr.-Holland, 
jetzt 562 Velbert, Eintrachtstraße 8, am 18. Juli 

Symanzik, Marie, aus Lyck, jetzt 425 Bottrop, Am 
Schollkamp 39, am 30. Juli 

zum 85. Geburtstag 
Kleinschmidt, Anna, aus Wiese, Kreis Mohrungen, 

Jetzt 3321 Salzgitter-Flachstöckheim, Alte Land
straße 34 

Mangel, Berta, geb. Holstein, aus Königsberg, Ober
haberberg 2, jetzt 4006 Erkrath, Morper Allee 33, 
am 30. Jul i 

Nowosadtke, Anna, aus Petzkau, Kreis Lyck, jetzt 
565 Solingen-Wald, Ittertalstraße 34, am 28. Juli 

Pappai, Adolf, Landwirt, aus Treueneck, Kreis Oste
rode, jetzt 4 Düsseldorf-Garath, Johannes-Badke-
Straße 48, am 29. Jul i 

Preuß, Otto, aus Scheiden, Kreis Tilsit-Ragnit, jetzt 
2411 Sandesneben, Hauptstraße 7, am 17. Juli 

Riegel, Johanna, geb. Krapat, aus Angermoor, Kreis 
Insterburg, jetzt 4 Düsseldorf, Höhenstraße 17, am 
23. Jul i 

Schiwek, Vera, geb. Loyal, aus Lötzeh, jetzt 68 Mann
heim 1 F 7, 10, Theodor-Fliedner-Haus, am 20. Juli 

Urban, Marie, aus Olschinen, Kreis Orteisburg, jetzt 
771 Donaueschingen, Friedhofstraße 35, am 26. Jul i 

Wei l , Anna, geb. Arndt, aus Seepothen und Lauck, 
Kreis Pr.-Holland, jetzt bei ihrem Sohn Walter, 
3301 Gr. Brunsrode, am 20. Jul i 

zum 84. Geburtstag 
Hennig, Luise, aus Peitschendorf, Kreis Sensburg, 

jetzt bei ihrem Sohn Kurt, 405 Mönchengladbach, 
Regentenstraße 28, am 28. Jul i . Die Kreisgruppe 
gratuliert herzlichst 

Mllewskl, Wilhelmine, geb. Knick, aus Wehlau, jetzt 
bei Ihrer Tochter Charlotte Dudda, 74 Tübingen, 
Amselweg 82, am 27. Jul i 

Naujoks, Helene, verw. Westphal, aus Insterburg, 
Göringstraße 77, jetzt 232 Plön, Seestraße 16, bei 
Bräuning, am 27. Jul i 

Pfund, Amalie, verw. Hoffmann, aus Friedland, Ro
senstraße, jetzt bei ihrer Tochter Liesbeth Fliegner, 
2173 Hemmoor-Westersode, Sdiulstr. 5, am 22. Jul i 

zum 83. Geburtstag 
Buchholz, Walter, Postvorsteher, aus Ludwigsort, jetzt 

875 Aschaffenburg, Bayernstraße 25, am 29. Juli 
Greger, Ferdinand, Landwirt, aus Ketzwalde, Kreis 

Osterode, jetzt 4628 Lünen-Alstedde, A m Anger 5, 
am 25. Jul i 

Koentopp, Fritz, Justiz-Oberwachtmeister, aus Lyck, 
Jetzt 515 Bergheim, Bergstraße 2, am 26. Juli 

Pachhauser, Heinrich, aus Balga, Kreis Heiligenbeil, 
jetzt bei seiner Tochter Lena Bühler, 783 Emmen
dingen, Querstraße 3, am 18. Jul i 

Posdziedi, Karoline, geb. Jorkowski, aus Schuttsdien, 
Kreis Neidenburg, jetzt 5135 Heinsberg, Mühlen
straße 16, am 31. Juli 

Wawrzln, Anna, geb. Adamski, aus Albrechtswiesen, 
Kreis Angerburg, jetzt 2 Hamburg 34, Washington
allee 77. Wohnung 84, am 26. Juli 

z u m 82. Geburtstag 
Austellat, Franz, aus Waschingen, Kreis Tilsit-Ragnit, 

jetzt 225 Husum, Am Lagedeich 16, am 27. Juli 
Kledowskl, Fritz, aus Schöppenfeld, Kreis Gumbin

nen, jetzt 463 Bochum-Gerthe, Kolpingplatz 2, 
Altersheim, am 12. Juli 

Röpke, Ewald, aus Osterode, Jetzt 4551 Hesepe, A n 
Oversberg 2, am 29. Juli 

Meyhöfer, Dr. Max, Oberstudiendirektor i . R., aus 
Orteisburg, jetzt 34 Göttingen, Nikolausberger 
Weg 65, am 30. Juli 

Reimann, Franz, Schlachtmeister 1. R., aus Eisen
berg, Kreis Heiligenbeil, jetzt 2952 Weener, am 
23. Jul i 

Pagalies. Martha, geb. Gerull, aus H*>rdenau, Kreis 
Elchniederung, jetzt 28 Bremen 1, Thedinghäuser 
Straße 104. am 29. Juli 

zum 81. Geburtstag 
Grabowski, Gustav, Tischlermeister, jettt 4 Düssel

dorf-Nord. Oldeftburger Straße 13, am 27. Juli 

Hammerschmidt, W i l l i , aus Angerburg, jetzt 493 Det
mold, Marienstraße 33, am 30. Juli 

Jander, Else, geb. Prieß, aus Allenstein, Roonstr. 26, 
jetzt 4504 Georgsmarienhütte, Paul-Gerhardt-Heim, 
am 30. Juli 

Schulz, Auguste, geb. Habacker, aus Königsberg, 
jetzt 733 Villingen, Jahnstraße 2, am 30. Juli 

Stern, Gertrud, geb. Sahm, aus Königsberg und 
Berlin, jetzt 497 Bad Oeynhausen, Karl-Späth-
Straße 12, am 21. Jul i 

zum 80. Geburtstag 
Böhnke, Richard, aus Stolzenberg, Kreis Heiligenbeil, 

jetzt 2202 Mannstedt, Kleine Gärtnerstraße 1, am 
25. Juli 

Bohn, Ida, aus Kuttenhof, Kreis Tilsit-Ragnit, jetzt 
56 Wuppertal-Oberbarmen, Klippe 16, am 21. Juli 

Dudda, Max, aus Nikolaiken, Kreis Sensburg, jetzt 
675 Kaiserslautern, Sickinger Straße 42, am 27. Jul i 

Grenda, Robert, Buchdruckermeister, aus Johannis
burg, Markt 10, jetzt 233 Eckernförde, Dr.-Karl-
Möiler-Platz 10 

Hesse, Anna, verw. Buttler, aus Königsberg, Aweider 
Allee 11, jetzt 61 Darmstadt-Ebersadt, Kurt-Schu
macher-Straße 1, am 20. Juli 

Hoelnigk, Martha, aus Groß Purden, Kreis Al len
stein, jetzt 344 Eschwege, Altersheim Döhlestraße, 
am 17. Juli 

Kawohl, Bertha, aus Memel, jetzt 238 Schleswig, 
Finkenweg 35, am 27. Juli 

Krömke, Richard, aus Königsberg, jetzt 483 Güters
loh, Jenaer Straße 1, am 29. Jul i 

Manko, Karl , Forstamtmann i . R., aus Binnenwalde, 
Rominter Heide, Kreis Goldap, jetzt 45> Osnabrück, 
Meppener Straße 16, atn 1. August 

Maruhn, Amalie, aus Rastenburg, Angerburger Str. 37, 
jetzt 233 Eckernförde, Schleswiger Straße 58, am 
12. Jul i 

Neusetzer, Elisabeth, aus Trakehnen, Kreis Eben
rode, jetzt 238 Schleswig, Seekamp 61, am 29. Juli 

Oster, Auguste, aus Angerburg, jetzt 2148 Zeven, 
Schulstraße 6, am 29. Juli 

Quohs, Friedrich, aus Doben, Kreis Angerburg, jetzt 
4401 Raestrup 122 bei Münster, am 26. Juli 

Rehberg, Martha, geb. Kühn, aus Bolga, Kreis Heil i 
genbeil, jetzt 347 Höxter, Kantstraße 20, am 26. Jul i 

Remse, Johanna, aus Waltersdorf, Kreis Heiligenbeil, 
jetzt 2421 Malkwitz, am 28. Jul i 

Riehl, Adeline, geb. Benkmann, aus Korsdien, Berg
straße 1, jetzt bei ihrer Tochter Gerda Maguhn, 
852 Erlangen, Jäckelstraße 18, am 19. Juli 

Sommerfeld, Emma, geb. W i l l , aus Kahlau, Kreis 
Mohrungen, jetzt 347 Höxter, Schlesische Str. 28, 
am 22. Jul i 

Wölk, Johanna, geb. Hackbusch, aus Pillau I, Hin-
denbürgstraße 4, jetzt 294 Wilhelmshaven, Ölhafen
damm, Birkenhof 6, Altersheim, am 25. Jul i 

zum 75. Geburtstag 

Beisteiner, Anna, geb. Bitter, aus Königsborg-Modit-
ten, jetzt 844 Straubing, Hans-Sachs-Straße 2, am 
29. Jul i 

Birkholz, Berta, aus Osterode, Parschaustraße 10, jetzt 
484 Rheda, Sperberweg 18, am 29. Jul i 

Burdinski, Martha, geb. Iwannek, aus Musdiaken, 
Kreis Neidenburg, jetzt 462 Bochum, Neidenburger 
Straße 3, am 27. Juli 

Chtehwitz, Auguste, geb. Karbowski, aus Soltmah-
nen, Kreis Angerburg, jetzt 7551 Ottersdorf, Rhein
straße 39, am 30. Jul i 

Giebler, Hedwig, aus Seidlershöhe, Kreis Schloß
berg, jetzt bei ihrem Sohn Rudi, 237 Büdelsdorf, 
Kantstraße 4, am 26. Juli 

Karrasch, Gustav, Postsekretär i . R., aus Allenstein, 
Parschaustraße 36, jetzt 239 Flensburg, Gaußweg 37 

Klekottka, Marie, aus Dreimühle, Kreis Lyck, jetzt 
543 Montabaur, Elgendorfer Straße, bei Jelonnek, 
am 22. Jul i 

Köthe, Werner, aus Pillau I, Hans-Parlow-Straße 5, 
jetzt 53 Bonn, Hausdorffstraße 189, am 30. Juli 

Kratzert, Dr. med. Magdalena, geb. Jopp, aus König
stein, Kreis Pirna, jetzt 2427 Malente-Gremsmüh-
len, Godenbergredder 12, am 27. Jul i 

Lukat, Wilhelm, Landesoberinspektor i . R., aus Kö
nigsberg, Caubstraße 6 Jetzt 741 Reutlingen, Ge
org-Friedrich-Händel-Straße 30, am 30. Juli 

Luke, Gustl, geb. Neumann, aus Prostken, Kreis 
Lyck, jetzt 2148 Zeven, Bahnhoflstraße 13, am 
27. Jul i 

Mindt, Anna, geb. Grzybowski, aus Siewken, Kreis 
Angerburg, jetzt 43 Essen-Altenessen, Rehmstr. 69, 
am 31. Jul i 

Ohas, Gustav, aus Mensguth, Kreis Orteisburg, jetzt 
355 Marburg (Lahn), Wilhelm-Busch-Straße 27, am 
23. Jul i 

Sauerbaum, Fritz, aus Mahnsfeld, jetzt 6751 Olsbrük-
ken, Hauptstraße, am 24. Jul i 

Stelter, Gustav, aus Lindnershorst, Kreis Schloßberg, 
jetzt 733 Villingen, Feldbergweg 15, am 22. Jul i 

Uzat, Karl Otto, aus Buddern, Kreis Angerburg, jetzt 
5 Köln, Pfälzerstraße 16, bei Walzer, am 29. Juli 

Woop, Berta, aus Tilsit, Hohe Straße 88, jetzt 48 
Bielefeld, Siechenmarschstraße 47, am 30. Juli 

zur goldenen Hochzeit 

Goldau, Friedrich und Frau Gertrud, geb. Scheffran, 
aus Wickerau, Kreis Gerdauen, jetzt 4521 Redecke 
Nr. 19, Dielingdorf, am 17, Jul i 

Hinz, Richard und Frau Anna, geb. Petter, aus Kö
nigsberg, Bootsverleih Oberteich, jetzt 7801 Vör
stetten, Alemannenstraße 13, am 25. Juli 

Palelt, Otto, Bauer, und Frau Auguste, geb. Steiner, 
aus Edern, Kreis Schloßberg, jetzt 213 Rotenburg, 
Grafeler Damm 34, am 29. Jul i 

Preuß, Erich und Frau Hertha, geb. Pilz, aus Langen
dorf, Kreis Königsberg, jetzt 652 Worms, Alzeyer 
Straße 95, am 10. Juni 

Reinke, Fritz, Oberlehrer i . R., und Frau Margarete, 
geb. Timm, aus Timberhafen, Kreis Labiau, jetzt 
2427 Malente-Gremsmühlen, Bahnhofstraße 26, am 
30. Jul i 

Roth, Dr. Robert und Frau Auguste, geb. Behrend, 
aus Rhein, Kreis Lotzen, jetzt 7992 Tettnang, Hof
rath-Moll-Straße 34. am 29. Juli 

zum Abitur 
Babel, Ulrich (Babel, Erwin, aus Sdiatzlar, Kreis 

Trautenau, und Frau Hildegard, geb. Stelter, aus 
Lindnershorst, Kreis Schloßberg, jetzt 7144 Asperg, 
Brandenburger Straße 9), am Friedrich-Schiller-
Gymnasium in Ludwigsburg 

Palfner, Sigrid (Palfner, Dr. med. Kurt und Frau Elly, 
geb. Domentat, aus Lasdehnen und Wiedenbrück, 
jetzt 88 Ansbach, Maximilianstraße 3), am There-
siengymnasium 

Stelnert, Renate-Ursula (Sterinen, Rudolf und Frau 
Else, geb. Gerber, aus Poggenpfuhl, Kreis Königs
berg, jetzt 6 Frankfürt 1, Guillettstraße 39a), am 
Bettina-Gymnasium 

zum bestandenen Examen 
Büsbach, Marianne, geb. Hübner (Hübner, Reg.-Bau-

rat i . R. Walter, und Prau Helene, geb. Quedtiau, 
aus Königsberg und Wehlau, jetzt 567 Opladen, 
Gebhardstraße 17), bestand das zweite Juristische 
Staatsexamen 

HÖRFUNK 
Zeichenerklärung: BR = Bayerischer Rund

funk; DLF = Deutschlandfunk; D W = Deutsche 
Welle-, SDR = Süddeutscher Rundfunk; HR = 
Hessischer Rundfunk; NDR = Norddeutscher 
Rundfunk; RB = Radio Bremen; SFB = Sender 
Freies Berlin-, SR = Saarländischer Rundfunk; 
WDR ~ Westdeutscher Rundfunk. I., II., III. 1-, 
2., 3. Programm. 

Sonntag, 25. Juli 1971 
9.30 Uhr, HR I: Opposition des Geistes. Stand

ort und Einfluß der Intellektuellen im Aus
land. 1: UdSSR 

15.30 Uhr, SFB II: Uhlandstraße — wie heißt 
das auf polnisch? 

17.03 Uhr, SDR 1: Wie die Griechen. Funkerzäh
lung von Heinz Piontek 

18.00 Uhr, BR II: Aus der Brieflade meines Ur
großvaters (1). Erzählt von Siegfried von 
Vegesack 

Montag, 26. Juli 1971 
10.30 Uhr, SDR II: Das Heer im preußischen 

Absolutismus 1, (Schuliunk) 
20.15 Uhr, HR I: Hotel Paradiso. Hörspiel von 

Marie Luise Kaschnitz 

Dienstag, 27. Juli 1971 
8.30 Uhr, BR I: Von Lenin zu Stalin (Schul

funk) 
19.30 Uhr, BR II: „DDR' — kulturell 
20.30 Uhr, HR I: Ost-West-Forum. Politik — 

Wirtschatt — Ideologie 

Mittwoch, 28. Juli 1971 
16.15 Uhr, WDR II: Zwischen Rhein und Oder 
17.10 Uhr, DLF: Loewe-Balladen 
17.45 Uhr, BR II: Zwischen Elbe und Oder 

Donnerstag, 29. Juli 1971 
10.05 Uhr, HR I: 99 Tage Kaiser, Friedrich III. 

(Schuliunk) 

15 05 Uhr, DLF: Die großen Drei in Potsdam 
21.30 Uhr. RB II: Die Insel der tausendjährigen 

Menschen. Kleine Prosa von Georg Kaiser 

Freitag, 30. Juli 1971 
9.03 Uhr, SDR 11: Gewisse Gärten. Eine Erzäh

lung von Marie Luise Kaschnitz 
16.30 Uhr, HR II: Theodor Fontane als Kritiker 

(Schulfunk) 

Sonnabend, 31. Juli 1971 
15.30 Uhr, BR II: Was Neues aus Pommern? 

Polnische ReporXer berichten — deutsche 
Urlauber erzählen 

15.15 Uhr, BR II: Gelesen und kommentiert. 
Aus Zeitungen Ostmitteleuropas und der 
„DDR" 

18.10 Uhr, NDR II: Zur Situation der deutschen 
Literatur in Ost und West 

18.50 Uhr, DW: Glocken der Sl.-Georgs-Kirche 
in Eisenach 

FERNSEHEN 

Sonntag, 25. Juli 1971 
J9.55 Uhr, ZDF: Drüben. Informationen und 

Meinungen über Mitteldeutschland 

20.15 Uhr, ZDF: Miks Bumbullis. Fernsehfilm 
nach der Erzählung von Hermann Suder
mann 

Dienstag, 27. Juli 1971 
77.35 Uhr, ZDF: Mosaik. Für die ältere Gene

ration: 94jährige Ärztin gibt Rat. — 50 
Jahre Tanzlehrer. — Renteninformation: 
Wieviel darf ein Rentner, det AlXersruhe-
geld bezieht, dazu verdienen? — Kakteen
freundin 

Freitag, 30. Juli 1971 
23.30 Uhr, ZDF: Der Student von Prag. Deutscher 

Spielfilm aus dem Jahre 1935 

Sennen Sie die dieimat witklith? 
Die Antwort auf unsere Bildfrage A 60 für Auslands-Ostpreußen 

Unser B i l d i n Folge 25 v o m 19. J u n i zeigte 
nicht den Bahnhof i n Goldap , w i e e i n Leser 
i r r tüml i ch meinte, sondern das Landgerichts
g e b ä u d e i n Al iens te ins K a i s e r s t r a ß e . D ie mei 
sten Leser haben das richtig erkannt. Das H o n o 
rar v o n 20 D M für die informativste A n t w o r t 
e r h ä l t d iesmal H e r r Josef E l b i n g i n 44 M ü n s t e r , 
Pau l -Enge lhard-Weg 50. Herz l i chen Glück
wunsch! H e r r E l b i n g schreibt: 

Das B i l d stell t das L a n d g e r i c h t s g e b ä u d e in 
A l l e n s t e i n , K a i s e r s t r a ß e 42, nebst dem V o r p l a t z 
mit den z w e i k l e inen H ä u s c h e n und dem rechts 
daneben stehenden G e r i c h t s g e f ä n g n i s dar. Ent
standen ist das B i l d e twa i m Jahre 1928. Rechts 
der etwas ansteigenden K a i s e r s t r a ß e erkenne 
ich das wuchtige G e r i c h t s g e b ä u d e mit den v i e l en 
Fenstern, dem A u f b a u mit der Uhr , den k l e inen 
Dachfenstern mit den V e r z i e r u n g e n und den 
v i e l e n Schornsteinen. Rechts davon erhebt sich 
das G e r i c h t s g e f ä n g n i s mit dem hohen G i e b e l 
und den zahlreichen k l e inen Zel lenfenstern. Fast 
ü b e r die M i t t e des G e r i c h t s g e b ä u d e s hinaus raot 
eine Turmspitze, die zu der i n der S c h i l l e r s t r a ß e 
stehenden Herz-Jesu-Kirche g e h ö r t . Im V o r d e r 
grund (Ecke Kaiser - , Kleeberger S t r aße ) er
kenne ich die Steinstufen, die zwischen den be i 
den Ziege lpfe i le rn und an den k l e inen H ä u s 
chen vo rbe i durch die mit B ä u m e n und G r ü n 
anlagen bepflanzten Vorp l a t z , die Steintreppe 
hinauf zum G e r i c h t s g e b ä u d e f ü h r t e n . E i n z w e i 
ter W e g führ t oberhalb der G r ü n a n l a g e n d i rekt 
v o n der K a i s e r t r a ß e dem G e b ä u d e ent lang zu 
der mass iven eichenen E i n g a n g s t ü r . L i n k s an 
der K a i s e r s t r a ß e erhebt sich das Kr iegerdenk
mal . H in te r dem G e r i c h t s g e f ä n g n i s erheben sich 
die Däche r der Oberrealschule und des Z i v i l 
kas inos . 

Das G e r i c h t s g e b ä u d e ist i n den Jahren 1878/ 

79 erbaut worden . Es ist e in wucht iger B a u mit 
v i e l e n G e w ö l b e n . E r w a r mi t roten Badesteinen, 
die Ges imse und F e n s t e r b ö g e n mit glasier ten 
Z i e g e l n ve rk le ide t . Im E r d g e s c h o ß w a r das 
Amtsger ich t untergebracht. D i e erste Etage 
te i l ten sich l i nks das Landgericht und rechts d ie I 
Staatsanwaltschaft. Abgesehen v o n e in igen Z i m - | 
mern v e r f ü g t e das Landgericht auch ü b e r die , 
zwei te Etage. W ä h r e n d die Z i m m e r der V o r d e r 
seite v o n den Bediensteten benutzt wurden , 
lagen die V e r h a n d l u n g s s ä l e z u m g r ö ß t e n T e i l 
an der Rückse i t e , die noch durch e inen A n b a u 
erweiter t war . Beide G i e b e l des G e r i c h t s g e b ä u 
des z ier ten W a p p e n der v i e r zum Landgerichts
bez i rk A l l e n s t e i n g e h ö r e n d e n K r e i s e A l l e n s t e i n , 
Osterode, Or te i sburg und N e i d e n b u r g . 

Das G e r i c h t s g e f ä n g n i s ist i n der gleichen Ze i t 
erbaut Worden In ihm w a r e n e twa 120 bis 150 
Untersuchungs- und Strafgefangene unterge
bracht. 

D i e be iden i m V o r d e r g r u n d stehenden H ä u s 
chen s ind e twa 1927/28 errichtet worden . Das 
rechts diente dem V e r k e h r s v e r e i n , das l i n k e (Ge
s c h ä f t s h a u s Franke) f ü h r t e Spor t a r t ike l . Das 
K r i e g e r d e n k m a l aus rotem G r a n i t ist nach dem 
Ersten W e l t k r i e g errichtet worden . 

V o m Jahre 1924 bis zur Flucht g e h ö r t e ich 
der Staatsanwaltschaft A l l e n s t e i n an. Le i te r der 
Staatsanwaltschaft w a r damals der Oberstaats
anwal t Begrich, i h m folgte Obers taatsanwal t 
Kirschner . A l s L a n d g e r i c h t s p r ä s i d e n t fungierten 
Dr . Ernst, dann Dr . M a r t i n i , zuletzt Dr . Peetz. 
Das Amtsger ich t unters tand dem Amtsger ichts
d i rek to r K o e p p k e . Das Vormundschaftsgericht 
lei tete Amts r ich te r F renze l , der w o h l als letzter 
deutscher Richter bis zu seiner Pens ion ie rung i m 
Jahre 1929 noch mit dem F e d e r k i e l schrieb. 
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A m 18. J u l i 1971 feierten unsere l ieben El te rn 

D i r e k t o r i . R. 

Cfustao dklistian un? ^ptau (Zhathtta, qab Ctenechow 
aus K ö n i g s b e r g Pr., A l t s t ä d t i s c h e T r ä n k g a s s e 2, und Rauschen-Karlsberg 
jetzt 8 M ü n c h e n 13, W o r m s e r S t r a ß e 1 

ih ren 5.5. Hochzei ts tag. 

A m 17. J u n i 1971 wurde ihr erstes U r e n k e l k i n d 
M I C H E L L E E L L E N M A D E L E I N E H A L L S C H M I D 
i n V a n c o u v e r , Canada , geboren. 

In Dankbarke i t D r . m e d . R e n a t e C h r i s t i a n - V a r w i g , Canada 
R o b e r t V a r w i g 
L o r e C h r i s t i a n , R . N . , U S A 
F r a u H e i d i C h r i s t i a n , Münch en 
E r i k a u n d C l a u s H a l l s c h m i d , C a n a d a 
und M i c h e l l e 

Ist die Uhr 100 Jahre alt, 
die BISTRICK-Meister läßt das kalt. 
Reparaturen auch kompliziertester 
und antiker Uhren! 

8011 München-VATERSTETTEN 
Original-Ersatzteil-Dienst all. deut
schen u. Schweizer Uhrenfabriken 

Meine liebe Frau, unsere gute 
Mutti und Oma 

Emilie Schröder 
geb. Jablonski 

aus 
Roiherswalde. Kr. Johannisburg 
feierte am 15. Juli 1971 ihren 
7 0. G e b u r t s t a g . 
Wir wünschen ihr Gottes Segen. 

Richard Schröder 
und Kinder 

4358 Haltern, Germanukusstr. 11 
V / 

Am 25. Juli 1971 feiern unsere 
Eltern 

Richard Hinz 
und Frau Anna Hinz 

geb. Petter 
aus Königsberg Pr., 

Bootsverleih Oberteich 
das Fest der Goldenen Hochzeit. 
Es gratulieren und wünschen 
noch viele gemeinsame Jahre 

d i e K i n d e r 
7801 Vörstetten. 
Alemannenstraße 13 

CO 
Am 27. Juli 1971 feiert meine 
liebe Frau, unser liebes Mün
chen, Schwiegermutter, Oml 
und Uromi 

Gustel Luke 
geb. Neumann 

aus Prostken, Kreis Lyck 
ihren 7 5. G e b u r t s t a g . 
Es gratulieren recht herzlich 
nach 54 gemeinsamen Ehejahren 
i h r d a n k b a r e r Ehemann 
Fritz, ihre Töchter Hildegard 
Guderian und Ilse Schwerin 
nebst Familien 
2148 Zeven, Kreis Bremervörde, 
Bahnhofstraße 13 

V J 

CO 
Elisabeth Neusetzer 

aus Trakehnen. Kreis Ebenrode 

feiert am 29. Juli 1971 ihren 
8 0. G e b u r t s t a g . 

Aus diesem Anlaß herzliche 
Grüße an alle Verwandten und 
Bekannten. 

238 Schleswig, Seekamp 61 

Am 30. Juli 1971 feiern unsere 
Eltern und Großeltern 

Oberlehrer a. D. 
Fritz Reinke 

und Frau Margarete 
geb. Timm 

aus Timberhafen (Piplin), 
Kreis Labiau 

jetzt 
2427 Malente-Gremsmühlen, 

Bahnhofstraße 26 
das Fest der Goldenen Hochzeit. 
Es gratulieren herzlichst und 
wünschen weiterhin alles Gute 
Anneliese Drechsler, 

geb. Reinke 
Margarete Reinke 
Helga Wiese, geb. Reinke 
Jürgen Wiese, Katrin 

und Jörn-Peter Wiese 
Joachim Reinke u. Frau Ingrid, 

geb. Hinrichsen 
Marion Reinke 

CO 
Unsere liebe Mutter, Frau 

Maria-Luise Platzek 
geb. Schiemann 

aus Pillau, 
Jakob-Lietke-Straße 5 

feiert am 2. August 1971 ihren 
7 5. G e b u r t s t a g 
Es gratulieren herzlichst 

E h e m a n n E r h a r d 
u n d d i e K i n d e r 
I l s e u n d A l f r e d 

2408 Timmendorfer Strand, 
Steenbeek 7 

CO 
Am 22. Juli 1971 feiert meine 
liebe Schwester und Schwä
gerin, unsere gute Tante 

Emma Sommerfeld 
geb. Will 

aus Kahlau, 
Kreis Mohrungen, Ostpreußen 
in körperlicher und geistiger 
Frische ihren 80. Geburtstag. 
Es gratulieren herzlichst 

Schwester 
Schwägerin und Nichten 

347 Höxter (Weser), 
Schlesische Straße 28 

CO 
Unsere liebe Mutti 

Martha Rehberg 
geb. Kühn 

aus Balga, Kreis Heiligenbeil 
wird am 26. Juli 1971. so Gott 
will, 8 0 J a h r e alt. 
Es gratulieren von Herzen 

ihre Kinder 
Enkelkinder 
und Urenkelkinder 
sowie Schwester Luise 

347 Höxter, Kantstraße 20 

Am 23. Juli 1971 feiert unsere 
liebe Oma. Frau 

Anna Wilkat 
geb. Ballnus 

aus Urbanshöhe, 
Kreis Schloßberg, Ostpreußen 

jetzt 5 Köln-Worringen, 
St.-Tönnis-Straße 146 

ihren 7 0. G e b u r t s t a g . 

Es gratulieren recht herzlich 
die Kinder und Enkel 

CO 
Am 29. Juli 1971 feiert unsere 
liebe Mutter, Schwiegermutter 
und Großmutter 

Anna Beisteiner 
geb. Bitter 

aus Königsberg-Moditten 
ihren 7 5. G e b u r t s t a g . 
Wir gratulieren recht herzlich 

die dankbaren Kindel 
und Enkelkinder 

8440 Straubing, 
Hans-Sachs-Straße 2 

CO 
Am 30. Juli 1971 feiert unsere 
liebe Mutter und Oma 

Berta Mengel 
geb. Holstein 

aus Königsberg Pr., 
Oberhaberberg 2 

jetzt 
4006 Erkrath, Morper Allee 33 

ihren 8 5. G e b u r t s t a g . 
Es gratulieren herzlichst 

im Namen aller Verwandten 
Irmgard und Heinz Mengel 

Am 26. Juli 1971 feiert mein 
lieber Mann, unser guter Vater, 
Schwiegervater und Großvater 

Hans Ehrlich 
aus Insterburg. Ostpreußen 

seinen 7 0. G e b u r t s t a g . 
Wir gratulieren herzlich und 
wünschen ihm alles erdenklich 
Gute, beste Gesundheit und viel 
Freude für die kommenden 
Lebensjahre. 
309 Verden, ^ „ . Bürgermeister-Urban-Straße 4 ̂  

Am 24. JuU 1971 feiert 

Fritz Sauerbaum 
aus Mahnsfeld. Ostpreußen 

jetzt 6751 Olsbrücken (Pfalz), 
Hauptstraße 

seinen 7 5. G e b u r t s t a g . 
Es gratulieren 
Sohn Albert mit Frau Ilse 
Enkel Heiner und Utta 
Nichten und Neffen: 
Gustav, Hanna und Rudolf 

Schönwald mit Familien 
Fritz. Traute u. Heiner Vanhöf 

mit Familien 
sowie Schwester Martha Vanhöf 

r \ 
Für die zahlreichen Glück
wünsche und Aufmerksam
keiten zu unserer Goldenen 
Hochzeit sagen wir auf diesem 
Wege allen Verwandten und 
Bekannten unseren herzlichsten 
Dank. 

Samuel Jegelka 
und Frau Friederike 

geb. Sott 
aus 

Richtwalde, Kreis Johannisburg 
jetzt 

2 Hamburg 61, Sandkrugweg 63 
V 

r Am 29. Juli 1971 feiert unsere Mutter, Frau 
Anna Stullich, geb. Schulz 

aus Lotzen 
jetzt Berlin 30, Nachodstraße 1 

ihren 7 5. G E B U R T S T A G 
Wir gratulieren ihr von ganzem Herzen und hoffen, daß sie 
noch viele Jahre bei » » • £ * • S c h o n f e l d , g e b . stullich 

5757 Lendringsen (Sauerland), 
Augustin-Wibbelt-Straße 9 

Hans Werner Stullich 
1 Berlin 33, Thielallee 62 

Anläßlich unserer Diamantenen 
Hochzeit erhielten wir so zahl
reiche Gratulationen und 
Blumenspenden, daß wir all 
denen, die uns damit erfreut 
haben, nur auf diesem Wege 
unseren herzlichen Dank sagen 
können. 

Mit heimatlichen Grüßen 
Friedrich und Elise Hinz 

aus Condehnen 
851 Fürth (Bayern), 
Semmelweisstraße 11 

Deutliche Schrift 
verhindert Satzfehler 

Gott der Herr nahm heute 
meine liebe Frau, unsere liebe, 
gute Mutter. Schwiegermutter. 
Großmutter, Urgroßmutter, 
Schwester und Tante 

Emma Steinert 
geb. Gebranzig 

aus 
Sehmalleningken, Kr. Pogegen 
im 91. Lebensjahre zu sich in 
die Ewigkeit. Ihr Leben war 
liebende Fürsorge für uns alle. 

In Dankbarkeit. 
und tiefer Trauer 
Karl Steinert 
Charlotte Steinert 
Gertrud Laurus, geb. Steinert. 

USA 
Viktor Keitzenstein und Frau 

Erika, geb. Steinert. USA 
Erna und Käte Kruschel 
Enkel und Urenkel in Amerika 

2 Hamburg 26, Bürgerweide 18a, 
den 14. Juli 1971 
Die Trauerfeier hat am 20. Juli 
1971 auf dem Ohlsdorfer Fried
hof Kapelle 2. stattgefunden. 

Nach einem erfüllten Leben 
entschlief fern der geliebten 
Heimat meine liebe Frau 

Johanna Heumann 
geb. Schulz 

geb. 1894 gest. 1971 
aus Weißensee, Kr. Wehlau 

In stiller Trauer 
und Dankbarkeit 
Fritz Neumann 
und alle, die sie lieb hatten 

2418 Mustin bei Ratzeburg 
Am 3. Juni 1971 haben wir sie 
in Ratzeburg, Friedhof See-
dorfer Straße, zur letzten Ruhe 
gebettet. 

Nach kurzer, schwerer Krank
heit ist am 9. Juli 1971 unsere 
liebe Nichte, Kusine, Tante und 
Großtante 

Ruth Reinboth 
aus Insterburg, Ostpreußen 

für uns alle unfaßbar, im 62. Le
bensjahre von uns gegangen. 

In stiller Trauer 
im Namen aller Angehörigen 
Erna Brust, geb. Prang 
Alfred Brust und Familie 

67 Ludwigshafen am Rhein, 
Kurfürstenstraße 2, 
den 10. Juli 1971 
Die Trauerfeier fand am Diens
tag, dem 13. Juli 1971, um 
15 Uhr auf dem Hauptfriedhof 
Ludwigshafen am Rhein statt. 
Spätere Urnenbeisetzung in 
Müllheim-Oberweiler. 
Von zugedachten Blumen- oder 
Kranzspenden bitten wir ab
sehen zu wollen. 

Unsere liebe Mutter, Schwieger
mutter, Schwägerin und Tante, 
Frau 

Minna Pomrönke 
geb. Mattern 

aus Gumbinnen 

ist am 1. Juli 1971 im Alter von 
83 Jahren von uns gegangen. 

In stiller Trauer 
im Namen aller Angehörigen 
Richard Pomrönke 
28 Bremen 1, Windauer Straße 2 
Bruno Ppmrönke 
8722 Sennfeld, Weyererstraße 22 

Herr, dein Wille geschehe! 
Heute in den Abendstunden 
verschied nach kurzer, aber 
schwerer Krankheit meine liebe 
Frau, meine gute Mutter und 
Schwiegermutter, unsere Groß
mutter, Urgroßmutter, Schwe
ster und Schwägerin 

Minna Heide 
verw. Perschel. geb. Baumeister 

aus 

Sorgenau, Kr. Samland. Ostpr. 

im hohen Alter von 88 Jahren. 

In stiller Trauer 
Max Heide 
und Anverwandte 

4131 Orsoy-Drießen 19, 
den 18. Juni 1971 
Die Beerdigung fand am Mitt
woch, dem 23. Juni 1971, nach
mittags um 15 Uhr von der 
Kapelle des Evangelischen 
Altersheimes in Orsoy aus statt 
Nachfeier war im Evangelischen 
Pastorat in Orsoy. 

Am 4. Juli 1971 entschlief nach 
kurzer, schwerer Krankheit un
ser lieber Vater, Schwieger
vater, Opa, Bruder. Schwager 
und Onkel 

Richard Clemens 
aus Wolitta, Kreis Heiligenbeil 

zuletzt 2381 Idstedt 

im 69. Lebensjahre. 

In tiefer Trauer 
im Namen aller Angehörigen 
Marie-Luise Arnold 

2 Hamburg 54. Flaßheide 42 

Nach einem arbeitsreichen Le
ben verschied heute nach 
schwerem Leiden im 71. Le
bensjahre mein inniggeliebter 
Mann, unser treusorgender 
Vater, guter Bruder, Schwager 
und Onkel 

Waltet Nowotka 
aus Sassendorf. Kreis Osterode 

In tiefer Trauer 
namens aller Angehörigen 
Erna Nowotka, geb. Stolletz 

314 Lüneburg, Rilkestraße 6, 
den 10. Juli 1971 

Nach kurzer, heftiger Krank
heit nahm Gott der Herr am 
13. Juli 1971 unseren lieben Sohn 

Arno Schienther 

Argemünde, Kr. Elchniederung 

im Alter von 46 Jahren zu sich 
in die Ewigkeit. 

In schmerzlicher Trauer 
Ernst Schienther 
und Frau Auguste 
und alle Angehörigen 

3101 Müden 'örtze. 
Neuer Damm 1 a 

t 
Zum Gedenken 

Tot ist nur, wer vergessen ist. 

Viel zu früh und unerwartet 
entriß uns der Tod am 11. Mai 
1969 meinen lieben, stets lebens
frohen Mann, unseren guten 
Vater, Schwiegervater, Opa, 
Bruder. Schwager, Onkel und 
Neffen 

Otto Kruggel 
aus Königsberg Pr., 
Alter Garten 24/25 

Zu seinem 60. Geburtstag am 
28. Juli 1971 gedenken wir seiner 
in besonderer Liebe und Dank
barkeit. Am 1. Oktober 1971 
hätte er nach einem wechsel
vollen Leben in den wohl
verdienten Ruhestand treten 
können. Es war ihm nicht ver
gönnt. 

In Wehmut 
Käthe Kruggel, geb. König 
und alle Angehörigen 

75 Karlsruhe, Ritterstraße 25 

Nach kurzer Krankheit ent
schlief plötzlich und unerwar
tet unsere liebe Schwester. 
Schwägerin und Tante 

Meto Leinert 
geb. Noack 

aus Ostwalde/Tilsit 
im Alter von 70 Jahren. 

In stiller Trauer 
Ella und Emma Noack 

3 Hannover-Badenstedt, 
Empelder Straße 120, 
den 9. Juli 1971 
Die Beerdigung fand am 
Donnerstag, dem 15. Juli 1971, 
um 12.30 Uhr von der Kapelle 
des Badenstedter Friedhofes 
aus statt. 

Von langer, schwerer Krankheit 
erlöste Gott der Herr nach 
51jähriger glücklicher Ehe 
meine inniggeliebte Frau, meine 
liebe Mutter, Schwiegermutter, 
unsere gute Großmutter 

Elisabeth Seidler 
geb. Gaensicke 
aus Potsdam 

geb. 18. 10. 1896 gest. 12. 1. 1971 

In tiefer Trauer 
im Namen aller Angehörigen 
und Freunde 
Gustav Seidler 
geb. in Berschkallen/Birken, 
Kreis Insterburg 
Martin Seidler 
Ilse Seidler. geb. Stoye 
4 Enkelkinder 

533 Königswinter 1, Altenheim 
Kloster Heisterbach 
53 Bonn-Bad Godesberg, 
Heerstraße 137 
Die Beisetzung hat am 
15. Januar 1971 auf dem Fried
hof Bonn-Oberkassel statt
gefunden. 

Ich habe einen guten Kampf 
gekämpft. 

Ich habe den Lauf vollendet. 
Ich habe Glauben erhalten. 

Am 3. Juli 1971 verstarb mein 
lieber Mann 

Georg Kogst 
aus Ruß. Memelgebiet 

im 81. Lebensjahre. )ö ,Iep« <M 

In stiller Trauer 
im Namen aller Angehöriget. 
Helene Kogst. geb. Ziems 

4811 Stukenbrock, Sozialwerk 
Altersheim „Haus Fuhrlbaclr 

Kein Arzt, 
kein Helfer war für mich, 
nur Jesus sprach: 
„Ich heile dich". 

Nach kurzer, schwerer Krank : 

heit entschlief heute mein lie
ber Mann, unser guter Vater. 
Schwiegervater, Opa und Ur
opa 

Leopold Lange 
rjeb. 16. 12. 1887 gest. 5. 7. 197! 

Sonnheim. Kreis Angerburg 

In tiefer Trauer 
Maria Lange 
und Angehörige 

545 Neuwied 23, Höhenweg 50 
x 1253 Rüdersdorf bei Berlin. 
Schulstraße 20 

Ein wichtiges Argument für Werbung in unserei 
Wochenzeitung ist die enge Verbundenheit dei 
Leser mit dem Ostpreußenblatt. 

Am 11. Juli 1971 entschlief unsere liebe Mutter, Schwiegermuttei 
und Großmutter 

Erna Hammerschmidt 
geb. Koplien 

aus Gut Finkengrund, Kreis Insterburg, Ostpreußen 

im 76. Lebensjahre. 
Im Namen aller Angehörigen 
Brigitte Hammerschmidt, 

geb. Hammerschmidt 
Erich Hammerschmidt 

6331 Oberndorf, Ostpreußenstraße 10 

Die Trauerfeier fand am 13. Juli 1971 im Krematorium de; 
alten Friedhofes in Wetzlar statt 
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Am 6. Juli 1971 entschlief nach längerer, tapfer er
tragener Krankheit unsere liebe Mutter. Großmutter 
und Tante 

Olga Schwarz 
geb. Peter 

Gut Praussen. Kreis Heiligenbeil 

im 84. Lebensjahre. 

In stiller Trauer 
im Namen aller Angehörigen 
Lotti Schmidt, geb. Schwarz 
Meta Walpert, geb. Schwarz 
Irma John, geb. Schwarz 

6301 Beuern, Ziegelberg 19 
Ontario, Canada 
2 Hamburg 19, Ovelgönner Straße 20 

Wir haben sie auf dem Friedhof Diebsieich in Hamburg-Altona 
zur letzten Ruhe gebettet. 

Nach kurzer, schwerer Krankheit entschlief heute meine liebe 
Frau, unsere immer treusorgende Mutter, Schwiegermutter 
Oma, Schwester und Schwägerin 

Margarete Siegmund 
geb. Pawlowski 

aus Stigehnen bei Königsberg 

im Alter von 56 Jahren. 

In tiefer Trauer 
Franz Siegmund 
Dieter Lepsien und Frau Karla, 

geb. Siegmund 
Joachim Siegmund 
Manuela Lepsien 
Fritz Pawlowski und Frau Elisabeth. 

geb. Schweikhard 
und alle Verwandten 

3001 Engelbostel. Resser Straße 202, den 10. Juli 1971 

Am 6. Juli 1971 nahm Gott der Herr unsere geliebte Mutter 
Schwiegermutter. Großmutter. Urgroßmutter. Schwägerin und 
Tante 

Helene Buechler 
geb. Rohrer 

im Alter von 83 Jahren zu sich. 

In stiller Trauer und Dankbarkeit 
Kurt Trinkaus und Frau Liselotte, 

geb. Buechler 
Christoph Dinkelaker und Frau Christel. 

geb. Buechler 
Helene Micheli, geb. Buechler 
Hans-Dietrich Kleiber und Frau Dorothea, 

geb. Buechler 
Enkel und Urenkel 

3578 Schwalmstadt-Ziegenhain. Birkenweg 1 
Die Beisetzung hat am 9. Juli 1971 in Ziegenhain stattgefunden. 

Gott der Herr nahm heute unsere liebe, treusorgende 
Mutter, Schwiegermutter. Großmutter, Urgroß
mutter. Schwester. Schwägerin und Tante 

Emma Mrotzek 
geb. Zudnochowski 

aus Rostken, Kreis Johannisburg. Ostpreußen 

nach einem arbeitsreichen und erfüllten Leben im 
Alter von 80 Jahren zu sich in die Ewigkeit. 

In stiller Trauer 
Kinder, Enkel, Urenkel 
und alle Anverwandten 

404 Neuß, Gneisenaustraße 7, den 11. Juli 1971 
Die Beerdigung hat auf dem Stadt. Friedhof in Neuß statt
gefunden. 

Nach langer, mit großer Geduld ertragener Krankheit ist meine 
liebe F « u unsere gute Mutter, o m i . Schwiegermutter, 
Schwester. Schwägerin und Tante 

Gertrud Schorlepp 
geb. Loselein 

» 21.5.1902 t 30 . 6.1971 
Rastenburg, Georgstraße 22 

von ihrem schweren Leiden erlöst worden. 

In stiller Trauer 
Bernhard schorlepp 
Brigitte Kramer, geb. Schorlepp 
mit Familie 
Maxi Fischer, geb. Schorlepp 
mit Kindern 
und alle Anverwandten 

7273 Ebhausen, Johanniterstraße 8 

Gott nahm heute meinen geliebten, stets um mich besorgten 
Mann, unseren guten, lebensfrohen Papa, Schwiegervater, Opi 
und Uropi 

Paul Schmidt 
• 17. 9. 1894 1 16- »• 1971 

Schiffseigner 
Sehmalleningken, Alt-Lubönen 

zu sich in die Ewigkeit. 

In stiller Trauer 
Gertrud Schmidt, geb. Parotat 
Helmut Nienke und Frau Elfriede, 

geb. Schmidt 
Walter Müller und Frau Helga, 

geb. Schmidt 
6 Enkel 
l Urenkel 
und Angehörige 

28 Bremen. Herbststraße 110, den 16. Juli 1971 

Die Trauerfeier fand am Mittwoch, dem 21. Juli 1971, in der 
Kapelle des Ostenholzer Friedhofes um 12.45 Uhr in Bremen 
statt. 

Tief bewegt nehmen wir Abschied von unserer lieben 
Mutter, Schwiegermutter, Großmutter und Urgroß
mutter 

Erna Hartwig 
geb. Kraft 

30. 6. 1885 t 10. 7. 1971 

Im Namen aller Angehörigen 
Ursula Roebling, geb. Hartwig 

44 Münster, Melchersstraße 25 
Götz Hartwig, Verw. Ger. Dir. 
Ruth Hartwig, geb. Dornas 

4 Düsseldorf, Heinrichstraße 37 
Annedore Hartwig, geb. von der Heiden 

3424 St. Andreasberg, Stadt. Krankenhaus 
Hilmar und Irmgard Roebling 
Monika Roebling 
Björn und Verena Lindgren. geb. Hartwig 
Corinna Hartwig 

Nach langer, schwerer Krankheit entschlief meine inniggeliebte 
Frau, unsere liebe Schwester, Schwägerin und Tante 

Frieda Plastwich 
geb. Johnke 

aus Kreuzburg, Ostpreußen 

im Alter von 72 Jahren. 

In tiefer Trauer 
im Namen aller Angehörigen 
Paul Plastwich 

3401 Lemshausen, den 9. Juli 1971 

Plötzlich und für uns viel zu früh entschlief am 
7. Juli 1971 in ihrem 79. Lebensjahre unsere sehr 
liebe und herzensgute Muttel, Schwiegermutter und 
Omi 

Frieda Meitz 
geb. Woike 

aus Landsberg, Ostpreußen. Mühlenstraße 142 

In tiefer Trauer 
Christel Tittler, geb. Meitz 

und Familie 
Erika Schigat, geb. Meitz 

und Familie 

238 Schleswig. Seekamp 20 

S t a t t K a r t e n 
Herzlichen Dank sage ich allen, die beim Heimgange meinei 
lieben Frau 

M a r g a r e t e R o m m e l 

ihrer in Wort. Schrift und zahlreichen Kranz- und Blumen
spenden gedachten. 
Besonderen Dank aber auch all" denen, die sich vorher liebevoll 
um meine Frau bemühten. 

Erich Rommel 

3071 Marklohe Altenheim, im Juli 1971 

Heute folgte meine liebe Mutter 

Elise Schuelke 
geb. Ehlert 

• 29 . 7. 1886 t IL 7. 1971 
aus Barten. Kreis Rastenburg 

nach einem in Liebe und Treue erfüllten, tapferen Leben gott
ergeben ihren drei im Zweiten Weltkrieg gebliebenen Söhnen 
und ihrem Mann in die Ewigkeit nach. 

In Dankbarkeit 
Ursula Schuelke 

3432 Großalmerode, den 11. Juli 1971 

Die Beisetzung fand am 14. Juli 1971 um 14 Uhr auf dem 
Friedhof in Großalmerode statt. 

Nun ist auch meine letzte, herzensgute, liebe Schwester 

Margarethe Giesbrecht 
Lehrerin i. R. 

aus Tannenberg, Ostpreußen 

am 28. Juni 1971 unerwartet schnell nach einem Herzinfarkt 
bewußt in Gottes Frieden heimgegangen und schlummert einer 
neuen Auferstehung entgegen. 

Im Namen aller Angehörigen 
Brunhilde Giesbrecht 

633 Wetzlar. Robert-Koch-Weg 4 a 

Die Kremation hat am 6. Juli 1971 in Frankfurt (Main) statt
gefunden. Die Urne wird in Hannover, Engesohder Friedhof. 
Abt. 8, beigesetzt. 

Alfred Külz 
Hauptlehrer i. R. 

"• Hauptmann d. R. — Inhaber des E.K. I und E.K. II 
* 8. 6. 1888 t 8. 7. 1971 

Gott der Herr erlöste meinen geliebten, herzens
guten Mann unseren treusorgenden Vater, lieben 
Großvater, Schwagei. Bruder und Onkel von seinem 
schweren Leiden. 

In tiefer Trauer 
Alice Külz, geb. Reinhold 
Heinz Ahlbrecht und Fran Hildegard, 

geb. Külz 
Hermann Neukamm und Frau Ingrid, 

geb. Külz 
Wolfgang steinfath und Frau Käthe, 

geb. Külz 
Gerd Külz 
und 7 Enkelkinder 

2067 Reinfeld, Bischofsteicher Weg 85 
Trauerfeier hat stattgefunden am Sonnabend, dem 10. Juli 1971, 
um 11 Uhr in der Kapelle auf dem Neuen Friedhof zu Reinield. 

Ein gutes, treues Mutterherz 
hat aufgehört zu schlagen. 

Nach langem Leiden entschlief, fern der geliebten Heimat. 
meine liebe, herzensgute Mutter, unsere stets um uns besorgte 
Omi und Tante 

Frida Augstein 
geb. Rettig 

geb. 20. 9 1898 gest. 9. 7. 1971 
aus Königsberg Pr., Sackh. Mittelstraße 22 

In stiller Trauer 
Helene Kröhn, 

verw. Brase, geb. Augstein 
und Enkelkinder 

32 Hildesheim. Allensteiner Straße 71 

Nach langer Krankheit entschlief am 4. Juli 1971 mein lieber 
Mann, unser guter Vater. Schwiegervater. Bruder und Onkel 

Paul Kümmel 
Steueramtmann a. D. 

9. 9. 1891 4. 7. 1971 
Angerburg, Ebenrode 

In stiller Trauer 
Hedwig Kümmel, geb. Spott 
Hans-Jürgen und Susan Kümmel, 

geb. McMullen, Canada 
Dieter Kümmel 
Ulrich und Christel Kümmel, geb. Kühn 

354 Korbach, Nord wall 22 a 

Der allmächtige Gott nahm am 3. Juli 1971 unsere treusorgende, 
geliebte Mutter. Omi und Schwester 

Helene Schulz 
geb. Baldszun 

aus Tilsit, Seilerstraße 1 
geb. 5. 11. 1893 

zu sich in die Ewigkeit. 

In tiefer Trauer 
Gertrud Schulz 
Kurt-Werner Schulz und Frau Ingrid-Gerlinde 
Siegfried-Herbert Schulz und Frau Rosel 
Gertrud und Hans-Rüdiger als Großkinder 

3 Hannover-Herrenhausen. Meldaustraße 9, den 3. Juli 1971 

Am 16. Juni 1971 entschlief unerwartet mein liebet 
Mann, mein guter Vater. Großvater und Urgroß
vater 

Karl Steinberger 
aus Memel. Johannes-Schirmann-Straße 7 

geb. 16. 6. 1891 gest. 16. 6. 1971 

In tiefer Trauer 
Agnes Steinberger, geb. Steinmahs 
Waltraud Steinberger 
Walter und Rita Salzer 
und Tochter Daniela 

773 Villingen. Weißdornweg 11. den 16. Juni 1971 

fanft u S u e b e r v ä t e r b e n " n d S c h w e r e r Krankheit entschlief 

Friedrich Urbschat 
geb. 7. 11. 1884 g e st. g. 7. 1971 

aus Friedrichsdorf. Kreis Elchniederung! Ostpreußen 

In stiller Trauer 
im Namen seiner Kinder 
Edith Frank, geb. Urbschat 

28 Bremen. Woltmershauser Straße 164 a 
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Nach kurzer, (schwerer Krankheit verschied mein lieber Mann, 
unser guter, treusorgender Vater. Schwiegervater. Opa, Biudei 
und Onkel 

M I M InilcnlKUlimisKl 

Paul Muhlack 
11. 11 1900 + 3. 7. 1971 

aus Rößel, Ostpreußen 

In stiller Trauer 

Erna Muhlack geb. Mäckelburg 
Gabriele Muhlack 
Günter Muhlack und Frau Mechthild. 

geb Laufer 
Johannes Götz und Frau Waltraud. 

geb. Muhlack 
Dr. Werner Käsig und Frau Brigitte. 

geb. Muhlack 
und Enkelkinder 

4934 Horn-Bad Meinberg 1. Leopoldstal, Dornenbusch 10 

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung hat am 7. Juli 
1971 in der Friedhotskapelle Leopoldstal stattgefunden. 

Gott der Herr rief am 7. Juli 1971 nach kurzer, schwerer Krank
heit meinen lieben Mann unseren guten Vater und Opa 

Otto Beier 
aus Georgenthal, Ostpreußen 

zu sich in die Ewigkeit. 

In stiller Trauer 

Minna Beier, geb. Neubert 
Ursula Lange, geb. Beier 
Helmut Lange 
Linda Leidig, geb. Beier 
Siegfried Leidig 
Gisela und Gabriele als Enkelkinder 

527.Gummersbach 1 
Lantenbach, Sonnen weg 31 

Die Beerdigung fand am 10. Juli 1971 auf dem Friedhof in 
Lieberhausen statt. 

Nach Schwerer Krankheit entschlief am 14. Juni 1971 mein 
lieber Mann, Vater, Schwiegervater, Groß- und Urgroßvater 

Hermann Koselowsky 
aus Schippenbeil, Kreis Bartenstein 

im Alter von 81 Jahren. 

In stiller Trauer 
Luise Koselowsky, geb. Kirstein 
Else Großmann, geb. Koselowsky 
Ernst Großmann 
und Enkel und Urenkel 

3251 Amelgatzen Nr. 92. Kreis Hameln 

Mein lieber Mann, unser guter Vater, Schwiegervater, Groß
vater, Bruder und Onkel 

Kaufmann 

Friedrich Choinowski 
aus Seegutten, Ostpreußen 

ist am 8. Juli 1971 im Alter von 67 Jahren plötzlich und un-
erwartet von uns gegangen. 

In stiller Trauer 
im Namen aller Angehörigen 
Hedwig Choinowski, geb. Herrmann 
und Kinder 

3122 Hankensbüttel. Glückaufweg 7 

Plötzlich und unerwartet verstarb am 12. Juli 1971 mein lieber 
Mann, unser lieber Vater und Opa 

Curt Klein 
Bäcker- und Konditormeister 

aus Tapiau, Ostpreußen 
im Alter von 68 Jahren. 

6»oi Eppelheim. Luisenstraße 40 

In stiller Trauer 
Friede! Klein 
und Angehörige 

Nach langem, mit großer Geduld ertragenem Leider, 
entschlief im 77. Lebensjahre mein lieber Mann, 
unser guter Vater, Schwiegervater, Opa. Bruder. 
Schwager und Onkel 

Fritz Borchert 
aus Augstupönen/Gumbinnen 

In stiller Trauer 

Charlotte Borchert, geb. Junkereit 
Fritz Borchert und Frau Evelyn, 

geb. Schulz 
Peter und Udo 
Helga Borchert 
und alle Angehörigen 

235 Neumünster-Einfeld. Enenvelde 58. den 11. Juli 1971 

Die Beerdigung fand am 14. Juli 1971 auf dem Friedhof in 
Neumünster-Einfeld statt. 

Nach kurzer, schwerer Krankheit entschlief am 9. Juli 1971 
mein lieber Mann. Schwager und Onkel, der 

Landwirt 

Fritz Nachtigall 
aus Althof. Kreis Pr.-Eylau, Ostpreußen 

im Alter von 80 Jahren. 

In stiller Trauer 
Marie Nachtigall 
und Angehörige 

3205 Bockenem, Birkenweg 8 

Die Beerdigung fand am 12. Juli 1971, 14 Uhr, von der Friedhofs
kapelle aus statt. 

Was Gott tut, das ist wohlgetan; 
es bleibt gerecht sein Wille. 

Im gesegneten Alter von 81 Jahren nahm Gott der Herr meinen 
lieben Mann, unseren guten Vater Schwiegervater, Opa, 
Uropa und Onkel 

Max Gudde 
aus Friedrichsdorf. Kreis Wehlau 

nach kurzer, schwerer Krankheit zu sich in sein Reich. 

In tiefer Trauer 
im Namen aller Angehörigen 
Ulrike Gudde, geb. Barteck 

207 Ahrensburg, Gustav-Delle-Straße 3, den 3 Juli 1971 

Die Beerdigung hat am 8. Juli 1971 auf dem Ahrensburger 
Friedhof stattgefunden. 

Friedrich Killisch 
* 25. 12. 1916 t 1. 7. 1971 
aus Krummendorf — Deutschheide, Ostpreußen 

Ein Leben voller Liebe und Fürsorge für uns wurde nach 
schwerem Kriegsleiden vollendet. 

In stiller Trauer 
Erna Killisch, geb. Nabakowski 
Dr. Winfried Killisch 

287 Delmenhorst, Marienburger Straße 1 
23 Kiel, Lutherstraße 15 

Gott der Herr nahm heute nach kurzer, schwerer 
Krankheit meinen lieben, herzensguten Mann, 
unseren guten Vater, Schwiegervater, Großvater, 
Bruder, Schwager und Onkel 

Fritz Elimer 
aus Gerdauen, Ostpreußen 

im Alter von 74 Jahren zu sich in die Ewigkeit. 

In tiefer Trauer 
Marie Elimer, geb. Ragnit 
Kinder, Enkel und Anverwandte 

425 Bottrop, Ernst-Moritz-Arndt-Straße 30, den 14. Juni 1971 
Allen, denen aus Versehen keine besondere Nachricht zuging, 
diene diese als solche. 

Zum ehrenden Gedenken unseres lieben 

Wilhelm Lingies 
15. 4. 1887 21. 6. 1971 

Für ein Leben der Pflichterfüllung und Verbundenheit in Liebe 
und Treue zu unserem Hof und unserer Familie, auch bis in 
die Schreckensjahre der Flucht und Gefangenschaft in der 
Heimat, danken über den Tod hinaus 

Ernst und Edith Baltruscb, geb. Rathke 
Kemhall-Eigarren, Kreis Tilsit-Ragnit 

»904 Friedberg, Lindenau 70 

Für uns alle unfaßbar rief Gott der Herr durch Herz
infarkt meinen geliebten, guten Mann, unseren treu
sorgenden, lieben Vater, Schwiegervater, Großvater. 
Bruder. Schwager und Onkel 

l'iirbcrmeistcr 

Willy Schmidt 
aus Lyck, Ostpreußen 

geb. den 15. Dez. 1901 gest. den 29. Juni 1971 

aus seinem arbeitsreichen Leben in die Ewigkeit. 

In tiefer Trauer 

Else Schmidt, geb. Günther 
Dietmar Schmidt und Familie 
Werner Schmidt 
Elke Schmidt 
Irma Schmidt 
und alle mittrauernden Verwandten 

8897 Pöttmes. Kirchenweg 2, den 11. Juli 1971 

Die Beerdigung hat am 3. Juli 1971 in Pöttmes (Oberbayem) 
stattgefunden. 

Nach schwerer Krankheit entschlief heute unser lieber Bruder. 
Schwager und Onkel 

Ernst Lottermoser 
aus Lyck Ostpreußen, Blücherstraße 2 

im Alter von 66 Jahren. 

In stiller Trauer 
im Namen aller Angehörigen 

Herta Lottermoser 

46 Dortmund, Feldherrnstraße 8. den 10. Juli 1971 

Nach kurzer, schwerer Krankheit entschlief mein lieber, stets 
treusorgender Mann, unser guter Bruder, Schwager und Onkel 

Adolf Salewski 
aus Pillau 

im 73. Lebensjahre. 

In tiefer Trauer 
im Namen aller Angehörigen 

Herta Salewski 

338 Goslar, Reichenberger Weg 24. den 15. Juli 1971 

Die Beisetzung erfolgte am Montag dem 19. Juli 1971, um 
13 Uhr auf dem Friedhof Feldstraße. 

Bestattungs-Institut L ü t t g a u . Goslar, Breite Straße 61. 

„Ruhe in Frieden" 
Nach Gottes Ratschluß wurde unser lieber Bruder 

Ewald Steppat 
Gutsinspektor i. R. 

aus Untereissein, Kreis Tilsit-Ragnit 
• 17 2. 1897 t 13. 5. 1971 

von seinem schweren Leiden erlöst. 

In stiller Trauer 
seine Schwestern 
Meta und Ella steppat 

8902 Göggingen bei Augsburg, Von-Osten-Straße 1 
Beisetzung unseres lieben Spätheimkehrers (1955) fand am 
15. Mai 1971 in Göggingen statt. 
Unser jüngster Bruder 

Erich 
meldete sich das letzte Mal im August 1944 aus Jassi, Rumänien. 
— Vielleicht erinnert sich jemand an ihn? 

Fern seiner unvergessenen Heimat starb im 75. Lebensjahre am 
9. Juli 1971 mein lieber Mann, unser guter Vater, Schwieger
vater, Großvater, Schwager und Onkel 

Schmied 

Emil Kwiatkowski 
aus Mingfen, Kreis Orteisburg, Ostpreußen 

In stiller Trauer 
im Namen aller Angehörigen 

Emilie Kwiatkowski, geb. Masuch 
Kinder und Enkelkinder 

285 Bremerhaven-Geestemünde, Bismarckstraße 31 
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Orig ina lurkunde dem M u s e u m gestiftet: Fe ldmarschal l L o r d M o n t g o m e r y o l A l a m e i n v o r einem 
Großfo to im Brit ischen Kriegsmuseum, das die Te i lkap i tu l a t ion der deutschen S t r e i t k r ä f t e vor 
den E n g l ä n d e r n im M a i 1945 in der L ü n e b u r g e r He ide zeigt. 

Der K r i e g war knapp einen Mona t beendet 
Die Kampfhandlungen waren am 8. M a i 
1945 eingestellt worden Hi t le r hatte den 

G r o ß a d m i r a l Döni tz zum R e i c h s p r ä s i d e n t e n be
stellt. Der bisherige Oberbefehlshaber der 
Kriegsmarine war ke in M a n n der Partei, er wur
de v o n dem ihm erteilten Auf t rag der Nachfol
ge als Staatsoberhaupt erst durch Funkspruch 
unterrichtet und ist sich der Schwere der ihm 
aufgelasteten Bürde b e w u ß t gewesen Die Be-
se lk ing einer geschä f t s füh renden Reichsregie
rung aus Fachministern zeigte an, d a ß er die 
Si tuat ion der Stunde ebenso erkannte, wie er 
seine Aufgabe darin sah, den aussichtslos ge
wordenen Kampf schnellstens zu beenden. Seine 
Absicht, zunächs t nur g e g e n ü b e r den W e s t m ä c h 
ten zu kapitul ieren, ging v o n der Ü b e r l e g u n g 
aus, den Menschen aus den deutschen Ostgebie
ten die Mögl i chke i t zu bieten, sich aus dem 
Machtbereich der Roten Armee zu retten. 

Die ersten V e r f ü g u n g e n , die G r o ß a d m i r a l Dö
nitz bereits am 2. M a i traf, liefen eindeutig dar
auf hinaus, „mögl ichst v ie le Soldaten und eu
ropä i sche Menschen vo r der Bolschewisierung 
und der V e r s k l a v u n g zu retten. Daher Rück
führung der Heeresgruppe Weichse l i n angel
sächs ischen Machtbereich, Bewahrung der i m 
schleswig-holsteinischen Raum z u s a m m e n g e f a ß 
ten Menschen vor der Vernichtung und dem V e r 
hungern. Versorgung dieses Raumes mit Sani
t ä t s m a t e r i a l . Bewahrung der g r o ß e n Orte vor 
Z e r s t ö r u n g durch Bombardement. D a r ü b e r h in
aus Bestreben, Regelung zu finden, um M i t t e l -
und Osteuropa vor wei terem Chaos zu bewah
ren." 

A u c h ein weiterer Operationsbefehl v o m 
gleichen Tage, Hamburg nicht zu verteidigen, 
um eine Bombardierung der Hansestadt zu ver
hindern, b e s t ä t i g t e den Grundgedanken seiner 
Konzept ion, deutsche Menschen vor der V e r 
nichtung zu retten. „ N u r für diesen Zweck geht 
der mi l i t ä r i sche Kampf weiter. Soweit und solan
ge die Erreichung dieses Zie ls durch die Bri ten 
und Amer ikane r behindert wi rd , werden wir 
uns auch gegen sie weiter ver te id igen und wei 
t e r k ä m p f e n m ü s s e n " hatte es i n der Ansprach* 5 

g e h e i ß e n , mit der sich G r o ß a d m i r a l Döni tz am 
l , M a i an das deutsche V o l k und an die W e l t 
gewandt hatte 

M i t dem britischen Oberkommando wurden 
Verhand lungen aufgenommen in dem Sinne, d a ß 
eine Te i lkap i tu la t ion der deutschen S t r e i t k rä f t e 
erfolgen werde. Der britische Befehlshaber 
Montgomery war bereit, eine solche für den 
norddeutschen Raum anzunehmen für den F a l l , 
d a ß auch D ä n e m a r k und H o l l a n d in den Kap i tu 
lationsbereich einbezogen w ü r d e n . 

W a s Döni tz al lerdings bei den Forderungen 
der Bri ten beunruhigte, war die von Montgo
mery gleichzeit ig verlangte Ubergabe aller im 
Kapitulat ionsbereich befindlichen Kr i egs - und 
Handelsschiffe. „Dieser Punkt" — so schrieb 
Dön i t z s p ä t e r — „ b e r ü h r t e die für uns wesent

liche Frage der F l ü c h t l i n g s t r a n s p o r t e . Fr iede
burg (Generaladmiral , der von Döni tz zu den 
Verhand lungen mit M o n t g o m e r y entsandt wor-
de war) hatte daher das F l ü c h t l i n g s p r o b l e m 
dargelegt, unsere Sorgen, so v i e l Menschen wie 
mögl ich v o m Osten nach dem Wes t en retten zu 
k ö n n e n . Mon tgomery habe geantwortet, d a ß er 
den Ubertr i t t einzelner Soldaten nicht ve rh in
dern, jedoch keinesfalls geschlossene Truppen
teile aufnehmen werde. 

Hinsichtlich der zivilen Flüchtlinge lehne er 
jede Garantie ab, denn es handele sich um eine 
rein militärische Kapitulation, in welche zivile 
Fragen nicht h ine ingehörten . 

Die Forderung, die Schiffe auszuliefern . . . 
m u ß t e das Ende der Seetransporte v o n Flücht 
l ingen u n d Truppen nach W e s t e n bedeuten. Ich 
bekam jedoch aus Friedeburgs Bericht ü b e r die 
Ha l tung Montgomerys i n dieser Frage den E i n 
druck, d a ß es wenigstens mögl ich sein w ü r d e , 
die bereits auf See befindlichen Schiffe nach 
Wes ten weiterlaufen zu lassen. D ie auf ihnen 
untergebrachten Verwundeten , Truppen und 
F lüch t l inge w ü r d e n jedoch i n dän i schen Häfen 
gelandet werden m ü s s e n . 

A m 5. M a i 1945, morgens um 8 U h r erfolgte 
diese Te i lkap i tu la t ion , ü b e r die das Kriegstage
buch des Oberkommandos der Wehrmacht ver
merkte, G r o ß a d m i r a l Döni tz habe den Befehl zur 
Waffenruhe gegeben, „da der K r i e g gegen die 
W e s t m ä c h t e seinen S inn ver loren hat und nur 
zum Ver lus t kostbaren deutschen Blutes vo r a l 
lem durch den Bombenkr ieg führt ." 

A n dieser Te i lkap i tu la t ion ist besonders be
merkenswert, d a ß Mon tgomery sie entgegen
nahm, ohne gleichzeit ig die Kap i tu la t ion vor 
den Sowjets zu fordern, und der britische Fe ld
marschall zeigte zunächs t V e r s t ä n d n i s für die 
seinem Adjutanten von Döni tz selbst gemachte 
M i t t e i l u n g ü b e r das Bestreben, „ u n s e r e M e n 
schen vor der Vern ich tung durch die Russen zu 
retten. Es s ind etwa 8 M i l l i o n e n Deutsche, die 
w i r vo r der Vernichtung, der Verschleppung 
nach Sib i r ien retten wol len ." W e n n es s p ä t e r 
g e h e i ß e n hat, Church i l l habe dem britischen 
Oberkommando sogar die W e i s u n g gegeben, die 
bei der Kapi tu la t ion erbeuteten Waffen sorg
fäl t ig zu sammeln und so zu stapeln, d a ß sie 
h ä t t e n wieder an deutsche Soldaten ausgegeben 
werden k ö n n e n , wenn man mit diesen habe 
zusammenarbeiten m ü s s e n , falls der sowjetische 
Vormarsch angedauert habe, so dürf te der br i
tische Premier weniger hieran als daran gedacht 

haben, mögl ichs t v i e l eigenen G e l ä n d e g e w i n n 
für die Zeit zu machen, da mit den Sowjets 
übe r Deutschland gepokert werden m u ß t e . 

Nachdem die Kapi tu la t ion den Bri ten gegen
über durchgeführ t und im E i n v e r s t ä n d n i s 
mit Montgomery der Generalfeldmarschall Busch 
für den norddeutschen Raum verantwort l ich be
stellt worden war, wurde Genera ladmira l von 
Friedeburg nach Reims entsandt, wo sich das 
Hauptquart ier des al l i ier ten Oberbefehlshabers 
Eisenhower befand. Erst hier wurde den deut
schen Bevo l lmäch t ig t en mitgeteilt, Genera l E i 
senhower sei nicht bereit, einer Te i lkapi tu la t ion 
zuzustimmen. V i e l m e h r verlangte er die soforti
ge und bedingungslose Ubergabe für alle, also 
auch für die russischen 

Instruktionen, die Döni tz alsdann dem nach 
Reims fliegenden Generaloberst Jod l erteilte, 
wurde aufgegeben zu erreichen, daß die K a p i 
tulation in zwei Terminen stattfinden werde. 
Einmal die Einstel lung der Kampfhandlungen 
und dann die Bewegung der deutschen Truppen 
n Richtung der amerikanischen Fron t l in ien : „Um 

so mehr deutschen Soldaten und z i v i l e n Flücht
l ingen wi rd es dann gelingen, sich nach Wes ten 
zu retten." 

A l l e Vors te l lungen Jodls jedoch scheiterten an 
der starren Ha l tung der amerikanischen Off i 
ziere; eine einseitige Einstel lung der Kampf
handlungen wurde strikt abgelehnt, obwohl 
auch Eisenhower — das geht aus seinem Bericht 
an P r ä s i d e n t Truman hervor — erkannt hatte, 
daß Döni tz nur die Absicht hatte, „e ine Höchst -
zahl von Deutschen zu evakuieren." 

Es war denn auch Genera l Eisenhower, der 
bereits am 5. M a i in M o s k a u hatte mit tei len 
lassen, er habe das von Döni tz unterbreitete A n 
gebot einer Kapi tu la t ion an der Westfront 
entschieden abgelehnt, was Stal in dann ver-
an l aß t e , sich bei dem amerikanischen Sonder
botschafter Hopk ins dafür zu bedanken, d a ß 
Eisenhower „wie" i n ehrlicher M a n n dem 
sowjetischen Kommando in der Tschechoslowa
kei etwa 135 000 M a n n deutsche Truppen „über 
wiesen" habe, die versucht h ä t t e n , sich der ame
rikanischen A r m e e zu ergeben. 

A m 7. M a i nachts wurde die Kapi tu la t ion in 
Reims unterzeichnet. Sie bezog sich dem Sinn 
und dem Buchstaben nach auf die Kapi tu la t ion 
der deutschen S t re i tk rä f t e zu Lande, zu Wasse r 
und in der Luft und ging von der poli t ischen 
Weiterexis tenz Deutschlands aus. Diese Tatsa
che scheint uns gerade heute bemerkenswert, 
we i l v o n gewisser Seite immer wieder der E i n 
druck zu erwecken versucht wi rd , als habe 
Deutschland am 8. M a i poli t isch kapi tul ier t und 
damit als Staat zu exist ieren au fgehö r t . K e i n e 
Regierung w ä r e i n der Lage, poli t isch i n dem 
Sinne bedingungslos zu kapi tul ieren, d a ß sie 
anderen M ä c h t e n — also den bisher igen Kr i egs 
gegnern und Sieger — die vo l l e Gewal t ü b e r 
das eigene V o l k ü b e r t r a g e n w ü r d e . D ie v o n 
P r ä s i d e n t Roosevel t stammende Idee der .bed in

gungslosen Kap i tu la t ion" wurde bereits noch 
zu dessen Lebzeiten durch amerikanische Po l i t i 
ker kri t isiert , die ihre Bedenken zum Ausdruck 
gebracht und darauf h ingewiesen haben, d a ß 
ein solches Ver l angen ganz z w a n g s l ä u f i g die 
Bereitschaft der Siegernationen steigern m u ß t e , 
die nationale und ör t l iche F ü h r u n g der eroberten 
L ä n d e r zu ü b e r n e h m e n . Josef Stal in hat sich im 
gleichen Sinne e inmal ganz eindeutig g e ä u ß e r t , 
als er bemerkte, daß es ke in anderes Z i e l gebe, 
als die besiegten V ö l k e r und die eroberten Län
der unter das Gesellschaftssystem des Siegers 
zu zwingen 

In der Kapi tula t ionsurkunde, die Genera l 
oberst J o d l i n Reims vorgelegt wurde, war denn 
auch nur v o n der Kap i tu la t ion der S t r e i t k r ä f t e 
die Rede, obwohl bereits im Februar 1945 in e i 

ner Si tzung der a l l i ier ten A u ß e n m i n i s t e r ein 
Dokument erarbeitet worden war, in dem „ M a ß 
nahmen zur A u f l ö s u n g des deutschen Einheits
staates beschlossen worden waren". W e n n man 
eine entsprechende Urkunde — obwoh l sie in 
Eisenhowers Hauptquart ier berei t lag — nicht 
vorlegte, so dür f te der Grund darin zu sehen 
sein, d a ß man von Döni tz annahm, er werde ein 
solch weitgehendes Dokument nicht unterzeich
nen lassen. Die Sowjets wurden ü b e r die V e r 
handlungen in Eisenhowers Hauptquar t ier durch 
ihren Verbindungsoff izier , Genera l Suslapatow, 
laufend unterrichtet. 

A u c h nach V o l l z u g der Kapi tu la t ion , die die 
Eins te l lung der Kampfhandlungen enthielt, am
tierten G r o ß a d m i r a l Döni tz und die geschäf ts 
f ü h r e n d e Reichsregierung weiter und in einem 

Gesp räch , das der amerikanische Generalmajor 
Rooks am 13. M a i 1945 in F lensburg mit Döni tz 
führ te , teilte er als B e v o l l m ä c h t i g t e r des a l l i 
ierten Oberbefehlshaber dem G r o ß a d m i r a l mit, 
er habe v o n Gene ra l E isenhower den Auft rag 
erhalten, in Zukunft mit i h m (Dönitz) zusam
menzuarbeiten. Dem G r o ß a d m i r a l g ing es hier
bei vor a l lem um die L ö s u n g v o n E r n ä h r u n g s 
und Versorgungsfragen, e in Problem, das von 
den Bri ten erkannt wurde. D a r ü b e r hinaus be
durfte auch die Frage des deutschen Verkehr s 
netzes einer dr ingenden K l ä r u n g . 

G r o ß a d m i r a l Dön i t z traf Veran lassungen , die 
ganz eindeut ig eine A b k e h r v o n der Vergangen
heit bekundeten: die Befugnisse des „Reichsfüh
rers SS" wurden für erloschen e r k l ä r t , die 
N S D A P wurde aufge lös t , der W e h r w o l f erhiel t 
Befehl , jede T ä t i g k e i t e inzuste l len und vo r a l 
lem befahl Döni tz , die v o n den A l l i i e r t e n fest
gestell ten Z u s t ä n d e i n deutschen Konzent ra t i 
onslagern durch e in deutsches Reichsgericht zu 
untersuchen u n d die Schuldigen zur V e r a n t w o r 
tung zu ziehen. S o w o h l in der US-Presse wie 
auch im brit ischen Rundfunk B B C wurde da
mals bereits die Anschient g e ä u ß e r t , D ö n i t z sei 
deshalb von H i t l e r zu seinem Nachfolger er
nannt worden, w e i l er e inen M a n n brauchte, 
der das Ver t r auen der Wehrmacht b e s a ß und der 
nicht der Partei a n g e h ö r t e . 

Dabe i war sich Dön i t z d a r ü b e r k lar , d a ß seine 

eigene H a n d l u n g s f ä h i g k e i t — angesichts der Be
setzung Deutschlands —- nur b e s c h r ä n k t war. 
W e n n er v o n seinem A m t nicht z u r ü c k t r a t , dann 
deshalb, w e i l er der M e i n u n g seines polit ischen 
Beraters, Graf Schwer in-Kros igk , beitrat, d a ß der 
R e i c h s p r ä s i d e n t und seine b e h e l f s m ä ß i g e Regie
rung die Reichseinheit darstel l ten. Dön i t z hat 
in seinen Er innerungen h i e r ü b e r festgehalten, 
d a ß die F e i n d m ä c h t e durch ihre Forderung nach 
einer Vol lmach t für die Kap i t u l a t i on der Tat
sache, d a ß sie ihn als Staatsoberhaupt des Deut
schen Reiches ansahen, Ausdruck gaben. 

„Ich durfte aber jetzt keinesfalls, was auch 
geschehen m ö g e , freiwillig mit der behelfsmä
ßigen Reichsregierung zurücktreten. Dann konn
ten die Sieger mit Recht erklären: Da die für 
alle Zonen Deutschlands zus tändige Reichsre 
gierung davongelaufen ist, blieb uns nichts an
deres übrig, als in den einzelnen Besatzungs
gebieten besondere deutsche Regierungen auf
zustellen und die Souveräni tät in den Zonen 
durch eigene Mi l i tärreg ierungen ausüben zu las
sen. 

Ich durfte also schon aus diesem Grunde nur 
der Gewalt weichen; andernfalls hätte ich zu der 
Spaltung Deutschlands, wie sie heute besteht, 
n politischer Hinsicht zumindest formell die 

Handhabe gegeben." 

A m 23 M a i 1945 wurden Dön i t z und die M i t 
glieder der g e s c h ä f t s f ü h r e n d e n Reichsregierung 
— teils unter e n t w ü r d i g e n d e n U m s t ä n d e n — 
auf Befehl Genera l Eisenhowers von britischem 
Mil i t ä r verhaftet. In welcher W e i s e die Sowjets 
zu dieser En twick lung bei trugen, so l l unserer 
n ä c h s t e « Fortsetzung vorbeha l ten b le iben. 

Von der militärischen Kapitulation . . . 

Der Fuchs liegt auf der Lauer 
. . . zur Auflösung des deutschen Einheitsstaates 

Im Hauptquartier General Eisenhowers: A l l i i e r t e Offiziere, darunter Sowjetgenera l Iwan Sus
lapatow, beobachten . . . 

die Unterzeichnung der Kapi tu la t ionsurkunde durch Generaloberst Jod l und Generaladmi
ral v o n Fr iedeburg: i n Reims Fotos: dpa (3) 


