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E n d e o d e r W e n d e , l a n g s a m e r A b b a u de r 
F r e i h e i t o d e r W e n d e z u r S e l b s t b e s i n n u n g ? 
Z u m v e r g a n g e n e n J a h r e s w e c h s e l s te l l t e 
ich d i e s e F r a g e . D a s R i n g e n auf d e m Sche ide 
w e g d a u e r t l ä n g e r a l s e r w a r t e t ; u n d es w i r d 
toderns t . D i e E r s c h ü t t e r u n g e n E u r o p a s v o n 
1939 u n d 1945 w i r k e n for t i n d e r a k t u e l l e n 
B e d r o h u n g v o n F r e i h e i t u n d F r i e d e n . 

M i l l i o n e n V e r t r i e b e n e r u n d H u n g e r n d e r 
s i n d u n t e r w e g s . In g r o ß e n T e i l e n Z y p e r n s 
s i n d 40 P r o z e n t d e r B e v ö l k e r u n g V e r t r i e 
bene. V e r t r e i b u n g s - u n d F l ü c h t l i n g s e l e n d 
i n B a n g l a D e s h , i m N a h e n O s t e n , i n de r 
S a h e l - Z o n e , i n E r i t r e a , i n Ä t h i o p i e n , b e i d e n 
K u r d e n i m I rak . W e n n n ich t e i n w e n i g G e 
r e c h t i g k e i t u n d k o n s t r u k t i v e L ö s u n g e n mi t 
M u t , W e i t b l i c k u n d S a c h k e n n t n i s i n n a t i o 
n a l e n u n d s o z i a l e n G e g e n s ä t z e n durchge
setzt w e r d e n , w i r d es w e i t e r h i n M a s s e n 
v e r t r e i b u n g e n u n d F l ü c h t l i n g s e l e n d g e b e n . 
M ä c h t i g e u n d n ich t u n m i t t e l b a r b e t e i l i g t e 
N a c h b a r n s o l l t e n m e h r fü r p o l i t i s c h e L ö s u n 
g e n a l s für D e k l a m a t i o n e n tun . A b e r m a n c h e 
v o n i h n e n s c h ü r e n n o c h d i e K o n f l i k t e . 

Betäubung 
D i e V e r t r e i b e r u n d E r o b e r e r w o l l e n das 

W e L t g e w i s s e n . — v i e l l e i c h t auch das e i g e n e 
— w e g e n d e r e u r o p ä i s c h e n M a s s e n v e r t r e i 
b u n g u n d z u r V e r t r e i b u n g d e r D e u t s c h e n 
b e t ä u b e n . D a h e r s o l l d i e B e z e i c h n u n g „ V e r 
t r i e b e n e " v e r s c h w i n d e n : In d e n G e s e t z e n , 
i m ö f f e n t l i c h e n H a u s h a l t , i n d e n M i n i s t e 
r i e n , i n d e n V e r b a r r d s n a m e n , - i m G e d ä c h t 
n i s de r J u g e n d . D a s w o l l e n d i e E r o b e r e r 
u n d d i e , d i e i h n e n b e w u ß t o d e r u n b e w u ß t 
h e l f e n ; das w o l l e n d i e Ä n g s t l i c h e n , abe r 
auch d i e d i e n s t b a r e n G e i s t e r , d i e s i ch b e i 
d e n e n V o r t e i l e v e r s c h a f f e n w o l l e n , d i e an 
d i e u n g e l ö s t e n P r o b l e m e n ich t m e h r d e n k e n 
m ö c h t e n . D e r B u n d d e r V e r t r i e b e n e n w i r d 
s ich w e d e r d e r o f f e n e n D i s k r i m i n i e r u n g 
n o c h d e n h e i m l i c h e n T o t e n g r ä b e r n b e u g e n . 

D a s deu t sche V e r t r e i b u n g s p r o b l e m ist 
e b e n s o w e n i g a u f g e a r b e i t e t w i e ä h n l i c h e 
P r o b l e m e i n v i e l e n T e i l e n d e r W e l t . W i r 
w e r d e n i m B u n d d e r V e r t r i e b e n e n d i e M a h 
n e r b l e i b e n — auch m i t u n s e r e m N a m e n . 
W e n n w i r das U n r e c h t u n t e r d e n T e p p i c h 
k e h r e n , w ä r e d i e F o l g e d i e p l ö t z l i c h e K r i s e , 
d e r ü b e r r a s c h e n d e u n d t r ag i sche A u s b r u c h 
de r L e i d e n s c h a f t e n —- w i e i n Z y p e r n , w i e 
i m N a h e n O s t e n . 

Gemeinsamkeit 
U n s e r V o l k da r f U n r e c h t , das i n deut 

s chem N a m e n b e g a n g e n w u r d e , n ich t v e r 
s c h w e i g e n . A b e r es k a n n auch n ich t n u r 
d a u e r n d d i e Pe i t s che ü b e r s i ch se lbs t s c h w i n 
g en . W i r m ü s s e n z ä h u n d m i t W e i t b l i c k an 
g e m e i n s a m e n T a t e n z u r U b e r w i n d u n g des 
U n r e c h t s — das auch a n d e r e D e u t s c h e n ge
g e n ü b e r b e g i n g e n — u n d a n de r V o r b e r e i 
t u n g k o n s t r u k t i v e r G e m e i n s a m k e i t a r b e i 
ten . W a n d e l d u r c h G e w a l t is t ü b e r a l l u n 
z u l ä s s i g , auch w e n n m a n u n b e s c h w e r t i n 
den V e r e i n t e n N a t i o n e n e i n e n d o p p e l t e M o 
r a l pf legt . U n s e r e S t a a t s o r g a n e m ü s s e n 
e n d l i c h w a g e n , so lche b e r e c h t i g t e n u n d v o r 
d e m G e m e i n w o h l d e r V ö l k e r v e r t r e t b a r e n 
d e u t s c h e n I n t e r e s s e n m i t N a c h d r u c k z u v e r 
t re ten . , , _' 

D i e k u r z s i c h t i g e n u n d w a n k e l m u t i g e n 
A n b e t e r j e d w e d e r u n e c h t e n „ R e a l i t ä t " h a l 
ten uns fü r e i n i r r e s H ä u f l e i n . D i e dauer 
hafte echte u n d f r i e d l i c h e W i r k l i c h k e i t abe r 
g ib t es nicht o h n e G e r e c h t i g k e i t , o h n e A u s 
g l e i c h , o h n e k o n s t r u k t i v e U b e r w i n d u n g des 
U n r e c h t s . G e r a d e d a b e i k a n n s ich d i e L i e b e 
z u m e i g e n e n V o l k , d i e A c h t u n g v o r de r 
W ü r d e u n d E x i s t e n z d e r N a c h b a r n b e w a h 
ren W e r d i e s v e r s c h l e i e r t , U n r e c h t a l s R e a 
l i t ä t beze ichne t , b e l ü g t s ich se lbs t u n d 
schafft s c h w e r e K o n f l i k t e . 

D i e A u s s a g e n d e r V e r t r i e b e n e n s u d i t 
m a n z u v e r s c h w e i g e n . A b e r d i e F o l g e n v o n 
A n n e x i o n u n d V e r t r e i b u n g d i e Z w e i d e u 
t i g k e i t e n de r V e r t r ä g e , d i e V e r s c h l e i e r u n g 
de r u n g e h e u r e n p o l i t i s c h e n u n d we l t 
a n s c h a u l i c h e n S p a n n u n g e n u n d G e f a h r e n , 
d i e H i n n a h m e de r G e w a l t p o l i t i k , d i e m a n 
g e l n d e Z u s a m m e n a r b e i t d e r F r e i e n , d ies 
a l l e s b e d r o h t heu t e d i e E x i s t e n z de r Deut 
schen u n d de r E u r o p ä e r . D i e E n t t ä u s c h u n g 
ü b e r d i e fa lsche E n t s p a n n u n g i s t g r o ß , abe r 

d i e Schr i t t e z u m u t i g e r u n d o p f e r v o l l e r Z u 
s a m m e n a r b e i t de r F r e i e n feh len noch . 

M e h r a l s d ü s t e r e W o l k e n s t ehen ü b e r 
d e m N a h e n O s t e n u n d d e m M i t t e l m e e r . 
W e r d e n w i r i n d e n S t r u d e l h i n e i n g e z o g e n ? 
D o r t u n d i n Z e n t r a l e u r o p a b r auch t en w i r 
e ine enge u n d feste Z u s a m m e n a r b e i t z u r 
V e r t e i d i g u n g u n d z u g e m e i n s a m e r P o l i t i k 
de r n o c h f r e i en V ö l k e r . A b e r schon i n W i r t 
schafts- u n d W ä h r u n g s f r a g e n g ib t es g r o ß e 
U n e i n i g k e i t . W i s s e n s c h a f t l e r v e r w e i s e n auf 
d i e Rohs to f fe u n d d i e E n e r g i e q u e l l e n de r 
M e e r e . Ist de r e u r o p ä i s c h e G e i s t b e i de r 
Ü b e r w i n d u n g de r Ö l k r i s e e r l a h m t ? W o ist 
d i e d e u t s c h - f r a n z ö s i s c h e Z u s a m m e n a r b e i t 
i n de r V e r t e i d i g u n g u n d P o l i t i k ? W e r d e n 
E n g l a n d u n d I t a l i e n d i e S t r u k t u r s c h w ä c h e n 
ü b e r w i n d e n ? W o ist de r m i t A m e r i k a v e r 
e i n b a r t e O r t de r w i r k s a m e n e u r o p ä i s c h e n 
M i t - u n d S e l b s t v e r a n t w o r t u n g i m a t l a n t i 
schen B ü n d n i s u n d d i e p o l i t i s c h e Pa r tne r 
schaft z w i s c h e n E u r o p a u n d d e n U S A ? 
A p p e l l e h ö r e n w i r sei t l a n g e m , aber d i e 
w i r k s a m e T e i l u n g de r A u f g a b e n u n d der 
L a s t e n fehl t . D i e s u n d d i e m o m e n t a n e i n 
nere S c h w ä c h e A m e r i k a s e n t h a l t e n G e f a h 
r e n fü r F r e i h e i t u n d F r i e d e n . In E n g l a n d , 
F r a n k r e i c h , i n D e u t s c h l a n d u n d i n d e n U S A 
g i b t es v i e l e feste u n d k o n s t r u k t i v e K r ä f t e , 
abe r s ie h a b e n nicht d ie O b e r h a n d g e w o n 
nen . 

D i e U S A u n d d ie S o w j e t u n i o n v e r s u c h e n 
A b k o m m e n i n b e s c h r ä n k t e n B e r e i c h e n . 
W i r d d a b e i aber das f re ie E u r o p a de r „ F i n n -
l a n d i s i e r u n g " , d e r „ s a n f t e n " A u s ü b u n g so
wje t i s che r Obe rhe r r s cha f t p r e i s g e g e b e n ? 
Ist m a n s ich de r v i e l e n Z w e i d e u t i g k e i t e n , 
des seh r g e r i n g e n g e m e i n s a m e n V e r t r a g s 
w i l l e n s be i p o l i t i s c h e n V e r t r ä g e n b e w u ß t ? 
S o l l t e m a n s ich v o r e r s t n icht auf r e i n tech
nische V e r t r ä g e z w i s c h e n W e s t u n d Ost 
b e s c h r ä n k e n ? 

1975 w i l l d i e S o w j e t u n i o n mi t e i n e m 
rauschenden G i p f e l t r e f f e n d i e e u r o p ä i s c h e 
S i c h e r h e i t s k o n f e r e n z a b s c h l i e ß e n . E i n W i e 
ner K o n g r e ß i n F i n n l a n d , p r u n k v o l l u n d re
p r ä s e n t a t i v , abe r o h n e d i e t r a g f ä h i g e n K o m 
p r o m i s s e v o n e h e m a l s ? W o l l e n d i e U S A , 
n e u e r d i n g s auch F r a n k r e i c h , das s ich v o n 
unse re r R e g i e r u n g z u w e n i g u m w o r b e n 
s ieht , d i e v o n der g e s t ü r z t e n R e g i e r u n g 
B r a n d t l e i ch t f e r t ig be sch l eun ig t e K o n f e r e n z 

rasch b e e n d e n ? M a n ha t i m W e s t e n i n m e h r 
als 50 J a h r e n noch nicht z u v e r s t e h e n ge
l e r n , d a ß d ie S o w j e t u n i o n sei t Tsch i t s che r in 
u n d L i t w i n o w b i s C h r u s c h t s c h o w u n d 
B r e s c h n e w m i t s c h e i n b a r e m L e g a l i s m u s u n d 
t r o c k e n e n V e r t r a g s p a r a g r a p h e n t iefe p o l i 
t ische E i n b r ü c h e e rz i e l t . D i e „ f r i e d l i c h e K o 
e x i s t e n z " m i t s chwachen V e r t r a g s p a r t n e r n 
ebne t de r D i k t a t u r der — a l l e r d i n g s n u r 
sche inbar — k l a s s e n l o s e n Gese l l s cha f t d en 
W e g . 

A u f d i e se r S i c h e r h e i t s k o n f e r e n z s o l l e n 
d i e E r o b e r u n g e n ges icher t , d i e T e i l u n g u n d 
U n t e r d r ü c k u n g v i e l e r V ö l k e r w e l t w e i t an 
e r k a n n t , das V e h i k e l z u r E i n m i s c h u n g ge
g e n d i e V e r t r e t e r de r f r e i en S e l b s t b e s t i m 
m u n g u n d des a l l g e m e i n e n V ö l k e r r e c h t s ge
schaffen w e r d e n . E u r o p a s o l l un t e r e i n be
sonderes V ö l k e r r e c h t ges t e l l t w e r d e n ; so 
sagt es d i e S o w j e t u n i o n . I m W e s t e n be
schwich t ig t m a n , es h a n d e l e s ich n u r u m 
E r k l ä r u n g e n o h n e V e r b i n d l i c h k e i t . W a r u m 
r ing t d i e S o w j e t u n i o n aber sei t z e h n J a h r e n 
z ä h d a r u m ? D a s freie Z u s a m m e n l e b e n der 
N a t i o n se i ü b r i g e n s das geschich t l iche 
S c h i c k s a l de r D e u t s c h e n ; e i n k r i t i s c h e r B e 
obachter nann te d ies G e s c h i c h t s p h i l o s o p h i e ; 
d ie S o w j e t u n i o n aber setzt d a g e g e n un te r 
d e m N a m e n de r S i c h e r h e i t e i n e n w i r k s a 
m e n E r s a t z f r i e d e n s v e r t r a g , d e r ebenso u n 
sere ö s t l i c h e n N a c h b a r n w i e d ie D e u t s c h e n 
v o r e r s t a m h ä r t e s t e n trifft. U n s e r G r u n d 
gesetz g ib t k e i n e K o m p e t e n z e n de r U n t e r 
schrift un te r e i n e n so l chen Er sa t z f r i edens 
v e r t r a g . 

M a n w a g t n icht m e h r v o m „ L a n d B e r l i n " 
z u sp rechen ; a n S t e l l e de r V o l l m a c h t de r d r e i 
W e s t m ä c h t e u n d der B i n d u n g a n das G r u n d 
gesetz s teht fü r den f r e i en Res t B e r l i n s e ine 
neue A r t des K o n t r o l l r a t s m i t s o w j e t i s c h e m 
E i n f l u ß b e r e i c h . D i e s e E i n f l ü s s e w e r d e n sich 
v o r e r s t m a ß v o l l g e b ä r d e n , u m d ie B u n d e s 
r e p u b l i k für e ine so lche „ f r i e d l i c h e K o e x i 
s tenz" auch h i e r z u l a n d e z u g e w i n n e n . 

D i e N o t u n d V e r z w e i f l u n g der A u s s i e d 
l u n g s b e w e r b e r w ä c h s t , d i e für d i e M e n 
schen v o r g e s e h e n e n G r u n d l a g e n de r V e r 
t r ä g e v o n W a r s c h a u u n d P r a g s i n d l ä n g s t 
geb rochen ; b e i uns w a g t m a n nicht , s i d i 
auch deu tscherse i t s aus de r — z u m T e i l ve r 
f a s s u n g s w i d r i g e n — B i n d u n g z u l ö s e n . W i r d 
m a n w e i t e r h i n statt de r z u b e j a h e n d e n aus
g e w o g e n e n H a n d e l s b e z i e h u n g e n d i e D i k t a -

Foto Löhrich 

t u r e n s u b v e n t i o n i e r e n ? A u s de r K u l t u r a r b e i t 
w i l l m a n d i e V e r t r i e b e n e n v e r d r ä n g e n , d i e 
V e r b e s s e r u n g des L a s t e n a u s g l e i c h s b e e n d e n , 
statt deu t schen R e n t n e r n i n u n s e r e r ost
deu t schen H e i m a t z u he l fen , de r P l a n w i r t 
schaft i n P o l e n h o h e S u m m e n z u f ü h r e n . D i e 
M i l l i a r d e n - K r e d i t e h e l f e n d e n M e n s c h e n 
nicht ; d ie m e n s c h l i c h e n B e z i e h u n g e n z u u n 
s e r e n N a c h b a r n s i n d n ich t t ie fer u n d besse r 
g e w o r d e n . B e i uns her rscht noch b e i v i e l e n 
de r S c h e i n des W o h l s t a n d s , d ie S o r g l o s i g 
ke i t . D i e A n g s t v o r K u r z a r b e i t u n d A r b e i t s 
l o s i g k e i t w ä c h s t — auch b e i d e n V e r t r i e b e 
n e n u n d S p ä t a u s s i e d l e r n . Z u m e r s t e n m a l 
s t e rben i n de r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d 
mehr , a ls g e b o r e n w e r d e n . 

30 J a h r e nach de r V e r t r e i b u n g s i n d nicht 
n u r d i e u n b e w ä l t i g t e n F o l g e n des K r i e g e s 
u n d de r N a c h k r i e g s z e i t o f fens icht l ich , s o n 
d e r n auch de r Z w a n g z u f r e ihe i t l i che r Z u 
s a m m e n a r b e i t m i t d e m Z i e l der Ü b e r w i n 
d u n g des Unrech t s m i t H o f f n u n g , M u t u n d 
W e i t b l i c k fast n a t u r n o t w e n d i g . N u r w e r 
s ich se lbs t aufgibt , s teht v e r z w e i f e l t ode r 
apa th i sch d i e s e r t r ag i schen L a g e g e g e n ü b e r . 
W e r d e n d i e K r ä f t e de r S e l b s t b e s i n n u n g d i e 
O b e r h a n d g e w i n n e n ? 

Mahnung 
D i e V e r t r i e b e n e n h a b e n 1972 nicht re

s ign ie r t . Ih re W a r n u n g e n h a b e n s ich a l s 
r i ch t i g e r w i e s e n ; s ie f ü h l e n s ich b e s t ä t i g t . 
W e i h n a c h t e n u n d N e u j a h r s i n d e ine M a h 
n u n g z u r H o f f n u n g t ro tz a l l e r D ü s t e r n i s 
E i n e M a h n u n g fü r d ie , d i e a n d e n S c h ö p f e r 
u n d E r l ö s e r u n d s e i n e n R a t s c h l u ß g l a u b e n 
u n d für a l l e , d i e s ich d e n B l i c k für d i e not
w e n d i g e k o n s t r u k t i v e Z u s a m m e n a r b e i t de r 
e u r o p ä i s c h e n V ö l k e r n icht n e h m e n l a s sen 
D i e V e r t r i e b e n e n w e r d e n 1975 d e n e n d a n 
k e n , d i e s ie 1945 aus furch tbarer N o t ge
rettet haben . S i e w e r d e n s ich abe r auch 
1975 z u r Z ä h i g k e i t b e k e n n e n , den W e g zu 
besseren L ö s u n g e n für D e u t s c h l a n d d i e 
Deu t schen u n d d i e E u r o p ä e r offen zu h a l 
ten. W i r w e r d e n nicht a u f h ö r e n , e i n e n ge
rechten A u s g l e i c h für das sei t 30 J a h r e n be
s tehende U n r e c h t a n z u s t r e b e n . W i r v e r g e s 
sen nicht d i e N o t u n s e r e r B r ü d e r i n 
M i t t e l d e u t s c h l a n d . A n d e r e G r u p p e n unse res 
V o l k e s t ä t e n gut da ran , d ieses unse r W o l l e n 
z u n u t z e n u n d z u w ü r d i g e n , abe r uns auch 
S o l i d a r i t ä t z u e r w e i s e n . 
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B e h ö r d e n : 

Seltsame Aufwertung 
V e r t r i e b e n e n i e d r i g e r e ingestuf t 

Bundesinnenministn Werner Maihofer organi
sier! sein Ministerium um- Er gab vor dem ivi 

ilral bekannt, d a ß die Abteilung .Angele
genheiten der Vertriebenen, Flüchtl inge und 
K h e g s g e s c h ä d i g t c n " den Status einer Unterab
teilung erhalt und zusammen mit der Unterab
teilung Kultur dem bisherigen Sporlrelcrenten 
Sieghard! von Köckritz unterstellt wird. 

Innerhalb der Bundeslagsopposilion wnd die 
Entscheidung Maihutcrs als weiterer Schrill 
einer gegen die Vertriebenen gerichteten Politik 
der Bundesregierung guwertet. Man erinnert 
daran, d a ß der Amtsvorganger Maiholers und 
heutige Auflennn ilsl r Hans-Dielrich Genscher 
nach der offiziellen A u f l ö s u n g des eins! selb
s tändigen Veitriebenenministerlums durch die 
Ernennung eines S taa l sekre lärs für den Bereich 
der Vertriebenen und dessen direkte Unter
stellung unter den Minister die besondere Be
deutung dieser Aufgabe hervorgehoben habe. 

(•enscher halle als Innenminister 1969 in einer 
Rede in Kassel vor dem Bund der Mitteldeut
schen gesagt: .Darf ich Ihnen sagen, d a ß aus an
deren Abteilungen an mich die Frage gerichtel 
worden ist, ob es elwa die erste Abteilung die
ses Hauses sei. well sie die einzige ist, die dem 
Minister direkt unterstellt ist. Sie k ö n n e n dar
aus erkennen, welche Bedeutung ich gerade die
sem Bereich zumesse." Maihofer habe sich offen
sichtlich diese Wertung nicht zu eigen gemacht. 

D e m g e g e n ü b e r versicherte ein Sprecher des 
Ministeriums, die in der Unterabteilung tät igen 
Beamten empfänden die Entscheidung Maiholers 
nicht als eine Abwertung, sondern als Aufwer
tung. Die Neuorganisation kennzeichne den 
Schwerpunkt der künft igen Vertriebenenpolitik, 
die auf der Erhaltung des kulturellen Erbes 
hege. 

P o l e n 

Warschaus harte Forderungen 
Nach dem jüngs ten Schreiben von Bundes

kanzler Schmidt an den polnischen Parteichef 
Gierek vom November scheint das V e r h ä l t n i s 
zwischen Polen und der Bundesrepublik wieder 
einem Tiefpunkt entgegenzugehen. Darauf deu
ten zwei offenbar mit hohen Stellen ab
gesprochene Kommentare hin. die am Samstag 
in den beiden wichtigsten Warschauer Zeitungen 
-Trybuna Ludu" und „Zycie Warszawy" er
schienen. 

In beiden wird eine Entschädigung für die 
ehemaligen Häft l inge der Konzentrationslager 
als eine der wichtigsten Voraussetzungen für 
die v ö l l i g e Normalisierung des V e r h ä l t n i s s e s 
und die Uberwindung der Schatten der Ver
gangenheit genannt. Nach dieser jetzt wieder 
öffentlich gestellten kategorischen Forderung 
scheint selbst eine Kompromiß lösung schwer 
denkbar — zum Beispiel über eine g r o ß z ü g i g e r e 
Rentenpausdiale für alte Sozialversicherungs
ansprüche. Eine direkte Entschädigung hat die 
Bundesrepublik aber bisher unter anderem Im 
Hinblick auf mögl iche Anschlußforderungen aus 
anderen Ost block-St aalen abgelehnt. 

Zur Fami l i enzusammenführung wird auch die 
von der Bundesrepublik dem Vernehmen nach 
zuletzt genannte Orientiorungszahl von rund 
150 000 Atissiedlungswilligen von den Polen als 
überhöht angesehen. Beide Zeitungskommen-
lare verweisen darauf, d a ß die Polen eigentlich 
mit den nach Vertragsunterzeichnung erteilten 
Ausreisegenehmigungen für rund 60 000 Men
schen ihre Zusage von 1970 erfüllt hätten. 

BND-Konttakte 
Der SPD-Bundesvorstand selbst hatte über 

Fritz Erler den Kontakt zum Bundesnachrichten
dienst (BND) hergestellt, der später zur Anlage 
der sogenannten .SPD-Akte" der B N D - A u ß e n 
stelle München geführt hat. Das erklärte der 
ehemalige Leiter der Außens te l l e , Wilhelm 
Friedrich Hölter \ on Loewenield, vor dem 
Gui l laume-Untersuchungsausschuß des Bundes
tages. 

Evangelische Kirche: 

Vier Briefe und trotzdem keine Antwort 
Ist das Los tausender Menschen weniger wert als Frau Meinhof? 

B O N N — Nachstehend v e r ö f f e n t l i c h e n wir vier Briefe, die der Bundestagsabgeord-
nele Dr . Herbert H u p k a an Bischof D. Kurt Scharf, Berlin 12, J e b e n s t r a ß e 3. gerichtet 
hat. Die Behandlung dieser im Interesse der Deutschen In Polen an den Bischof gerich
teten Anfragen hedarl keines Kommentars. 

Bonn, II. 4. 1974 
.Sehr geehrter Herr Bischof Scharll 

Einer Zeilungsmeldung entnehme ich, ddß 
Ihnen w ä h r e n d Ihres Besuches In der Volks-
lepublik Polen von den Verlrelern de* Staates 
und der Kirchen Polens vorgetragen worden sei, 
.welche ernslen Probleme die Pamllienzusdm-
menführung a u s l ö s e , wenn sie in vers tärktem 
M a ß e we i l erge führ t werden solle'. ' 

Mich w ü r d e n Einzelheiten hierzu sehr inter
essieren, zumal ich mich wiederholt in der 
Öffentlichkeit und im Bundestag zur Frage der 
Aussiedlung geäußer t habe. Ich darf darum auch 
die Protokolle der Sitzung des Deulschen Bun-
deslages vom 21. 3. ubersenden. 

Niemand ruft hier etwa .Heim ins Reicht'. 
Aber wer sich zur Aussiedlung entschlossen hat. 
muß in uns freien Bürgern seinen Anwalt sehen 
k ö n n e n . A u ß e r d e m steht die Volksrepublik Po
len auf Grund der .Information' zum Warschauer 
Vertraq im Wort." 

# 
14. 5. 1974 

.Sehr geehrter Herr Bischof Schart! 
Unter dem 11. 4. hatte Ich bei Ihnen wegen 

einer Zeiiungsme/dung angelragt. Leider habe 
Ich bis heute keine Antwort erhalten. 

Ich erlaube mir. Ihnen eine Kopie des Briefes 
zu übersenden und wäre Ihnen lür eine Ant
wort sehr dankbar.' * 

29. 10. 1974 
.Sehr geehrter Herr Bischof Scharf! 

Leider haben Sie mir weder auf meinen Brief 
vom 11. April noch meine Erinnerung vom 14. 
Mai geantwortet. 

Ich w e i ß nicht, wie Sie es mit Briefen halten, 
die Ihnen zugehen. Ich kann mkh mit dieser 

Art Ihres Verhaltens nicht einverstanden er
klären, zumal es hier um das Los von Tausenden 
von Menschen geht. 

Ich ddrf Sie darum noch einmal sehr hor/lidi 
bitten, mir meinen Brief zu beantworten, ddinit 
ich die Gründe für Ihre Beurteilung der Proble
matik der Fami l i enzusammenführung erfahre." 

3. 12. 1974 
.Sehr geehrter Herr Blsdiol Schärft 

Seit dem 11. April sind Sie mir eine Antwort 
schuldig. Ich hatte Ihnen noch einmal am II. Mai 
und am 29. Oktober geschrieben. 

Offenbar bedeutet Ihnen der Brlel eines Bür
ger* unseres Landes nichts. Andererseils mußten 
wir In diesen Wochen zur Kenntnis nehmen, 
d a ß Sie einen Besuch bei Ulrike Melnhoi ge
macht haben. Nichts gegen diesen Besuch, wohl 
aber der Ausdruck des U n v e r s t ä n d n i s s e s . In wel
cher Welse Sie mit dem Los von Tausenden von 
Menschen umgehen. Denn mein Brief bezog sich 
auf Ihre A u s l ü h r u n g e n nach einer Reise In die 
Volksrepublik Polen. Sie hatten ganz im Sinne 
der g e g e n w ä r t i g e n Machthaber In Warschau 
argumentiert, gegen das Aussledlungsbegehren 
der Deutschen damit Slellung genommen. Ich 
hin nach wie vor der Meinung, d a ß Sie hier 
falsch Informiert worden sind. Darum w ä r e es 
wohl angebracht gewesen, sich zumindest auch 
von einer anderen Seile genaue Information" -

Über das Problem der Aussiedlung etnmbole" 
Dies aber haben Sie nicht getan. 

Ich halle es nunmehr lür geboten. Uber Ih-
höchst sonderbares Verhallen auch die deutsche 
Öffent l ichkei t ru Informieren." 

Mit freundlichen Grüßen Ihr 
Herbert Hupka 

Gehört • gelesen * notiert 

Der größte Raum in der Welt ist der Raum für 
Verbesserungen. 

Helmut Schmidt. Bundeskanzler 

Helmut Sdim-dt betreibt seine Politik ohne gei-
"ugen Gehalt, ohne Perspektive, ohne Konzep-

Rainer Barzel. CüU-Bundestagsabgeordneter 

Auseinanderzuhalten. ^ ^ ^ S 
fahren in weither Sache gegen Karl W j j a n d 
geführt werden, das gemahnt schon an kniffliges 
Puzzlespiel. 

Siegmar Sdielling in .Welt am Sonntag 

Ich sehe die Gefahr, d a ß dieser Staat be! den 
Methoden, mit denen er sich gegen jene ver
leidigt, die ihn angreifen, aufhört ein R « ™ * 
staal zu sein. Kurf Scharf. Bfscfto/ 

Boll und Gollwitzer geboren zu |enen, die In 
unserem Lande die Saat der Gewalt gepflegt 
und kultiviert haben, die jetzt ihre erschrecken
den Blüten treibt. 

Heinrich Lummei. CDU-Fraktionsvorsilzender 
im Berliner Abgeordnelenhaus 

Die Rede des deulschen Kanzlers war eine Un
verschämthe i t . Wieso komml dieser g ö n n e r h a f t « 
Hunne dazu, die g r o ß e britische Lahour Party 
zu schulmeistern? 

John Ryman. britische/ l.aboui-Abgeordneter 

Nächs te Woche kann es keine neue Wellkrise 
geben. Mein Terminkalender ist bereits voll . 

Henry Kissinger, US-Außenminister 

\limenle für Geschiedene sind ein Fall, in dem 
"antiemen für eine A u f f ü h r u n g gezahlt werden 
müssen, die bereits zu Ende Ist. 

.Evening Standard*, London 

Die Menschen unterscheiden sich durch das, was 
sie zeigen, und gleichen sich durch das, was sie 
verbergen. Paul Vafery 

Seelsorge: 

Wa7ßischof Scharf auch bei Rudolf Heß? 
Berechtigte christliche Nächstenliebe darf nicht nur an den linken Terroristen praktiziert werden 

Durch den Skandal in der Evangelischen 
Kirche Berlin ist Bischof Scharf einmal wieder 
in das Rampenlicht der Diskussion geraten. Wie 
wir unseren Lesern bereits mehrfach berichte
ten, machte der umstrittene Bischof wieder von 
sich reden, als er die Anarchistin Ulrike Mein
hof im U n l e r s u c h u n g s g e f ä n d n i s Moabit be
suchte. Ein Besuch, den er im Aullrag der 
Kirchenleitung und auf Wunsch der Justizver
waltung vorgenommen habe, wie Scharf sagte. 
Die Verantwortlichen in Justiz und Kirche 
dementierten diese Behauptung Scharfs aller
dings. 

Nun. wie dem auch sei, die Kirche ist durch 
das Verhalten des Bischofs in ein Zwielicht ge
raten, das i; i v ohne weiteres wieder aus
ge löscht werden kann. So fordern denn audi 
viele g l ä u b i g e Chrislen den Rücktritt ihres 
Bischofs, der aus christlicher N ä c h s t e n l i e b e 
Terroristen .bekehren" wollte. Nach seinen 
eigenen Angaben stellte Scharf den Anarchisten 
überd ie s gewisse Hafterleichterungen in Aus
sicht, wenn diese ihren Hungerstreik abbrechen 
würden. 

Angesichts dieser Aussage stellt sich uns die 
Frage: Wann besucht Bischof Scharf einmal den 
Häftling, der tatsächlich unter schwerster Isola
tionshaft zu leiden half Wann gehl Scharf zu 
Rudolf H e ß , zu diesem 80jähr igen . der seit 33 
Jahren in Berlin-Spandau inhaftiert Ist und für 
den es keinerlei Aussicht auf Hafterleichterung 
gibt? 

Seil der Entlassung von Schlrach und Speer, 
also seit siebeneinhalb Jahren, sitzt der alte 
Mann allein in einem Gefängn i s , das ursprung
lich für 600 Häft l inge bestimmt war. So betra
gen die Kosten für die Unterhaltung der Haft
anstalt eine Million Mark jährlich, denn der 
Gefangene wird von einem Wachbataillon, wel
ches turnusmäßig jeden Monat wechselt, scharf 
bewacht. Die Befürchtungen der Sowjets, H e ß 
könnte einen Flu cht versucht unternehmen, 

.Nu qugge mal dd — un schon gehl de Schranke hoch* Zctdinuag .Kolnisdw Runuvdiou" 

führten dazu, daß sie das G e f ä n g n i s sogar be
wachten, als dieser sich im Krankenhaus befand. 
Besuche seiner Frau und seine Sohnes darf der 
teuerste Gefangene nur einmal im Monat emp
fangen. Selbst zu seinem 80. Geburtstag im 
April dieses Jahres wurde keine Ausnahme ge
macht. 

Alle B e m ü h u n g e n , Rudolf H e ß aul Ireien Fuß 
zu bekommen, scheiterten bisher am Veto der 
Sowjets. Führende Persönl ichkei ten der Politik 
aus dem In- und Ausland richteten gegen die 
starre Haltung des kommunistischen Lageis 
nichts aus. Auch der beginnende Berliner Wahl
kampf wurde in die B e m ü h u n g e n um das Schick
sal des einsamen Häft l ings eingespannt. Ein 
Antrag der oppositionellen F.D.P., für die Frei
lassung H e ß ' zu appellieren, wurde nieder
geschrieen. SPD-Mann Haus sprach von der 
.sehr g r o ß e n " persönl ichen Schuld des lebens
länglich Verurteilten. Das Abgeordnetenhaus 
sei auch nicht der richtige Ort für eine solche 
Entschl ießung. Gerade von Berlin d ü r l e kein 
parlamentarisches Signal für die Bewegung 
.Freiheil für H e ß " ausgehen. Der Regierende 
Bürgermeis ter Schütz warf der F.D.P. .Heuche
lei" vor und sprach von Wahlkampftaktik. 

Allen Hindernissen zum Trotz wandte sich die 
Familie H e ß bereits im März dieses Jahres mit 
einer Erklärung an die S taat soberhäupter der 
Alliierten, an Papst Paul VI., die Bundesregie
rung in Bonn, den Weltkirchenrat In Genf und 
die Menschen rechts kommission in Straßburg. In 
dieser Erklärung heißt es: .Die seit i960 an
dauernde Einzelhaft für Rudolf H e ß Ist zweifels
frei eine Verschärfung des N ü r n b e r g e r Urteils, 
vorgenommen an einem fast Achtz ig jähr igen ' 
Sie widerspricht nicht nur dem Statut für das 
Internationale Mil i tärtr ibunal von N ü r n b e r g , 
das in Art . 29 u. a. festhält: Eine Verschärfung 
der Strafe ist nicht zu läs s ig . Die Aufrechterhal
tung einer politischen Haftanstalt durch vier 
Großmächte , nur um das langsame Sterben eines 
Greises zu ü b e r w a c h e n , erscheint unseres Zeit-
allers u n w ü r d i g , das um Entspannung und 
Mensdtlidikett ringt. Wir appellieren an alle 
menschlich Denkenden, gegen dieses Martyrium 
aufzustehen, bevor es sich vollendet . . ." 

Diesen Ruf nach Freiheit für Rudolf H e ß setzt 
nun der einzige Sohn des Gefangenen, Wolf 
Rüdiger Heß, mit einer Dokumentation über den 
Lebensweg und die B e m ü h u n g e n um die Frei
lassung seines Vaters fort. In dieser Dokumen
tation wird erstmals die Klage von Frau Ilse 
H e ß gegen die Regierung von Großbr i tannien 
vor der Menschenrechtskommission in Straßburg 
veröffentl icht . Im Mittelpunkt slehl jedoch ein 
Guiachten des Völkerrecht lers Prof. Dr. Dieter 
Blumenwitz, mit dem Nachweis, d a ß die Verur
teilung von H e ß vor dem N ü r n b e r g e r Tribunal 
keine Im Völkerrecht anerkannte Gmndlaqe 
besitzt. 

In einem Geleitwort werden die Kern
argumente für eine Freilassung von dem Vor
sitzenden der Hilfsgemeinschaft .Freiheit für 
Rudolf H e ß e. V.", Bundesjustizminister a. D. 
Dr. Ewald Bucher, z u s a m m e n g e f a ß t : Die 
Dokumentation, die hier vorgelegt wird, zeigt 
aber, d a ß eine weitere Inhaftierung von Rudolf 
Heß, noch dazu In der Form der Einzelhaft, nicht 
nur unmenschlich ist. sondern auch geqen 
Grundsätze des Rechts verstößt , die heule all
gemein anerkannt sind. Die Aufrechterhai tunn 
und Fortführung dieser Haft hat nach keinem 
überhaupt mögl ichen strafrechtlichen Prinzip 

heute noch einen Sinn: Bei einem über ÖOjahri-
gen kann man weder von Resozialisierung 
sprechen, noch davon, d a ß die Gemeinschaft vor 
ihm gesichert werden m ü ß t e . Auch der Ge
sichtspunkt der allgemeinen Abschreckung er
fordert heute diesen Strafvollzug nicht mehr. 
Uud selbst der SUhnegedanke — der von der 
modernen StrafrechtsWissenschaft mit Redit so 
gut wie allgemein abgelehnt wird — versagt 
hier, da der Gefangene nach einhelliger A n 
sicht das M a ß persön l i chen Leidens überreichl ich 
erfül l t hat. Als B e g r ü n d u n g für weitere Fort
dauer der Haft bleibt also nur das nackte Be
dürfnis nach Rache, wie dies von einigen so
wjetischen Stimmen auch offen ausgesprochen 
worden ist. Wenn also ta l sächl ich eine der Ge
walt rsamsm ächte nur noch aus diesem Motiv die 
Haft aufredilerhalten will, dann Ist es nicht nur 
das Recht, sondern die Pflicht der anderen demo
kratischen Mächte , sich daran nicht mehr zu be
teiligen. Dies darzulegen ist der Sinn vorliegen
der Dokumentation." 

Der H e ß - V e r t e i d i g e r Dr. Allred Seidl. C S U -
Fraktionsvorsilzender im Bayerischen Landlag 
„ e t - d d S M a m i s k r ' D t u n d urteilte: „ A u s g e z e i c h -

Wenn Bischof Sdiarl vou christlicher N ä c h s t e n 
liebe spricht, dürf te er den einsamen Haltung 
von Spandau eigentlich nicht vergessen. Oder 
sollte er seine Liebe nur linken 
schenken wollen? Terroristen 

1.11. 
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Deutsche A u ß e n p o l i t i k läßt sich nur noch be
greifen im Rahmen der Weltmachtpol i t ik der 
Vere in ig ten Staaten von A m e r i k a und der So
wjetunion. Ob an diesen machtpolitischen V e r 
haltnissen ein e u r o p ä i s c h e r Bundesstaat anstelle 
der heute s e l b s t ä n d i g e n Nationals taaten Ent
scheidendes ä n d e r n w ü r d e , erscheint zumindest 
fraglich. Denn die Wel tmachts te l lung der beiden 
Mäch te steht in Zusammenhang mit der techni
schen Entwick lung unserer Zeit , die nur noch 
weite R ä u m e mit nicht zentralisierter B e v ö l k e 
rung und Industrie im Stande der Ver te idigungs
fäh igke i t b e l ä ß t . Die so v e r l ä s t e r t e Geopo l i t ik 
hat ungeachtet der Anfe indungen vermeintl icher 
Intel lektueller ihre Bedeutung behalten. A u ß e n 
politisch entscheidend ist zunächs t die Ver t e id i 
g u n g s f ä h i g k e i t eines Raums, die e r g ä n z t werden 
muß durch die Verteidigungsbereitschaft des 
oder der V ö l k e r und die Produktionskraft . A l s 
es im Zwei ten W e l t k r i e g der feindlichen Luft
waffe gelang, die Industr ieproduktion des Deut
schen Reiches zu zerschlagen, war das Ende des 
Krieges nur nod i eine Frage der Zei t und dies 
selbst dann, wenn der Fe ind nicht in v ö l k e r 
rechtswidriger W e i s e einen erbarmungslosen 
Luftkr ieg gegen die Z i v i l b e v ö l k e r u n g eröffnet 
h ä t t e . Eine ä h n l i c h e En twick lung durchzieht die 
ganze Kriegsgeschichte, die einsetzte mit der 
N ich tVe r t e id igungs f äh igke i t der Burgen, sich 
fortsetzte i n der N i c h t V e r t e i d i g u n g s f ä h i g k e i t der 
S t ä d t e und s p ä t e r k le iner Lände r , es sei denn, 
sie waren w i e die Schweiz durch einzigart ige 
geopolitische Bedingungen zur Ver t e id igung des 
Raums geradezu vorherbestimmt. Der Zwei te 
W e l t k r i e g bewies bereits v o m Raum her die 
N i c h t V e r t e i d i g u n g s f ä h i g k e i t e twa der Benelux-
Staaten. W i r f t man einen Bl ick auf die geopoli t i 
sche Struktur der Bundesrepubl ik Deutschland 
mit der ausgesprochenen B e v ö l k e r u n g s k o n z e n 
tration und ebenfalls der Konzent ra t ion der In
dustrie sowie der G e f ä h r d u n g der Verbindungs
wege, so zeigt das die Schwier igkei t einer V e r 
te idigung dieses Staates vo r a l lem dann, wenn 
man die No twend igke i t erheblicher B e v ö l k e 
rungsbewegungen als Folge v o n Kr iegshand
lungen i m Ter r i to r ium der Bundesrepubl ik sich 
v e r g e g e n w ä r t i g t . Eine A u ß e n p o l i t i k aber muß , 
w i l l sie nicht verantwortungslos handeln, die 
geopolit ischen Voraussetzungen in ihr Ka lkü l 
einbeziehen. 

Potentielle Weltmächte 
Diese G e o p o l i t i k aber br ingt es i n erster 

L in i e mit sich, d a ß die heutige W e l t p o l i t i k we
sentlich um die U S A , die Sowjetunion und po
tent ie l l M ä c h t e w i e C h i n a und Indien kreist, wo
bei letztere beide noch nicht das M a ß von m i l i 
t ä r i s che r und indust r ie l ler Potenz gefunden ha
ben, das ihnen die Ro l l e als W e l t m ä c h t e erlau
ben w ü r d e . A u c h Bras i l i en stellt eine solche 
potent iel le Wel tmacht dar. 

So zeigte das abgelaufene Jahr wesentlich 
die A u ß e n p o l i t i k der U S A und der Sowjetunion, 
wobei die i m V o r d e r g r u n d v o n A k t i o n e n stehen
den Gebie te w i e im N a h e n Osten polit isch die 
Rol le , die sie spielten, nur darum einnehmen 
konnten, w e i l sie durch Interessenpolit ik der 
beiden G r o ß e n abgedeckt waren. Ohne die mas
sive Hi l f e der U S A w ä r e Israel als staatlicher 
V e r b a n d bereits 1973 ungeachtet des Kampfes
mutes seiner B e v ö l k e r u n g verschwunden ebenso 
wie ohne sowjetische U n t e r s t ü t z u n g die 1973 
am K r i e g gegen Israel betei l igten Staaten den 
Angr i f f niemals gewagt h ä t t e n . Poli t isch inter
essant ist an dieser Feststel lung, d a ß im F a l l 
Korea , V i e t n a m und nunmehr Naher Osten die 
Sowjetunion jewei l s i n der Reihe der Angre i fe r 
steht u n d sich v o n hier aus auch nicht uninter
essante Ausb l i cke auf ihre Europapol i t ik erge
ben. A u f v i e l e n Reisen hat sich Kiss inger um 
einen Ausg le i ch i m N a h e n Osten b e m ü h t , bis
her jedoch ohne sichtbaren Erfolg. Der Ausgle ich 
scheiterte jedenfalls h i n t e r g r ü n d i g an der Po l i 
t ik der Sowjetunion, die i n diesem Jahr das 
ä u ß e r s t aggressive Syr i en mit modernsten Waf
fen belieferte, obwoh l dieser Staat i n seinen 
amtlichen E r k l ä r u n g e n k e i n H e h l daraus macht, 
d a ß er mi l i t ä r i sch Israel vernichten w i l l . Der Be
such des F ü h r e r s der p a l ä s t i n e n s i s c h e n Fre i 
s chä r l e r und Terror is ten Arafa t in M o s k a u be
weist, d a ß M o s k a u in keiner W e i s e an einer 
echten Pazif iz ierung des Nahen Ostens inter
essiert ist sondern durch Schürfung der Unruhe 
in diesen Gebie ten seinen machtpolitischen E in 
fluß s t ä n d i g zu erwei tern sucht, w ä h r e n d die 
U S A hier w ie ü b e r a l l auf der Erde in einer aus
gesprochenen Defensivhal tung stehen. Auch das 
wieder zeigt die Zweideut igke i t der sowjeti
schen Pol i t ik , wenn sie i n Europa mit solchem 
Nachdruck auf der W a h r u n g eines nicht frie
densvertraglich abgesicherten Status quo, son
dern einem, der durch mi l i t ä r i sche Okkupa t ion 
geschaffen wurde, besteht. 

A u s der amerikanisch-sowjetischen Pol i t ik an 
Krfsenpunkten der W e l t p o l i t i k kann au der 

' i n d T n f i f 5 S A Ä : s Ä n i r a Ä grundig die U S A una tue ^ j „ f l i k t d eiere Sicht anstreben. Im Nah-Os t -Konf l ik t des 

h!p sowjetisch-chinesischen Beziehungen wo die 
SoVScZaugenscheinlich mit der M o g h d i -
keU eines inneren v o n ihr gesteuerten U m 
schwungs beim w o h l nicht mehr a l lzu fernen 
A b t a t e n der heutigen chinesischen Fuhrungs-
J S S rechnet. Für die sowjetische A u ß e n p o l i 
tik besitzt Europa den unbedingten V o r r a n g 
und / w a r auf G r u n d einer g e o ^ t i i ^ e p S M * 

ein zusammenhangendes Im
per ium an, das seine westliche Grenze m A t l a n 
t ik findet und w i l l erst v o n dieser Basis aus 
den R e v o l u t i o n ä r e n Gedanken notfal.s m,t 
Waffengewalt weiter vortragen. Die neue deut
sche Os tpo l i t ik der Brandt, Bahr und Scheel 
S i « Richtung dieser sowjetischen Zielsetzung. 

Ein Blick zurück 
auf ein Jahr Außenpolitik 

Von Botschafter a. D. Dr. Hans Berger 

Botschafter a. D. Dr. Hans Berger ist den Lesern unserer Zeitung seit Jahren durch seine treffen
den A n a l y s e n der außenpo l i t i s chen Situation bekannt Foto Eilermann 

Die offensichtliche Kr i se der w e s t e u r o ä p i s c h e n 
Demokrat ien mit der S t ä r k u n g der kommunist i
schen Posit ionen bewegt sich im Rahmen der 
sowjetischen W ü n s c h e . Heute w ü r d e eine noch 
akt ivere sowjetische Europapoli t ik, die gege
benenfalls in kriegerischen Angriffen endete, 
eine Konfrontat ion USA—Sowje tun ion hervor
rufen. U m deswegen ist die Sowjetunion p r imär 
an einem Ausgle ich mit den U S A interessiert, 
damit diese sich wenigstens schrittweise aus 
Europa zu rückz iehen . 

Gel ingt das in der Form, daß die U S A nur 
noch symbolisch Truppen in der Bundesrepublik 
belassen und im ü b r i g e n ü b e r einen Ver te id i 
gungsvertrag den eu ropä i s chen Staaten Hi l fe im 
Angrif fsfa l l zusichern, dann ist für die Sowjet
union der Zeitpunkt gekommen, eine aggres
sive Europapol i t ik zu betreiben, für die man 
heute schon die Rechtsgrundlagen sucht. Das ist 
ü b r i g e n s der letzte Sinn der v o n der Sowjet
union mit ä u ß e r s t e m Nachdruck verfolgten K o n 
ferenz ü b e r Europä i sche Sicherheit und Zusam
menarbeit. Das aber heißt , die Sowjetunion w i r d 
in erster Lin ie ihre innenpolitische A k t i v i t ä t in 
Westeuropa v e r s t ä r k e n , so daß dort Volksfronten 
als Vorstufe einer totalen kommunistischen 
M a c h t ü b e r n a h m e wie i n der sowjetischen deut
schen Besatzungszone und anderen Ostblock
staaten die Regierungen ü b e r n e h m e n . W i e 
drohend diese Gefahr ist, ergibt beispielsweise 
das Ergebnis der letzten f ranzösischen Präs i 
dentenwahl, bei der Giscard d'Estaing 50,81 Pro
zent gegen 49,19 Prozent des Kandidaten der 
kommunistisch gesteuerten Volksfront erreichte. 
Dank der unheimlichen Macht der kommunist i

schen Gewerkschaft in Italien d r ä n g e n die V e r 
hä l t n i s se in diesem Land in eine ähnl iche Rich
tung wie in Frankreich. Die V e r h ä l t n i s s e in der 
Bundesrepublik sind seit dem sozialistischen 
Machtantritt unübers ich t l icher geworden und 
weitgehend lab i l , we i l in SPD und Tei len der 
FDP eine Unterwanderung durdi l inksextreme 
Kreise eingesetzt hat, die bei einer Wirtschafts
krise virulent werden k ö n n t e n . In den Nieder
landen aber beherrscht der l inke Flügel der dor
tigen Sozialisten die Regierung v o l l s t ä n d i g und 
setzt die mi l i tä r i sche Kraft des Landes herab. 

Die Sowjetunion erstrebt, diesen innenpoli t i 
schen Vorgang durch ihr mi l i tä r i sches Macht
gewicht zu u n t e r s t ü t z e n , um auf diese Wei se 
etwa widerstrebende eu ropä i sche Staaten von 
vorneherein von der Aussichtslosigkeit eines 
Widerstandes zu ü b e r z e u g e n . Die eu ropä i sche 
Pol i t ik der Sowjetunion kann also nur richtig 
verstanden werden, wenn man dieses e u r o p ä 
ische Z ie l erkennt. Das Ergebnis also w ü r d e 
eine Einbeziehung von West- und S ü d e u r o p a 
in das sowjetische Imperium darstellen. W i e 
schnell sich dieser Vorgang vollzieht , ist heute 
durchaus u n g e w i ß . Die Russen spielen auf Zeit, 
sie werden andererseits jede sich ihnen bietende 
Mögl ichke i t wahrnehmen, um die Unterwerfung 
der eu ropä i schen V ö l k e r schneller durchzuset
zen. Diese Entwicklung hatte Konrad Adenauer 
vor Augen, als er mir kurz vor seinem Tod mit 
al lem Nachdruck e r k l ä r t e , die Russen w ü r d e n an 
den Rhein kommen, aber hier entgegen der Er
wartung de Gaul ies nicht stehenbleiben — und 
das alles, ohne einen Schuß abgegeben zu haben. 

Rüstungs-Vereinbarungen zwischen USA und Sowjetunion 
Ob die Sowjets notfalls mil i tär isch intervenie

ren k ö n n t e n , wenn die vorstehend gezeichnete 
Entwicklung nicht eintreten sollte, w i r d wieder
um von den Aussichten zu dem jewei l igen Zeit
punkt a b h ä n g e n . Jedenfalls halte ich alle Er
w ä g u n g e n westlicher Kreise für nicht abges tü tz t , 
die von Fa lken und Tauben in der Sowjet füh
rung sprechen und insbesondere auf das pol i t i 
sche Schwergewicht des Mi l i t ä r s hinweisen, das 
angeblich heute v i e l aggressiver als Breschnew 
sein sol l . Nach meiner M e i n u n g eine Feh lka lku
lation, da die politische F ü h r u n g dank der Struk
tur der kommunistischen Partei in der Sowjet
union absolut ü b e r das Mi l i t ä r verfügt . Gret-
schko dürf te mit seinen kriegerischen Tönen oft
mals v o m Po l i tbü ro vorgeschickt sein, um Bresch
new bei seinen Verhandlungen mit dem Westen 
ein A l i b i zu bieten und den Westen ü b e r die 
M a c h t v e r h ä l t n i s s e im Zentralkomitee zu täu
schen. 

Die bisher zwischen Sowjetunion und U S A 
getroffenen Vereinbarungen dienen einem dop
pelten Zweck: Die U S A erstreben eine Senkung 
ihrer R ü s t u n g s a u s g a b e n an, w ä h r e n d ein Druck 
in dieser Richtung in der Sowjetunion nicht 
nachweisbar ist. Die Sowjetunion w i l l anderer
seits auf den Gebieten ihrer Rüs tung nachziehen, 
wo sie den U S A noch unterlegen ist, w ä h r e n d 
die U S A auf dem jetzigen Stand verbleiben. Der 
entscheidende Punkt in den Absprachen von 

Wlad iwos tok liegt daran, daß die U S A ihre 
etwa 870 M e h r f a c h s p r e n g k ö r p e r auf 1320 er
h ö h e n dürfen, aber nicht weiter, w ä h r e n d die 
Sowjetunion, die heute kaum über Mehrfach
s p r e n g k ö r p e r verfügt , und sie noch nicht serien
mäßig herzustellen vermag, 1320 Mehrfach
s p r e n g k ö r p e r fertigen darf. Dabei muß allerdings 
berücksicht ig t werden, daß die Sowjetunion 
ha r tnäck ig jede Kontro l le ablehnt und Mehr
fachsprengköpfe ü b e r Satelli ten nicht zu ent
decken sind. 

Noch in seiner Eigenschaft als A u ß e n m i n i s t e i 
e r k l ä r t e Scheel s i egesbewuß t , die in Europa ge
lagerten taktischen Atomwaffen w ü r d e n nicht in 
die bilateralen SALT-Verhand lungen einbezogen 
werden. Nach der E r k l ä r u n g von P räs iden t Ford 
ist das auch in Wlad iwos tok nicht der Fa l l ge
wesen. Immerhin fällt auf, daß zum gleichen 
Zeitpunkt in den U S A eine Diskussion ü b e r die 
Reduzierung taktischer Atomwaffen in Europa 
von 7000 auf 2000 einsetzt, eine Vors te l lung 
übr igens , die fatal den sowjetischen W ü n s c h e n 
entspricht. 

In diesen Bilateralismus, der ü b r i g e n s ange
sichts der Furchtbarkeit der gegenseitigen Ver 
nichtungsmittel einen zwangs läuf igen Charakter 
t rägt , fällt nun eine fortgesetzte Schwächung der 
eu ropä i s chen Staaten. Innenpolitisch durch den 
A b b a u der V e r t e i d i g u n g s k r ä f t e von England an 

übe r die Niederlande, die Bundesrepublik bis 
hin zu Italien, der sich zwangs l äu f ig auf die 
N A T O auswirkt, die eines Tages eine Form ohne 
Substanz darzustellen droht. Außenpo l i t i s ch ist 
ein Nenner für eine gemeinsame A u ß e n p o l i t i k 
nicht zu finden. Dies selbst nicht i n so elementa
ren Dingen wie der Olfrage, wo entgegen der 
französischen Ansicht eine enge Zusammenar
beit mit den U S A unbedingt geboten sein dürf te 
und dies trotz des oft a l lzu krassen Egoismus 
der U S A . Die heutigen ö l p r e i s e verschieben 
nicht nur die Schwergewichte des Welthandels , 
sondern ruinieren ihn angesichts des ö l p r e i s -
diktats, das M i l l i a r d e n b e t r ä g e i n L ä n d e r bringt, 
die sie nicht einmal zu verwenden wissen. W i e 
sich die Ö l b o h r u n g e n vor der norwegischen und 
englischen Küs te auf l ä n g e r e Sicht auswirken 
werden, läßt sich heute nicht abschä tzen , wobei 
der nationale Egoismus dieser Länder — siehe 
ö l p r e i s e Venezuelas und des Irans — in Rech
nung gestellt werden muß . 

Die engagierten E u r o p ä e r versteifen sich dog
matisch auf insti tutionelle Fragen. Nach meiner 
Me inung w ä r e es zweckmäßige r , praktische Fra
gen aufzugreifen und zu lösen wie im Augen
blick die Agrarpreise und die I n f l a t i o n s b e k ä m p 
fung. A u f beiden Gebieten ist a u ß e r w o h l t ö n e n 
den E r k l ä r u n g e n nichts geschehen. Bei keiner 
Europadiskussion sollte vergessen werden, daß 
eine gemeinsame Verteidigungs- und R ü s t u n g s 
pol i t ik uner läß l i che Voraussetzung eines po l i 
tisch geeinten Europas ist. W i e nachteilig sich 
die rein innenpolitisch motivierte Sicht der 
Europaprobleme auswirkt, beweist im A u g e n 
blick wieder Portugal, das an den Arbe i ten der 
nuklearen Planungsgruppe der N A T O nicht mehr 
teilnimmt. 

Daß der Zypernkonf l ik t nicht verhindert wer
den konnte, der zu kriegerischen Auseinander
setzungen zumindest indirekt zwischen zwei 
NATO-Staa ten , T ü r k e i und Zypern-Griechen
land, führte , deutet empfindliche S t ö r u n g e n im 
Gefüge des westlichen V e r t e i d i g u n g s b ü n d n i s s e s 
an, die unter bestimmten U m s t ä n d e n sogar die 
Auf lösung dieser Organisation, die für das freie 
Europa schlechthin lebensentscheidend ist, füh
ren k ö n n t e . 

Deutsche Außenpolitik 
1974 brachte eine einschneidende Ä n d e r u n g 

in der außenpo l i t i s chen F ü h r u n g der Bundes
republik, nämlich die A b l ö s u n g v o n Brandt und 
Scheel durch Schmidt und Genscher, w ä h r e n d 
der außenpol i t i sch unhei lvol le Bahr bl ieb. So
wohl von Schmidt als auch von Genscher kann 
erwartet werden, daß sie zum Unterschied von 
ihren V o r g ä n g e r n eine n ü c h t e r n e A u ß e n p o l i t i k 
treiben werden, was sich beispielsweise in der 
Debatte des Bundestages ü b e r die K S Z E in Genf 
niedersdilug. Hatte die deutsche Delegation bis
her eine der Sowjetunion zu stark entgegen
kommende Hal tung gezeigt, so e r k l ä r t e A u ß e n 
minister Genscher, d a ß die Bundesregierung so
woh l die Schaffung neuen e u r o p ä i s c h e n V ö l k e r 
rechts als auch jede Folgeorganisat ion dieser 
Konferenz, ein besonderes An l i egen der Sowjet
union, ablehnen werde. 

A u f der anderen Seite brachte die neue v o n 
Brandt, Bahr und Scheel inaugurierte Ostpol i t ik 
selbst aus dem Blickpunkt ihrer Befü rwor te r im 
Grunde nur En t t äuschungen . Die Sowjetunion 
verfolgt ihre Berl iner Zie le mit unverminderter 
Ha r tnäck igke i t weiter, wobe i sie sich tei lweise 
nicht ungeschickt auf Texte des V i e r m ä c h t e a b 
kommens ü b e r Ber l in und den damit im Zusam
menhang stehenden Briefwechsel beruft. Erst 
kürzlich erinnerte die „ P r a w d a " daran, i n Ber
l in dürf ten keine Bundesgerichte Rechtsspre
chung a u s ü b e n , wobei sie die Z u s t ä n d i g k e i t des 
Bundesgerichtshofs in Kar lsruhe im A u g e hat, in 
Fragen der Ü b e r s t e l l u n g ü b e r Beschwerden zu 
entscheiden. Gedacht ist hier an den F a l l Brück
mann. Im ü b r i g e n bereitet die Sowjetunion 
Schwierigkeiten bei der Einbeziehung Berl ins i n 
internationale V e r t r ä g e , die nach dem V i e r 
m ä c h t e a b k o m m e n zwar möglich, aber nicht vor
geschrieben ist. 

Die Installierung des Bundesamtes für U m 
weltschutz in Ber l in führ te zu einer Unterbre
chung des Ber l in-Verkehrs durch das Zonen
regime, we i l die andere Seite den Begriff der 
„Bindungen" i m Vertragstext anders auslegt als 
die Bundesregierung und die drei W e s t m ä c h t e . 
So w i r d weiterhin trotz aller Vereinbarungen 
das M i t t e l der Verkehrsbehinderung angewandt, 
das nach Auffassung der Bundesregierung gerade 
durch die Ost-Vereinbarungen ausgeschaltet 
sein sollte. 

V o r a l lem sollte die neue Ostpol i t ik nach der 
Absicht der Bundesregierung zu einer A n n ä h e 
rung mit dem Regime der . D D R " auch im Inter
esse der dort lebenden Deutschen führen. H i e r 
hat sie sich gründl ich geirrt. Denn seit Absch luß 
der O s t v e r t r ä g e ist die „DDR" mit a l len M i t t e l n 
bestrebt, die G r ä b e n zu erweitern. Nachdem sie 
zu diesem Zweck sogar eine V e r f a s s u n g s ä n d e 
rung vornahm, setzt dort eine amtlich gesteuerte 
Diskussion ü b e r die gemeinsame deutsche Spra
che ein. Faß t man das bisherige Ergebnis der 
neuen Ostpol i t ik zusammen, so hat die Sowjet
union zwar ihre Hetzkampagne gegen die Bun
desrepublik gemildert. Dafür sucht sie die W i r t 
schaftskraft der Bundesrepublik ihren Zielen 
dienstbar zu machen. Die O s t v e r t r ä g e wertet sie 
als definitiv — im Grunde aber wiederum nur 
als einen Tei lerfolg ihrer Westpol i t ik . Im V e r 
hä l tn is zur „DDR" sind gewisse Verkehrser
leichterungen eingetreten, die jedoch jederzeit 
wieder aufhebbar sind. Im ü b r i g e n ist das dor
tige System im vo l len E i n v e r s t ä n d n i s mit der 
Sowjetunion zu einer totalen Konfrontat ion mit 
der Bundesrepublik ü b e r g e g a n g e n , die sie sogar 
nationale und kul turel le Gemeinsamkeiten wie 
die deutsche Sprache leugnen läßt . 

Insgesamt hat das Jahr 1974 zu einer Ernüch
terung ü b e r die Folgen der neuen Ostpol i t ik ge
führt. Auch mit den anderen Ostblockstaaten 
a u ß e r h a l b des Sonderfalls R u m ä n i e n konnte 
keine wirkl iche Normal is ie rung erreicht wer
den. Unverhohlen stellen diese Staaten wie Po
len Reparationsforderungen. Die Lage in Eu
ropa ist labiler geworden. Die U S A gehen ge
g e n ü b e r Europa schrittweise auf weitere Distanz 
Nichts deutet darauf hin, d a ß sich 1975 an die
sem Trend etwas ä n d e r n wi rd . 
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Fragwürdige Nahostpolitik: 

Ä r z t e t a g gegen Z w a n g s e r n ä h r u n g 
Das P r ä s i d i u m des Deutschen Ä r z t e t a g e s hat 

i n K ö l n e ins t immig eine Ste l lungnahme zum Pro
b l em der sogenannten Z w a n g s e r n ä h r u n g v o n 
Strafgefangenen verabschiedet . D a r i n w i r d be
tont, d a ß die Verpf l i ch tung des Arz t e s , mit a l len 
i h m zur V e r f ü g u n g stehenden M ö g l i c h k e i t e n das 
menschliche Leben zu erhal ten, dort ihre Grenze 
finden m ü s s e , „ w o e in eindeutiger , auf freier 
W i l l e n s b i l d u n g beruhender Besch luß des e in
zelnen Menschen vor l i eg t , die ä rz t l i che Behand
lung abzulehnen und sich ih r sogar a k t i v zu 
widerse tzen" . K e i n A r z t d ü r f e „zu e iner der
ar t igen Zwangsbehand lung verpflichtet werden" . 
Der W i n d sch läg t um 

Das W a h l e r g e b n i s für das Studentenparlament 
der Bonner U n i v e r s i t ä t ist i n der Hochschule als 
Zeichen für e inen pol i t i schen Umschwung an den 
deutschen U n i v e r s i t ä t e n insgesamt angesehen 
worden. Be i den W a h l e n er l i t ten die bisher ton
angebenden L inksg ruppen eine eindeut ige N i e 
derlage. D ie Studentenschaft machte bei einer 
hohen W a h l b e t e i l i g u n g v o n 57,2 Prozent den 
Ring Chr is t l ich-Demokra t i scher Studenten (RC 
DS) zur s t ä r k s t e n F r a k t i o n . 

Lob für Genscher 
Die O p p o s i t i o n sprach B u n d e s a u ß e n m i n i s t e r 

Genscher ihre A n e r k e n n u n g d a f ü r aus, „ d a ß er 
die Ü b e r r e i c h u n g e iner die Rechte Ber l ins be
e i n t r ä c h t i g e n d e n N o t e be i der Unterze ichnung 
des deutsch-jugoslawischen K a p i t a l h i l f e a b k o m 
mens verh inder t hat". 

Genscher habe sich damit gegen f ü h r e n d e 
Krä f te der SPD durchgesetzt, die die Ans ich t 
ver t re ten h ä t t e n , man sol le i n dem A b k o m m e n 
auf die üb l i che B e g ü n s t i g u n g Ber l ins be i Ent
w i c k l u n g s h i l f e v e r t r ä g e n verzichten, sagte der 
entwicklungspol i t i sche Sprecher der C D U / C S U -
Frak t ion , T o d e n h ö f e r . 

Dutschke wieder in Berl in 
R u d i Dutschke kehr t an die Fre ie U n i v e r s i t ä t 

Be r l i n zu rück . Der ehemal ige S t u d e n t e n f ü h r e r 
sch loß e inen V e r t r a g mit Professor Dr . Urs 
Jaegg i ab. Er w i r d den Soz io logen als wissen
schaftlicher Mi t a rbe i t e r bei e inem v o n der Deut
schen Forschungsgemeinschaft f inanzier ten For 
schungsprojekt u n t e r s t ü t z e n . 

B N D - F ü h r u n g verklagt 

Der f r ü h e r e Mi t a rbe i t e r des Bundesnachrich
tendienstes (BND) G ü n t h e r H e y s i n g , dessen N a 
me i m Zusammenhang mit Ausforschungen deut
scher Journa l i s t en bekanntgeworden war , hat 
A n z e i g e gegen den B N D - P r ä s i d e n t e n G e r h a r d 
W e s s e l und den B N D - V i z e p r ä s i d e n t e n Die ter 
Blötz erstattet. 

W i e die Bundesanwaltschaft i n K a r l s r u h e be
s t ä t i g t e , lautet die A n z e i g e auf Verdacht des 
Geheimnisver ra tes und Ver t rauensbruches an 
ehemal igen M i t a r b e i t e r n des B N D . In der v o n 
H e y s i n g v e r ö f f e n t l i c h t e n A n z e i g e h e i ß t es, es 
sei e in „ b i s h e r e inmal ige r V o r g a n g , d a ß e in 
geheimer Nachrichtendienst die I d e n t i t ä t seiner 
Mi ta rbe i t e r preisgibt ." 

„ Christenverf olgung?" 

Z u r V e r t e i d i g u n g des Rechtsstaates u n d der 
Menschenrechte hat der Regierende B ü r g e r m e i 
ster v o n Be r l i n , K l a u s Schütz , be i der V e r l e i h u n g 
der C a r l - v o n - O s s i e t z k y - M e d a i l l e der L i g a für 
Menschenrechte an den Schriftsteller H e i n r i c h 
Boll und den Ber l ine r Theologieprofessor D . H e l 
mut G o l l w i t z e r aufgerufen. B o l l entschuldigte 
sich i n seiner Dankesrede zu Beg inn be im an
wesenden evangel ischen Bischof D . K u r t Scharf 
für Angr i f fe , die er i n e inem Fernsehf i lm gegen 
den Bischof gerichtet hatte. B o l l nannte den Ber
l iner Kirchens t re i t eine „ C h r i s t e n v e r f o l g u n g " . 

D e m o k r a t i e v e r s t ä n d n i s : 

Beifall für Intoleranz 
Das O r t s k a r t e l l N e v i g e s des Deutschen G e 

werkschaftsbundes, K r e i s D ü s s e l d o r f - M e t t m a n n , 
hatte zusammen mit dem V o l k s b i l d u n g s w e r k 
zu einer D i s k u s s i o n ü b e r das Thema „ W a s ha
ben uns die O s t v e r t r ä g e gebracht?" e ingeladen. 
Z u Beg inn der Ve rans t a l t ung m u ß t e der D G B -
R e p r ä s e n t a n t bekanntgeben, d a ß der als G e 
s p r ä c h s t e i l n e h m e r a n g e k ü n d i g t e Bonner K o r r e 
spondent der polnischen Presseagentur, Edua rd 
O y a w e r s k i , abgesagt habe. D i e B e g r ü n d u n g 
autete, er weigere sich, mit dem C D U - B u n d e s -
agsabgeordneten Dr . Herber t H u p k a , der zusam

men mit dem S P D - M i t g l i e d des Be r l i ne r A b g e 
ordneten-Hauses Bodo Thomas den deutschen 
n a r t ü b e r n o m m e n hatte, w ä h r e n d v o n ös t l i che r 
Seite noch der Bonner Kor respondent der M o s 
kauer Iswesti ja aufgeboten worden war, zu dis
kut ie ren . Das A u d i t o r i u m , sowei t es aus M i t 
g l iedern des D G B und A n g e h ö r i g e n sowie S y m 
pathisanten der S P D bestand, klatschte der 
polnischen A b s a g e demonstra t iv Be i f a l l . Ihnen 
war offensichtlich die B e k u n d u n g der Intoleranz 
eines K o m m u n i s t e n g e g e n ü b e r e inem D e m o k r a 
ten höchs t w i l l k o m m e n . 

M i t dem so gern g e r ü h m t e n Demokra t i eve r 
s t ä n d n i s hat dieses V e r h a l t e n a l le rd ings nichts 
mehr zu tun. Es er laubt l e ider nur den Schluß , 
d a ß K o m m u n i s t e n für ihr undemokrat isches G e 
baren der Zus t im m ung der deutschen L i n k e n 
sicher se in d ü r f e n . Schmeckt das nicht bereits 
nach Vo lks f ron t ? Der V o l l s t ä n d i g k e i t halber sei 
noch nachgetragen, d a ß entsprechend der S o l i 
d a r i t ä t unter den A n g e h ö r i g e n des Warschauer 
Paktes der Sowjetrusse auch fern b l ieb ohne 
jede A n g a b e eines Grundes , nur hal t s o . _ 

Selbstbestimmung für die Palästinenser... 
. . . aber über die legitimen Anliegen der deutschen Heimatvertriebenen wird kein Wort verloren 

Die Nahos tpo l i t i k Bonns ist so tief ins Z w i e 
licht geraten, d a ß man sagen kann , sie trage 
dazu bei , d a ß die gesamte A u ß e n p o l i t i k dieser 
Bundesrepubl ik Deutschland u n g l a u b w ü r d i g 
w i r d . Sie steht näml i ch im diametra len Gegen
satz zur Os tpo l i t i k , w ie sie durch den A b s c h l u ß 
der O s t v e r t r ä g e charakteris ier t ist. W ä h r e n d 
die Bundesregierung der sozia ldemokrat isch-
l ibera len K o a l i t i o n in ureigensten deutschen 
Fragen die „ n o r m a t i v e Kraf t des Fakt ischen" 
beschworen, um die A n e r k e n n u n g der A n n e 
x i o n der deutschen Os tp rov inzen — und fak
tisch damit auch der Massenaus t re ibung der ost
deutschen B e v ö l k e r u n g aus ihrer He ima t — zu 
„ b e g r ü n d e n " , wurde der Botschafter der Bundes
republ ik Deutschland bei den V e r e i n t e n N a 
tionen, R ü d i g e r v o n Wechmar , v e r a n l a ß t , Israel 
aufzufordern, die okkup ie r t en arabischen G e 
biete zu r ä u m e n . U n d w ä h r e n d man g e g e n ü b e r 
den deutschen Heimatver t r i ebenen vorbrachte, 
sie h ä t t e n eben „die R e a l i t ä t e n " zu akzept ieren, 
ganz gleich, ob diese rechtens oder u n r e c h t m ä ß i g 
zustande gekommen seien, wurde v o m Ver t re te r 
Bonns in der U N - V o l l v e r s a m m l u n g e r k l ä r t , d a ß 
die P a l ä s t i n e n s e r aus dem Selbstbest immungs
recht das Recht her le i ten k ö n n t e n , i n den „zu 

Blick in die Wirtschaft: 

r ä u m e n d e n " Ter r i to r i en eine „ A u t o r i t ä t " nach 
eigenem Ermessen zu errichten. 

Solche mark igen W o r t e , w ie B o n n sie gegen
ü b e r Israel und zugunsten der P a l ä s t i n e n s e r 
gebraucht hat, waren zu vermissen , als es um 
die Frage der A n e r k e n n u n g der T e i l u n g Deutsch
lands ging. Dabe i w ä r e es geboten gewesen, e twa 
bei den V e r h a n d l u n g e n mit Po len wenigs tens 
darauf zu bestehen, d a ß der ostdeutschen Be
v ö l k e r u n g — der he imatver t r iebenen s o w o h l 
als auch der i n der He ima t ve rb l i ebenen — 
v o n Warschau wenigstens d iese lben Rechte zu
zub i l l igen seien, w ie sie Israel den A r a b e r n in 
Wes t jo rdan ien und anderen israel isch besetzten 
Gebie ten g e w ä h r t . Abgesehen davon , d a ß Israel 
ke ine Massenaus t re ibungen bzw. „ B e v ö l k e 
rungstransfers" vo rgenommen hat, ist auch ke in 
e inziger israelischer Po l i t i ke r auf den G e d a n k e n 
gekommen, den P a l ä s t i n e n s e r n den Gebrauch 
ihrer Mut le r sprache in der Öf f en t l i chke i t zu 
verwehren . M e h r noch: D ie Israelis haben das 
Funkt ion ie ren eines umfassenden arabischen Er-
/ lehungssys tems — von den Grundschulen ü b e r 
h ö h e r e Lehransta l ten bis h i n zu e iner Fach-
Hochschule — garant ier t und lassen die P a l ä 
st inenser v o l l an den Errungenschaften der In-

Deutsche Automobilwerke Schlußlicht 
Wie lange steht der V W noch an der Spitze der Produktion? 

Bonn — D r e i deutsche A u t o l i r m e n b i lden das 
Schlußl ich t i n der P roduk t ions l i s t e 1974 der 
g r o ß e n e u r o p ä i s c h e n A u t o m o b i l w e r k e . Im V e r 
gleich zum V o r j a h r produzier ten : 

1. Renaul t (Frankreich) 10,6 Prozent mehr,-
2. F ia t (Italien) 8,9 Prozent mehr; 3. A l f a Romeo 
(Italien) 8,6 Prozent mehr; 4. Da imle r -Benz (Bun
desrepubl ik) 2,0 Prozent mehr; 5. C h r y s l e r 
(England) 1,2 Prozent weniger ; 6. B M W (Bundes
republ ik) 2,8 Prozent weniger ; 7. Peugeot 
(Frankreich) 5,0 Prozent weniger ; 8. C i t roen 
(Frankreich) 6,4 Prozent weniger ; 9. B r i t i s h L e y -
land (England) 11,9 Prozent wen ige r ; 10. V o l k s 
wagen (Bundesrepublik) 12,2 Prozent weniger ; 
11. Ford (England) 12,3 Prozent weniger ; 12. G M -
V a u x h a l l (England) 16,0 Prozent wen ige r ; 13. 
C h r y s l e r - S i m c a (Frankreich) 18,6 Prozent w e n i -
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B e r l i n : 

Boll holte sich eine Abfuhr 
Der Schriftsteller Bol l scheiterte vor dem 

Landgericht Berl in mit dem Versuch, gegen 
den Berliner C D U - P o l i t i k e r Lummer eine 
einstweilige V e r f ü g u n g zu erwirken. L u m 
mer sollte untersagt werden, zu e r k l ä r e n , 
d a ß Bol l zu denen g e h ö r e , „ d i e in unserem 
Lande die Saat der Gewalt gepflegt und 
kultiviert haben, die jetzt ihre erschrecken
den B l ü t e n treibt". 

Lummer hatte diese Feststel lung kürz l ich 
i n e inem Schreiben an den Regierenden 
B ü r g e r m e i s t e r Schütz getroffen. Sein Brief 
stand i m Zusammenhang mit der V e r l e i h u n g 
der Ca r l -von -Oss i e t zky -Meda i l l e an Boll 
und den Theologen Gol lwi t ze r . 

Das Gericht wies Bolls K l a g e unter H i n 
weis auf die Ber l iner Verfassung zurück, 
die einem Abgeordneten Straffreiheit für 
Ä u ß e r u n g e n garantiert, die er als Parlamen
tarier macht. 

Lummer e r k l ä r t e g e g e n ü b e r der „Ber l iner 
Morgenpost" , er halte seine Behauptung 
aufrecht. „ W e n n jemand die staatliche A u 
tor i t ä t , die a l le in den Terror b e k ä m p f e n 
kann, so nachhaltig wie Boll u n t e r g r ä b t , 
t r ä g t er mittelbar dazu bei, d a ß die Saat der 
Gewa l t aufgeht." Lummer bezog sich dabei 
auf die Ä u ß e r u n g Bolls aus dem Jahre 1966: 
„Dort , w o der Staat gewesen sein k ö n n t e , 
erblicke ich nur einige verfaulende Reste 
v o n Macht ." 

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

ger; 14. A u d i N S U (Bundesrepubl ik) 29,0 Prozent 
weniger ; 15. O p e l . (Bundesrepubl ik) 30,0 Pro
zent (weniger); 16. F o r d - K ö l n (Bundesrepubl ik) 
41,3 Prozent weniger . 

Zugegeben: die I tal iener schneiden optisch nur 
deshalb so he rvor ragend ab, w e i l im V o r j a h r 
eine Reihe v o n St re iks auf die Produkt ionszi f 
fern g e d r ü c k t hatte. Dennoch soll te nachdenk
lich s t immen, d a ß auf den letzten P l ä t z e n der 
g r o ß e n A u t o m o b i l - F i r m e n des E G - R a u m s nur 
deutsche F i rmen , und zwar mit erhebl ichem 
Abs tand , zu finden s ind. 

Das ist befremdlich. H e i ß t es nicht immer : h in 
sichtlich Inflat ion u n d A r b e i t s p l ä t z e s t ü n d e die 
Bundes repub l ik besser als a l le Partnerstaaten 
da? 

Bundesländer: 

dus t r i a l i s i e rung sowie der A u h e b u n g der l and-
t i r t S ä f t H c h e n P r o d u k t i o n t e i lhaben , s c h w e i 
gen davon , d a ß sie e iner F a m i l i e n z u s a m m e n f ü h 
rung durch A b w a n d e r u n g nichts m den W e g 
legen ja sogar i n - a l l e rd ings - beschranktem 
A u s m a ß e die R ü c k w a n d e r u n g v o n F l ü c h t l i n g e n 
gestatteten. F ü r j eden Sachkenner der V e r h ä l t 
nisse, denen die deutsche M i n d e r h e i t i n P o l e n 
und den O d e r - N e i ß e - G e b i e t e n unter l ieg t , ist es 
ke ine Frage, d a ß sich die Os tdeutschen geradezu 
g lück l ich s c h ä t z e n w ü r d e n , w e n n f ^ ^ n t e r . ^ ' 
selben wir tschaf t l ichen, gesellschaftl ichen^ k u t -
re l len und k o m m u n a l p o l i t i s c h e n Bed ingungen , 
wie sie Israel den A r a b e r n g e w ä h r t , in der eige
nen H e i m a t l eben k ö n n t e n . 

So ist denn aus h u m a n i t ä r e r Sicht das V e r 
hal ten Bonns in der Nahos t f rage nicht zu recht
fertigen — um so weniger , als e ine for tdauernde 
ethische Verp f l i ch tung gerade der Bundes repu
b l ik Deutschland g e g e n ü b e t Israel m i h i « |e leun-
net werden k a n n und darf. Dabe i kann e i .m.h 
nicht als „ E n t l a s t u n g s g r u n d " anerkannt w e i d e n , 
d a ß die M o t i v a t i o n für die E i n s t e l l u n g wei e r 
gehend durch die seit geraumer Ze i t sehr a k l u 
e i le D r o h u n g der arabischen L ä n d e r mi t e inem 
E r d ö l - B o y k o t t bed ingt war . A b e r es gab doch 
v o n v o r n h e r e i n A u s w e g - L ö s u n g e n — w i e e t w a 
die der Zusage eines umfassenden deutschen B e i 
trags zur Indus t r i a l i s i e rung jener Geb ie t e , aus 
denen e in g r o ß e r T e i l des nach w i e v o r beno t ig 
ten E r d ö l s k o m m t —, die dazu angetan wa ren , 
bedenkl iche A u s w i r k u n g e n auf unsere W i r t 
schaft zu v e r m e i d e n , w e n n der deutsche D e l e 
gierte i n der P a l ä s t i n a - D e b a t t e der V e r e i n t e n 
N a t i o n e n v o n v o r n h e r e i n geschwiegen h ä t t e . E r 
war ohneh in gezwungen , sich der S t imme z u 
enthal ten, als es um die V e r a b s c h i e d u n g der 
Reso lu t ion g ing , i n denen v o m L e b e n s r e d i t 
Israels nicht mehr d ie Rede war , o b w o h l doch 
die G r ü n d u n g des Staates Israel dere ins t aus
drück l i ch v o n den V e r e i n t e n N a t i o n e n sank t io 
nier t w o r d e n ist. 

M a n h ä t t e sich jedenfa l l s nicht dem V o r w u r f e 
aussetzen d ü r f e n , B o n n habe doch i n den V e r 
e inten N a t i o n e n eine re ichl ich f r a g w ü r d i g e P o l i 
t ik betr ieben, i ndem es d ie Fo rde rungen der 
P a l ä s t i n e n s e r , d ie ihre Z i e l e durch T e r r o r a k t i o 
nen durchzusetzen suchen, demons t r a t iv unter
s t ü t z t e , die e igenen H e i m a t v e r t r i e b e n e n aber mi t 
ih rem auf dem v ö l k e r r e c h t l i c h e m Selb ts tes t im 
mungspr inz ip be ruhenden l eg i t imen A n s p r ü c h e n 
zur Sei te schob, als es u m die Ö s t v e r f r ä g e g i n g 

Peter R u t k o w s k i 

Hanseatische „Sparmaßnahmen" 
Neuer Opernchef erhält mehr Gehalt als der Bundeskanzler 

3ti>. 

- n d f l l 
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Hans U l r i d i K lohse , n e u g e w ä h l t e r Regieren
der B ü r g e r m e i s t e r der F re i en und Hansestadt 
Hamburg , nutzte die ersten W o c h e n seiner A m t s 
zeit, u m mit se inen Senatoren den Rotstif t an
zusetzen und lauts tark für die n ä c h s t e n Jahre 
Einsparungen i n H ö h e v o n 1,6 M i l l i a r d e n M a r k 
z u v e r k ü n d e n . Der A u s b a u v o n S t r a ß e n und 
öf fen t l i chen V e r k e h r s m i t t e l n so l l z u r ü c k g e s t e l l t 
we rden und in H a m b u r g e r G y m n a s i e n w i r d der
zeit verschiedent l ich i m M a n t e l unterrichtet, w e i l 
die Hausmeis te r angebl ich zu v i e l H e i z ö l ver 
braucht haben u n d neue Eta tmi t te l d a f ü r nicht 
freigegeben werden . A n die anderen Bundes
l ä n d e r appel l ier te K l o h s e , dem H a m b u r g e r B e i 
sp ie l zu folgen. 

So wei t , so gut. M i t se inem j ü n g s t e n B e s c h l u ß 
a l lerdings , d ie W a h l eines neuen Intendanten 
der Hamburge r Staatsoper betreffend, hat der 
Hamburge r Senat sich selbst und seinen e igenen 
S p a r - A p p e l l e n ins Gesicht geschlagen: N e u e r 
Intendant w i r d am 1. A u g u s t 1977 C h r i s t o p h v o n 
D o h n a n y i (45), derzei t O p e r n d i r e k t o r der S t ä d 
tischen B ü h n e n Frankfur t . D o h n a n y i s k ü n s t l e r 
ische A u t o r i t ä t steht a u ß e r Z w e i f e l . W a s aber 
die W o g e n i n der Hansestadt und auch anders
w o hochgehen läß t , s ind die Bedingungen , zu 
denen der Senat den neuen Intendanten einge
kauft hat: C h r i s t o p h v o n D o h n a n y i , F a v o r i t des 
Z w e i t e n B ü r g e r m e i s t e r s , Kul tu rsena tors und 

Honeckers langsame Swing-Drehung Zeichnung aus »Die Welt" 

Mathemat ikp ro fes so r s D ie t e r B i a l l a s (FDP) , er
h ä l t für se ine T ä t i g k e i t e i n J ah re sgeha l t v o n 
250 000 M a r k , dazu unter F o r t z a h l u n g des G e 
halts i n der ers ten Sp ie l ze i t sechs, s p ä t e r j e w e i l s 
neun W o c h e n Sonde ru r l aub für D i r i g e n t e n t ä t i g 
ke i t a u ß e r h a l b H a m b u r g s . . . 

K e i n v e r n ü n f t i g e r M e n s c h w i r d e twas dage
gen haben, w e n n K u l t u r u n d Kul tu rschaf fende 
angemessen g e f ö r d e r t w e r d e n — das W o r t v o m 
„ h u n g e r n d e n K ü n s t l e r " ist l ange genug umge
laufen; man denke nu r an das t ragische Schick
sal M o z a r t s . Es scheint aber i n d i e sem F a l l e , als 
habe der H a m b u r g e r C D U - H a u s h a l t s e x p e r t e 
O v e F r a n z den N a g e l auf den K o p f getroffen 
mit seiner Fes t s t e l l ung : „ H i e r s t immt doch d ie 
R e l a t i o n nicht mehr . H e r r v o n D o h n a n y i be
k o m m t j a mehr G e l d als der B u n d e s k a n z l e r . " 

Schmidts J a h r e s e i n k o m m e n b e t r ä g t 
227 256 M a r k ) . 

Ebenso v e r ä r g e r t s i n d aber auch die S o z i a l 
demokra ten i n der H a m b u r g e r B ü r g e r s c h a f t In 
e iner Zei t , i n der w i r an a l l e n E c k e n u n d E n d e n 
S P l ? n m , , u s s e n ' P a ß t d ie H ö h e d ieser B e z ü g e 
K ? n i > a n ? d i a f t " ' e r k l ä r t e D r . W e i l a n d 
inS'JS? r S 1

D

Z e ? d 7 d e s Haushal t sausschusses . 
E m e r seiner Par te i f reunde sprach gar v o n G r o ß 
mannssucht u n d f ü g t e h i n z u : „ . u n d w e i l 
G e h ä f t p r ^ 9 1 1 1 ^ ^ i S t d 6 r g l e i c h mi t den 

S d Ä ^ . . * * f r e i e n W i r t s c h a f t ü b e r h a u p < 

F D P - M a t h e m a t i k e r B i a l l a s n ä m l i c h hatte riin 
d a m V ^ a c k h a f « « » « * £ versucht d a ß sie „e in G e s c h ä f t mi t M a n a a e r n " 

ze i ten tanzt, nicht G e f ä h r i s n f l m e " r e r e n H o c n -

£ m J d a m , , Ä Ä „ s l

e t r

z Ä 
D i e h ö h e r e M a t h e m a t i k v o n Professor R . » 1 U . 

SäSSara-sSS 
•ler H a m b u r g B ü r g e r m e i s t e r - b e k ° m m t W i e 

als einem ha lben J a h r K „ i . , ' w e n ' 9 e r 

Hnrger ^ru^ZlTZ^2» 
entweder das in t e rna t iona l „ « " t e r t e n , 
Theater oder das S ^ " " " ' « ' e T h a l i a -
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Kulturbesitz: 

Nofretete am Scheideweg 
„DDR" erhebt Anspruch auf die West-Berliner Museumsschätze - Von Dr. Niels von Holst 

Nachdenklichkei t in der Bundesrepubl ik und 
sorgenvolle S t immung der West -Ber l iner : Das 
sind die Reakt ionen, seit im F r ü h j a h r d. J . bei 
den Verhand lungen ü b e r ein Kul tu rabkommen 
mit der D D R deren U n t e r h ä n d l e r „die Rück
gabe geraubter K u n s t s c h ä t z e " (Süddeu t sche 
Zeitung M ü n c h e n , 27. 2. 1974) u l t imat iv ver
langte. S t a a t s s e k r e t ä r Gaus aus Bonn nahm 
Listen der z u n ä c h s t g e w ü n s c h t e n W e r k e ent
gegen und w i r d mit seinem Partner wei terhin 
„über die Forderung der D D R " sprechen; dar
ü b e r reden aber he iß t , die Forderung im Prinzip 
anerkennen" (Frankfurter A l lgeme ine Zeitung, 
l. 3. 1974). W a s v o m Inhalt der Listen bekannt 
wurde, w i r k t a larmierend; es ist auch v o n 
T a u s c h p l ä n e n die Rede, wobe i jedoch die DDR 
höchs tens für Spezial is ten interessante A r c h i v a 
lien aus Lübeck und Hamburg (derzeit in Lüb-
ben, Spreewald) anbieten k ö n n t e , mi th in keine 
Gegenwerte für meisterliche Kuns twerke , die zu 
jedermann sprechen. In W e s t - B e r l i n herrschen 
„S t immungs t i e f und Veruns icherung" infolge 
der Bonner Neigung , „Schwie r igke i t en hinunter
zuspielen und Konf l ik te um Ber l in nach M ö g 
lichkeit zu vermeiden, um den Fortgang der 
Ostpol i t ik nicht zu belasten" (Jahresbericht 1973 
der Industrie- und Handelskammer in West-
Ber l in , erschienen Ende M ä r z 1974). 

Im Gegensatz zu Nat ionen, die sich zentra-
listisch entwickelten, e twa Frankreich und Eng
land, ist Deutschland v o n einer V ie l f a l t v o n 
Kul turmi t te lpunkten g e p r ä g t , z. B. M ü n c h e n 
und Ber l in . So w i e w i r an der Isar i m O l y m p i a 
jahr 1972 eine „ D a r s t e l l u n g bayerischer K u l t u r 
v o n der R ö m e r z e i t bis i n die Gegenwart" (Kata
log -Vorwor t der Auss t e l lung im Stadtmuseum) 
kennenlernten, dü r f en w i r an der Spree die Be
griffe «preuß i sch" und „Kul tu r" getrost zu
s a m m e n f ü g e n , nicht zuletzt i m Bereich des 
Museumswesens. Die Hohenzo l l e rn haben schon 
im s p ä t e n 16. Jahrhundert kulturgeschichtliche 
Sammlungsinteressen gepflegt; w ä h r e n d der 
Barockepoche kamen W e r k e v o n T iz i an und 
Rembrandt ins Ber l iner S t a d t s d i l o ß , Friedrich 
der G r o ß e erwarb zunächs t Wat teau-Bi lder , i n 
s p ä t e r e n Jahren u . a. die „Leda" v o n Correggio. 
Im Zei ta l ter der Romant ik wurden italienische 
Madonnenb i lde r Ber l iner Museumsbesi tz ; seit 
1871 v o l l z o g sich unter W i l h e l m Bode e in w e i 
terer g r o ß a r t i g e r A u s b a u der Kunstmuseen, der 
sich nach 1919 i n der W e i m a r e r Republ ik fort
setzte. 

1925 nannte der E n g l ä n d e r C o n w a y Ber l in 
.d ie mit M u s e e n am besten versehene Stadt der 
W e l t " . W a s v o n diesem V e r m ä c h t n i s heute in 
W e s t - B e r l i n bewahrt w i r d , verwal te t seit zwölf 
Jahren eine ihren N a m e n zu Recht tragende 
bundesunmittelbare »Stif tung P reuß i s che r K u l 
turbesitz". B e i e inem Eingehen auf die Forde
rungen der D D R w ü r d e Wes t -Be r l i n gesichtslos 
und v e r b l a ß t e neben Os t -Ber l in , w o sich ohne-

Blick in die Geschichte: 

hin 90 Prozent aller historisch und küns t le r i sch 
wer tvol len Bauten der alten Reichshauptstadt 
befinden (u. a. das Opernhaus Unter den Linden, 
die Hedwigskirche und Schinkels wichtigste 
Schöpfungen) . 

Es stimmt nachdenklich, d a ß seit den V e r 
handlungen mit der DDR von einer „Einbezie
hung" der genannten Stiftung in eine künf t ige 
„Deutsche Nationalst if tung" die Rede ist. Be
kanntlich akzeptiert die offizielle öst l iche 
Sprachregelung nicht den Begriff „preußische 
Kul tu r " (wie u. a. am 4. 3. 1974 in der Fernseh
sendung „Po t sdam" des A R D ein hoher DDR-
Kul tu r funk t ionä r aus führ te ) ; von „na t iona l 
deutsch'' darf hingegen die Rede sein. Sollte hier 
ein Fa l l von Anpassung des Westens vor
liegen? 

Un längs t wurde festgestellt, daß eingeborene 
M ü n c h n e r nur etwa 5 Prozent der Besucher der 
Pinakothek stellen, w ä h r e n d in den West-
Berl iner Museen im Jahresdurchschnitt etwa 80 
Prozent Einheimische 20 Prozent Touristen 
g e g e n ü b e r s t e h e n . M a n m u ß das gemächl iche 
Wande rn ganzer Famil ien, speziel l an den 
Wochenenden, durch alle Säle der Museen in 
Dahlem und Charlot tenburg erlebt haben: Die 
El tern e r l ä u t e r n dem Nachwuchs, was man in 
kurzen Ferienwochen im Westen kennenlernen 
w i r d : Bayerische Barockskulptur gibt Hinweise 
auf die Wies-Ki rche , ein Donatello-Relief auf 
Florenz. Für die West-Ber l iner sind die Museen 
Fenster zur W e l t wie sonst nirgendwo. U m zu 
verstehen, was das heißt , denke man sich ein 
München , dessen Bewohner die historische 
Innenstadt nicht betreten dürfen; auch Ausf lüge 
in die Umgebung sind ihnen verwehrt . A u f das 
W o h n e n in den nörd l ichen und westlichen V i e r 
teln besch ränk t , k ö n n e n sie nur die Pinakothek 
ihr Eigen nennen. 

Die Beurtei lung der heutigen rechtlichen 
Situation in Wes t -Ber l in ergibt sich aus folgen
den Daten: 
1945: Beschlagnahme des gesamten p reuß i 

schen S t a a t s v e r m ö g e n s durch die v ier 
S i ege rmäch te ; 

1947: P r e u ß e n w i r d durch den Beschluß der 
Besa t zungsmäch t e für aufgelös t e r k l ä r t ; 

1949: T r e u h ä n d e r i s c h e Ü b e r t r a g u n g einst preu
ßischer V e r m ö g e n s w e r t e auf das Land, in 
dem sie gelegen sind (Amerikanisches 
M i l i t ä r r e g i e r u n g s g e s e t z N r . 19; dem In
halt gleichlautende Gesetze der drei an
deren Besa tzungsmäch te . ) ; 

1957: Bundesgesetz, wonach eine „Stif tung 
Preuß i scher Kulturbesi tz" Kunstwerke, 
B i b l i o t h e k s b e s t ä n d e und andere „preußi 
sche K u l t u r g ü t e r " ü b e r n i m m t , und zwar 
„bis zu einer Neuregelung nach der W i e 
dervereinigung". 

1962: Die Stiftung beginnt, in Ber l in zu arbei
ten. 

Inzwischen hat im Grundvert rag die Bundes
republik die DDR als „ s o u v e r ä n e n , u n a b h ä n g i 
gen, s e lb s t änd igen , terr i torial integeren Staat" 
anerkannt; nun geht es um F o l g e v e r t r ä g e . In 
Bonn w u ß t e man zu Beginn der Verhandlungen 
ü b e r den Grundvert rag sehr wohl , welches die 
Einstel lung der DDR zum Inhalt der West-
Berl iner Museen ist. Zu diesem Zeitpunkt w ä r e 
vermutlich ein ausdrückl icher Verzicht auf die 
(jetzt erhobenen) Forderungen zu erreichen ge
wesen; jedoch wurde die Frage „ausgek l am
mert". Da die DDR auf ihre Forderungen einst
wei len noch nicht verzichtet hat, stand fest, daß 
z. B. in der g r o ß e n Caspar-David-Friedrich-
Auss te l lung in Dresden „die in West -Ber l in be
findlichen G e m ä l d e nicht zu sehen sein" 
(Frankfurter Al lgemeine Zeitung, 20. 3. 1974) 
w ü r d e n , da man ihrer Rückkehr nicht gewiß sein 
kann. 

In der ös t l ichen W e l t w i r d der Eigenwert 
jedes Kunstwerks als sublime Ä u ß e r u n g des 
Menschengeistes nicht anerkannt; es gilt nur 
die „pol i t isch-soziologische Aussage". Danach 
ergibt sich: Jan van Eyck = „Rel igiöser Aber 
glaube"; T iz ian = „Üppigke i t des veneziani
schen F r ü h k a p i t a l i s m u s " ; Rembrandt = A m 
sterdamer sattes B ü r g e r t u m " usf. . . . Für Schu
lungszwecke bei F ü h r u n g e n g e n ü g t eine be
grenzte Zah l von Objekten; nachdem von 1919 
bis 1925 die Museen der Sowjetunion „neu
geordnet" waren, wurden daher zahllose ent
behrlich gewordene G e m ä l d e von Wel t ru f dem 
internationalen Kunsthandel ü b e r l a s s e n . Seit 
etwa 1930 befinden sich jahrhundertelang an 
der N e w a bewunderte Hauptwerke von Jan van 
Eyck, Raffael, Tiz ian , Rembrandt, Tiepolo und 
Wat teau in den Museen von N e w Y o r k , 
Washington, Phi ladelphia und Melbourne . In 
Frankfurt am M a i n wurde uns anschaulich vor
geführt , wie man nach dem sowjetischen Schema 
einen vorgefundenen Museumsbestand um
funktioniert; v o m Gesamtbesitz des Historischen 
Museums und des V ö l k e r k u n d e m u s e u m s sieht 
man jeweils einen kle inen Te i l , der für po l i 
tisch-didaktische Zwecke verwendbar ist (Frank
furter Al lgemeine Zeitung, 19. 3. 1974). Der 
Rest ruht in den Magazinen und die V e r 
suchung zu Tausch und Verkau f bietet sich 
immerhin an. 

Die DDR, welche seit 1945 drei im Kriege 
k s s c h ä d i g t e , aber wiederher j te l lbare Hohen-
zo l le rnsch lösse r abbrechen l ieß (Stadtschloß in 
Ber l in , das unweit gelegene Schloß Monb i jou 
und das Stadtschloß Potsdam), dürf te v o n den 
K u l t u r g ü t e r n , die sie aus Wes t -Ber l in fordert, 
einen Gebrauch machen, der dem Beispiel des 
g roßen Vorb i ld s im Osten nicht unähn l i ch ist. 
So l l so die Zukunft der W e r k e aussehen, die 
seit Generationen Ber l in Glanz gegeben haben 
und es i n Dahlem und Charlottenburg nach wie 
vor tun? 

Die USA gedenken ihres Nationalhelden 
Vor 175 Jahren starb George Washington - Er war Farmer, Feldherr und Staatsmann 

In den kommenden Jahren w i r d man in den 
U S A immer wieder Gelegenhei t haben, des U n 
a b h ä n g i g k e i t s k r i e g e s zu gedenken. V o r nun
mehr ba ld 200 Jahren begann er — am 19. A p r i l 
1775 — mi t den ersten Z u s a m m e n s t ö ß e n bei 
Lex ing ton und Concord . Doch zuvor gi l t es den 
M a n n zu w ü r d i g e n , der den U n a b h ä n g i g k e i t s 
k r i eg siegreich zu Ende führ te , als Na t iona lhe ld 
und V a t e r der amerikanischen Verfassung ge
feiert w i r d und der erste S t a a t s p r ä s i d e n t der 
U S A wurde. V o r 175 Jahren starb, am 14. De
zember 1799, George Wash ing ton . 

George Wash ing tons Vor fahren waren 1657 
aus England nach V i r g i n i a ausgewandert. In 
W a k e f i e l d in der Grafschaft Wes tmore land er
warb U r g r o ß v a t e r John 1664 e in 40 ha g r o ß e s 
G r u n d s t ü c k , das nach und nach zu einer aus
gedehnten Farm erweitert wurde. 1726 erbaute 
Va te r A u g u s t i n das Landhaus, in dem George 
am 22. Februar 1732 das Licht der W e l t erblickte. 
Der Va te r starb früh, so d a ß die Mutter , M a r i a 
Ba l l , die Erz iehung der K i n d e r leitete. A l s George 
drei Jahre alt war, zog die Fami l ie 80 k m weiter 
den Potomac hinauf und errichtete dort das 
Landgut M o u n t V e r n o n , heute nationale Er
i n n e r u n g s s t ä t t e ist. Das Geburtshaus George 
Wushingtons i n W a k e f i e l d fiel wahreres 
U n a b h ä n g i g k e i t s k r i e g e s einem Brand z u m O p e r 
wurde aber zu seinem 200. Geburtstag im alten 
St i l wiederaufgebaut. 

Da er als j ü n g e r e r Sohn nicht zum Erben 
ausersehen war, w ä h l t e George den Beruf des 
Landmessers, der i n dem m m d J M M L a n d 
wichtig, aber m ü h s e l i g ^ ^ ^ ^ S S S ^ S -
bald trat « J g " * * ^ ' ^ 2 a i y S S ^ * ' S t r e i t k rä f t e der 
Ko lon i e V i r g i n i a . M i t Erfolg bewahrte er sich 
Sden G i T z k r i e g e n gegen F r a n z o s e n u n d i n -

d i a r £ i ? 5 T w u r d e e r f n £ A & S E S S 
h a ™ 5 Ä . Nach dem Ende des 

Krieges in Kanada ̂ J^J^J^ 
Mar tha Cust is und erwarb sich g r o ß e 
als erfolgreicher Pflanzer. Seine WMjfif™ 
ten ihn 1774 in den N a t i o n a l k o n g r e ß de: ver 
einigten K o l o n i e n Neuenglands, d e r a m 14. Sep 
tember in Phi lade lphia eröffnet wurde. 

George Washington Foto np 

Die Ablehnung der Forderungen dieses N a 
tionalkongresses durch die britische Krone, bei 
denen es zunächs t noch gar nicht um U n a b h ä n 
gigkeit ging, führ te zum Ausbruch der Kämpfe 
mit den E n g l ä n d e r n . A m 15. Jun i 1775 erhielt 
George Washington vom K o n g r e ß den Oberbe
fehl ü b e r alle Truppen der 13 Kolon ien . W e i t 
mehr noch als sein Feldherrntalent b e w ä h r t e 
sich seine organisatorische Begabung. A u s 16 000 
schlecht ausgebildeten, schlecht e r n ä h r t e n und 
schlecht bewaffneten Mi l izso lda ten schuf er eine 
Armee, die nach wechselvollen Kämpfen am 
18. Oktober 1781 bei Y o r k t o w n in V i r g i n i a die 
E n g l ä n d e r zur Kapi tu la t ion zwang. Nach dem 
Frieden zu Versa i l les 1783, in dem England die 
U n a b h ä n g i g k e i t der Vere in ig ten Staaten von 
A m e r i k a anerkannte, en t l i eß George Washing
ton den Rest seines Heeres und zog sich wieder 
ins Pr ivat leben nach Mount V e r n o n zurück. 

Jede staatliche Belohnung lehnte er ab. A l s 
Oberbefehlshaber hatte er auf jedes Gehalt ver
zichtet. 

Diesmal dauerte die Ruhe des Landlebens für 
Washington nur wenige Jahre. Im M a i 1787 
entsandte ihn sein Heimatstaat V i r g i n i a i n die 
Versammlung aller Staaten nach Philadelphia, 
die die Verfassung der U S A entwerfen sollte. 
Der Verfassungskonvent w ä h l t e George W a 
shington zum Vorsi tzenden. Beim V o l k e b e s a ß 
er so g r o ß e s Ansehen, daß er sich ohne Schwie
r igkei ten h ä t t e zum Diktator aufschwingen oder 
eine Monarchie b e g r ü n d e n k ö n n e n . Doch W a 
shington entschied sich für die S o u v e r ä n i t ä t des 
Staatsvolkes. So schuf er die erste moderne, 
geschriebene demokratische Verfassung der 
We l t , die in ihren G r n u d z ü g e n noch heute gilt, 
durch zahlreiche „ A m e n d m e n t s " e rgänz t . 

Nach Inkrafttreten der Verfassung wurde 
George Washington im A p r i l 1789 einst immig 
zum ersten P r ä s i d e n t e n der U S A gewäh l t . Schon 
in den v ier Jahren seiner ersten Amtszei t legte 
er die Grundlagen für den amerikanischen 
Staatsapparat. Er baute die notwendigen V e r 
w a l t u n g s b e h ö r d e n auf, schuf eine gesunde F i 
nanzverwaltung, ordnete die Staatsschulden, die 
Landesverteidigung und das Unterrichtswesen 
und leitete einen g r o ß z ü g i g e n S t r a ß e n - und 
Kanalbau ein. Er s t ä r k t e die A u t o r i t ä t der Bun
desregierung und wahrte N e u t r a l i t ä t im Kampf 
zwischen dem r e v o l u t i o n ä r e n Frankreich und 
dessen Nachbarn. Washington machte seine 
Sache so gut, d a ß er 1793 w i e d e r g e w ä h l t wurde. 
Doch eine dritte W a h l 1797 lehnte er ab. Z w e i 
Amtszei ten als P räs iden t , so meinte er, seien 
genug. Damit legte er die Regel fest, die erst 
von Frank l in D. Roosevelt durchbrochen und 
1951 in der Verfassung verankert wurde. 

Z w e i Jahre waren George Washington noch 
v e r g ö n n t , in denen er Moun t V e r n o n zur Muster
farm entwickelte. Wen ige Tage vor dem Ende 
des Jahrhunderts starb er, fast 68 Jahre alt. 
M a n begrub ihn auf seinem Landgut, auf einem 
Platz, den er selbst ausgesucht hatte. Der vom 
K o n g r e ß bestimmte Raum unter dem marmor
nen Washington-Denkmal im Kap i to l blieb leer. 
Die Haupstadt der U S A , 1791 geg ründe t , hatte 
noch zu Washingtons Lebzeiten seinen Namen 
erhalten. A l s einer der g r ö ß t e n S t a a t s m ä n n e r 
aller Zeiten ging George Washington in die 
Geschichte ein. Dr. Hans Langenberg 

Andere 
Meinungen 

^ r a n f f u r t c r ^ K f j c m c i n c 

U n s e r L a n d hat es schwer 
Frankfurt — „In der Europäischen Gemein

schaft hat es ein Land von der wirtschaftlichen 
Potenz der Bundesrepublik besonders schwer. 
Alles, was wir unternehmen, hat weitreichen
de Wirkungen auf unsere Partnerländer. In Zei
ten, da unsere Volkswirtschalt über jeden Zwei
fel erhaben war, konnte es uns leichtfallen, Rück
sicht zu nehmen, das nationale Eigeninteresse 
weit hintan zu stellen. Aber heute haben wir 
eigene Sorgen, und die sind höchst dillizilcr 
Natur. Wir haben eine wachsende Arbeitslosig
keit zu beklagen und gleichzeitig eine, wenn 
auch leicht sinkende, so doch ernst zu nehmende 
Geldentwertung, die lür dieses durch zwei gigan
tische Inllationen der Vergangenheit geprägte 
Volk besonders schwer erträglich ist. Die Deut
schen sind gegen das süße Gift der Inflation 
so anfällig wie Zuckerkranke. Jede Nation hat 
ihr eigenes Schicksal, ihr eigenes Trauma. Für 
uns ist es das der lnllation, lür andere Länder, 
wie etwa Großbritannien, das der Arbeitslosig
keit. Das ist auch der Grund, warum unsere 
Bundesregierung so behutsam, zögernd und unter 
schweren internen Auseinandersetzungen jetzt 
in dieser Frage tätig wird. Wenn man jetzt den 
Geldhahn weit aufdrehen würde, so wären allen
falls kurzfristige Scheinerfolge erzielbar, die 
schließlich doch wieder nur die Inflation voran
trieben." 

ILMESSAGGERO 
R e p u b l i k G r i e c h e n l a n d 

Rom — „Die Wahl zur Republik ist unmiß
verständlich. Ein System stabilisiert sich damit 
im Mittelmeergebiet. Die Tatsache muß mit Be
friedigung aulgenommen werden, weil sie eine 
große Unsicherheit sowie eine ungerechte u/W 
unhaltbare Situation beendet. Das griechische 
Volk bestätigt, daß es nicht der kranke Körper 
ist, dem die Junta eine energische Kur aufzwin
gen wollte. Die Diktatur ist nie ein Arzneimit
tel. Sie verschlechtert letztlich nur jede Situation. 
Fünf Monate nach dem Zusammenbruch der Dil;-
tatur festigt sich eine gerechte verfassungsmä
ßige Ordnung in Griechenland." 

p(ni(c6ß|lunDrit au 
G r o ß m a c h t So l s chen izyn 

Köln — „Alexander Solschenizyn ist eine 
Großmacht geblieben. Die Sowjets mögen zwar 
so tun, als ginge 1 sie der Fall nichts mehr an, 
weil der Abweichler ja nicht mehr einer ihrer 
Staatsbürger ist — der schwunghatte Export an 
Dissidenten wird ihnen allentalls innenpolitische 
Erleichterung verschallen. Das ramponierte welt
politische Ansehen ihres Regimes ist so leicht 
nicht zu reparieren. Solschenizyn ist und bleibt 
der Sprecher des .inoffiziellen Rußland', all jener, 
die verfolgt werden, weil sie schreiben und le
sen, was den Wächtern einer verkrusteten Welt
anschauung nicht ins Koordinatensystem paßt." 

L ' A U R O R E 

Die U n g e d u l d des Kremlchefs 
Paris — „Es ist kein Geheimnis mehr, daß 

Breschnew die Absicht hat, in einem Jahr die 
Macht aufzugeben, selbst wenn sein Gesund
heitszustand gegenwärtig nicht sehr ernsthalt 
angegriffen ist. Das erklärt seine Ungeduld, ge
wisse Probleme zu lösen und insbesondere in 
brillanter Weise die europäische Sicherheits
konferenz zum Abschluß zu bringen, mit der er 
seinen Ruf als Mann der Entspannung verband. 
Nach der Ersetzung sämtlicher hoher Verant
wortlicher im Westen — in Frankreich, England, 
Deutschland und in den USA — wird man also 
in absehbarer Zeit einem vollständigen Wechsel 
der Führungsschicht der kommunistischen Welt 
beiwohnen. Kossygin und Podgorny haben 70 
Jahre bereits überschritten. Und in Peking wird 
die doppelte Nachfolge Maos und Tschu En-Iais, 
die beide alt und krank sind, bald aktuell wer
den. Wer wird aul den konzilianten Breschnew 
und aul seine Mannschalt von beruhigenden 
Technokraten folgen?" 

POLITIKEN 
G e m e i n s a m e r Inf lat ionsmarkt 

Kopenhagen — „Deutschland ist in hohem 
Maße ein Dynamo der europäischen Industrie. 
Westdeutsche, Expansion bedeutet bessere Ex
portmöglichkeiten für andere europäische Länder 
und damit eine Chance für eine allmähliche wirt
schaftliche Besserung. Der Beschluß der Bundes
republik und Hollands ist nicht um der blauen 
Augen der anderen EG-Länder willen allein ge
troffen worden. Beide Länder haben Anlaß ge
nug zu einer Kursänderung aus heimischen Grün
den. Aber das Wichtigste ist, daß die Umstellung 
zugleich Ausdruck einer ireiwilligen Solidarität 
mit der Gesamtheit ist. Weder die Bundesrepu
blik noch Holland möchten das Risiko in Kant 
nehmen, daß die EG durch krisenhafte Entwick
lung in sieben der Mitgliedsländer untergraben 
wird. Deshalb geben beide der Inflation einen 
etwas freieren Lauf. Wir sind einem gemeinsa
men Inflationsmarkt näher gekommen. Das ist 
für sich genommen keineswegs glücklich aber 
m einer ernsten Situation immer noch einem ge
meinsamen Markt der Erwerbslosigkeit vorzu
ziehen." 
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Hans Peter Rullmann berichtet: 

Der Kardinal zürnt 
Polens Episkopat ist in Kamptesstimmung. Die 

Bischöfe brachten klar zum Ausdruck, daß sie 
von der vom Vatikan praktizierten Politik der 
Normalisierung der Beziehungen zwischen Kir
che und Staat nichts halten. Für den streitbaren 
Kardinal Wyszynski ist gerade jetzt dieses Ver
hältnis mehr denn je davon entfernt, als normal 
bezeichnet werden zu können, obwohl kürzlich 
ständige oilizielle Kontakte zwischen Warschau 
und Rom vereinbart wurden. 

Ein Vorfall besonders erregt den Zorn des 
Kardinals. In einem südlichen Stadtviertel War
schaus ist eine Kapelle, die dem Heiligen Wla-
dislaus, dem Schutzheiligen der polnischen 
Hauptstadt, geweiht war, von den polnsichen 
Behörden niedergerissen worden, ohne daß die 
Warschauer Kirchenverwaltung konsultiert 
wurde. Am 19. November wurde die Kapelle ge
schlossen und dem Priester, der dort täglich die 
Messe las, der Zugang verweigert. Einige Tage 
später holte ein exkommunizierter Priester die 
sakralen Gegenstände heraus. Dann wurde die 
Kapelle einlach niedergerissen. So etwas hat 
es seit Kriegsende nicht gegeben, entrüstete sich 
der polnische Primas in einem Hirtenbrief. Er 
warf den Behörden gröblichste Verletzung der 
Rechte des Warschauer Bischofs vor, der allein 
lür die Eröiinung oder Schließung von Kirchen 
in seiner Diözese zuständig ist. 

Zwar wurden auch früher schon vereinzelt 
Kapellen abgerissen, doch bei diesen handelte 
es sich sozusagen um „Wildbau*. Gläubige er
richten immer wieder spontan Kapellen in Eigen
arbeit, meist aus Holz, die von kirchlichen Be
hörden nicht genehmigt waren und daher von 
den staatlichen Stellen niedergerissen werden 
können. Der Abbruch der Warschauer Kapelle, 
eines testen Steinbaus, ist für Kardinal W y s z y n 
s k i ein handfester Beweis dalür, daß eine Ver
besserung der Beziehungen zwischen dem Vati
kan und der polnischen Regierung noch lange 
nicht ein besseres Verhältnis zwischen Kirche 
und Staat in Polen bedeutet. 

Nach Wyszynskis Ansicht, die er westlichen 
Auslandskorrespondenten übermitteln ließ, hat 
der Normalisierung der Beziehungen zwischen 
Rom und Warschau eine Normalisierung der Be
ziehungen zwischen der polnischen Kirche und 
dem polnischen Staat voranzugehen. Den Vati
kan und besonders seinen „Außenminister" 
Msgr. Casaroli mahnt der Kardinal eindringlich, 
nicht eine Normalisierung unter Umgehung der 
polnischen Kirche zu suchen. Die abgerissene 
Kapelle bestätigt ihn. 

Tito lebt wie einst der Negus 
Prachtvolle Residenzen - Bärenjagd in Bosnien - Glanzvolle Feste Zwei Inseln in der Adria 

Unter der H a n d e r z ä h l e n sich Jugos l awen 
gern e inen g e f ä h r l i c h e n W i t z : E i n Mercedes 600 
mit herabgelassenen G a r d i n e n rauscht heran; i n 
ihm sitzt, für die A u ß e n w e l t unsichtbar, M a r 
schall T i to . Doch eine Z i g e u n e r i n versperr t dem 
kos t sp ie l igen G e f ä h r t den W e g . Sie bietet sich 
an, den W e g erst wieder freizugeben, wenn 
sich die Wagen insassen aus der H a n d lesen 
lassen. A m ü s i e r t reicht T i t o ihr durch den V o r 
hang die H a n d . D ie Z igeune r in beschaut sich 
die L i n i e n , staunt und meint schl ießl ich ver-
dutz: „ M e i n l ieber Sohn, du hast eine Yacht, 
sov ie le K l e i d e r w i e e in ganzes Dorf zusammen 
und wohnst in mindestens z w a n z i g herr l ichen 
V i l l e n . M e i n l ieber Sohn, ich rate dir , sieh 
dich vor , d a ß T i to d a v o n nichts e r f ä h r t . " 

Jetzt l i eß sich M a r s c h a l l T i to , der als einziger 
Jugos l awe w i e einst der Negus lebt, eine neue 
Residenz bauen. In der Presse w i r d sie beschei
den als W o c h e n e n d h ä u s c h e n oder gar als Jagd
h ü t t e bezeichnet. Sie l iegt mit ten i n e inem herr
l ichen Naturschutzgebiet i n den bosnischen Ber
gen, und man findet sie, e twa 1 000 M e t e r ü b e r 
dem Meeressp iege l , rechts v o n der S t r a ß e , die 
die be iden Ortschaften Bugo jna und Kupres 
verbindet . Gekos te t hat die neue Residenz nach 
vors icht igen S c h ä t z u n g e n rund 17 M i l l i o n e n D M . 

Sieht man v o n etl ichen k l e ine ren T i to -Res i 
denzen ab, v o l l z o g sich das Leben des jugos la
wischen Staats- und P a r t e i p r ä s i d e n t e n bisher 
wesent l ich an sieben O r t e n : In Be lg rad wohnt 
er abwechselnd i m ehemal igen k ö n i g l i c h e n 
Schloß, dem sogenannten „ W e i ß e n Hof" , oder 
aber i n einer g r o ß e n V i l l a an der U z i c k a u l i sa 
i m vo rnehmen V o r s t a d t v i e r t e l v o n Dedinje , die 
unmit te lbar n a d i dem K r i e g e v o n Ti tos Par t i sa
nen requir ier t wurde . Z u r Jagdzei t zieht T i to gern 
aufs ehemal ige k ö n i g l i c h e G u t v o n Karad jo rd -
j evo nicht we i t v o n der Hauptstadt , i m Som
mer aber auf seine A d r i a i n s e l B r i o n i , die nur 
i h m g e h ö r t und w o sich T i to sogar e inen p r i 
va ten Zoolog ischen Gar t en einr ichten l ieß . Da 
nach dem Parkinsonschen Gesetz d ie V e r w a l t u n g 
auf B r i o n i inzwischen gewuchert ist, hat sich 
T i to unwei t v o n B r i o n i jedoch eine zwei te In
sel namens V a n g a zugelegt, w o er nur engste 
Freunde e m p f ä n g t . N a h t der W i n t e r , verz ieht 
sich T i to jedoch auf e in b u r g ä h n l i c h e s Schloß 
unwei t v o n Kran j i n den s lowenischen Bergen, 
das einst e inmal dem ö s t e r r e i c h i s c h e n A d e l ge
h ö r t e . A l s A l t e r s s i t z l i eß er sich a u ß e r d e m in 
der kroat ischen Landeshauptstadt Zagreb eine 
V i l l a namens „ Z a g o r k a " bauen, die i h m die 
Stadt „zum Geschenk* machte. Sie ist mit wert

scher K o l l e k t i o n ä r i m west l ichen A u s l a n d sam
melte u n d k u r z v o r se inem Tode der He ima t ver 
machte. A b e r a u ß e r T i t o und seinen G ä s t e n hat 
nun n iemand Zugang zu ihr . 

Reiste T i to h ingegen zur B ä r e n j a g d in die 
bosnischen Berge, m u ß t e er dort mi t dem Hote l 
„ J u n g b o s n i e n " in Bugojna v o r l i e b nehmen, was 
dort jedesmal b e t r ä c h t l i c h e Unruhe stiftete, denn 
z w e i Tage v o r dem Eintreffen des Staats- und 
P a r t e i p r ä s i d e n t e n m u ß t e der gesamte K o m p l e x 
v o n G ä s t e n g e r ä u m t werden . Nachdem in der 
Gegend v o n Bugojna auch noch kroat ische U n 
t e r g r u n d k ä m p f e r gesichtet wurden , die es auf 
das Leben Ti tos abgesehen haben konnten, er
bot sich die bi t terarme Gemeinde , ihm auch 
hier „e ine V i l l a " zu bauen, und sie schaffte es 
in sechs M o n a t e n . 

nicht e i n m a l eine 

Ti to dann wohnt . 
h ier 30U 

S T ) d k i e n AÜfrech~terha l tung des Be t r i e -
werden ; iur uie D«-üc;Hpnten sorat e in 
bes bei A b w e s e n h e i t d e s • K ^ ™ i n e inen, 
Bedienstetenstab v o n 14 Personen 
N e b e n g e b ä u d e wohnen.^ A n ihrer ^ 

Ä Ä M m b e B Ü K u p r e s ist W e r bei TtoarbSlk w i r d v o n der gesamten B e v ö l k e 
r n d dieser un te ren twicke l t en R e g i o n beneidet . 
V e r s o r g t w i r d d ie „ V i l l a " mit fremden Z i g a 
retten und G e t r ä n k e n aus dem Belg rade r D . p l o -
matendepot: e in spez ie l l e r Beauftragte! kauft 
Sei A n w e s e n h e i t T i to s a u ß e r d e m auf den be
nachbarten D ö r f e r n p e r s ö n l i c h F le i sch auf. wo
bei s treng darauf geachtet w i r d , d a ß das V eh, 
v o n dem dieses F le i sch stammt, nu r auf natur-
5 A e W e i s e g e f ü t t e r t w u r d e . Sagt T i t o , was ge
legentl ich der F a l l ist, ü b e r r a s c h e n d seinen Be
such wieder ab, k o m m t das Fle i sch in che L a 
den v o n B u g o j n a u n d K u p r e s : E i n Fest für die 
Einhe imischen , denn gutes F le i sch ist in J u -
s l a w i e n rar. B e i m le tz ten Fest w a r e n es 1 500 
K i l o g r a m m Fle isch , d ie unters V o l k ver te i l t 
wurden . A b e r auch sonst prof i t ie r t das arme 
Bugojna . dessen m ä n n l i c h e B ü r g e r meist Gas t 
arbeiter im W e s t e n s ind , v o n dem neuen Pracht
bau, denn die S t r a ß e zwi schen Bugo jna und 
Ti tos V i l l a m u ß t e n a t ü r l i c h sofort asphal t ier t 
werden ; als T i t o den W u n s c h a u s d r ü c k t e , e in
mal ange ln zu gehen, asphal t ie r te man e inen 
z w e i K i l o m e t e r l angen Pfad z u m n ä c h s t e n Bach 
innerhalb einer e inz igen Nach t : M i t e inem 
solchen T e m p o w i r d sonst n i r g e n d w o in ganz 
J u g o s l a w i e n gearbeitet . Doch gle ich hinter der 
V i l l a , wo es we i t e r nach K u p r e s geht, v e r s i n k t 
der Schot terweg bei Regen i n t iefem Sch l amm: 
Dies ist nicht d ie Rich tung , d ie T i t o zu nehmen 
pflegt. 

D a die neue V i l l a sehr hoch l iegt u n d die T i t o 
s t ä n d i g begle i tenden A r z t e sehr u m seine G e 
sundheit besorgt s ind , v e r b r i n g t er aber auch 
we i t e r z w e i N ä c h t e v o r dem E i n z u g i n d ie luft ige 
V i l l a im H o t e l in der Stadt: Z u r A k k l i m a t i s i e 
rung. 

V o r der V i l l a wartet e in g r o ß e r P a r k p l a t z auf 
G ä s t e ; h ie r k ö n n e n auch Hubsch raube r l anden . 
H i n t e r der V i l l a erst steht d ie e igent l iche J a g d 
h ü t t e , doch auch sie ist e i n festes G e b ä u d e mi t 
mehreren kos tbar e inger ichte ten Z i m m e r n u n d 
a l l en hyg ien i schen A n l a g e n . H i e r war t e t T i t o 
dann auf das W i l d , das i h m d ie T r e i b e r v o r d ie 
F l i n t e t r e iben ; T i t o k o m m t nur h e r v o r , u m sich 
mi t der T r o p h ä e pho tog raph i e r en z u lassen . Se in 
letztes Opfer , e i n p r ä c h t i g e r Bä r , ge langte in d ie 
W e l t p r e s s e : Er diente als B e w e i s da fü r , d a ß T i t o 
noch i m m e r k e r n g e s u n d se i . 

A n l ä ß l i c h des Na t iona l f e i e r t ages a m 29. N o 
vember ha t ten sich J u g o s l a w i e n s K o m m u n i s t e n 
jedoch schon w i e d e r e twas N e u e s e in fa l l en las
sen, u m das H e r z T i t o s er f reuen z u k ö n n e n : 
Sie haben i h m i n se inem Gebur t so r t K u m r o v e c 
e i n „ E r j n n e r u n g s h a u s " errichtet, e i n gewal t iges 
M u s e u m , das s o v i e l kostete , d a ß ganz J u g o s l a 
w i e n „ f r e i w i l l i g " d a f ü r spenden m u ß t e . In den 
n ä c h s t e n J a h r e n s o l l das ganze T a l , i n dem K u m 
rovec l iegt , i n e i n T i t o - M e m o r i a l v e r w a n d e l t 
we rden . U b e r den T r ü m m e r n e iner mi t te la l t e r 
l ichen B u r g s o l l dann T i t o r e i t en : E i n monumen
tales D e n k m a l , das, so w o l l e n es d ie Planer , 40 
K i l o m e t e r sichtbar se in so lL 

G ä s t e bewir te t 

Der M a r s c h a l l und die Krea tu r Foto AP 

Franz M o d e s t o v o l l s t e n G e m ä l d e n dekor ier t , d ie e i n j u g o s l a w i -

US-Reise 

Zahlt Bonn den Preis für Wladiwostok? 
Der „Brookings" - Vorschlag birgt manche Gefahren für Europa 

D a war n u n immer wiede r z u der A m e r i k a r e i s e 
des Bundeskanzlers v o n westdeutscher und ame
r ikanischer Seite e r k l ä r t worden , es g ä b e ke ine 
d i rek ten Probleme zwischen den be iden Staaten; 
H e l m u t Schmidt und G e r a l d F o r d k ö n n t e n sich 
ganz dem Meinungsaus tausch ü b e r in ternat io
nale Fragen w i d m e n . A b e r der Bundeskanz le r 
hatte seinen F u ß noch nicht auf amer ikanischen 
Boden gesetzt, und prompt l ag das d i rek te Pro
b l em auf dem Tisch : Das i n den U S A angesehene 
strategische Forschungsinst i tut „ B r o o k i n g s In
st i tu t ion" empfahl die Reduz ie rung der i n der 
Bundesrepubl ik lagernden 7000 amer ikanischen 
A t o m s p r e n g k ö p f e auf 2000. 

Uber diesen zei t l ich gut abgest immten H i n w e i s 

auf d ie N o t w e n d i g k e i t e iner R e v i s i o n der atoma
ren Strategie der U S A i n E u r o p a k a n n sich 
Schmidt nicht mi t der Fes t s te l lung hinwegset
zen, es handele sich um eine p r iva te S tudie : W a s 
v o n „ B r o o k i n g s " zu r D i s k u s s i o n gestel l t w i r d , 
entspricht meist z i eml i ch genau den V o r s t e l l u n 
gen v o n Ver t e id igungsmin i s t e r Schlesinger. 

Untersucht man die G r ü n d e , d ie „ B r o o k i n g s " 
für den V o r s c h l a g ins F e l d führ t , d ü r f t e — 
z u m a l aus der Sicht des gete i l ten Deutschlands 

N i e m a n d , der nicht z u Ti tos Beg le i tung ge
h ö r t , k o m m t an diesen neuen K o m p l e x heran, 
denn er w i r d durch e inen sechs K i l o m e t e r l an 
gen Stacheldrahtzaun u n d eine besondere W a c h 
mannschaft seines Le ibreg iments s t reng abge
schirmt; M i l i z i o n ä r e p r ü f e n a l le rd ings schon i n 
der nahegelegenen Kle ins t ad t v o n Bugojna , ob 
sich v e r d ä c h t i g e Personen, v o r a l l em A u s l ä n d e r , 
i n der Gegend aufhalten. Triff t T i to , der j ä h r 
l ich nur d re i - oder v i e r m a l h ie r Aufen tha l t 
nimmt, w i r k l i c h e in , ro l l en a u ß e r d e m aus der 
bosnischen Landeshauptstadt Sara jewo und der 
herzegowinischen Bergmet ropole M o s t a r w e i 
tere Au tobusse v o l l e r Wachmannschaf ten u n d 
G e h e i m p o l i z e i heran. 

W a s bescheiden als „ V i l l a " bezeichnet w i r d , 
ist i n W a h r h e i t z u e inem Palast mi t 15 l u x u r i ö s 
eingerichteten Salons u n d S ä l e n geworden ; d ie 
kos tbaren M ö b e l w u r d e n spez ie l l i n F rankre i ch 
angefertigt und impor t ier t . Das Dach besteht 
aus einer S tah lkons t ruk t ion , auf der schwere 

— auch gar nichts gegen die V e r m i n d e r u n g des Q n w i o t i i n i n T V 
atomaren Potent ia ls auf dem B o d e n der B u n - J U w » C i U 1 1 1 U A 1 , 

Breschnew hat recht harte Gegner 
desrepubl ik e inzuwenden se in : Durch V e r r i n g e 
rung der Z a h l taktischer A tomwaf fen , v o r a l l em 
be i Sys temen, die den Gegne r z u e inem sofor
t igen takt ischen A t o m s c h l a g re izen k ö n n t e n , 
w ü r d e d ie Schwel le für den Einsatz strategischer 
A t o m w a f f e n angehoben. 

Das l ä g e zwei fe l los i m Interesse a l le r Bete i 
l ig ten . D e r Einsa tz a tomarer Waf fen , auch „ n u r " 
taktischer, auf dem Boden des dicht besiedel ten 
Deutschlands, w ä r e ohneh in eine h ö c h s t f rag
w ü r d i g e Sache, mi t der a l lenfa l l s totale V e r 
nichtung erz ie l t werden k ö n n t e . 

D i e Ü b e r l e g u n g e n , die v o n der Bundesrepu 

Hinter den Kulissen findet sein Kurs starken Widerstand 
W i e es scheint, hat L e o n i d Breschnjew es er

hebl ich leichter als G e r a l d F o r d , die v o n v i e l e n 
Sei ten umstr i t tenen A b m a c h u n g e n v o n W l a d i 
wos tok zu ve r t e id igen : D e m sowjet ischen Gene 
r a l s e k r e t ä r sprach das F ü h r u n g s k o l l e k t i v des 
P o l i t b ü r o s der K P d S U bereits wen ige Tage 
nach dem sowjet isch-amerikanischen Treffen 
seine Z u s t i m m u n g zu a l l en V e r e i n b a r u n g e n aus. 
Der amer ikanische P r ä s i d e n t dagegen befindet 

k e i t e n g e r ä t , so w i r d sich das auf das Pres t ige 
des G e n e r a l s e k r e t ä r s a u s w i r k e n . Se ine K o o p e r a 
t i o n mi t dem W e s t e n , v o r a l l e m den U S A , w i r d 
Breschnew ohneh in o r t h o d o x e n K r e i s e n i n der 
Par te i als ideo log ischer V e r r a t ausgelegt . 

E n t z ü n d e n k ö n n t e sich der Stre i t aber eben
sogut an der C h i n a - F r a g e : V e r g e s s e n w i r d heute 
oft, d a ß Breschnew nach dem Chruschtschew-bl ik i n d i e s e m Zusammenhang angestel l t werden u e i a incufcomauic r-»»*w>ui, u ^ c a c u

 «»UIUBI c t 1 i r _ ri 

m ü s s e n , haben z u n ä c h s t e i n m a l i n eine andere sich immer noch i n einer A r t R u n d u m v e r t e i d i - h " r a g l e S P o l l t b u r ° s uber t ragen be-
gung gegen die zahlre ichen K r i t i k e r . t?™ - \ l e ' f ! a . d l e i n e r A u s s ö h n u n g mit Pe-

A b e r der Schein k a n n t r ü g e n : M ö g l i c h e r w e i s e 
w i r d der neue K o n g r e ß i n W a s h i n g t o n mit se i 
ner r ü s t u n g s f e i n d l i c h e n demokrat ischen M e h r 
hei t den W l a d i w o s t o k - V e r e i n b a r u n g e n gewo
gener g e g e n ü b e r s t e h e n . A u f der anderen Seite 
spricht seit l angem einiges dafür , d a ß Breschnjew 
seine P o l i t i k der Ö f f n u n g nach W e s t e n — u n d 
also auch den D i a l o g mit den U S A — gegen eine 
nicht z u u n t e r s c h ä t z e n d e O p p o s i t i o n i m P o l i t 
b ü r o durchsetzen m u ß . 

W i e lange das dem G e n e r a l s e k r e t ä r , der k e i 
neswegs so u n u m s c h r ä n k t e r Her rscher der 
Sowje tun ion ist, w i e man es sich i m W e s t e n oft 
vors te l l t , ge l ingen mag, ist schwer vo rauszu 
sagen. Der am 19. Dezember 68 Jahre alt gewor
dene Breschnjew ist kaum der T y p , der sich mit 
70 geruhsam auf seine Datscha i n M o s k a u s 
s c h ö n e r U m g e b u n g z u r ü c k z i e h e n w i r d . A b e r i r -

nahme der U S A folgen, so w ä r e das h ö c h s t gendwann i n den n ä c h s t e n J ah ren d ü r f t e seine v e r s t a n d i g u n g mit C h i n a ve r sp rechen I I 
schädl ich für das Bonner B e m ü h e n , auch die Stunde schlagen. T a g e n v o r dem G e b u r t s t a q Bresch ' h 
Sowjets zu R ü s t u n g s v e r m i n d e r u n g e n i n Europa Dieser T e r m i n w i r d zwei fe l los bis zu e inem e s s o a u s - als ob sein K u r s h in te ri "ka^X 

gewissen Grade v o m Er fo lg der P o l i t i k Bresch- K u l i s s e n auf s t ä r k e r e n W i d e r s t a n d g e s t o ß e n 

Richtung zu z i e l e n : Sei t J anuar 1973 w i r d i n 
W i e n ü b e r „ b e i d e r s e i t i g e , ausgewogene Trup
penreduz ie rungen i n E u r o p a " ( M B F R ) ve rhan
delt. Dabe i geht es nicht nur u m eine V e r m i n d e 
rung der K o p f z a h l , sondern auch um den A b b a u 
v o n Waffensys temen. Be ides ist gerade für d ie 
Bundes repub l ik v o n erhebl icher Bedeu tung : Sie 
ist der M e i n u n g , die i m m e r h i n b is z u e inem 
gewissen Grade w i r k s a m gewordene pol i t ische 
Entspannung m ü s s e i n Europa durch m i l i t ä r i s c h e s 
A u s e i n a n d e r r ü c k e n e r g ä n z t werden . 

W ü r d e der amerikanische V o r s c h l a g e iner 
V e r m i n d e r u n g der a tomaren S p r e n g k ö p f e i m 
Rahmen der M B F R - K o n f e r e n z vorge leg t u n d i m 
Sinne dieser Konfe renz v o n e iner gleichgelager
ten sowjet ischen M a ß n a h m e beglei tet , dann 
m ü ß t e man das als e inen beachtl ichen Fortschri t t 
für die Entspannung betrachten. W ü r d e aber 
dem „ B r o o k i n g ' - V o r s c h l a g eine einsei t ige M a ß 

zu veranlassen . 

• ^ . , i u o j u u i l U U L | Hi l l I c 

k m g z u suchen. D i e s e n A u f t r a g konn te er nicht 
e r f ü l l e n ; i m G e g e n t e i l — d ie Spannungen ver
s c h ä r f t e n s i d i noch. D a b e i m a g dahinges te l l t 
b le iben , ob das chinesische oder sowjet ische 
Schuld war . Je tz t aber sprechen e in ige A n z e i 
chen da fü r , d a ß d ie i n C h i n a i n d ie F ü h r u n g s 
pos i t ionen n a c h s t o ß e n d e j ü n g e r e F u n k t i o n ä r s 
schicht unter bes t immten U m s t ä n d e n nicht ab-
? - e n V 9 t K W f ™ ' m i t d e r S o w J e t u n i o n z u ge rege l 
ten V e r h a l t n i s s e n zu k o m m e n . 

n w L ? , t S . a n ? e , s i * l s Q e r gegebenen S i tua t ion 
A u f Ä T i f l 1 i S t ' l ä ß t s i c h s * w e r sagen. 
F ü h n m n S 5 " ^ S d l e i n t e i n i 9 e n M o s k a u e r 
a b z e i Z . n d p t 1 1 6 S ° l d l e a , s Schemen sich 
u n « Ä * ^ n h e t d 6 S W e l t k o m m u n i s m u s 
den U S A " ^ V ' 5 a l l e V e r e i n b a r u n g e n mit 

d f A ; S ? r a d e i l e s e V e r e i n b a r u n g e n m ü s s e n 
« d e r Sicht mancher F u n k t i o n ä r e den W e g zur 

Daher w i r d die Frage z u s te l len sein, ob die njews a b h ä n g e n , be im V o r a n t r e i b e n der ins w ä r e , als man b i s l a n q i m WP^IPH A „ „ « ™ ™ 
— • - - - - - - ~ . . -- . . .• • - r : o w a „ -o y w e s i e n angenommen 

G e n a u w e i ß m a n so e twas aber i m m e r 

Ford/Schmidt : Geär , Atomstrategie 

V e r m i n d e r u n g der U S - S p r e n g k ö p f e i n der B u n 
desrepubl ik e twa der Pre is ist, den die U S A 

Stocken geratenen sowjet ischen Indus t r ia l i s ie 
rung H i l f e aus dem W e s t e n zu erhal ten. Tu t sich 

hat. 
erst, w e n n 

für die Ubere inkunf t v o n W l a d i w o s t o k zu zah- ü b e r das bereits Erreichte nicht mehr v i e l , w e i l d e s P o l i t b ü r o s v e r ö ü e m l k h t " d ^ j r (

V e r l a u t b a r u n 9 
Foto A P leu haben. H . O. Lippens der W e s t e n durch die Energiekrise in Schwier ig 

G e r d Eichthal 
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10oh nett 
im 

lunen 
Ist das morgen noch möglich? 

R M W — Der alte T r a u m vom eigenen 
Haus — für viele v o n uns ist das ein Traum 
geblieben, nicht zuletzt deshalb, weil uns 
die Katastrophe vor d r e i ß i g Jahren He im 
und Heimat nahm. M i t o s t p r e u ß i s c h e r Z ä h i g 
keit hat trotzdem so mancher unter uns es 
wieder geschafft; mancher mag noch in der 
Planung stecken. Deshalb bringen wir heute 
einen aktuellen A r t i k e l zu den Fragen des 
Bauens und Wohnens. 

Der Verfasser, Christ ian Papendiek, ent
stammt einer alten o s t p r e u ß i s c h e n Familie; 
er ist der Neffe der Schriftstellerin Gertrud 
Papendiek und wurde 1926 in K ö n i g s b e r g 
geboren. Seit 15 Jahren als s e l b s t ä n d i g e r 
Architekt t ä t i g , baute er für die Ausstellung 
„ e l e c t r i c 2000" im Hamburger Ausstellungs
park Planten un Blomen das weithin bekannt 
gewordene Atriumshaus 2000. A u s diesem 
Haus entwickelte er ein Montagehaus-Pro-
gramm, das er „Ein Haus der Serie 2000" 
nennt. A l s Mater ia l verwendet er Gasbeton-
Elemente, die aus dem Industriebau stam
men. Christ ian Papendiek ist ein kreativer, 
engagierter Architekt, für den alles, was den 
Menschen umgibt, mit Architektur zusam
m e n h ä n g t . 

*..l6s# 

E in Haus der Serie 2000 das Atr iumhaus T y p A 1 — Blick vom Gartenhof auf Wohnraum und Kinderzimmer 

T iefgehende Wandlungen in der Gesel l 
schaftsordnung und Ze r s tö rung unserer 
„Um-Wel t " bewegen heute nicht nur 

Bauwi l l ige und Architekten, sondern sind 
ein allgemeines An l i egen geworden. Fort
schreitende Automation, Rohstoffverknap
pungen und Ene rg i e -Engpässe lassen unsere 
Zukunft u n g e w i ß erscheinen. Architekten 
Landschaftsgestalter und Soziologen haben 
in der j ü n g s t e n Vergangenheit das einzeln? 
Haus in den g r o ß e n Z u s a m m e n h ä n g e n un
serer Stadtlandschaften als völ l ig unreali
stisch verdammt. Architekten, die ihre Pla
nungsarbeiten — wenn ü b e r h a u p t — noch 
konventionel l erbauten Einfami l ienhäusern 
widmeten, betrachteten diesen Aufwand als 
sinnlose Vergeudung. 

Die Zeiten sind im Umbruch, der über
hitzte Boom unserer Wohlstandsgesellschaft 
ist abgeebbt. Jedoch: „Nach wie vor sind 
die Manager und Vollzugsgehi lfen solcher 
Faktensetzung allenthalben routiniert am 
W e r k Bewußt und u n b e w u ß t manipulieren 
sie die engere und weitere , U m - W e l f durch 
die von ihnen vollendeten Bautatsachen 
immer wieder den elementaren immateriel
len Bedürfnissen menschlicher Existenz ent
gegen!" So h ieß es in der Architektur-Zeit
schrift „DETAIL" unter „Aspek te zur inne
ren Orient ierung heutigen Bauens". 

Fertighaushersteller, Wohnungsbauge
sellschaften, Industriebetriebe Finanzie-
rungsinstitute und sonstige Spekulanten 
witterten frühzeit ig das g roße Geschäft. Oft-
mals ohne Kontakt mit Architekten, mei
stens ohne Ana lyse menschlicher Bedürf
nisse, ohne Berücksicht igung möglicher 
Lebensformen zukünf t iger Generationen 
und ohne Gefühl für die Äs the t ik eines 
Hauses oder eines Raumes, produzierten sie 

auf V e r d a c h t — p r o d u z i e r e n sie .mark tge 
recht ' . D i e P l a n u n g s b ü r o s u n d I n s t i t u t i o n e n 
de r G e m e i n d e n s i n d h i e r n icht ganz u n s c h u l 
d i g . G e d a n k e n l o s i g k e i t , K l e i n g e i s t i g k e i l 
u n d u n g e n ü g e n d fundamen t i e r t e s W i s s e n , 
v e r b u n d e n m i t fa lscher R ü c k s i c h t n a h m e auf 
g e w i n n b r i n g e n d e s t e u e r z a h l e n d e P r o d u k 
t i o n s s t ä t t e n u n d u m w e l t v e r s c h m u t z e n d e In
d u s t r i e b e t r i e b e f ü h r t e n u n d f ü h r e n heu te 
noch oft z u u n m ö g l i c h s t e n P l a n u n g s a u f l a 
gen , w ä h r e n d u n s e r e m H ä t s c h e l k i n d — des 
D e u t s c h e n l i ebs tes S p i e l z e u g , d e m M o l o c h 
A u t o m o b i l — S c h n e i s e n für se ine R o l l b a h 
n e n du rch S tad t u n d Landschaf t gesch lagen 
w e r d e n , d i e u n s e r e Landschaf t v e r h e e r e n d 
v e r ä n d e r n u n d v e r w ü s t e n . 

U n t e r d i e s e n A s p e k t e n e rheb t s ich d i e 
F r a g e , ob das E i n f a m i l i e n h a u s n o c h se ine 
D a s e i n s b e r e c h t i g u n g ha t — a b g e s e h e n da 
v o n , d a ß m a n e i n e r i n e i n e m W o h l f a h r t s 
staat l e b e n d e n Gese l l s cha f t n icht i h r e B e 
d ü r f n i s s e v e r w e h r e n k a n n . V o n d e n 1973 
i n de r B u n d e s r e p u b l i k u n d W e s t - B e r l i n be
z u g s f e r t i g g e w o r d e n e n 247 000 W o h n g e 
b ä u d e n w a r e n 209 600 E i n - ode r Z w e i f a m i 
l i e n h ä u s e r . O b w o h l 85 P r o z e n t de r W o h n 
g e b ä u d e a l s E i n - o d e r Z w e i f a m i l i e n h ä u s e r 
e r r ich te t w u r d e n , b e f i n d e n s ich i n d i e sen 
H a u s t y p e n n u r 39 P r o z e n t de r W o h n u n g e n . 
D a H o c h h ä u s e r b e s o n d e r s s t a rk v o m K o n 
j u n k t u r e i n b r u c h be t rof fen s i n d , b e s t ä t i g t 
s ich , d a ß h i e r z u m T e i l a m M a r k t v o r b e i 
gebau t w u r d e . Z w e i D r i t t e l a l l e r B u n d e s 
b ü r g e r z i e h e n e i n E i n f a m i l i e n h a u s v o r , aber 
erst e i n V i e r t e l w o h n t i n e i n e m so lchen . 
E i n i g e de r E i n f a m i l e n h ä u s e r , d i e heu te a ls 
K o n s u m w a r e auf d e n M a r k t gebracht w e r 
den , e r m ö g l i c h e n oft n u r e i n o b e r f l ä c h l i c h e s 
W o h n e n . H e r s t e l l e r m a c h e n s ich v i e l f ach 
n icht d i e G e d a n k e n , d i e e r f o r d e r l i c h s i nd , 
u m e ine F a m i l i e e i n L e b e n l a n g i n e i n e m 
d e r a r t i g e n H a u s b e h a g l i c h w o h n e n z u las 
sen . 

D e r M e n s c h — i m A l l t a g i m m e r m e h r m i t 
de r s t e r i l e n A u t o m a t i o n u n s e r e r Z e i t k o n 
f ront ier t , oft d a r a n geh inde r t , se ine s c h ö p 
fe r i schen E igenscha f t en z u r E n t f a l t u n g z u 
b r i n g e n — brauch t d i e Sehnsucht nach e twas 
G ü l t i g e m , nach D a u e r h a f t i g k e i t u n d nach 

de r M ö g l i c h k e i t , K r a f t z u s c h ö p f e n . E i n 
B a u e n , das d i e B e h a u s u n g des M e n s c h e n in 
s e i n e r W e l t z u m G e g e n s t a n d hat, s o l l t e s ich 
d e s h a l b ge rade heute , a l l e n W i r r e n u n d 
V e r w i r r u n g e n en tgegen , e rneu t auf d iese 
d e m M e n s c h e n w e s e n s e i g e n e O r i e n t i e r u n g 
z u r D a u e r h a f t i g k e i t b e s i n n e n . 

Ich b e s c h ä f t i g e m i c h sei t J a h r e n m i t dem 
i n d i v i d u e l l e n W o h n e n — un t e r a n d e r e m 
auch m i t d e m B a u v o n E i n f a m i l i e n h ä u s e r n . 
Ich b i n de r M e i n u n g , d a ß das W o h n e n ge
rade heute e i n w e s e n t l i c h e r F a k t o r is t — 
d e m M e n s c h e n m u ß w i e d e r d i e M ö g l i c h k e i t 
g e g e b e n w e r d e n , s ich auf s ich se lbs t z u be
s i n n e n . D e m A r c h i t e k t e n fä l l t d a b e i d ie A u f 
gabe z u , i h m e i n neues W o h n g e f ü h l z u v e r 
m i t t e l n — m i t f l e x i b l e n G r u n d r i s s e n , du rch 
V e r ä n d e r n de r v e r s c h i e d e n s t e n W o h n 
e l emen te . D a h e r so l l t e j ede W o h n u n g e i n 
H ö c h s t m a ß an I n d i v i d u a l i t ä t b e s i t z en , u m 
d e n M e n s c h e n , de r i n Z u k u n f t e i n e n e rheb
l i c h e n T e i l s e i n e r F r e i h e i t i n s e ine r W o h 
n u n g v e r b r i n g e n w i r d , z u s c h ö p f e r i s c h e n 
A k t i o n e n a n z u r e g e n . 

D a s e b e n e r d i g e W o h n e n m i t s e i n e n u n 
m i t t e l b a r e n B e z i e h u n g e n z u m G r ü n e n b ie te t 
d i e g r ö ß t e n E n t s p a n n u n g s m ö g l i c h k e i t e n . 
L e i d e r k a n n d iese a n s p r u c h s v o l l e r e F o r m 
des W o h n e n s nicht d i e R e g e l s e in . A u c h d i e 
Z e r s i e d e l u n g de r Landschaf t is t e ine G e f a h r 
— z u m a l e ine g r ö ß e r e A n h ä u f u n g m o n o t o 
n e r E i n f a m i l i e n h ä u s e r w i e d e r z u r L a n g e 
w e i l e f ü h r t . J e d o c h l i e g t de r R e i z e i n e r 
S tad t landschaf t n ich t i n de r k o m p a k t e n B e 
b a u u n g m i t H o c h h ä u s e r n , s o n d e r n i m W e c h 
s e l s p i e l v e r s c h i e d e n h o h e r B a u k ö r p e r — i n 
d e r e n ges ta l t e r i sche r V i e l f a l t . T e r r a s s e n h ä u 
ser u n d W o h n h ü g e l s i n d w e i t e r e W o h n f o r 
m e n , d ie d a b e i e ine R o l l e s p i e l e n . Das k l e i n e 
H a u s — das E i n f a m i l i e n h a u s — w i r d dahe r 
auch w e i t e r h i n se ine B e r e c h t i g u n g haben . 

W e n n ich e i n H a u s baue , so m ö c h t e ich 
desha lb , d a ß d ieses i n e i n e m a n d e r e n S i n n 
a ls d e m se ine r b l o ß e n N u t z f u n k t i o n d e n T a g 
ü b e r d a u e r t . W ä h r e n d der Z e i t de r P l a n u n g 
bes tehende Z u s t ä n d e k ö n n e n s ich schon 
m o r g e n w e i t g e h e n d v e r ä n d e r t haben . Z u 
b e d e n k e n s i n d n u r d i e v i e l f ä l t i g e n W e c h s e l -

Der Wohnraum eines freistehenden Einfamilienhauses vom Typ E 11 aus der gleichen Serie mit 
dem Blick ins G r ü n e . 

f ä l l e i m L e b e n der F a m i l i e . E i n H a u s k a n n 
d a h e r n icht a ls G e b r a u c h s g e g e n s t a n d v e r 
s t anden w e r d e n , es m u ß d e m M e n s c h e n e i n 
L e b e n l a n g d e n w e s e n t l i c h e n W e r t v e r m i t 
t e ln , de r fü r das G l ü c k des E i n z e l n e n so 
u n e r s e t z b a r ist . Sons t v e r a l t e t es e b e n s o 
rasch w i e i r g e n d e i n M ö b e l v e r a l t e n k a n n , 
u n d l ä ß t den M e n s c h e n „ u n b e h a u s t " . 

Es g ib t a l so noch ande re W e r t k a t e g o r i e n 
a ls d i e de r N u t z f u n k t i o n . D a ist d i e S c h ö n 
he i t e ines H a u s e s — d ie S c h ö n h e i t e ines 
R a u m e s . A l t e B a u e r n h ä u s e r e t w a s i n d z u 
me i s t f u n k t i o n e l l l ä n g s t ü b e r h o l t ; s ie be
s i t z en abe r kraf t i h r e r b a u l i c h e n E i g e n s u b 
s tanz v i e l l a c h echte, ze i t l o se S c h ö n h e i l , 
das h e i ß t , l e t z t l i ch auch z e i t u n a b h ä n g i g e n 
W o h n w e r t . E i n W o h n h a u s z u p l a n e n , das 
a l so l e d i g l i c h d e n m a t e r i e l l e n E r f o r d e r n i s 
sen des t ä g l i c h e n L e b e n s g e n ü g t , e r fo rder t 
k e i n e n A r c h i t e k t e n , m ö g e n s ich auch v i e l e 
„ A r c h i t e k t e n " nennen , d i e s ich d a m i t be
fassen. D a s h e i ß t nicht , d a ß m a n d i e F u n k 
t i o n e n e ines H a u s e s v ö l l i g a u ß e r acht l a ssen 
so l l t e — es m u ß be ides a u f e i n a n d e r abge
s t i m m t se in . D i e gute K o m p o s i t i o n v o n 
F u n k t i o n u n d F o r m e rg ib t erst das gute 
H a u s . 

Das E i n - ode r Z w e i f a m i l i e n h a u s ist a l so 
n icht tot. W e n n es auch noch so k l e i n ist 
— der M e n s c h braucht e ine H ü l l e , i n de r er 
s ich w o h l f ü h l t . S e i n H a u s — se ine W o h 
n u n g — s o l l A t m o s p h ä r e haben , s o l l i h m 
E n t s p a n n u n g geben , i h n an regen , d i e V e r 
b i n d u n g z u r Pf lanze , z u m T i e r h e r z u s t e l l e n . 
D e r M e n s c h is t auf d ie G e b o r g e n h e i t s e i n e r 
s o g e n a n n t e n v i e r W ä n d e ge rade heute , i n 
d i e se r so u n p e r s ö n l i c h e n W e l t , m e h r an
g e w i e s e n a ls i n f r ü h e r e n Z e i t e n . F ü r uns 
A r c h i t e k t e n is t es d a h e r e ine g r o ß e A u f 
gabe, d i e s e n m e n s c h l i c h e n B e d ü r f n i s s e n ge
recht z u w e r d e n . 

D i e F o r m e n des i n d i v i d u e l l e n W o h n e n s 
s i n d v i e l f ä l t i g . E i n z e l h ä u s e r s o l l t e n j edoch 
k o m p a k t e r z u s a m m e n g e b a u t w e r d e n — m a n 
k a n n durchaus auch E i n f a m i l i e n h ä u s e r ter
r a s s e n a r t i g ü b e r e i n a n d e r ve r schach te ln . 
G i e b e l f o r m e n , S t a f f e lungen u n d F a s s a d e n 
k ö n n e n d a b e i i n r e i z v o l l e m K o n t r a s t z u A l t 
s t a d t b e b a u u n g e n s tehen . W e i t e r e F o r m e n 
des W o h n e n s i m e i g e n e n H a u s s i n d A t r i u m 
h ä u s e r — h i e r w i r d ebenfa l l s d ie M ö g l i c h 
k e i t geschaffen, m i t e i n e m M i n i m u m an 
G r u n d s t ü c k s f l ä c h e e i n M a x i m u m an I n d i 
v i d u a l i t ä t z u e r r e i chen . D a s f re i s t ehende 
E i n f a m i l i e n h a u s h i n g e g e n e r fo rde r t e i n e n 
r e l a t i v h o h e n G r u n d s t ü c k s a n t e i l — es be
s i tz t n a t ü r l i c h auch d i e beste M ö g l i c h k e i t 
e ines ganz p e r s ö n l i c h e n , auf d e n M e n s c h e n 
zugeschn i t t enen W o h n e n s . D o p p e l h ä u s e r als 
Z w e i f a m i l i e n h ä u s e r u n d d i e w e i t e r e n F o r 
m e n , w i e z u m B e i s p i e l das R e i h e n h a u s , ze r 
s c h n e i d e n z w a r G r u n d s t ü c k e i n s chma le re 
S t re i fen , doch so l l t e m a n e n d l i c h b e k e n n e n , 
d a ß d iese H ä u s e r h ü b s c h n e b e n e i n a n d e r auf
gere ih t , e i ne en t se tz l i che L a n g e w e i l e er
geben , u n d s ich d ie n a c h b a r l i c h e n B e l a n g e 
durch N e b e n e i n a n d e r s i t z e n auf d e n T e r r a s 
sen z u sehr s t ö r e n k ö n n e n . H i e r l ä ß t sich 
durch gesch ick ten V e r s a t z — der auch noch 
gegense i t i ge E i n b l i c k e v e r h i n d e r t — v i e l 
p e r s ö n l i c h e s E i g e n l e b e n en t fa l ten . 

E i n f a l l s l o s e r Z u s a m m e n h a n g nicht ges t a l 
te ter H ä u s e r s c h l i e ß l i c h e ine M a s s e , d i e 
s ich ü b e r d i e Landschaf t e r g i e ß t . D i e V i e l 
g e s t a l t i g k e i t e i n e r W o h n l a n d s c h a f t h i n g e 
g e n macht i h r e n e i g e n t l i c h e n R e i z aus. D a s 
E i n z e l h a u s m u ß a l so i n B e z i e h u n g gebracht 
w e r d e n zu r G e s a m t s t r u k t u r e i n e r Stadt , 
e ines Dor fe s ode r der s ie u m g e b e n d e n L a n d 
schaft, d a m i t de r M e n s c h sich w o h l f ü h l e n 
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det atmetet zeit 
Ein Fest der Familie — Die Ansprüche waren bescheiden 

Ohne Zwei fe l hat das Weihnachtsfest, 
wie w i r es heute feiern, einige seiner 
bestimmenden Z ü g e erst vor rund an

derthalb Jahrhunderten erhalten, in der so 
friedlich und behaglich anmutenden Bieder
meierzeit. Sie folgte auf das fast u n a b l ä s s i g e 
K r i e g s g e t ö s e und die s t ä n d i g e n politischen 
E r s c h ü t t e r u n g e n des napoleonischen Zeit
alters, und die strenge U n t e r d r ü c k u n g aller 
freiheitlichen Regungen, die dessen Beendi
gung mit sich brachte, führ te zum resignier
ten Rückzug auf die inneren Bezi rke des 
Menschendaseins, auf die auch durch die 
gleichzeitige S t r ö m u n g der Romantik k u l 
t ivierte Innerlichkeit, die Pflege der Freund
schaft und vo r a l lem des Lebens i n der 
Famil ie . 

Weihnachten als Familienfest im deut
schen Sinne, weniger ein kirchliches oder 
ein Fest v o l l ausgelassener Freude In der 
Öffent l ichkei t , mehr und mehr als Feier am 
He i l igen A b e n d statt am Weihnachtsmor
gen, mit dem Chr is tbaum als Mi t te lpunkt , 
hat sich erst seit dieser Zei t a l lgemein ver
breitet. Der He i l ige A b e n d wurde nun der 
höchs te und schöns t e des ganzen Jahres, 
zumal für die K inde r das Z i e l einer zuletzt 
fast u n e r t r ä g l i c h e n Spannung, die noch nicht 
durch Vorwegnahme in der Adventsze i t ab
geschwäch t wurde. Erst seit etwa 1910 er
schienen Adventss tern und Adventskranz , 
und zwischen den beiden g r o ß e n Kr iegen 
setzte dann der mögl ichs t wei t v o r v e r l ä n 
gerte Vorweihnachtsbetr ieb ein, den so 
viele heute beklagen. 

Diejenigen, die noch etwas v o n f rühe ren 
Weihnachten erlebt haben, werden sich 
beim Betrachten der beiden Bilder aus der 
Biedermeierzeit ähn l i che r St immungen er
innern. W e n n auch das des englischen 
Pferdemalers James Po l la rd uns in ein ty
pisch englisches S t äd t chen versetzt, w ie die 
n ü c h t e r n e n Backsteinfassaden mit niedrigen 
Dächern und die Kamine verraten, so denkt 
man doch sogleich an den durch den weichen 
Schnee g e d ä m p f t e n Hufschlag des Zeitalters 
vor dem A u t o zurück, w o noch das Pferd 
die S t r a ß e beherrschte. A l l e fünf Gespanne 
streben in der gleichen Richtung, und es ist 
klar , daß sie mit W e i h n a c h t s e i n k ä u f e n und 
-käufe rn oder, wie der Ka r r en ganz l inks , 
nur mit C h r i s t b ä u m e n beladen sind, auch 
wohl mit W e i h n a c h t s g ä s t e n , und aus dem 
Stadtzentrum oder einer anderen, g r ö ß e r e n 
Stadt kommen. Der s e c h s s p ä n n i g e g r o ß e 
Kutschwagen in der Bildmit te kommt g e w i ß 
aus London; von den fünf Gentlemen, die da 
auf den oberen Sitzen — dem leichten 
Schneefall ausgesetzt — dahinfahren, führt 
einer neben dem Kutscher die Pferde; oben
auf liegt ein Chris tbaum, und v o m Dach 
h ä n g e n eine Menge Puter herab und auch 
Hasen, so daß es sich w o h l um eine C lub 
feier handelt. Die k le ine Postkutsche vorn 
l inks ist ebenfalls mit F a h r g ä s t e n überfül l t . 
A m vorderen S t r a ß e n r a n d ro l len Jungen 

einen g r o ß e n Schneeball für ihren Schnee 
mann. Der weitausgreifende, zielstrebige 
Trab der Pferde i l lustr iert das Thema, das 
eigentlich „Auf Weihnachten zu" (Approach 
to Christmas) heißt , und das G r ü ß e n m i l 
dem Zy l inde r aus zweien der W a g e n her
aus schafft etwas menschliche Verb indung . 

Der Weihnachts- oder Chr i s tk ind lmark t 
lebt noch immer hier und da fort, trotz der 
g r o ß e n W a r e n h ä u s e r , denn der E inkauf an 
den k le inen Buden, dazu so manche Gele
genheit, etwas W ä r m e n d e s zu sich zu neh
men, hat einen eigenen Zauber. A u f unserer 
kolor ier ten Zeichnung von 1825 sind drei 
Buden zu sehen, in denen haup t säch l i ch Ge
bäck und S ü ß i g k e i t e n verkauft werden 
ganz l inks sitzt noch eine Frau mit rotbacki
gen Äpfeln , und rechts verkauft e in M a n n 
kle ine C h r i s t b ä u m e . E i n w e i ß h a a r i g e r Offi
zier in Napoleonshut und Uniformfrack geht 
auf den Lebküch le r zu, der sich einem jun
gen Paar mit zwe i K i n d e r n zugewandt hat: 
e in anderes Paar verhandelt mit der Obst
frau. Es stehen sich hier zwe i schon durch 
ihre K l e i d u n g deutlich voneinander ge
schiedene S t ä n d e der Gesellschaft gegen
übe r . 

Nicht abbi lden konnten w i r eine gleich
falls kolor ier te Zeichnung eines bescheide
nen, aber sehr fruchtbaren N ö r d l i n g e r 
Küns t l e r s , des Johann Michae l V o l t z , den 
Hei l igabend darstellend. Im Hin te rgrund des 
einfachen Zimmers ist der Gabentisch auf
gebaut, mit Spielzeug und einem Kauf
mannsladen, vor dem sich in ihrer W e i h 
nachtsfreude zwei k le ine M ä d c h e n einen 
Kuß geben. Der Va t e r h ä l t die kleinste 
seiner Töch te r auf den A r m , die dem unter 
einer Lichterkrone schwebenden Engel zu
jubelt, w o h l auch dem Kerzenschein von 
zwei k le inen C h r i s t b ä u m e n . Die Mut te r im 
K o s t ü m von etwa 1815 schaut mit der G r o ß 
mutter ihren zwe i k le inen Jungen zu, die 
ä r m e r e n Nachbarskindern Spielzeug schen
ken : ein anderer Junge fähr t seinen neuen 
Schubkarren quer durchs Zimmer. A n Ge
schenken der Erwachsenen unter sich sieht 
man nur zwei Bücher auf dem Tisch und 
z w e i weitere auf der Platte des S e k r e t ä r s . 

Die W e l t in diesen Bi lde rn ist eine sehr 
v i e l einfachere als die unsere, eine zweife l 
los weniger laute, weniger unruhige und 
zerfahrene. Sie z u r ü c k z u w ü n s c h e n , w ä r e 
unsinnig, denn — beim W o r t genommen 
— k ö n n t e n oder wol l t en w i r doch auf die 
modernen Annehmlichkei ten des Lebens 
nicht mehr verzichten. Dennoch bleibt einem 
jeden auch unter den heutigen U m s t ä n d e n 
die Freiheit , in seinem Wesen , in der Ge
staltung seiner Umgebung, in seinen A n 
s p r ü c h e n und also auch i n seiner A r t zu 
feiern und zu g e n i e ß e n , einfach z u ble iben 
und die Wer t e des inneren Lebens ü b e r die 
des ä u ß e r e n zu stellen. 

Striezelmarkt im Jahre 1825 in Dresden 

Erich Friedrich 

(Nach einer Zeichnung von Simon) 

JSeäoknte Cfasteteunoschalt 
v^TTie a l lgemein bekannt, gab es i n Inster-
\y b ü r g eine Reit- und Fahrschule, die 

in den Winte rmonaten junge Land
w i r t s s ö h n e ausbildete. Z u diesen Kursen 
kamen nicht nur o s t p r e u ß i s c h e Jungen, son
dern auch Litauer, Letten und Polen. Es war 
einige Jahre vo r dem Zwei ten W e l t k r i e g , 
als Hans an einem Lehrgang te i lnahm; e i 
teilte sein Zimmer mit e inem polnischen 
Grafensohn. D a der Dienstbetrieb in der 
Schule einen straffen, mi l i t ä r i s chen Charak
ter hatte, k a m es öfter vor, d a ß der junge 
Pole nicht so mit a l lem zurecht kam. So k a m 
es mitunter vor — wie konnte es auch unter 
jungen Burschen ausbleiben — d a ß er ge
h ä n s e l t wurde und w o h l auch die Bezeich
nung „Pol lack" f ie l . In a l len Fä l l en war es 
Hans, der den gefoppten und g e h ä n s e l t e n 
Jungen in Schutz nahm. Es entwickelte sich 
zwischen den beiden eine gute Kamerad
schaft. 

A l s die Weihnachtszei t nahte und die 
Schüler i n Ur laub fuhren, wol l te der Pole 
i n Insterburg bleiben, w e i l er die weite 
Reise scheute. D a war es wieder Hans, der 
den polnischen Kameraden einlud, mit ihm 
in sein Elternhaus zu kommen und die 
Weihnachtsfeiertage in der deutschen Fa 
mi l i e zu ver leben. So fuhren die beiden 
jungen Leute einige Tage vo r dem Fest auf 
den Hof, machten Schlittenfahrten, Besuche 
in der Nachbarschaft und Jagd auf Hase und 
Fuchs. 

U n v e r g e ß l i c h war für den polnischen Jun
gen die schlichte Weihnachtsfeier i n dem 
o s t p r e u ß i s c h e n Bauernhaus, w o al le v o m 

V o n dem englischen Pferdemaler James Pollard stammt dies Weihnachtsbild, das zu Beginn d es vorigen Jahrhunderts entstand Löhrich 

H o f mit der Fami l i e die t rauten Weihnach ts -
l ieder sangen und an der a l lgemeinen Be
scherung te i lnahmen. A u c h der Gas t aus 
Polen wa r nicht vergessen und b e k a m G e 
schenke. Immer wieder dankte er se inen 
Gastgebern und versprach, den Weihnach t s 
abend im n ä c h s t e n Jahr auf se inem heimat
lichen H o f mit seinen Leu ten nach deut
schem Mus t e r feiern z u w o l l e n . 

Die Zei t ve rg ing , und bis z u m unse l igen 
K r i e g v o n 1939 standen die F reunde i n 
regem Br ie fverkehr . 

A m K r i e g in Po len nahm H a n s als Unte r 
offizier einer V o r a u s a b t e i l u n g te i l . D a b e i 
geriet er mit e inem K a m e r a d e n in polnische 
Gefangenschaft. D ie Polen , selber auf dem 
Rückzug , machten mit den Gefangenen k u r 
zen P r o z e ß . E i n schnell zusammengetrete
nes Kr iegsger icht verur te i l te beide zum 
Tode durch E r s c h i e ß e n . E i n junger Leutnant 
und z w e i M a n n bekamen den Auf t r ag , die 
beiden Gefangenen in den nahen W a l d zu 
f ü h r e n und zu e r s c h i e ß e n . 

A u f dem Marsch dah in tritt der Leutnant 
an den Unteroff iz ier heran und sagt le ise : 
„ H a n s , bist du es?" Hans erkannte den 
Freund v o n damals, der fortfuhr: . W a r u m 

Eck weet von eenem Wiehnachtsboom 
de weer so hoch, so hoch 
dat eck dem Spötz nich sehne kunn 
wie eck dem Hais ook bog. 
Un Lichterkes — oh! Lichterkes 
glötzerte op un daol, 
un äwer em, wiet utgespreedt, 
de Steernkes ohne Zaohl. 

Ons Wiehnachtsboom, von dem eck red, 
schiend mi gewaltig groot 
weil eck man noch so kleenke weer 
un huckd op Muttersch Schoot, 
kunn Lichter teile ook noch nich 
opsegge kein Gedicht, 
Muulke un Oogkes sparrd eck op 
un grapschte nach dem Licht. 

De Boom ön onsem Gaorde stund 
ganz dicht an onsem Huus — 
oh! dat ös lang nu all „fremd* Grund 
un nich mehr ons Tohuus. 
Man dröme dröm eck manches maol 
von /ennem staotsche Boom 
möt blanke Lichter ohne Zaohl 
dat ös mien scheenste Droom. 

Wanda Wendlandl 

m ü s s e n w i r uns h ier unter so unse l igen V e r 
h ä l t n i s s e n treffen? Ich m u ß noch immer an 
die schonen Tage be i euch denken. Ich k a n n 
nur eins für dich tun: G e h mit de inem K a m e 
raden in diese Richtung, dort ist die deut
sche Front ; v o n unseren T ruppen ist dort 
kaum etwas vorhanden. W e n n du h e i l nach 
Haus kommst dann g r ü ß e deine l ieben 

d l r l v S ° S 0 t t W i l 1 ' s e h e n w i r u n s n a * dem K r i e g wieder . G e h mit Got t . " 
d ^ n n L e u t n a n t seinen beiden S o l -
abzuoehen 1 S T b e n h a t t e ' 2 w e i S c h ü s s e 
nahm n t r l t d , h n ! n d a s V e r s p r e c h e n ab-
S Ä r h a L V ° n ' d e m ? S a g e n ' w a s s i e 

E i n h e S z u r L i ' 9 1 T n d i e P o l e n z u i h r e r 

Kameraden das Leben gerettet s e i n e r n 

Hans ist s p ä t e r im W e s t e n gefa l len U n d 
w o m a g sein polnischer F r e u n d A b h e b e n 
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Hansgeorg Buchholtz 

S&ie kundett ^akte 2ez K=4nna JCawäat 
Fortsetzung 

A l l e vierzehn Tage fuhr Mutter Kawlat 
mit dem kleinen Selbstfahrer zum Mark t in 
die Kreisstadt. Dort hatte sie ihren Stand
platz auf dem g r o ß e n Mark t . Im Wagen 
waren Eier, Butter, G e m ü s e , vielleicht auch 
ein paar H ü h n e r , Enten, eine Gans Der 
Verkauf brachte Ge ld für die Wirtschaft 
und Mutter Kawla t war stolz darauf. Wenn 
sie nach Hause kam, war Peter meistens 
auf dem Hof. Er konnte gleich sehen ob 
der Verkauf gut gegangen war; denn dann 
schwenkte sie schon beim Absteigen eine 
Tüte mit Bäckerbrö tchen und steckte ihm 
während er ausspannte, ein Päckchen Zigar
ren in die Tasche. 

Aber es gab auch dunkle Bilder. Das Wi r t 
schaften auf den kle inen Landstellen wurde 
von Jahr zu Jahr schwieriger. Es gab so 
viele Vorschriften und Abgaben. Die Poli t ik 
kam aufs Dorf, und was w u ß t e Mutter K a w 
lat mit der Pol i t ik anzufangen! Die beiden 
Al ten verstanden das alles nicht mehr, und 
es war gut, daß Hans mit seiner jungen 
Frau die Wirtschaft ü b e r n a h m . Doch dann 
war wieder K r i e g . 

Fast alles, was die k le ine Landwirtschaft 
hergab, m u ß t e abgeliefert werden. Und das 
Schlimmste war, d a ß auch Hans eingezogen 
wurde und wieder an die Front kam — die 
alte Frau und die Schwiegertochter wirt
schafteten a l le in ; denn Peter r ü h r t e eines 
Tages der Schlag. Er starb. A n seinem Grab 
sprach der Pfarrer ü b e r das W o r t : „Und 
wenn es köst l ich gewesen ist, so ist es 
M ü h e und Arbe i t gewesen." 

Hans war nicht beim Begräbn i s . Er war 
irgendwo an der Front in Rußland . Die 
Trauergemeinde bestand fast nur aus 
Frauen. M ä n n e r gab es kaum noch auf den 
Höfen. 

Mut ter K a w l a t i m Al te r she im hatte das 
Bi ld der Frauen am Grabe noch oft vor A u 
gen. 

Der K r i e g wurde immer furchtbarer. Eines 
Tages h ö r t e n sie die Kanonen. Die Schwie
gertochter sagte, sie m ü ß t e n fort. 

Sie sollten den W a g e n anspannen, auf
laden, trecken. A b e r woh in denn nur? Auch 
der O r t s b a u e r n f ü h r e r w u ß t e das Z i e l nicht, 
hatte keinen Befehl zur R ä u m u n g . Er ver
bot der jungon Frau, zu fahren. Da lief sie 
mit Annas drei Enke lk indern in den frost
starrenden Winte r tag hinaus, ein Pungel 
Wäsche , Essen und das Kleinste auf dem 

Strand bei Memel 

Handschlitten. Und A n n a konnte nicht mit, 
sie hatte zu steife Beine und war auch zu 
verzweifelt. Schreckliche Bilder sind das. 

Zu rückgehende Soldaten haben sie spä te r 
mitgenommen. Sie hat nie mehr von der 
Schwiegertochter und den Enkeln gehör t , 
auch nicht von ihrem Sohn Hans. 

Das waren die Bilder, die die alte Frau 
tief unten in der Erinnerung vergraben 
hatte, die nur heraufstiegen, wenn sie nachts 
nicht schlafen konnte. 

„Sie haben aber wieder schlecht geschla
fen, Ohmchen", meinte dann die Pflegerin 
im Altersheim, wenn sie kam, um das Bett 
zu machen. „Soll ich nicht lieber dem Doktor 
Bescheid sagen?" 

„Nein, nein", wehrte die alte Frau dann 
immer ab. „Gegen die Bilder gibt es keine 
Med iz in . " 

Nach einem Gemälde von Karl Eulenstein 

Dazu w u ß t e die Pflegerin freilich keinen 
Rat; denn sie ahnte nicht, was die alte Frau 
eigentlich meinte. Die war mit den Soldaten 
ü b e r die Weichsel gekommen und übe r die 
Elbe und immer weiter nach Westen. Sie 
war zum Schluß nur noch ein Gerippchen 
gewesen. Im Altersheim war sie wieder auf
gelebt. 

W e n n sie im Lehnstuhl saß und die Bilder 
der Erinnerung ihr leuchteten, wurde ihr 
kleines verrunzeltes Altweibergesicht oft 
ganz hell . Dann sah sie glücklich aus. 

In der Nacht nach dem hundertsten Ge
burtstag ist sie gestorben. Der Reporter hat 
das Interview nicht mehr machen können . 
Wahrscheinlich hä t t e sie ihn auch wegge
schickt und gemeint: „ W a s ihr für e ine» 
Tpbst heute macht . . . " 

Schluß 

Es schneit, mein Kind 
£5 schneit, mein Kind, und es ist nicht schwer, 
am Fenster hockend sich auszumalen, 
wie jetzt zu Hause die Flocken fallen, 
sich flimmernd drehen, und wie sie sehr 

behutsam dann mit kristallnem Mund 
die Erde küssen und wie sie leise 
und müde schon von der langen Reise 
sich niederlassen auf dunklem Grund, 

sich auszumalen, wie nun der See 
grünäugig blinzelt, als ob er schliefe, 
von Eis bedeckt. Und über der Tiefe 
verlorener Vogelruf und Schnee. 

Die Tannen mit ihrer Silber last, 
die ächzend sich und mit krummem Rücken 
wie alte Weiblein im Winde bückent 

der faucf)end ihr weißes Haar erfaßt. 

Du sollst im Traum zu den Tannen gehn 
und ihnen Lieder zur Christnacht singen 
und ihnen Kerzen zur Christnacht bringen, 
damit sie nicht so verlassen stehn. 

Bitte grün — Eins zwei drei 
R M W — Das ist der — auf den ersten Blick 

etwas seltsame — Ti te l unserer nächs t en Fort
setzungsgeschichte, mit deren Abdruck w i r in 
der Neujahrsausgabe beginnen. „Bitte g r ü n — 
Eins zwei dre i" ist der Anfang eines Kinder 
reimes, an den sich sicher noch v ie le unserer 
Leserinnen und Leser erinnern. 

Die Verfasser in dieser E r z ä h l u n g ist Tamara 
Ehlert (aus deren Feder auch die Verse oben 
stammen). 

Die Schriftstellerin wurde vor 53 Jahren, am 
28. Dezember 1921, in K ö n i g s b e r g geboren; nach 
dem Besuch der Oberschule nahm sie Schau
spielunterricht; schon i n jungen Jahren wirk te 
sie bei v ie len Auf füh rungen im Schauspielhaus 
mit. Im Zwei ten W e l t k r i e g m u ß t e sie Kr iegs
dienst leisten. Nach 1945 schrieb sie für das 
Feui l le ton v o n Zeitungen, Zeitschriften and 
Rundfunkprogrammen; sie wurde mit dem L y r i k 
preis des Brentano-Verlages Stuttgart ausge
zeichnet und erhielt die Ehrengabe der A l l e n -
steiner Kulturschaffenden. Neben einem Erzähl 
band und zwei G e d i c h t b ä n d e n erschienen A r b e i 
ten v o n Tamara Ehlert i n einer Reihe v o n 
Anthologien . 

Die Erzäh lung , die i n der nächs t en Folge be
ginnt, wurde in Neul indach bei München , wo 
Tamara Ehlert jetzt mit ihrer Mut te r lebt, auf 
einer uralten, klapperigen Schreibmaschine nie
dergeschrieben. W i r meinen, d a ß trotz dieses 
.Tastengalopps' hier ein gutes Stück Prosa ent
standen i s t 

Echter W o r m d i t l e r Schnupftabak 

B Kownoer la grün od braun 
u. Erfrischungstabak liefert 
Lotzbeck & Cie.. 807 Ingolstadt 

I C ö n i g s b e r g e r R inder f l eck 

In b e k a n n t e r Q u a l i t ä t 
800-ft-Dose DM 4,80 
400-g-Dose DM 2,90 

Postpaket mit drei großen u. drei 
kl. Dosen im Vorzugspreis v. DM 
21,90 plus Porto u. Nachn. Reinhard 
Kunkel, Fleischermeister, 235 Neu
münster 3, Am Neuen Kamp 26 a, 

Telefon 0 43 21 / 5 18 13 

• LECKERE SALZHERINGE • 
5-kg-Postdose, Fischeln* »000 g. n. Gr b. 50 Stck. nur 19,85 DM. Nachnohme ab H. Schutz. 285 Bremerhoven-r. 33, Abt. 37 

Müde Augen? 
Ausreichende Vitamin A-Versor
gung sichert gute Sehkraft, scharfe 
Augen. Verlangen Sie Gratisprosp 

A. Minck. 237 Rendsburg Pf 

Finroihen Kärntener Latschen-
Liliiciucii k l e f e r n _ F l u l d . eine 

(im Wohltat für Glieder, 
. . i - L . Gelenke und ver-

WOhl fühlen krampfte Muskeln. 
Erfrischende Durch

hauet blutungswirkung. 
U M » S p a r s a m e Spritzfla-

laUten! sehe DM 8,50 u. Porto 

Wall-Reform-A 6 674 Landau 
Theaterstraße 22 

Bücher, Kalender, Karten. 
Meßtischblätter und das Buch 

D e u t s c h l a n d r u l l D i c h 
l i e f e r t 

ostpr H e i m a t - Buchdienst 
G e o r g Banszerus 

»7 Höxter. Grubestraße 9 
Bitte Prospekte anforderni 

Austria Med 
Heinrichstraße 20—22 
(Gegründet 1937) 

ß i u i d r u c k m e s s e r 
zur Selbstkontrolle, 
sehr schönes Export
modell m. Etui statt 
DM 118.- Jetzt DM 59,-
Keine Versandkosten 
KG 8015 Graz. 

J u n g h e n n e n u n d P e r l h ü h n e r 
Junghennen in schwarz und rot legereif 8,50, teils am Legen 
9,00 DM. Junghennen sind gegen Lähme u. Pest schutzgeimpft. 
Perlhühner 12,— DM. Ab 10 Stck. Verpackung frei, ab 50 Stck. 
frei Hof per Auto möglich. 
Landwirt Jos. Wittenborg, 4837 Kaunitz-Verl 2, Wiesenstr. 110, 
Telefon 0 52 46/24 71. 

c 

„Hicoton" ist altbewährt gegen 

Bettnässen 
Preis DM 6,85. Nur in Apotheken. 

U r l a u b / R e i s e n 

Unser IZeiseptOQWinm 1975 
enthält u. a. 

10 T a g e A l l e n s t e i n 

6 T a g e K ö s l i n 
und weitere Reisen. 

Bitte fordern Sie unseren ausführlichen Reiseprospekt an. 

A d o l f Schmidt 
OMNIBUS VERKEHR UND REISEBÜRO 
3394 Langelshelm 1, Wolfshagener Straße 8, Postfach 155 
Telefon 0 53 26 / 14 46 

Omnibusbetrieb u. Reisebüro David 
Vermittlung von Bus-, Bahn-, Flug- und Pkw-Reisen 

nach Polen und anderen Ländern. Visa- und Hotelbeschaffung 
im- Einzelreisende und Gruppen. 

4740 Oelde, V o n - N a g e l - S t r a ß e 34, Te l . 0 25 22 / 41 90 

J 

Omnibusfahrten 1975 nach 
B a r t e n s t e i n vom 25. 5. — 2. 6. 1975 

vom 18. 8. — 24. 3. 1975 
A l i e n s t e i n vom 14. 5. — 22. 5. 1975 

vom 18. 9. — 26. 9. 1975 
L o t z e n vom 23. 5. — 31. 5. 1975 

vom 27. 8. — 4. 9. 1975 
B i t t a g vom 1. 5. mm 8. 5. 1975 

vom 16. 5. — 23. 5. 1975 
vom 18. 7. — 27. 7. 1975 
vom 19. 7. — 28. 7. 1975 
vom 21. 9. — 29. 9. 1975 

F r a u e n b u r g vom 30. 8. — 7. 9. 1975 
Fahrtbeschreibungen fordern Sie bitte unverbindlich an bei: 

Reisedienst W a l t e r U r b a n 
3073 Liebenau, Kreis Nienburg, Lange Str. 77, Tel. 0 30 23/5 07 

EIN HAUS »lull SEIHE 2000 
D A S M A S S I V - M O N T A G E H A U S - P R O G R A M M FÜR Z E I T G E M Ä S S E S W O H N E N 

Das ATRIUMHAUS 2000 der Hamburger Ausstellung electric 2000 war der Anfang. Hieraus 
hat sich unser Programm entwickelt. Seitdem bemühen wir uns, Häuser zu gestalten, die 
nicht nur Behaglichkeit ausstrahlen - sondern auch durch ihre zeitlose Ästhetik zeitunab
hängigen Wohnwert besitzen. 50 Haustypen aus HEBEL-Gasbetonelementen - massiv -
heizkostensparend und abweichend vom allgemeinen Marktangebot - stehen zur Auswahl. 
Freischaffende Architekten haben sich im Bundesgebiet zu einem Team zusammengeschlos

sen. Katalog gegen Schutzgebühr DM 7,50 + Nachnahme und Porto. 

Generalvertrieb: Randolf Nowak. 2 Hamburg 55, Blankeneser Landstr. 79. Tel. 040/8694 03 

H e i m a t r e i s e n 1 9 7 5 
Deutsch-Eylau (Ilawa) 
16.—25. 5. und 22.—31. 5. 

und 16.—31. 5. 
Weitere Zielorte: 

Lotzen (Gizycko), Allenstein 
(Olsztyn), Goldap, Danzig 
(Gdansk), Elbing (Elblag), 
Marienburg (Malbork), Grau-

denz (Grudziaz). 
RO-PI-REISEN, 4812 Brack
wede, Auf den Hüchten 27, 

Telefon 05 21 / 4 06 62 

Urlaub Im Harz, Kurpension und 
Fleischerei, Zentralhzg., fl. w. u. 
k. W., Aufenthaltsraum m. TV, 
Lie&ewiese. Vor- und Nachsaison 
Vollpens 22,— DM, Hauptsaison 
v. Mai bis Sept. 25,— DM. Anne
liese Spicher, 3422 Bad Lauter
berg, Scharzfelder Straße 23, 
Telefon 0 55 24 / 46 88 

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

Bayerischer Wald. Schöne Zimmer, 
K./W.-Wasser, ölhzg,., frei bis 
Mai. Übernachtung m. Frühstück 
DM 8,50. Fröhlich, 8445 Schwarz
ach, Telefon 0 99 62 / 426. 

Bad Salzuflen/Teutoburger Wald 
Kurheim Haus RENATE 

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

entfernt. Ganzjährig geofinet 

Naturheilanstalt 
Leitung: Heilpr. Graf Irnberg 

früher Tilsit 
3252 Bad Münder a Deister 

Angerstr 80. Tel 0 50 42 - 33 53 
Speztalbehandlung bei chron 
Leiden. Muskel- und Gelenk
rheuma, Ischias. Bandscheiben. 
Herzleiden Asthma. Magen, u. 
Darmerkrankungen. Venen

entzündungen. Beinleider 
Homöopathie. Biochemie. Roh
kost. Heilfastenkuren, med. Bä
der, Wagra-Packungen geger 

schmerzhafte Entzündungen 

Betreuung einer äKeren Dame 
(nicht bettlägerig) gegen freie 
Wohnung, Kost- und Taschengeld 
nach Hannover-Kleefeld gesucht. 
Eigene Möbel können mitgebracht 
werden. Ostpreußin (Rentnerin) 
bevorzugt. Zuschriften unter Nr. 
43 718 an Das Ostpreußenblatt, 
2 Hamburg 13. 

Für Landhaus in der Heide 
(Kreis Celle) wird 
E h e p a a r 
gesucht. Die Frau müßte Im 
Haus helfen (Kochkenntnisse). 
Haushaltshilfe vorhanden. 
Außer Gehalt steht moderne 
3-Zim -Dienstwohnung (Küche, 
Bad) mit Zentralheizung zur 
Verfügung. Frau E. Francke, 
3101 Metzingen, Kreis Celle, 
Telefon 0 51 48 i 5 16 



Unterhaltung XHIS C f l p n u f i m ü l i w 
21. Dezember 1974 — Folge 51/52 — 

A G N E S M I E G E L 

V on dem M o n t a g nach Totensonntag ver
ä n d e r t die W e l t ihr An t l i t z . In jedem, 
der noch ein kle ines Restchen seines 

K i n d e r g e m ü t s bewahrt hat, wacht dieses 
auf wie aus seinem Winterschlaf, w i r d täg
l ich lebendiger, g lüh t w i e ein S tövchen und 
e r w ä r m t das v o n Al l tagssorgen und -plagen 
versteinerte und verfrorene S e e l e n g e h ä u s e . 
Jedes Adventskerzchen erhellt es mehr, bis 
dann am H e i l i g e n A b e n d das Innere lam
penhel l und festlich strahlt, selber w ie ein 
Haus, i n dem ü b e r a l l die W e i h n a c h t s b ä u m e 
brennen! 

A c h , die herrl ichen Abende, wenn der 
V a t e r nach Hause kam, und w i r schon auf 
der Schwelle d r a u ß e n , wenn er den Schlüs
sel i m Schloß drehte, den f lö tenden , fröh
lichen Vogelpf i f f h ö r t e n , der uns sagte, d a ß 
er den Weihnachtsmann getroffen hatte — 
lange, noch ehe unter seinem Pelz die brau
nen und w e i ß e n Pakete knis ternd vorkamen, 
die der Weihnachtsmann ihm aus dem Schlit
ten zugereicht hatte. Es schadete gar nichts, 
wenn w i r sahen, d a ß „ H a n n e m a n n " oder 
. G e b r ü d e r Siebert" drauf stand. 

A u c h W e i h n a c h t s m ä n n e r k ö n n e n nicht 
alles selber herstellen, und die Engelchen 
s ind doch erst K i n d e r und k ö n n e n sicher 
b loß „ W e i h n a c h t s a r b e i t e n " machen. E i n b iß 
chen schöner , e in b ißchen eigener w ie w i r ; 
dafür waren sie ja Engel . Sicher k a m nie 
e in verprudelter Stich bei ihnen vor , w i e i n 
meinem silberpappenen Pantoffel — mit 
himmelblauer W o l l e bestickt — der be
stimmt war, für Mut ters U h r e in passendes 
Nachtasyl abzugeben. U n d Engelchen l i e ß e n 
sicher nie Maschen fallen, wenn sie Wasch
flicke strickten — und hatten immer sau
bere H ä n d e l 

Ach , trotz a l len Waschens und B ü r s t e n s 
mit der rosa und h immelb lau marmorier ten 
Gammschen Seife (die als noch k rä f t i ge r 
galt als die K o k o s n u ß ö l - S o d a s e i f e v o n T reu 
und Nuglisch) wol l t en meine H ä n d e nie sau
ber werden, sie platzten mi r i n langen roten 
Rissen, die schmerzhaft unter der abend
lichen G l y z e r i n ö l u n g feuerten. U n d die 
Waschlappen sahen wie flache Schichtku
chen aus, was auch e in breiter Luftmaschen
rand aus leuchtend roter Baumwol le nur 
schwach verbarg. 

Es gibt immer noch solche Waschlappen; 
jetzt bekomme ich sie selber v o n meinen 
Patenkindern. U n d es geht mi r w i e seiner
zeit meinen eigenen Tanten: habe ich sie 
aus ihrer S e i d e n p a p i e r h ü l l e gewickelt , das 
G o l d b ä n d c h e n auf den Tannenzweig gelegt 
und breite ich sie aus — so erscheinen sie 
mir als wunderbare Proben einer erstaun
lichen Handfert igkeit , v o n einem k ü n s t l e r i 
schen Wer t , der sie v o n jeder profanen Be
nutzung zu Reinigungszwecken aussch l i eß t 
und wert erscheinen läßt , i m Schrank auf
bewahrt zu werden bei anderen G e m ü t s -
mumien. 

G e h ö r t es nicht zu den W e i h n a c h t s g e f ü h 
len genau so gut wie Bunter Te l le r und lehe 
Übe lke i t , d a ß man mit dem Tannenduft die 
G e w i ß h e i t einsaugt, d a ß es nirgends, soweit 
W e i h n a c h t s b ä u m e brennen, so kluge, so be
gabte, so schöne K i n d e r gibt, w ie unter dem 
Lichterschein des eigenen Baumes? W e r 
schreibt noch seinen Weihnachtswunsch so 
„wie gestochen"? F r ü h e r auf einem blanken 
Bogen, wo aus reichster Geldpressung oben 
ein g l ä n z e n d e s M e d a i l l o n funkelte. 

Das a b e n d r o t b e g l ä n z t e Enge l sköp fchen 
mit Glitzerschnee in den Flachslocken zeigte 

JlXasutisdte lX)eiknacht 
Hört es knistern, hört es bullern, 
Feuerchen im Kachelofen. 
Funken stieben, Funken fliegen 
hoch hinaus durch den Kamin. 
Tausend kleine, helle Sterne. 

Jakubassas alte Mutter 
— Babka rufen sie die Kleinen — 
sitzt daheim im warmen Stübchen 
emsig strickt sie Wintersocken, 
dicke, weiche, warme Socken. 
Draußen fallen sacht die Flocken — 
tausend weiße, kleine Vögel. 

Weihnachten steht vor der Tür, 
wenn der Hund den Mond verbellt 
und der Anton Fallen stellt, 
•nenn das Dorf versinkt im Schnee 
und zu Eis erstarrt der See — 
wenn im Wald man hört es schallen, 
Schellenläuten, Peitschenknallen. 
Mützchen braucht vom Fell des Hasen 
wenn die kalten Winde blasen 
Jakubassas braves Kind. 
Babka näht es ihm geschwind. 

Fallenstellen nicht mißraten — 
Weihnachten gibt's Hasenbraten! 

E v a M . S i rowatka 

— jetzt auf geknifften Bogen, die es bewei
sen, d a ß jugendliche Rembrandts aus den 
einfachen Symbolen Tannenzweig, Apfe l 
und Kerze Umrahmungen zaubern k ö n n e n 
(mit nur sechs Buntstiften), die ohne Über 
heblichkeit selbst kinderfeindlichen O n k e l n 
ans Herz greifen! U n d erst zu h ö r e n , w ie 
die K ü n s t l e r dann den Wunsch aufsagen! 
(Wobei anerkannt werden m u ß , d a ß diese 
Poesie sich seit unserer Kinderze i t sichtbar 
veredelt hat). 

D u wirs t es uns nicht verargen, kleines 
Wunde r in der Kr ippe , das da oben unter 
dem fl immernden Glanz des Wachslichtleins 
so ho ld lächel t und seine rosigen A r m e uns 
entgegenbreitet, du wirs t es uns nicht an
rechnen als Übe rheb l i chke i t , was w i r heute 
fühlen. Unser Stolz, unsere Freude, die T r ä u 
me v o n Eltern, Onke ln , Tanten, Patinnen, 
treuen Hausgeistern, die da ihren k le inen 
wi rbe lnden Schmetterlingsreigen um den 
funkelnden Baum ziehn, und geliebte k le ine 
H ä u p t e r mit M y r t e n k r ä n z e n und A b i t u r i e n 
t e n m ü t z e n , mit Orden und Ehren sehn — du 
we iß t , daß es auch nur Wunschzet te l sind 
vo r dir. 

W ü n s c h e , die nicht w ie Er fü l lungen hä r 
ter machen und stumpfer, sondern unser 
Herz und unsere H ä n d e öffnen für das Trief-
näschen , das eben d r a u ß e n anklingel t und 
rasch seinen Wunsch aufsagt — um dann 
mit einer p ra l lge fü l l t en T ü t e weiterzustap-
fen. 

W i e w ä r e es mögl ich, vor dir zu stehn und 
nicht zu geben? Deine k le ine Hand , so 
schwach und zart, hat heute die knochige 

H a n d des Ge iz igen geöffnet , hat auch den 
A r m e n sich heute reich fühlen lassen, als 
du seine Gabe annahmst. 

Denn w i r stehen alle vor dir, die Klugen 
und Dummen, die Reichen und die Pracher-
chen, b loß wie die Kinde r mit Gedichtbogen 
und Weihnachtsarbei t — ein bißchen stolz, 
e in b ißchen ängst l ich , sehr neugier ig — und 
bebend vo r Erwar tung und Glück! O A l l 
t a g s n ü c h t e r n h e i t , Zank und Streit und N e i d 
Faulhei t und Streberei — du K r a m und 
Tratsch und Unruhe der g r o ß e n Schulstube 
in die du uns setztest — wo bleibt ihr heute? 
Stube und Küche und Herz sind hergerich
tet, sind f r iedvol l und g l ä n z e n d bereitet für 
das schöns te Fest — für dich, du Wunder , 
das uns alle für ein paar Stunden in Liebe 
eint! 

Brenne einen Z w e i g an, Er ika , e in recht 
g l ä n z e n d - g r ü n e s Tannenzweigle in , hier die
ses v o n dem liebsten Päckchen. Das Wachs
lichtchen ü b e r dem Himbeerapfel da rechts 
unter der v o n W ä r m e tanzenden goldenen 
W a l n u ß — nicht das neben dem silbernen 
Tannenzapfen — ist gerade das richtige 
dazu! N u n riecht es qualmend so recht nach 
Weihnachten — e in b ißchen Apfelduft , e in 
b ißchen Pfefferkuchen, eine Prise Teekon
fekt, reichlich Alpenvei lchenduft und v i e l 
Tannenschonung — das ist die richtige 
Mischung! 

U n d nun w o l l e n w i r die H ä n d e falten und 
z u h ö r e n , wenn du die schöns t e Geschichte 
der W e l t aufsagst, die Geschichste v o n der 
g r o ß e n Freude, die heute a l lem V o l k e 
widerfahren ist. 

A n einen schlichten 
Leuchterengel h ä n g t e 

sich meine Sehnsucht 
einst i n jungen Jahren, 

um das Adven t sgehe imnis z u erfahren. 
Er, den die F lamme 

oftmals schon versengte, 
war vö l l i g an die K e r z e hingegeben. 
D e m ü t i g dienend gab er ihr sein Leben. 
Der Enge l schwand. 

Das Licht ist neu entglommen, 
'"''e s t i l le F lamme l ieß 

me in H e r z entbrennen, 
d a ß es zu ihrem Dienst 

sich m u ß bekennen. 
Seit Du , Herr , W o h n u n g hast 

bei mi r genommen, 
ist meiner Sehnsucht 

letztes Z i e l auf E rden : 
e in Leuchter Deiner 

Her r l i chke i t zu werden . 
Rosemar ie Stabe-Siroka 

# 
Der Adventsleuchter auf unserem Foto stammt 
aus der Werkstatt von Renate Honrath-Vesper, 
früher Lasdehnen Foto Zander 

OTTO BYSÄTH 

TJezkäeidete s~^j2staäten bei hadfrem ^icndenseheln 
Das B r u m m b a ß - S i n g e n vo r Weihnachten 

hatte sich bei uns noch lange erhalten. D a 
ist mir i n Er innerung geblieben, w ie drei 
M ä n n e r mit dem B r u m m b a ß herumzogen, 
w ie die verk le ide ten Gestal ten bei hel lem 
Modenschein ü b e r das wei t verschneite 
Fe ld v o m Nachbardorf kamen. Einer hatte 
den B r u m m b a ß unter dem A r m — das war 
e in Fäßchen , das offene Ende mit Leder 
ü b e r z o g e n , i n dessen M i t t e e in R i n g be
festigt war ; durch den wurde eine Kette in 
stetem Tak t h i n und her gezogen, das er
gab ein Brummen und Summen. U n d dazu 

wurden Adven t - und Weihnachts l ieder ge
sungen. 

E i n M a n n , als eine Frau verkle idet , sam
melte i n e inem Krepsch die Gabe. Be i uns 
erhielt der v o m V a t e r eine M a r k ; und die 
Mut t e r reichte i h m eine Leberwurst . V o n 
der Jugend gefolgt, zogen die Gestal ten 
v o n Haus zu Haus . 

E i n m a l soll te der Umzug e in lustiges 
Ende haben: Nachdem sie al le W o h n u n g e n 
durch hatten, landeten die B r u m m b a ß -
Singer i m K r u g , und hier nahmen sie die 
n ö t i g e n Grogchen zu sich. Dann wo lHen sie 

So war es in diesen Tagen zu Hause: Tannenbaum auf dem Marktplatz in Lützen Foto Karp 

ihre Einnahme tei len. Doch da w u r d e n sie 
nicht e in ig ; vor allem ging es darum, wer 
die Zeche zahlen sol l te . 

Diese M ä n n e r , die da „ F r i e d e n aiif Er
den" gesungen hatten, w o l l t e n n u n Unfr ie
den stiften. A l s das zu Handgre i f l i chke i ten 
ausarten wollte, mahnte der Gas tw i r t zur 
Ruhe: „ G e h t Eure Fehde d r a u ß e n aus
tragen!" 

Sie g ingen auf die S t r a ß e — die Jugend 
folgte. U n d h ie r b e k a m die „ P r a c h e r s c h e " 
mit dem P u n g e l v o r den Kopf , d a ß sie i n 
den Graben k ipp te . N u n lag h ie r al les w i e 
v o m bunten Te l l e r , dabe i auch W u r s t und 
Speck. Dazwischen wirtschaftete sich die 
Prachersche i n ihrer ungewohn ten K l e i d u n g 
mit we i t fa l t igem Rock u n d ausgestopftem 
Busen hoch und las d ie G a b e n zusammen. 

W i e wurde da gelacht u n d geu lk t ! 

Z u diesem T r u b e l auf der S t r a ß e war 
anch unser H u n d gekommen . U n d eh man 
sichs versah , hatte er die Leberwurs t v o n 
unserem H o f —, die roch i h m doch be
kannt — geschnappt, schluckte zwe ima l , 
und fort w a r sie. 

Das G e l ä c h t e r v e r s t ä r k t e sich, und die 
Prachersche schrie: „Schoad , schoad, ö m de 
s c h ä n L ä w e r w o r s c h t ! " 

Doch sie w u ß t e sich z u helfen u n d ging 
zu meineT M u t t e r : „ F r u k e , ä n n e H u n d häfft 
mie de s c h ä n L ä w e r w o r s c h t o p g e f r ä t e . . ." 

O n dat goode F r u k e g ö w em noch een . . . 
* 

Auf regend war es für uns K i n d e r auch, 
wenn der Schimmelre i ter mi t se inem Ge
folge k a m . W i r waren ja auf al les gefaßt , 
und doch w a r es jedesmal e ine Aufregung, 
wenn an unserer T ü r die K l i n g e l und dann 
die Frage e r t ö n t e : „Ist erlaubt, mit dem 
Schimmel he re inzukommen?" 

wwZZ d e r V a i e r j a g e s a g t h a t t e - ™aren 
wir K i n d e r verschwunden, jeder schielte aus 
seinem Vers teck. W i e eine w i l d e Jagd 
s t ü r m t e n die phantast ischen Ges ta l ten her-

U e r S t ^ e r S c h i m m e l r e i t e r , der herum-
t n . m 9 * s e i n e r k u r z e n Peitsche 
knal l te , dann das Gefolge . E i n junger M a n n , 
S r L u l g e u n e n n ve rk le ide t , t rug um die 

£ t e ™ e i n i r o ß e s Umschlagtuch, darunter 
S n ^ f n m u H ä C k S e 1 ' a m A ™ e i n e n 

W ? , « t PfGff k ° I b ' d e i S i c h b a l d m i t S P e c k ' 
kZI\- " e f f e r k

l k

u * e n und Ä p f e l n fül l te W i r 
K i n d e r kamen hervor , und nun lachte einer 
w i r a " d e r e n ' d e ™ i m Gesicht waren 
I ' l t S d 7 a r Z V O n d e r Begegnung mit 
dem Schornsteinfeger 
d i p D M ^ d e , J a g d b e s u * t e dann auch noch 

n h P

 a r ° r f e r ' d o c h n a c h Altern A b e r -S r i h
 d U J f t t ~ S i e n a d l t s u m zwö'if nicht 

Vnflück 9 e h e n ' d a s b e u t e t e 
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ffiüt die y\}achwek gezettet 
Zum Neudruck der ältesten ost- und westpreußischen Sagensammlung — Von Erhard Riemann 

Das 19. Jahrhundert war die Epoche in 
der man in allen deutschen Landsdial 
ten daran ging, alte Volksüber l i e fe 

rungen aufzuzeichnen. Schon damals be 
obaditete man, d a ß Märchen, Sagen und 
Volksl ieder zu schwinden begannen, und 
man fühlte sich aufgerufen, dieses über -
lieferungsgut für die Nachwelt zu retten 
Den Ans toß hatten Herder und die Roman
tiker gegeben. Herder hatte seine „St immen 
der V o l k e r in Liedern" herausgegeben 
Achim von A r n i m und Clemens von Bren
tano waren mit „Des Knaben Wunderhorn" 
gefolgt, und die Brüder Gr imm hatten dem 
deutschen V o l k e ihre „Kinder- und Haus
märchen" und ihre „Deutschen Sagen" ge-
sdienkt. Sie g e h ö r t e n auch zu den ersten, 
die in den V o l k s m ä r c h e n und -sagen wis
senschaftliche Untersuchungsobjekte sahen. 

In den einzelnen deutschen Landschaften 
war aber zunächs t das Sammeln das Gebot 
der Stunde. In Kön igsbe rg begannen 1829 
die „Preußischen Prov inz ia lb lä t t e r " zu er
scheinen. Sie riefen zum Sammeln von 
Vo lksübe r l i e t e rungen auf, und sie ver
öffentlichten laufend Volksl ieder , Sagen 
und Bei t räge über Volksglauben und 
Brauchtum Ost- und W e s t p r e u ß e n s . Män
ner, die sich mit diesen Dingen be
schäftigten, waren zwar meistens Akademi
ker, aber keine Fachgelehrten, sondern 
Liebhaber. 

So waren die Herausgeber der ersten be
deutenden Sagensammlung des deutschen 
Nordostens „Die Volkssagen Os tp reußens , 
Litthauens und W e s t p r e u ß e n s " keine Volks 
kundler, sondern beide Juristen: W . A . 
.!. von Tettau und I. D. H . Temme. Beide 
waren keine g e b ü r t i g e n O s t p r e u ß e n , son
dern nur durch ihre berufliche Laufbahn für 
eine gewisse Zeit dorthin verschlagen. 
Immerhin scheint sie dieses Land so gereizt 
zu haben, daß sie gemeinsam daran gingen, 
die ost- und wes tp r euß i schen Sagen zu 
sammeln. W o sie ihr Lebensweg in Ost
p reußen z u s a m m e n g e f ü h r t hat, habe ich 
flicht feststellen k ö n n e n . Die von Tettus 
waren eine weitverzweigte Adelsfamil ie 
von der verschiedene Linien schon seit lan
gem in O s t p r e u ß e n ansäs s ig waren. Der 
ä l tes te aus dem Vogt l and stammende von 
Tettau u n t e r s t ü t z t e im 15. Jahrhundert als 
Sö ldner führe r den Orden gegen den auf
s tändischen Preuß i schen Bund und den Kö
nig von Polen. Er ist ein hervorstechendes 
Beispiel für das Aufgehen ehemaliger Söld
ner führer in dem neu sich bildenden Land
adel des restlichen Ordenslandes. E in an
derer v o n Tettau war nach der Inbesitz
nahme des Ermlandes durch P r e u ß e n 1772 
erster p reuß i scher Landrat des Kreises 
Braunsberg. 

Dr. ph i l . W i l h e l m Johann Albrecht Frei 
herr von Tettau wurde am 20. 6. 1804 ge
boren und starb 1894 in Erfurt. Er war Ober
regierungsrat i n Erfurt und V izep rä s iden t 
der Königl ich Preuß i schen Akademie der 
Wissenschaften. W a n n und wo er als Jurist 
in Ost- oder W e s t p r e u ß e n tä t ig gewesen 
ist, hat sich nicht k l ä r e n lassen. 

Jodocus Donatus Hubertus Temme, ge
boren am 22. 10. 1798 in Lette in der Graf
schaft Rheda (Westfalen), gestorben 1881 in 
Zürich, hat sich als Jurist, fortschrittlicher 
Pol i t iker und Schriftsteller einen Namen ge
macht. 1833 wurde er als Assessor nach 
Ragnit versetzt, wo ihm die Gerichtsbarkeit 
in v ier Grenzkreisen unterstand. Nach vor
ü b e r g e h e n d e r Tä t igke i t in Stendal, Greifs
wald und Ber l in wurde er, nachdem er als 
Liberaler und bürger l i cher Pol i t iker des V o r 
märz beim König Friedrich W i l h e l m I V . in 
Ungnade gefallen war, 1844 als Direktor 
des Land- und Stadtgerichts nach Ti ls i t „ver
bannt". A l s Vertreter des Kreises Ragnit 
wurde er M i t g l i e d der p reuß i schen Nat ional
versammlung. Nach seiner Versetzung nach 
M ü n s t e r 1848 machten ihn die Tilsi ter Stadt
verordneten trotz Schikanen und Amts
enthebung durch die Regierung zum Ehren
bürge r ihrer Stadt. In der kurzen Zeit seiner 
Tä t igke i t i n Ragnit und Ti ls i t erfreute er 
sich dort g r o ß e r Beliebtheit. 

Temme hat das Mate r ia l für diese Sagen
sammlung, die 1873 in der Nicolaischen 
Buchhandlung in Ber l in gedruckt wurde, in 
der Zeit seiner A s s e s s o r e n t ä t i g k e i t in Rag
nit (ab 1833) zusammengetragen. In diese 
Zeit (1833 bis 1837) fällt auch die Zusam
menarbeit der beiden M ä n n e r . W o sie sich 
kennenlernten, habe ich — wie gesagt -
nicht k l ä r e n k ö n n e n . Sicher aber ist auch 
v o r ü b e r g e h e n d irgendwo in Ost- oder West-
p r e u ß e n t ä t ig gewesen. W e n n im^ Ti te l des 
gemeinsamen Werkes neben Ost- und West
p r e u ß e n der Begriff -Litauen" auftaucht so 
ist damit der Nordost tei l O s t p r e u ß e n s das 
sogenannte Preußisch-Li tauen g e ^ m t D e 
Sammlung der Sagen aus diesem Bereich is 
wohl vorwiegend das W e r k Temrnes Ei^hat 
übr igens auch für andere V™****1^«-
sdiaften, in denen er als Jurist tatig war, 

Die schöns te Wallfahrtskirche des Ermlandes — Hei l ige l inde — wurde im 17. und 18. Jahrhun
dert erbaut. Unser Foto zeigt das schöne Eingangstor Foto H . Wegener 

Sagensammlungen herausgegeben: schon 
v. Tettau in diesen Jahren als junger Jurist 
zwei Jahre nach den „Volkssagen Ostpreu
ßens" erschienen 1839 „Die Volkssagen der 
Al tmark" und 1840 „Die Volkssagen von 
Pommern und Rügen" . 

Der Georg Olms Ver lag , Hildesheim/New 
York , hat in einer Reihe „Volkskundl iche 
Quellen, Neudrucke europäischer Texte und 
Untersuchungen" einen photomechanischen 
Nachdruck dieser ä l t e s t en os tpreußischen 
Sagensammlung herausgebracht. Dafür wer
den ihm die O s t p r e u ß e n dankbar sein. 
Daran ä n d e r t auch die Tatsache nichts, daß 
der Ver l ag im Prospekt und auf dem Um
schlagblatt i r r tüml icherweise behauptet, 
die Autoren fußten besonders auf der münd
lichen Uberlieferung, und erst in zweiter 
Linie seien schriftliche Traditionen heran
gezogen worden. Die Verfasser sagen aber 
selbst in der Einleitung, daß es umgekehrt 
gewesen sei, und an Hand des Inhaltsver
zeichnisses und der Quellenangaben läßt 
es sich auch leicht nachrechnen: V o n insge
samt 271 Sagen sind 73 Nummern „aus dem 
Volksmund" aufgezeichnet, alle übr igen 
sind aus der ä l t e ren Literatur ü b e r n o m m e n . 
Die Autoren sagen auch nichts da rüber , i n 
welcher Methode und von wem die Sagen 
aus dem Volksmund aufgezeichnet wurden. 
Bei dem schnellen Arbeitstempo ist es nicht 
sehr wahrscheinlich, daß sie selbst „Feld
forschung" betrieben haben. Es gab damals 
noch keine Autos und nicht einmal Fahr
räder . W e n n sie aber — neben ihrem Be
ruf — eine solche Ausbeute h ä t t e n selbst 
erwandern wollen, h ä t t e n sie Jahre dafür 
gebraucht. W i r dürfen also wohl vermuten, 
daß die Aufzeichnungen . A u s dem V o l k s 
mund" auf eingesessene Helfer (Lehrer, Pa
storen usw.) zurückgehen, die ihr gesam
meltes Mater ia l den beiden Autoren über 
l ießen. Das ä n d e r t aber nichts an dem wis
senschaftlichen Wer t dieser ersten nordost
deutschen Sagensammlung. 

In der langen Einleitung ä u ß e r n sich die 
beiden Autoren übe r verschiedene grund
sätzliche Fragen. Sie versuchen, das Wesen 
der Sage zu definieren und sie vom Mär
chen, der Legende und der „sagenhaf ten 
Geschichte" abzugrenzen. Ebenso b e m ü h e n 
sie sich darum, den besonderen Charakter 
der nordostdeutschen Sagen zu bestimmen. 
Diese reichten zum Te i l noch in vorchrist
lich-heidnische Zeit zurück, viele von ihnen 
aber handelten von der Christianisierung 
des Landes und von seiner Eroberung durch 
den deutschen Orden, von dessen Kämpfen 

mit den Nachbarvölkern , von Hei l igen und 
Wunderzeichen und von geschichtlichen Er
eignissen der Nachordenszeit. Neben diesen 
geschichtlichen Sagen stehen die „geogra
phischen oder Lokalsagen". Hier geht es um 
die Entstehung von Ortschaften, um auf
fällige Naturformen wie ungewöhnl iche 
Steine, um tiefe Seen, in denen Ortschaften 
versunken sein sollen und anderes. Damit 
ist natürl ich der Themenkreis der ost- und 
wes tpreuß ischen Sagen noch längs t nicht 
erschöpft. 

Sehr ausführlich äuße rn sich die Autoren 
über die Quel len dieser Sammlung. Er sind 
vor allem ä l t e re Chroniken aus der Ordens
zeit und dem 16. Jahrhundert. Für die frühe 
Ordenszeit ist die Hauptquelle Peter von 
Dusburg, der noch ein Zeitgenosse des 
Kampfes mit den a l tpreußischen Urbewoh-
nern war. Für die spä t e r e Zeit sind vor 
allem Simon Grünau , Lukas David , Caspar 
Schütz, Henneberger und Hartknoch aus
gewertet worden. Die mündl iche Überl iefe
rung bezeichnen die Autoren selbst als die 
zweite Hauptquelle. Sehr verdienstvoll ist 
der Anhang mit der Überschrift „Meinun
gen und Gebräuche" , bei dem der V o l k s 
glaube im Mittelpunkt steht. 

A l l e s in al lem: dem Ver l ag gebühr t Dank 
dafür, daß er uns diese ä l tes te ost- und 
wes tpreußische Sagensammlung — dazu 
noch in so ansprechendem ä u ß e r e m Ge
w ä n d e — wieder zugäng ig gemacht hat. 
Eine Anregung für die Zukunft sei dem 
Rezensenten gestattet: 1943 erschien bei 
Gräfe und Unzer in Königsberg ein Band 
von Erich Pohl : „Die Volkssagen Ostpreu
ßens ." Sein Verfasser war 1941 vor Reval 
gefallen, sein Lehrer, Prof. Dr. Walther 
Ziesemer, brachte das W e r k zum Druck. W e 
gen des Zeitpunktes seines Erscheinens 
mitten im Kr i eg fand es nur noch geringe 
Resonanz und ist weithin unbekannt ge
blieben. Aber es ist die beste und modernste 
Sagensammlung für Ost- und Wes tp reußen , 
die w i r besitzen, zusammengestellt aus der 
umfassenden Sagensammlung des Instituts 
für Heimatforschung an der Univers i tä t Kö
nigsberg, deren Bes tände zum größ ten Te i l 
aus dem Volksmund aufgezeichnet waren. 
Diese Sammlung hä t t e ebenfalls eine Neu
auflage oder einen Nachdruck verdient. 

W. J . A. von Tettau/ J . D. H . Temme, Die 
Volkssagen Ostpreußens, Litthauens und 
Westpreußens . Georg Olms Verlag, Hildes
heim, 1974. Nachdruck der Ausgabe Ber l in 
1837. X X V I I , 286 S., Leinen (Volkskund
liche Quel len , IV). 34.80 D M . 

A u s d e m Buch „ D i e V o l k s s a g e n O s t 

p r e u ß e n s , L i tauens u n d W e s t p r e u ß e n s " 

D ie heilige Linde, welche nahe bei der 
Stadt Rastenburg steht, ist schon lange 
als Kapelle und Wallfahrtsort berühmt 

gewesen. Zur Zeit der Heiden stand daselbst 
eine übergroße Linde, unter welcher viele 
Götter verehrt wurden. Besonders hatten 
unter derselben in der Erde kleine unter
irdische Männlein, Barstukken geheißen, 
ihre Wohnung; dieselben erschienen den 
Kranken, sonderlich zur Nachtzeit bei hel
lem Mondenschein, und hegten und pflegten 
sie; auch trugen sie dem, welchem sie gu 
waren, Korn zu aus den Scheunen und Spei
chern anderer Leute, die sich undankbar ge
gen sie bewiesen hatten. 

Ihren Freunden waren diese Barstukken 
getreue Hausmännlein, und pflegten sie 
allerhand Arbeit lür sie zu verrichten. Es 
wurde ihnen, um sie zu verehren, des 
Abends ein Tisch gesetzt, den bedeckte man 
mit einem sauberen Tischtuch, setzte dar
auf Brot, Käse, Butter und Bier, und bat sie 
zur Mahlzeit. War nun am anderen Morgen 
auf dem Tische nichts mehr gefunden, dann 
war dieses ein gutes Zeichen; war aber im 
Gegenteil die Speise über Nacht unberührt 
geblieben, so war das ein Zeichen, daß die 
Götter von dem Hause des Opfernden ge
wichen seien. 

Späterhin ist Heiligenlinde ein christlicher 
Wallfahrtsort geworden und es wird dort 
die Mutter Gottes verehrt. Dieses hat seinen 
Ursprung auf folgende Weise: Vor vielen 
hundert Jahren war zu Rastenburg ein Übel
täter ins Gefängnis gesetzt, der den Tod ver
wirkt hatte. Am Tage vorher, da ihm sein 
Recht geschehen sollte, ist ihm im Gefäng
nis die heilige Jungfrau Maria erschienen 
und hat ihn mit tröstlichen Worten ange
redet, ihm auch ein Stück Holz und ein Mes
ser gegeben, mit dem Befehle, auf dem Holz 
zu schnitzeln, was er wolle. Dieses hat er 
getan. 

Wie nun der Morgen herankommt und der 
arme Sünder vor das Gericht gestellt wird, 
da zeigt er das Stücklein Holz vor, an dem 
er in der Nacht geschnitzelt. Und siehe, auf 
demselben zeigt sich ein wunderbar schönes 
und künstliches Marienbild, in dem Arme 
das Kindlein Jesus haltend. Als man dieses 
sah und der Missetäter dabei erzählte, wie 
ihm die heilige Jungfrau erschienen, da er
kannte man das Wunderwerk, so geschehen, 
und das Rastenburgische Gericht ließ den 
armen Sünder los. 

Darauf ging nun dieser, wie ihm gleich
falls die heilige Jungfrau befohlen, von Ra
stenburg gen Rößel, um das Bild auf die 
erste Linde zu setzen, die er auf seinem 
Wege antreffen würde. Er ist also gegangen 
vier Tage in der Irre und hat eine Linde ge
sucht, bis er endlich unweit Rößel eine ge
funden; auf diese setzte er sein Bildchen, 
welches fortan große Wunderwerke getan. 
Es blieb nämlich von Stund an die Linde 
grün, so im Winter wie im Sommer. 

Es geschah auch, daß bald darauf ein 
stockblinder Mann vorbeireiste, als dieser 
an die Linde kam, sah er plötzlich ein hell
glänzendes Licht, nach demselben faßte er 
mit den Händen, das Licht aber kam von 
dem Bilde, und sowie er das Letztere be
rührt hatte, wurde er sehend. 

Darauf wurde das Bild von vielen Leuten 
verehrt, selbst das Vieh, wenn es unter 
dem Baume hergetrieben wurde, hat vor 
ihm die Knie gebogen. Als solches die Ra-
stenburger hörten, gingen sie in großer Pro
zession an den Ort, nahmen das Bild von 
seinem Ort und brachten es in die Stadt. 
Allein in der Nacht war das Bild aus der 
Stadt verschwunden und hatte sich von 
selbst wieder zu der Linde begeben. Alsbald 
sind die Rastenburger mit einer größeren 
Prozession nochmals hingegangen und ha
ben das Bild geholt und in die Stadtkirche 
gesetzt. 

Aber am anderen Morgen war es wieder
um verschwunden und zu seinem alten Ort 
zurückgekehrt. Da hat man es nicht wieder
geholt, sondern an dem Platze eine Kapelle 
gebaut. Noch jetzt geschehen viele Wunder 
an der Heiligenlinde, und es ist merkwür
dig, daß alle Bäume in derselben Gegend 
ihre Wipfel nach der Kapelle zu neigen, als 
wenn selbst die Pflanzen ihre Verehrung 
für den heiligen Platz zu erkennen geben 
wollten. 



A u s d e r H e i m a t 

Grete Fischer 
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Georgenswalde 1944. K l e i n , rosen-

umrankt — Haus Rauten. 
Lange, jahrelang gab es i n dieser 

Eremitage keine anderen Laute als har
monisch t ö n e n d e , die i n leiser M ü d i g k e i t 
sich ausschwingen, w ie Abendglocken es 
tun; sie g e h ö r t e n zu dem Leben der w e i ß 
haarigen, alten Hausher r in . H i e r — i n dem 
Haus am M e e r — ruhte sie aus v o n e inem 
Leben vo l l e r Arbe i t , v o n einer mit Glück 
und L e i d gesegneten Zei t als Hausfrau 
eines g r o ß e n Gutes i rgendwo i n Ost
p r e u ß e n . V e r w i t w e t nun und bar al ler 
Pflichten, lebte sie i n einer f r iedvol len 
Gegenwart , mit dem Reichtum ihrer Er
innerungen. Der K r i e g schien noch wei t von 
hier, w o w e i ß e Rosen i n die Fenster h inein
b l ü h t e n und zarten Duft v e r s t r ö m t e n ; ü b e r 
E m p i r e m ö b e l , die sich r e i z v o l l und behag
lich zu e inem zierl ichen B i l d gruppierten, 
ü b e r e in Biedermeierschreibpult , w o e in 
oben geschnittener Rosenzweig sich aus 
kelchgeformtem Rauchglas um Bi lder ver
gangener, froher Tage rankte, w i e e in 
Hauch flog der Duft und haftete b e t ä u b e n d 
an einem Holzrahmen, bespannt mit feiner 
Stoffarbeit aus petit-point Stickerei , und i n 
der H a l l e war er s p ü r b a r . Leicht und 
zit ternd glit t er ü b e r die Tasten des F l ü g e l s 
— sich m i l d ergebend und ganz ver
s t r ö m e n d . K l ä n g e eines Menuet ts m u ß t e n 
leise v o n selbst e rk l ingen. 

Hie r , w o alles diesen s ü ß e n Rosenduft z u 
atmen schien und zu Traum und M ä r c h e n 
wurde, wo der Wel lensch lag v o m nahen 
M e e r noch Ruhe und sogar Fr ieden v e r h i e ß , 
hier war jeder K l a n g leise, war die Zei t be
hutsam und s t i l l . . . . und die Uhren , welche 
sie anzeigten, tickten noch nicht i m Rhy th 
mus einer H ö l l e n m a s c h i n e , i n die sich an 
al len Or ten der Erde die Uhren verwandel t 
zu haben schienen, s t ä n d i g bereit, noch 
" ö ß e r e Katastrophen, noch verheerendere 
Explos ionen und alles vernichtende Feuer
s t ü r m e anzuzeigen und a u s z u l ö s c h e n : p r ä 
zise, mit schlagender Genauigke i t und un
geheurer Wucht . 

Es war nicht die Zei t für T r ä u m e und 
M ä r c h e n . U n d doch h ä t t e n es die, welche 
eines Tages i m Haus Rauten unfre iwi l l ige 
G ä s t e wurden, so sehr g e w ü n s c h t : 
T r ä u m e n , nicht anderes tun als zu t r ä u m e n 
und leise Lieder zu singen, w e n n eine 
M e l o d i e zaghaft sich aus den Tasten des 
F lüge l s h o b . . . oder k l e ine Sachen z u 
stricken und l i e b e v o l l a n z u f e r t i g e n . . . 
dann und w a n n i m Sonnenschein einen kur 
zen W e g zu gehen zwischen H a s e l n u ß - und 
B r o m b e e r b ü s c h e n — die F rüch t e h ingen 
schwer und reif — und am geöf fne ten 
Fenster sitzend diesen eigenart igen Duft z u 
atmen, wenn Rosen sammetweich sich ent-
la l ten unter e inem zä r t l i chen W i n d , der 
herbsalzig v o m nahen M e e r d a r ü b e r h a u c h t . 

Nichts mehr wo l l t en diese Frauen, die 
hier zusammengefunden hatten, nichts — 
nur St i l le und Fr ieden, auf d a ß Ruhe k ä m e 
i n das Flat tern v e r ä n g s t i g t e r , g e q u ä l t e r 
Herzen, darunter Leben reifte und b l ü h t e 
wie eine zarte Rose. Eine Rose an der 
Hecke, die so s chü tzend und i n sich gebor
gen hielt , was m ü d e und erschöpf t Zuflucht 
suchend den W e g i n dieses Haus gefunden 
hatte: Zehn M ü t t e r , die i n schicksals

schwerer Zei t zehn K i n d e r gebaren, die 
wiederum zehn eigene Schicksale erfahren 
w ü r d e n . So wie die W e l l e n , die — einen 
Steinwurf wei t v o m Haus — an die Felsen 
s c h ä u m t e n , zurück ins Element fluteten und 
daraus wieder i n e inzelnen W e l l e n stolz 
und w e i ß s c h a u m i g g e k r ö n t zum Kampf an 
die K ü s t e geworfen wurden. 

So also warteten diese Frauen i m s t i l len 
Haus am felsigen Strand der S a m l a n d k ü s t e , 
u m — mit der Last ihrer Mutterschaft ge
k r ö n t — a l le in i n den Kampf geworfen zu 
werden, an eine Küs t e , die helles Licht 
ihnen entgegentrug, das v o n leuchtend w e i 
ß e n Rosen k a m und sie t r ö s t e t e . Denn sie 
waren ver t r ieben v o n i rgendwo. S i e waren 
schutzlos. A u f der Flucht. K a m e n v o n den 
Grenzen. K a m e n v o n Masuren , aus dem 
Memel l and , kamen v o n dort, w o der K r i e g 
tobte. 

Ein ige hatten noch k e i n L e i d erfahren 
m ü s s e n , und sie fü rch te ten sich sehr. A n 
dere — die waren jung und vo l l e r Hoff
nung. Die meisten aber trugen schwer an 
dem W i s s e n u m ver lorene Heimat und 
wachsendes Leben unter ih rem Herzen . U n d 
Frauen, die sich aufgemacht mit ihrer gro
ß e n Kinderschar und hatten sonst nichts 
mitnehmen k ö n n e n v o n daheim. U n d doch 
wa r ihnen nur w i r k l i c h bange u m das noch 
ungeborene K i n d . Sie hatten vieles , wenn 
nicht alles aufgegeben und waren nur a l l zu 
bereit, etwas ihnen noch Unbekanntes zu 
retten. Z u retten, w e i l es zu früh aus ihnen 
heraus in e in eigenes Schicksal d r ä n g t e . 

Haus Rauten — eine k l e ine Insel i n 
tosender Brandung vernichtender Kr iegs 
wogen. W e r kannte sie, die hierher flüch
teten? W e r w u ß t e ihre Namen? Ihre N o t 
schrie gen H i m m e l , doch der w a r feuerrot 
v o m Brand des Kr ieges und verwischte mit 
einer e inzigen Lohe die N a m e n v o n Frauen, 
die doch schl ießl ich nichts anderes taten, 
als was Frauen tun, solange die Erde ist, 
was sie tun werden, solange die Erde sein 
w i r d : Schicksale, immer wieder Schicksale 
aus dem dunklen , warmen Blu ts t rom ihres 
Lebens zu s t o ß e n . Ohne Frage danach, ob 
es e in gutes, ob es e in verdammtes sein 
werde. Ihre Aufgabe a l l e in ist es, auf diese 
W e i s e G o t t z u dienen. K r i e g oder nicht 
K r i e g ! 

Annemarie Meier-Behrendt 

Weihnachtszeit: G l i t ze rnde , bunte K u g e l n . . . 

Wenngle ich der Wi twensch le ie r ih ren 
Bl ick verdunkel te , wenn auch T r ä n e n u m 
schon gefallene S ö h n e ihre A u g e n b l i n d 
machten, wenngleich die A n g s t u m M a n n , 
K i n d e r und He ima t ihre Haare zu w e i ß e r 
Asche werden l ieß unter der K u p p e l eines 
brandroten Himmel s . Frauen entziehen sich 
niemals, auch nicht u m den Preis des 
eigenen Lebens, ihrer ural ten Best immung. 
Sie wagen und wagen es wieder — a l l em 
z u m Trotz noch e inmal . 

S o w i e diese, die der K r i e g i m Hoch
sommer 1944 i n e inem rosenumrankten 

Foto Adrian 

Haus z u s a m m e n g e f ü h r t hatte. N u r für eine 
kurze Zei t . F ü r eine no twend ige Zei t . F ü r 
eine Zei tspanne, d ie sie brauchten, um 
zu g e b ä r e n , nicht mehr . . . k a u m , d a ß sie 
den Zauber wahrnehmen konnten , der ü b e r 
d iesem fr iedl ichen W i n k e l noch s p ü r b a r 
und r o s e n b l ä t t e r l e i c h t schwebte; b e t ä u b e n d , 
m ä r c h e n h a f t und z u m T r ä u m e n s ü ß . Eis iger , 
grauenbr ingender S t u r m , der v o m Osten 
d r ä n g t e , z e r s t ö r t e dieses f r i edvo l l e I d y l l 
für a l le Zei t . N i e m a n d w e i ß ih re Namen , 
auch die hat dann der K r i e g h inweg^ ' 
genommen und mit sammetweichen Rosen
b l ä t t e r n i n w ü t e n d e W i n d e gestreut. 

aunivan na h naek 2cm gzunen J^aekeboQcn 
Im Sommer stand er da i n seiner Ecke: 

g r ü n , k ü h l und g l ä n z e n d . M a n c h m a l 
schien er v o r sich h inzu l äche ln , wenn 

sommerliches Wet te r nach d r a u ß e n lockte 
und er unbeachtet b l ieb — so als w o l l e er 
sagen: „ W a r t e nur, meine Zei t kommt schon 
noch!" U n d recht hatte er. 

W e n n die Tage k ü r z e r , die Schatten l ä n 
ger wurden und der W i n d Herbst laub durch 
die Luft wirbel te , w e n n Regen gegen die 
Fensterscheiben prasselte, dann war es so 
weit . Ganze A r m e v o l l H o l z konnten hinter 

seinem E i s e n t ü r c h e n verschwinden. Soba ld 
aus dem k le inen S t re i chho lz f l ämmchen an
sehnliche F lammen wurden, die g ie r ig ü b e r 
die Scheite leckten und z ü n g e l t e n und es i n 
seinem Inneren knisterte und knackte, dann 
begann er eine behagliche W ä r m e auszu
s t r ö m e n , eine W ä r m e , die man förmlich i m 
Z immer riechen konnte. 

W a r die Erde hart gefroren und Eis be
deckte Pfützen, Teiche und Seen, Rei f 
glitzerte auf Z ä u n e n , S t r ä u c h e r n und 
D ä c h e r n oder e in scharfer W i n d bl ies um 

u n d strahlende Sterne aus S t roh : Schöner Schmuck iür flen Baum 

die Ecken, w a r m a n v o m S p i e l i m Schnee 
d u r c h n ä ß t u n d durchfroren, d a n n z o g er 
e inen unwe ige r l i ch an. Ge rne legte m a n die 
k l a m m e n H ä n d e auf seine g r ü n e n Kache ln 
— der W e c h s e l v o n k a l t z u w a r m ver
ursachte oft genug e i n unangenehmes 
P r i c k e l n i n den F i n g e r n u n d t r ieb manchmal 
e in paar T r ä n c h e n i n die A u g e n — oder man 
schmiegte, kuschel te sich eng, ganz eng mit 
dem R ü c k e n an i h n , dami t nu r recht v i e l 
se iner m o l l i g e n W ä r m e i n den eigenen 
K ö r p e r h i n ü b e r f l i e ß e n konn te . Das w a r e n 
Augenb l i cke , i n denen m a n sich ganz w o h l 
u n d geborgen u n d fast wunschlos füh l t e . 

Schön w a r die D ä m m e r s t u n d e a m Kache l 
ofen. M ü d e s graues Licht k r o c h ins Z i m m e r 
und l i e ß d ie K o n t u r e n der G e g e n s t ä n d e 
immer undeut l icher werden . K a u m e in Laut 
drang v o n d r a u ß e n here in , nu r i n dem 
g r ü n e n U n g e t ü m knackte u n d bul le r te es. 
Fast immer bru tze l ten u n d zischten Brat
äpfe l i n seiner R ö h r e u n d v e r s t r ö m t e n einen 
v e r h e i ß u n g s v o l l e n Duft, der i n der Nase 
k i tze l te u n d das W a s s e r i m M u n d e zu
sammen laufen l i eß . 

D i e vorangegangene B e w e g u n g i n der 
frischen Luft, der W e c h s e l i n d ie Z immer
w ä r m e , der B r a t ä p f e l d u f t machten e in b iß 
chen m ü d e u n d benommen. M a n sah i n die 
zunehmende D u n k e l h e i t u n d k a m ins 
T r ä u m e n — Traumfetzen , Gedankenfe tzen 
— der K o p f wurde schwer. 

Jetzt haben w i r Zen t ra lhe izungen , d r ü k -
ken K n ö p f e , s te l len H e b e l , r egu l i e ren d i 
W ä r m e ganz nach W u n s c h , aber es ist die 
W ä r m e nicht, d ie e i n d icker g r ü n e r Kachel
ofen v e r s t r ö m t . M ö c h t e m a n sich den R ü k 
k e n w ä r m e n , m u ß m a n schon i n die K n i 
gehen und an B r a t ä p f e l , zuberei te t au 
e inem w e i ß e n Z e n t r a l h e i z k ö r p e r is t au 
oidkt z u denken. 

U n d dabei k ö n n t e n w i r heutzutagen s 
gut solche al tmodischen W ä r m e s p e n d e 
gebrauchen, so e in b i ß c h e n z u m S i c h w ä r m e 
und T r ä u m e n , e in w e n i g u m mi te inander i 

Foto v. Passarge d e r D ä m m e r u n g z u p laudern . 
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Kirchenrat O t t o L e i t n e r 

ewigen €im 
A ls eine der frühesten Erinnerungen stehe 

im Buche unseres Lebens auf den ersten 
Seiten unvergänglich eingeschrieben, wie 

das war, wenn die Schatten der Dämmerun" 
sich im Winter über Stadt und Dorf unserer 
Heimat senkten, und wie dann das Licht ange
zündet wurde. In vielen Häusern ließen es Vater 
oder Mutter sich nicht nehmen, diesen Dienst 
ZM tun, und sie erhoben ihn dadurch zu beson
derer Bedeutung. Mit dem Licht in der Stube 
begann ein neuer, ein letzter Abschnitt des 
Tages, der lang ersehnte Feierabend war da, 
und er brachte aller Arbeit und auch jedem 
Gespräcl) eine neue Richtung. Ging es der Weih
nacht entgegen, gab es dabei viel heimliches Tun 
und geflüstertes Wort am Ofen im Winkel, in 
dessen Röhre die Bratäpfel dufteten und lock
ten. Da kam das Lied zu seinem Recht und das 
Wort, und die Kleinsten in der Runde fingen 
jenes eifrige Rechnen an, das Monate, Wochen 
und Tage auf den großen, goldenen Nenner zu 
bringen versucht, der Weihnachten heißt. 

Kam dann die Nacht aller Nächte und mit ihr 
das Fest aller Feste, dann erlebten wir den Zau
ber des Lichtes auf eine neue Weise im Auf
leuchten der Kerzen am Baum. Die arme, enge 
Stube ward zum Festsaal, über dem schlichte
sten Gerät bis hin zum Angesicht der Men
schen lag eine Verwandlung, eine Helle und 
eine Wärme, die uns jenen Satz des alten Weih-
nachtsliedcs und seine Wahrheit ahnen ließ: 
und dieses Welt- und Himmclslicht weicht 
hunderttausend Sonnen nicht. Der am Anfang 
aller Dinge sprach: „Es werde Licht!" nimmt 
dieses sein erstes Werk zum Gleichnis für die 
Bedeutung der Großtat seiner Liebe, von der 
Martin Luther singt: das ewge Licht geht da 
herein, gibt der Welt einen neuen Schein. 

Unter dem Licht dieses neuen Scheines ist 
auch unser Ostpreußen zu dem geworden, was 
es uns war, zur Heimat. Wir können uns das 
liebe Gesicht der Heimat nicht denken ohne 
die Kirchen und ihre Türme, deren Glocken 
über das weite Land in der stillen, hochheiligen 
Nacht die Botschaft vom Wunder göttlicher 
Liebe verkündeten und manchen in Bewegung 
brachten, doch die Geschichte wieder zu hören, 
die anhebt mit dem Kaiser Augustus und sei
nem Gebot und aufhört mit den Chören des 
Himmels, die Gott die Ehre geben und Frieden 
den Menschen unter dem Wohlgefallen Gottes 
verbeißen. 

Augustus ist vergessen und sein Reich ist da
hin, aber geblieben ist die Kunde von dem 
Kind der Ewigkeiten. Ein Adalbert von Prag 
hat unter dem Einsatz seines Lebens die Kunde 
an die Küste Ostpreußens getragen; bei Ten-
kitten bezeichnete ein hohes Kreuz den Ort, 
an welchem er als ein getreuer Botschafter sein 
Leben ließ. Die Botschaft aber ist nicht gestor
ben und hat nach und nach die Herzen der Men
schen gewonnen, selbst da, wo sie mit unzu
länglichen oder ihr nicht entsprechenden Mit
teln in das Land der dunklen Wälder hinein
getragen wurde. Eine große Stunde war da
bei die Weihnachtspredigt des samländischen 
Bischofs Georg von Polenz, im Königsberger 
Dom 1523 gehalten. In ihrer Folge vernahm 
der Masure die Kunde vom ewigen Licht in 
seiner Sprache, der Litauer hörte die frohe Bot
schaft im Wort, wie es ihn die Mutter gelehrt 
hatte, selbst die altpreußische Sprache ward 
nicht vergessen als Trägerin der guten, neuen 
Mär. Das war das Geschenk der erneuerten 
Kirche, und dieses Geschenk wurde angenom
men, fruchtbar gemacht bis hin zu jenen Tagen, 
an denen die Leuchtkraft des Evangeliums im 
Lande an Ostsee und Haff so hell und stark 
geworden war, daß das empfangene Licht nun 
wieder von Ostpreußen zurückstrahlen konnte 
in die ganze Christenheit. 

In vielen Dingen sind wir Heimatvertrie
bene arm geworden, desto ernster dürfen wir 
uns auf die Werte der Heimat besinnen, die 
uns geblieben sind. Gott ging aus seiner Hei
mat aus, heißt es in einem Weihnachtsgedicht 
von heute. Dann hat er auch einen besonderen 
Segen für, alle, die ihre Heimat verlassen muß
ten. Wer diesen Segen findet, findet damit alles 
wieder, was er verlor. 

Konsistorialrat Geo Grimme 

Anbetung der K ö n i g e i m Sta l l zu Bethlehem. Nach einem G e m ä l d e v o n Rogier van der W e y d e n 
(Ausschnitt) Foto Löhrich 

ttti* Stfefte auf 
Wir müssen uns wieder auf den Wert des Menschseins besinnen 
Kurt E. Damerau 

W er hat aus seiner Kindhei t nicht die selige, 
erwartungsfrohe Weihnachtszeit i n Er
innerung, die Glanz i n die A u g e n der 

Kinde r brachte und die für die Erwachsenen den 
Absch luß eines arbeitsreichen Jahres, ein A u s 
ruhen und ein Vorbere i ten auf das Kommende 
bedeutete? In unserer Heimat O s t p r e u ß e n lag 
dann tiefer Schnee ü b e r der Landschaft und die 
Vorbere i tungen der Mut te r mit Backen und son
stigem geheimnisvol lem Tun und schließlich der 
Kauf des Tannenbaumes durch den Vater leite
ten jene st immungsvolle Friedfertigkeit ein, die 
ü b e r diesen Tagen stand. A l l e s ging in Ruhe 
vo r sich, i n jener Gelassenheit, wie sie nur eine 
Zei t kannte, i n der die Fami l ie noch der wirk
liche Mi t t e lpunk t des Lebens war, i n der selbst 
bei al ler N o t und A r m u t die Geborgenheit zu 
Hause war. W e n n dann der Hei l ige A b e n d kam, 
aus der Küche die schöns ten Gerüche durchs ganze 
Haus zogen, wenn Menschen die Kirchen füll
ten, um ihrem Herrgott für die Gnade des Da
seins zu danken und wenn dann v o m Turm des 
K ö n i g s b e r g e r Schlosses schließlich „Stille Nacht, 
hei l ige Nacht" ü b e r der ruhenden Stadt erklang 
und Mus ikan ten durch die S t r a ß e n zogen und 
das alte, erhebende Weihnachtsl ied spielten, 
dann versammelte sich die Famil ie vor dem 
Lichterglanz des Weihnachtsbaumes und in den 
Herzen al ler Menschen war das, was man heute 
vergeblich sucht: Frieden. 

W i e d e r steht die Weihnacht vor unserer Tür, 
Weihnacht 1974. A b e r w iev i e l hat sich v e r ä n d e r t , 
wie ist es doch anders geworden in einer Zeit, 
i n der die Menschen um des b loßen Ü b e r l e b e n s 
w i l l e n atemlos Tag für Tag dem Gelde hinter
herlaufen müssen , das nur a l lzu schnell unter 
den H ä n d e n verrinnt? W i e ist es anders gewor
den in einer Zeit, i n der die Ereignisse in aller 
Wel t , Kr iege , H u n g e r s n ö t e , Unglücke , Skandale, 
Pleiten, Terror und Not die Menschen mit Angs t 
e r fü l len und es ihnen unmögl ich machen, zur 
Ruhe zu kommen, Fr ieden i n sich selbst zu fin
den. In einer Zeit, in der die Kirchen dieses 
Landes, das W o r t Gottes, immer mehr zu Kul tur 
d e n k m ä l e r n werden? 

Die Weihnacht und der Jahreswechsel, es sind 
Tage der Besinnung, der Bilanz des Vergange
nen, der inneren Rechtfertigung und der Vorbe 
reitung auf das Kommende, auf eine ungewisse 
Zeit . Jedenfalls sollten sie es sein. E in gnaden
loser Existenzkampf aber, der die Menschen 
auszehrt und nur einigen wenigen Fettlebe be
schert, läß t nichts anderes üb r ig als nur Angst . 
Angsl vor dem Kommenden, Angs t vor dem 
Leben. Kirche, das W o r t Gottes, was ist es uns 
heute? Famil ie? Ist sie noch der Platz einer see
lischen Geborgenheit oder ist es nicht mehr als 
eine Notgemeinschaft, in der sich die Menschen 
in ihrer Angs t vor diesem Leben aneinander-
klammern? 

Das Tempo, auch in den politischen Ereignis
sen, bestimmt unsere Zeit. Niemand mehr hat 
Zeit, nachzudenken und niemand mehr hat Zeit, 

zuzuhö ren . M a n redet zwar miteinander und 
redet doch aneinander vorbei . M a n sieht sich 
gar nicht mehr an, wenn man miteinander spricht, 
we i l die Gedanken einem Lebensrhythmus ver
haftet sind, der die Menschen gegeneinander 
abkapselt. U n d dieses Vorbei reden aneinander, 
dieses Nich tzuhören , dieses Versch l i eßen vor 
den Mitmenschen, um ja nicht noch mit der Sorge 
anderer in den eigenen, vielfachen Sorgen be
lastet zu werden, p r ä g t auch eine Zeit, diese 
Zeit, in der Unruhen in der ganzen Wel t , Kriege, 
H u n g e r s n ö t e , die Sprache der Zeit geworden 
sind. 

Gewiß , man trifft noch heute Weihnachtsvor
bereitungen, man bäckt, kauft ein und der Tan
nenbaum existiert auch noch. A b e r alles geht 
atemlos vor sich, gehetzt, ohne Ruhe und nicht 
das wirkl iche, aus dem Herzen kommende Be
schenken, der Dank an das Leben, an die Gnade 
Gottes, die echte Freude des Menschseins, sind 
Ausdruck eines christlichen Festes der Menschen, 
das uns einst den Sohn Gottes bescherte, son
dern Geltungssucht, Protzerei und weihnacht
liche Pfl ichtübung, ohne mit dem Herzen dabei 
zu sein, bestimmen diese Tage. E in Fest nicht 
hinter den Fenstern, ein Fest zum Fenster hin
aus. 

Es gab einmal eine Zelt, da gaben die M e n 
schen wirkl iche Geschenke her, Opfer aus Näch
stenliebe, aus christlicher Liebe und sie bereite
ten echte Freude, die Freude, seinen Nächs t en 
zu kennen und ihn zu lieben. W o blieb es? Friede 
auf Erden? W i e sol l es ihn geben, wenn die U n 
rast, die Gle ichgül t igke i t , die Selbstsucht in den 
Herzen der Menschen nistet und die göt t l iche 
weihnachtliche V e r k ü n d u n g nur der Zierat einer 
Pf l ichtübung geworden - ist, um „christlich" da
zustehen? W i e sol l es Frieden auf Erden geben, 
wenn das Unrecht das Recht der Starken gewor
den ist? 

M i l l i o n e n Vertriebener, M i l l i o n e n Hungern
der, M i l l i o n e n Verlassener, um die sich niemand 
k ü m m e r t und einige Tausend, denen es gut 
geht, zu gut in dieser Zei t und die mit ihrem 
Mammon die einzige W e i h n ä c h t s v e r k ü n d u n g der 
Wi rk l i chke i t sind, schafft das Frieden auf Erden? 

Nur wenn wi r Menschen uns auf den wi rk
lichen Wer t des Menschseins besinnen und Gott 
nicht vergessen, wie immer er in al len Lände rn 
der W e l t genannt werden mag, nur wenn Ge ld 
nidit zum Postulat des Glückl ichseins erhoben 
w i r d und Schlichtheit der Herzen die Menschen 
einander wieder verstehen läßt, nur wenn Ok
kupanten erkennen, daß Gewal t nicht Frieden 
schafft, w i r d es Frieden auf Erden geben, we i l 
Menschen ihn dann erfül len. 

U nser Herz lebt von den Bildern. Nur was 
wir plastisch schaubar erleben, gehört /u 
unseren eigentlichen Urerlebnissen. Dar

um ist es wesentlich für die seelische Gesund
heit, was ein Kind schaut, damit es sich in der 
Welt zurechtfindet. Niemals ist das Vater- und 
Mutter-Bild zu ersetzen, das dem kleinen Welt
bürger entgcgcnlächclt. 

Darum finden wir uns auch am besten an 
den Weihnachtsbildcrn zurecht, wie die Bibel 
sie uns anbietet. Deshalb hat der Bruder Franz 
von Assisi dem christlichen Abendland ein 
großes pädagogisches Geschenk gemacht, als er 
den Leuten von Greccio die erste Weihnachts
krippe aufbaute. Hier findet sich der Mensch 
wieder; hier weiß er sich gedeutet in seiner 
Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit, nach 
Friede und Freude. Nicht die Figuren sind das 
wichtigste, sondern das große Zusammen. 
Menschsein heißt, in Beziehungen leben. Nir
gendwo ist das bergende WIR besser zu er
kennen. 

Der Stall von Bethlehem ist der große Modell
fall Gemeinschaft. Und damit der Ort, wo das 
Herz auf seine Kosten kommt. Bethlehem ist 
immer aktuell, die bescheidenste Hütte strahlt 
von seinem Licht wider. An der Krippe wird 
das richtige Menschsein von allem Staub des 
Alltäglichen befreit. Vor allem gibt sie die Ant
wort auf die Frage nach dem Glück. 

Die Mcnschen unserer Tage wollen (oder kön
nen!) nicht mehr daran glauben. Ist Glück nicht 
immer Zufall oder Märchen? Warum denkt >i 
viele Menschen, wenn sie vom Glück träumen, 
eigentlich nur an die Weihnachtsabende ihrer 
Kinderzeit? 

Das herzschönc Erkennen vor jeder Krippe 
besteht darin: jedes Kind hat das Recht auf 
die glückliche Liebe seiner Eltern. Die seelische 
Gesundheit ist nur lebensgesichert, wenn sie 
die „geglückte" Liebe ihrer Eltern erleben. Vom 
Gegenteil wissen die Kinderpsychologen traurige 
Beispiele zu erzählen. 

Liebe ist eine Arbeit an sich selbst, oft sogar 
eine harte, wie Rilke meint. Ehen scheitern 
oft, wenn die Verliebtheit aufhört; nirgends 
gedeihen Kinder so gut wie in der sonnigen 
Nähe sich liebender Eltern. Das beste Kinder
heim kann das nicht ersetzen; auf diese be
glückende und bergende Liebe haben die Kinder 
ein Recht. 

So sollten wir jedes Jahr neu vor der Krippe 
und den vielen schönen Weihnachtsbildern lange 
bedenken, was es um die bergende Liebe sei. 
Gott selbst gibt uns durch Bethlehem seine Ab
sicht kund, was es um die Erweckung der „So
ziabilität" sei und wie ein Menschenkind zum 
Gemeinschaftsmenschen werden kann oder ZUM 
Außenseiter. 

Die neurotische Angst um uns herum ent
steht aus dem Mangel an bergender Liebe. Und 
die Figuren um die Krippe zeigen uns, daß es 
nie eine egoistische, habenwollende, nur selbst
süchtige Beziehung sein darf. Bethlehem ist die 
Hochschule der behüteten und behütenden 
Liebe; und darum immer aktuell, weil es doch 
immer noch Menschen geben wird, die am Glüdt 
bauen wollen. 

Am Du wachsen, vom anderen her denken, 
eheliches Wagnis und tiefe Bindung in der 
Sorge für ein junges Leben sind weihnacht
liche Erkenntnisse. Ob es ein Stall gewesen ist 
oder nur ein Loch im Felsen — es hat der 
göttlichen Weisheit genügt, um uns am Bei
spiel des Gottessohnes zu zeigen, daß der W!R-
Räum, den ein Liebesglück braucht, Wesentlich) 
im „Zwischen" besteht, das drei Menschen ver
bindet. 

Heimatlicher Raum besteht zwischen den 
Herzen selbst. Alles andere kommt in zweiter 
Linie. Wobei wir nicht behaupten wollen, daß 
das notwendige Gerät, Bett und Möbel zu ent
behren seien; Bethlehem zeigt, daß es nicht das 
Notwendigste ist. Das Bewußtsein erfahrener 
Geborgenheit, das Für-einander-Dascin, das 
Zeithaben für das WIR sind die Elemente 
heimatlichen Seins. Familienraum ist eben naht 
nur eine Möbel- und Speise-Gesellschaft; oft 
noch ohne Verantwortung und Haftung für
einander. 

Wir wollen uns wieder einen Raum der 
Wärme und der Zärtlichkeit schaffen, dann 
kann auch eine Höhle erfüllt von echtem Weih
nachtsglanz sein. Wie dankbar müssen wir sein, 
wenn das „andere" noch dazugegeben ist! 



Unterhaltung £ X B D0pnn§tnb1an 21. Dezember 1974 — Fo lge 51/52 — S e i t e 14 

A l l t a g s p h i l o s o p h i e 

Geht es Ihnen auch so, daß Sie in dieser un
gemütlichen Jahreszeit jeden Tag mit einem 
stummen Kampf beginnen? Ich meine den Kampf 
mit der Bettdecke — oder gehören Sie zu diesen 
beneidenswert heroischen Menschen, die es 
erstens schon vorher ahnen, daß der Wecker 
nur darauf wartet, gleich triumphierend die mor
gendliche Stille und Ihren friedlichen Schlum
mer zu zerstören und die zweitens ohne Zögern 
aus dem Bett springen, um den Tag bei offe
nem Fenster mit Kniebeugen und Kopistand oder 
ähnlichen, der Gesundheit zweifellos sehr dien
lichen Verrenkungen zu beginnen? 

Also ich gehöre — leider — nicht dazu. Dabei 
bemühe ich mich ernsthaft, wenigstens zu einem 
leidlichen Frühaufsteher zu werden; nicht aus 
Freude am Aulstehen, sondern um den Beginn 
des Tages etwas behaglicher zu gestalten. Es ist 
geradezu lächerlich, zu welchen Willensanstren
gungen man sonst, wenn es darauf ankommt, 
fähig ist, aber hier versage ich jeden Morgen 
auis Neue. Im kämpie um fünf Minuten, kuschle 

Bett ina Bandow 

mich ins warme Bett, den Blick zum Fenster tun
lichst vermeidend, an dem noch die Nacht klebt 
und graue Nebelschwaden vorbeiziehen. W e n n 
es wenigstens schneien würde — statt dessen 
haben wir mal wieder den für Norddeutschland 
typischen grünen, besser: grauen Winter. 

Ein Genuß sind die gestohlenen fünf Minuten 
am Morgen natürlich nicht, denn Bruder Inner
lich sagt mir völlig nüchtern, daß ich mir den 
ganzen Tag verderben werde, weil ich mich 
nachher abhetzen muß. Ich werde ungerecht sein 
und dem Filterpapier die Schuld geben, daß es 
so lange dauert, bis der Kaffee durchgelaufen 
ist. Von meinen irischen Brötchen werde ich 
rein gar nichts haben, denn die Zeit wird gerade 
reichen, ein halbes davon zu essen. Da der Uhr
zeiger gnadenlos seine Runde macht, werde ich 
das Haus nervös und hastig in schlechter Stim
mung verlassen. Das freudlose regnerische Wet
ter ist dann gerade der richtige Rahmen iür 
meine morgendliche Alltagsphilosophie: Da zieht 
man sich nun jeden Abend aus, um sich am 
anderen Morgen wieder anzuziehen, jahraus — 
jahrein, nur damit man einmal im Monat „Ver-
leilertag" hat. 

Kennen Sie den Verteiler tag nicht? Den ken
nen Sie bestimmt! Am Verteilertag setze ich 
mich an meinen Sekretär und verteile mein Geld 
— Miete, Teleion, diverse Rechnungen — und 
diesmal auch noch Weihnachtsgeschenke — um 
dann festzustellen, daß das neue Kleid in die
sem Monat ungekauft bleiben muß. Es schlei
chen sich sogar — ich muß es gestehen — Ge
danken ein, daß es manchen Menschen doch viel 
besser geht. 

Heute war ich mit meinen Überlegungen mal 
wieder so weit, als ich meiner Nachbarin im 
Treppenhaus begegnete. Die alte Frau, zeitweise 
geistesverwirrt, trägt im Sommer und Winter 
das gleiche Kleid. Jetzt trug sie darüber einen 
alten, für die Jahreszeit viel zu dünnen Mantel. 
Ich habe sie schon oit gesehen, doch heute 
blickte ich ihr das erste Mal bewußt ins Ge
sicht, das grau war und ohne Freude, last ohne 
Leben. Hätte ich nicht — in unserer nüchternen 
und schnellebigen Zeit — Scheu vor großen 
Worten, dann würde ich jetzt von Demut spre
chen. Doch mit „Scham" läßt sich auch wieder
geben, was ich emptand: Ich schämte mich mei
nes morgendlichen Grolls und meiner Unzufrie
denheit. Mir iiel plötzlich auf, daß die alte Frau 
nie Besuch bekommt und die Wohnung nur ver
läßt, um irgendwo einer Hilfsarbeit nachzugehen. 
Sicher wird sie auch Weihnachten allein sein .. . 
Die Zeitungsnotiz von neulich schoß mir durch 
den Kopi: „Greisin in ihrer Mietswohnung ver
hungert aulgelunden*. Und wenn meine Nach
barin nun auf einmal pflegebedürftig wäre — 
niemand würde sich darum' scheren, wahr
scheinlich w ü r d e es nicht einmal bemerkt wer
den. 

Diese Überlegungen ließen mich alles anders 
sehen und machten mich irgendwie iroh: Ich bin 
gesund, brauche nicht zu hungern, habe ein ge
mütliches Zuhause und kann arbeiten und vor 
allen Dingen: Ich habe Menschen, die mich liehen 
und die mich vermissen würden. 

Bettina Bandow 

Sie w i r d nie bewundert , nur be l äche l t . Ihre 
Erscheinung re iß t n iemanden zu Beifal ls
s t ü r m e n h in , falls man sie ü b e r h a u p t beachtet. 
K u r z und gedrungen ist ihr K ö r p e r , das F e l l 
grau und s t ruppig. D ie Fo rm des Kopfes ist 
plump und kant ig , die A u g e n k ö n n e n zugleich 
t raurig und l i s t ig dreinschauen und die Ohren , 
ja diese markanten G e b i l d e ü b e r r a g e n einfach 
alles, was hat sie nur angestellt , d a ß man ihr 
solche Ohren gab. 

Die in ternat ionalen R e n n p l ä t z e , auf denen 
sich die H i g h - S o c i e t y der V i e r - und Z w e i b e i n e r 
tummelt, hat sie n ie betreten. W e d e r Pfleger, 
Tra iner und A r z t k ü m m e r n sich s t ä n d i g um sie, 
noch kommt e in gut betuchter Besi tzer t äg l i ch 
mit g r o ß e m W a g e n vorbeigefahren, um ihr 
e inen Leckerbissen zuzustecken und sich mit 
ihren Erfolgen zu b r ü s t e n . K e i n e zar tg l iedr ige 
Damenhand w i r d sich jemals darum r e i ß e n , ihren 
grauen K o p f streicheln u n d ihren ku rzen H a l s 
t ä t s c h e l n zu d ü r f e n . Ihr Zuhause ist eine kah le 
W i e s e und e in halb ver fa l lener Versch lag , der 
der sie vo r dem schlimmsten W i n d und Regen 
s c h ü t z e n so l l . 

Die Kuns t der H o h e n Schule w i r d sie nie er
lernen, genauso w i e sie nie z w e i M e t e r spr in
gen k ö n n t e . E i n H i n d e r n i s ü b e r w i n d e t sie nicht 
mit e inem m ä c h t i g e n Sprung, sie weicht i h m aus 
oder kriecht darunter durch. E i n Eichenkranz 
mit b l auem Band hat ih ren H a l s noch nie ge
schmückt , ke ine goldene Schleife um den Kopf , 
e in Half ter aus grobem H a n f hat man ihr um
gelegt. 

In der Ze i tung und i m Fernsehen wurde nie 
von ihr berichtet, selten jubel te ihr e in P u b l i 
kum zu und applaudier te , wenn sie ihre Kuns t -

G r a u t i e r 

s t ü c k e zeigte, man e r z ä h l t sich h ö c h s t e n s dumme 
bele idigende Geschichten ü b e r sie und a m ü s i e r t 
sich noch dabei . 

K e i n e r hat jemals behauptet, sie sei die ab
solut Schnellste, w i e sol l te sie auch, bei den 
X - B e i n e n . Böse Zungen sagen, sie sei e in s t ö r r i 
scher, t r ä g e r und fauler G e s e l l . Das aber ist ihr 
Charak te r , da kommt ke ine r ihrer s c h ö n e n edlen 
Ar tgenossen mit, die sich für e in S tückchen 
Zucker oder durch e inen Peitschenhieb an den 
Menschen verkaufen . W e n n sie nicht w i l l , ver 
m ö g e n weder Zucker noch i rgendwelche Lecker
bissen sie dazu ü b e r r e d e n , auch nur e inen 
Schritt zu tun. Peitschen, Besenst ie le und ge
w a l t t ä t i g e S c h l ä g e n ö t i g e n ih r nur e i n ger ing
s c h ä t z i g e s A u g e n z w i n k e r n oder O h r e n w a c k e l n 
ab. W i r d es a l l zu arg, bockt sie k u r z u n d ke i l t 
dabei mit den H in t e rbe inen aus, u m sich dann 
gleich nach d iesem ungeheuren Temperaments
ausbruch wiede r see lenruhig auf a l le v i e r e zu 
s tel len, ohne sich auch nur e inen Zent imeter 

Ute T i m n 

v o n der Stel le g e r ü h r t zu haben. F ü r ihren 
Pein iger hat sie dann nur e inen verachtenden 
Bl ick ü b r i g . 

Ihr Wortschatz birgt nur einen e inz igen Laut, 
den aber kennen w i r a l le genau. N u r bei beson
deren Gelegenhei ten gibt sie ihr wohlbekanntes 
o h r e n z e r r e i ß e n d e s I-a v o n sich und man m ö c h t e 
taub werden bei diesem Geschrei . 

Besi tz man aber e inmal ihr Ver t r auen , so be
weis t sie immer w iede r ihre Zune igung . K i n d e r 
l iebt sie ü b e r a l les u n d ist ihnen e in getreuer 
S p i e l g e f ä h r t e . M i t ihnen auf dem Rücken trabt 
das sonst eher t r ä g e k le ine T ie r ü b e r die ganze 
W i e s e und l ä ß t sich sogar v o r e inen W a g e n 
spannen, um ihre Freunde fleißig zu ziehen. 

Bei K i n d e r n hat sie es gern, wenn sie sie 
s t r iegeln und b ü r s t e n und ihr die s p ä r l i c h e 
M ä h n e k ä m m e n . Sie dü r f en ihr den K o p f k rau
len und den H a l s t ä t s che ln , ohne v o r dem Biß 
ihrer scharfen Z ä h n e oder den auskei lenden 
Hin te rbe inen Angs t haben zu m ü s s e n , i m 
Gegente i l , zufr ieden legt sie ihre langen Ohren 
zu rück und h ä l t dabei schon wieder mit l i s t igem 
A u g e n z w i n k e r n nach einem neuen Leckerbissen 
Ausschau. 

N a c h H a u s e 

Ute W e l l e m s 

Es war genau am Pfingstmontag des Jah
res 1973. Samstag und Sonntag waren w i r 
ausgelastet. Das g r o ß e O s t p r e u ß e n t r e f f e n 
mit seinen vie lse i t igen Veransta l tungen. Z u 
Hause wartete Babette, meine D a c k e l h ü n 
din . Im Gesicht noch eine Kummerfal te mehr 
als sonst. V o n wegen zu Hause bleiben. 
O s t p r e u ß e n hin, Treffen her, e in a n s t ä n 
diger H u n d w i l l auch e inmal wieder auf 
seine Wiese . Pfingstmontag. S p ä t e r Nach
mittag. Endl ich ist es soweit. U n w e i t meiner 
elterl ichen W o h n u n g die Pantaleonskirche. 
Daneben so etwas wie eine An lage . 

Das gibt es doch nicht! Ausgerechnet hier 
sitzt ein „mi t t e l a l t e r l i che r " M a n n und liest 
„Das O s t p r e u ß e n b l a t t " . M i t t e n i m „he i l igen 
Köln" . A m hei l igen Pfingstmontag und mut
terseelenallein. W i r kommen ins G e s p r ä c h . 
Damit ich mich setzen kann, schiebt er sein 
angelehntes Fahrrad zu Seite. U n d dann er
zäh l t er mir . Die Reise nach K ö l n hat er 
von Hols te in aus mit dem Fahrrad gemacht. 

N u n , das O s t p r e u ß e n t r e f f e n sei doch vor
bei, wagte ich einzuwerfen. „ Ja schon, F r ä u 
leinchen", aber nun wo l l e er sich die Stadt 
ansehen. Noch z w e i Tage, und dann gehe 
es zurück. W i e d e r per Fahrrad. Stadtbesich
tigung? So a l l e in und ohne Stadtplan? „ W o 
denken Sie hin , das O s t p r e u ß e n b l a t t hat 
doch ü b e r alles berichtet, was es zu sehen 
jibt." E r stamme aus dem Ermland , und 
sein Interesse gelte historischen Ki rchen . 
Deshalb sein Abstecher zur Pantaleons
kirche. Dort, w o die K a i s e r i n Teophano be
stattet ist. W o h e r er denn alles so genau 
wisse? „Na, h ö r e n Sie, da m ü s s e n Sie das 

B e g e g n u n g e n 

O s t p r e u ß e n b l a t t lesen." Ich w ü n s c h e ihm 
noch einen netten Aufenthal t in Köln . 

Tags zuvor hatte ich schon ein nettes 
Erlebnis. A n der Garderobe eines K ö l n e r 
Hotels . A u f mein O s t p r e u ß e n b l a t t deutend, 
das ich unter dem A r m trug, fragte mich die 
Garderobenfrau: „ W e r d e n Sie die Zei tung 
ü b e r M i t t a g lesen?" W e r wundert sich ü b e r 
mein Erstaunen. A n sich nicht, sagte ich 
und fragte wieso? N u n , sie sei O s t p r e u ß i n . 
A u s Labiau und eifrige Leser in des Ost
p r e u ß e n b l a t t e s . Doch zu diesem Wochen
ende habe sie die Zei tung noch nicht er
halten. Das l iege w o h l an der Post, die 
eben zum Pfingstfest zu v i e l zu tun habe. 
Na tü r l i ch bekam sie meine Zei tung. A l s ich 
zwe i Stunden s p ä t e r wieder zur Garderobe 
kam, erhielt ich meine Zei tung zurück. M i t 
dem Dank zugleich: „Das war mal wieder 
e in S t ü n d c h e n Heimat ." 

Die M ä n n e r und Frauen, die zu diesem 
s t äd t i s chen A m t kommen, s ind g e w i ß nicht 
mit G l ü c k s g ü t e r n gesegnet. Sie tragen be
sonders schwer an den Kriegsfolgen. Kr iegs 
versehrte und W i t w e n . Einiges w i r d schon 
an Hi l fe geleistet. Noch mehr k ö n n t e ge
tan werden. Vie l l e ich t weniger A m t um ' 
dafür mehr Mensch. H i e r so l l geholfen wer
den. V e r s t ä n d l i c h und no twendig die Fra
gen, was denn b e n ö t i g t w i r d . W i r s ind im 
F r ü h j a h r und da denkt man eben an die 
Sommergarderobe. E i n nettes K l e i d . Ein 
leichter Man te l . W e i t gefehlt — g e w ü n s c h t 
werden ein paar Win te r schuhe . . . Der 
nächs te Win te r kommt bestimmt. A b e r jetzt 
im F r ü h j a h r schon Vorsorge . M u ß das sein? 
„Aber j ewiß , wenn ich die Winterschuhe 
nicht hab, mag ich den janzen Sommer nicht 
ruhig schlafen." 

* 

E i n e s A b e n d s M U er es i n ^ 
r S n S a ^ una 'geht auf die S t r a ß e . 
Es ist e in ka l te r , nasser W i n t e r a b e n d N e b e l -
senwaden kr iechen w i e e ine h e i m t ü c k i s c h e 
K « n i h e i \ ü b e r den A s p h a l t . T r u b leuchtet e in 
Neon-L ich t durch die Nacht . 

Er steuert auf den he l l en Schein zu und[findet 
sich b a l d vo r e iner K n e i p e wiede r . Durch die 
gelben, v o m Rauch verschmutz ten G a r d i n e n 
s t r ö m t W ä r m e und V e r t r a u l i c h k e i t . K u r z e n 
schlossen öffnet er d ie schwere T u r und betrit t 
den G a s t r a u m . Der G e r u c h v o n k a l t e m Rauch 
und schalem Bie r s c h l ä g t i h m entgegen - wie 
ein Schlag mit der f lachen H a n d ins Gesicht . 
E i n M u s i k a u t o m a t d r ö h n t in e iner Ecke vo r sich 
h in Durch die angelehnte T ü r des N e b e n z i m 
mers dr ingt ha lb lau tes S t i m m e n g e w i r r . Er kann 
durch e inen Spal t eine f r ö h l i c h e Gesellschaft 
entdecken, d ie s icher l ich auch schon e in paar 
S c h n ä p s e ge t runken hat. A n e i n e m k l e i n e n Tisch 
ganz am Ende des Raumes si tzt e in al ter M a n n 
und starrt t r ü b s i n n i g i n sein B ie rg la s . D e r W i r t 
steht b r u m m i g h in te r der T h e k e und putzt die 
G l ä s e r . K e i n e r schaut auf, als er e in t r i t t . 

F r ö s t e l n d setzt er sich an e inen Tisch i n der 
N ä h e des a l ten M a n n e s u n d bes te l l t e in Bier . 
T r a u r i g denkt er daran, w i e e in sam er doch ist. 
Er w ü n s c h t sich sehnlichst , je tz t be i se inen El te rn 
se in zu k ö n n e n . Be i den f reundl ichen Leuten im 
Dorf. G e r n w ä r e er he imgekehr t ; doch konnte 
er das machen, nach a l l den Jah ren? 

Plö tz l ich w i r d er aus se inen G e d a n k e n ge
r issen, als j e m a n d zaghaft se inen A r m b e r ü h r t . 
Ers taunt hebt er den K o p f u n d b l ick t in das 
zerfurchte Ges icht des a l ten M a n n e s v o m N e 
bentisch. 

„ E n t s c h u l d i g e n Sie , m e i n H e r r , es ist sonst 
nicht meine A r t . . . W i s s e n Sie , ich spreche 
sonst n i emanden an, aber S ie sahen auch so 
t r au r ig aus, da dachte ich . . ." D e r A l t e setzt 
sich mit e iner hö f l i chen V e r b e u g u n g an seinen 
Tisch . 

„Ich habe Sie beobachtet . . . Schon als Sie 
he re inkamen , dachte ich, der ist auch so ein
sam w i e du. W a r u m so l l en w i r nicht mi te inander 
reden? Jeder an se inem e igenen T i sch , das ist 
doch nichts, dachte ich. V i e l l e i c h t k ö n n e n wir 
uns gegense i t ig helfen . . . D i e E i n s a m k e i t ver
t re iben . . ." 

Der A l t e redet auf i h n e in , doch er h ö r t schon 
gar nicht mehr h i n . W i e e i n B l i t z ist die Er
kenntn i s ü b e r i h n g e k o m m e n : J a , warum sollte 
man nicht mi t e inande r reden? E r k ö n n t e mit 
se inen E l t e r n ü b e r damals sprechen. Er könnte 
e r z ä h l e n u n d sie u m V e r z e i h u n g b i t t en . Er will 
nicht mehr davon lau fen , w i l l end l i ch Ruhe in 
se in G e w i s s e n e i n k e h r e n lassen . Zers t reu t nickt 
er dem a l ten M a n n z u u n d v e r l ä ß t die Kneipe. 

„Gle ich z u m Bahnhof" , m u r m e l t er vor sich 
h in , „ich m u ß nach H a u s e . E n d l i c h nach Hause." 

E r s a ß n u n schon e in paar S tunden i m Zug 
u n d l i e ß se in b i sher iges L e b e n an sich vorüber
z iehen . Es gl i t t an i h m v o r b e i w i e d ie Landschaft 
d r a u ß e n — schnel l u n d v e r s c h w o m m e n . Nur ab 
u n d zu sah er scharfe U m r i s s e u n d erschreckend 
k l a r e E i n z e l h e i t e n — seine F lucht aus dem 
El ternhaus , d ie A n k u n f t i n der g r o ß e n Stadt an 
e inem ve r regne ten M o r g e n , se in s c h ä b i g e s Zim
mer, die W o r t e des a l ten M a n n e s . . . 

E r starrte i n die d u n k l e Nacht . Se in Spiegel
b i l d i m Fenster b l i ck te i h n fragend an. 

„ W i l l s t du w i r k l i c h . . ? U n d w e n n de in Va te r 
dich w iede r wegschickt? W e n n sie gar nicht 
mehr da wohnen? O d e r sch l immer n o d i — wenn 
sie schon tot s ind? F ü n f z e h n Jah re s ind eine 
lange Zei t . " 

Hef t ig s c h ü t t e l t e er mit dem K o p f u n d steckte 
entschlossen die H ä n d e in d ie Taschen. M e h r 
zu se inem S p i e g e l b i l d als zu sich selbst sagte 

T a g für Tag wartet sie gedu ld ig an der Pforte 
auf die K i n d e r , die es nie v e r s ä u m e n , den 
k le inen grauen s t ö r r i s c h e n Esel zu besuchen. 

Es ist keinswegs bei diesen drei Begeg
nungen geblieben. Immer wieder trifft man 
im A l l t a g auf O s t p r e u ß e n . Ihre Sprache ist 
unverkennbar. W e n n man sie anspricht: das 
O s t p r e u ß e n b l a t t kennen sie fast alle. M a n d l 
mal trifft man so v ie le , d a ß man meint: hier 

Ute Timm k ö n n t e ein Nest sein! Ute W e l l e m s 

„Ich w i l l nach Hause , 
laufen." nicht w iede r davon-

, ™ n U e n Z O g d i e L a nc l s cha f t v o r b e i : B i -
l t \ Z A U m e lf^len d r o h e n d i n die Nacht , Hüu-
V P T W I - i f r e u n d h * « h e l l t e n Fens te rn luden zum 
Y S Ä 1 E I N / . D O D L D E R ^ 9 fuhr wei ter . U n -

n a d i Hause . e r m ü d l i c h we i t e r 

Silke Steinberg 

Silke Steinberg 
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Kirdie im Wider htreil der Meinungen: 

E i n B i s c h o f - A n a r c h i s t e n - K i r c h e n a u s t r i t t e 

Der in der Öffent l ichkei t umstrittene Besuch des Berliner Bischofs Scharf bei der Anarchistin 
Meinhof, die inzwischen wegen Beihilfe zur Gefangenenbefreiung und zum Mordversuch zu 
einer hohen Haftstrafe verurtei l t wurde und auf die noch weitere Strafverfahren warten, so
wie der M o r d an dem Berl iner K a m m e r g e r i c h t s p r ä s i d e n t e n von Drenkmann haben auch in unse
rer Leserschaft ein weites Echo gefunden. Es gab Ablehnung und Zustimmung zu diesem Thema: 

Beichtgeheimnis be i M o r d 
Auf d e r ersten Seite Ihrer Ausgabe vom 7. De

zember bemerken Sie, d a ß die M ö r d e r des Ber l i 
ner K a m m e r g e r i c h t s p r ä s i d e n t e n viel leicht schon 
längst h ä t t e n gefaß t werden k ö n n e n , wenn nicht 
evangelische Pfarrer entscheidende Informatio
nen verschwiegen h ä t t e n . 

Dazu möch te ich Ihnen antworten: Haben Sie 
noch nie etwas g e h ö r t v o n der Verpf l ichtung von 
Pfarrern und Seelsorgern, auch bei den schwer
sten Verbrechen das Beichtgeheimnis zu wah
ren? Auch der Beichtvater v o n JUrgen Bartsch 
war daran gebunden. Dr . Johanna Rode, Stade 

Scharf u n d Kirchenaus tr i t t 

7n Folge 49 brachte das OSTPREUSSENBLATT 
aul der Titelseile das Bild des Bischols Scharl 
und darunter die belastende Auslegung seines 
Besuchs bei den Anarchisten. 

Die gewählte Form ist nicht angetan, das Ver
hältnis ins wahre Licht zu bringen. Auch der 
Umstand angeblicher Kirchenaustritte in Berlin 
ist in diesem Zusammenhang nicht ganz ernst zu 
nehmen. Denn Leute, die durch einen faden
scheinigen Grund aus der Kirche austreten, 
stehen ohnehin zu ihr in einem sehr lockeren 
Verhältnis! 

Es ist zwar begreitlich, daß dieser Besuch sehr 
verschieden gedeutet wird und auch sehr leicht 
verdeutet werden kann. Man muß hier aber ein
sehen, daß ein Bischoi angesichts der großen 
anarchistischen Tragik es auch als seine Pflicht 
ansah, mit einer geistigen Fürsorge zu versu
chen, und das um so mehr, als im allgemeinen 
auch ein Versagen unserer Kirche vorliegt, die 
in eigenen, unüberwindbaren Gegensätzen der 
Zeit die notwendige geistige Begegnung nicht 
mehr bieten kann oder fast vergeblich sich dar
um müht! 

Wie weit die Sozialhelferin und der Diakon 
zu belasten oder zu rechtfertigen sind, bleibt 
abzuwarten. 

Hier iällt aber die eine Tatsache um so mehr 
ins Gewicht, daß, wie es aus allen Berichten 
offenkundig wurde, die Verteidigung — in merk
würdiger Überzahl! — sich dieser Anarchisten 
in besonderer Fürsorge annahm und teils eine 
solche Funktion führte, die durchaus nicht an
gängig erscheint! Und das ist doch ein Zweig 

MGtepflftPflhts und der Rechtsprechung, der offen
sichtlich versagte! Und hier gilt es doch das An-

irü6fteK-ides gesamten Volkes und die Staatsord
nung zu wahren! 

Angesichts dieser Handlungen, die im Bereich 
der Rechtsbeugung liegen und die eine gesetz
liche Neufassung unterbinden sollte, können 
Beteiligte anderer Seiten nicht über das Maß 
hinaus belastet werden! 

Der durch „besondere" Fürsorge „zweckge
bundene" Hungerstreik dieser Anarchisten 
sollte in keiner Weise gehemmt werden! Denn 
diese Leute sind sich ihrer Handlungen voll be
wußt und sollten auch hier die ganze Konse
quenz tragen! Franz Podufal, Wupper ta l 

V e r b r e c h e n ohne R i s i k o 
Der feige M o r d an dem P r ä s i d e n t e n des K a m 

mergerichtes in Ber l in hat allgemeine E m p ö r u n g 
und umfassende Abwehrreakt ionen gegen Mör
derbanden ausge lös t . Dabei richtet sich die Em
p ö r u n g nicht nur gegen die M ö r d e r selbst, son
dern auch gegen deren f r agwürd ige Ver te id iger 
und diejenigen, die den G e w a l t t ä t e r n nach Ge
fangennahme eine a l lzu angenehme Behandlung 
zutei l werden lassen. W e n n auch re in rechtlich 
ein Verbrecher erst nach rech t skrä f t ige r Veru r 
tei lung als solcher gilt, so gibt es doch Tatum
s t ä n d e , die schon v o n vornherein eine solche 
Qual i f iz ierung rechtfertigen. Das gil t insbeson
dere für die Baader-Meinhof-Bande. 

Was so l l man nun davon halten, wenn man 
liest, d a ß z. B. der schwerbelastete Her r Mah le r 
in seiner Haftzeit Schach spielt, etwa 10 Zeitun
gen s t ä n d i g liest, 90 Bücher zu seiner V e r f ü g u n g 
hat, Radio, Fernseher und Schreibmaschine be
nutzt und das Essen aus einer G a s t s t ä t t e holen 
läßt? W i e man hör t , werden die Strafgefangenen 
(also nach Verurtei lung) g e g e n ü b e r den Unter
suchungsgefangenen nicht v i e l schlechter gestellt. 
Unter diesen U m s t ä n d e n stellt sich die Frage, 
ob eine Freiheitsstrafe von den Betroffenen über 
haupt noch als Strafe empfunden wi rd . W e n n 
man in Betracht zieht, daß die A n g e h ö r i g e n der 
Baader-Meinhof-Bande vor ihrer Verhaftung im 
Untergrund lebten mit a l l den Unannehmlich
kei ten und Ä n g s t e n , die eine solche Lebensfüh
rung mit sich bringt, so m u ß eine Haft unter 
den g e g e n w ä r t i g e n Bedingungen nicht als Strafe, 
sondern als Erholung empfunden werden. W e n n 
dem aber so ist, so sieht sich der S t ra f tä te r bei 
seiner Tat keinem ernsthaften R i s iko ausgesetzt, 
was sicher dazu be i t r äg t , seinem Tatendrang 
freien Lauf zu lassen. 

Dagegen richtet sich der wachsende U n w i l l e 
weiter Kre ise der B e v ö l k e r u n g , die das Gefühl 
haben, d a ß die Rechtsordnung zum Schutze der 
Menschen nicht ausgeschöpf t w i r d und den 
Rechtsbrechern nicht energisch genug begegnet 
wi rd . V o l k m a r Gleseler , Hannover 

Unvergessene Heimat : A m Strand der M e m e l Foto Archiv 

Gibt es denn zweierlei Menschenrechte? 
Beistand der UNO auch für unsere Heimatvertriebenen 

Seit Jahren b e m ü h e n sich die Sowjetunion 
und ihre Vasallenstaaten, die In der Vergangen
heit für eine Ver t re ibung v o n mehr als 10 M i l l . 
Deutscher eintraten und unsere Heimat gewis
senlos okkupierten, plötzl ich darum, In der Wel t 
öffentl ichkeit für die Arabe r und ihre „ange
stammten Rechte auf ihre Heimat" einzutreten. 
Ubera l l w i r d von der „gerech ten Sache" der 
Araber gesprochen. 

Doch die 10 M i l l i o n e n Heimatvertr iebenen aus 
O s t p r e u ß e n , Schlesien und Pommern haben auch 
ein angestammtes Recht auf unsere geraubte 
Heimat, so wie es die Moskauer und Pankower 
„Menschen f r eunde" für die P a l ä s t i n e n s e r for
dern. 

W i r haben keinen bedroht. Die os tp reuß i schen 
und pommerschen Häfen, das os tp reuß i sche Ge
treide, Erze und Kohle aus Schlesien, waren für 
die Okkupanten Grund genug, unsere Heimat 
zu rauben. — W i r ver langen (die U N O hat der
artige Richt l inien herausgegeben), daß auch die 
Kriegsverbrechen an wehrlosen deutschen Z i v i 
l isten aus O s t p r e u ß e n , Schlesien und Pommern 
endlich zur Sprache kommen und die Verbrechen 
abgeurteilt werden. U n d w i r ver langen eben-

Junge und alte Ostpreußen zu Problemen der Zeit 

F ü r m i c h nicht z u t euer 
7ch finde das OSTPREUSSENBLATT nicht als 

zu teuer, wenn man daran denkt, was Illustrierte 
kosten, und die haben oft nicht den gleichen 
Wertinhalt. Ich würde eher auf die örtliche Ta
geszeitung verzichten, müßte ich ganz scharf rech
nen, und lieber weiter das OSTPREUSSENBLATT 
beziehen — und das, obwohl ich nicht selbst, 
sondern lediglich Großvater und Tante aus Ost
preußen sind. Wieviel Schönes hat mir diese 
Zeitung schon gegeben. 

Edi th W i n o w s k i , Braunschweig 

V o m l ä n d l i c h e n Schlachtfest 
In der vor le tz ten Ausgabe des O S T P R E U S -

S E N B L A T T E S (Nr. 49) las ich die nette Geschichte 
v o m länd l i chen Schlachtfest in O s t p r e u ß e n . U n d 
ich m u ß gestehen, mir l ief das Wasse r im M u n d e 
zusammen beim Lesen der Zei len , i n Erinne
rung an ähn l i che herrliche Schlachttage in der 
Heimat. 

N u r scheinen dem Verfasser zwei — sagen 
wir mal — Ungenauigke i ten unterlaufen zu sein. 
Einmal wurde das Schwein v o m Fleischer nicht 

ins Herz gestochen, das w ä r e auch rein technisch 
zu schwierig gewesen. A m b e t ä u b t e n , l iegenden 
Schwein wurde die Halsschlagader durch einen 
scharfen Schnitt geöffnet und das Blut i n einer 
Schüssel aufgefangen. — U n d zum andern: W o h l 
kaum eine Hausfrau w i r d aus einem Schweine
magen »Kön igsbe rge r Fleck" gemacht haben. 
Dazu eigneten sich v i e l besser Tei le v o n Rinder
oder — gelegentlich auch — Schafmägen. A u s 
dem Schweinemagen wurde e in nicht weniger 
delikates und wohlschmeckendes „Gebi lde" her
gestellt, nämlich der mit Recht so beliebte 
Schwartenmagen. 

Doch trotzdem: Dank dem Verfasser für seine 
Ze i l en ! Er hat uns i n Gedanken wieder mal zu
rückgeführ t i n herrliche vergangene Tage in der 
unvergessenen Heimat. Dr . Bless, Waldsassen 

In L y c k w i r d gebaut 

Z u dem Masuren-Relsebericht ü b e r die Be
bauung i n Lyck : 

Es trifft nicht zu, d a ß in Lyck nicht gebaut w i r d 
und gebaut ist. Im Gegentei l , es ist e in neues 
Stadtgebiet beim Schlachthof entstanden. Es trifft 

Wenn die Weltgeschichte plötzlich Wunschträume widerlegt 
In Ihrem „Forum freier Meinungen" (Folge 32) 

brachten Sie den Leserbrief eines Herrn Schmauz 
aus Weinsberq/Germany (die Redaktion hat die 
Adressenangabe „Germany" sicher mit versteck
tem Spott wörtlich übernommen) unter der Über
schritt „Hetze gegen Monarchie" Ich'habe ihn 
ob seiner Weltfremdheit nur kopfschüttelnd ge
lesen. Der Einsender hatte ^ f j ^ f ^ 9 ' " 
einem Artikel des OST PREU SSEN BLATT ES daß 
die Zeit der Monarchien vorbei sei, zum Anlaß 
genommen, eine solche Bemerkung als Hetze 
gegen die Monarchie" zu Zeichnen die ihn 
-sollte sie weiter anhalten - zur Abbestel
lung der Zeitung zwingen würde. 

Der Einsender stellte die Behauptung aul. daß 
BiaVaSSn In Europa drei Staaten W i e d e r a u 
die Monarchie hin bewegen: Spamen Gn^en 
land und Portugal. Ferner erhielt er für monar 
chieträchtig: Argentinien und Brasilien. 

Ob der Herr Schmauz sich jetzt zum Jahres
ende dwoh"7n seine sicheren ' W o n n ™ 
einemx Vierteljahr erinnert? In üesem janre 
S S WeTnn zwei Monarchien armer gewor-

den: Griechenland und Äthiopien. Das kurze 
Gastspiel des spanischen Thronanwärters Juan 
Carlos im August war so unergiebig, daß ihn 
Franco nach seiner Genesung wieder schleunigst 
seiner Herrscherfunktionen entkleiden mußte. 
Und im Falle Portugal wird man froh sein müs
sen, wenn dort nicht in Kürze die Kommunisten 
die Macht übernehmen. Das unbedeutende Häuf
lein von Monarchisten in Portugal wird das mit 
Sicherheit nicht verhindern können. Nun — 
und an die Einführung einer Monarchie in Ar
gentinien und Brasilien hat noch nicht einmal 
der kleinste Gaucho einen Gedanken verschwen
det. 

Der Lauf der Weltgeschichte hat in diesem 
Jahre augenfällig unterstrichen, daß die Zeit 
der Monarchien vorbei ist. Wegen einer solchen 
nüchternen Feststellung wollte Herr Schmauz 
gleich das OSTPREUSSENBLATT abbestellen. 
Logischerweise müßte er jetzt die ganze Welt
geschichte wegen Hetze gegen die Monarchie 
abbestellen. 

Paul Weller, Großhansdorf 

auch nicht zu, daß nur die Kirche renoviert ist, 
es sind verschiedene Häuser wiederhergestellt 
worden. Selbstverständlich ist unser Lyck nicht 
mit dem jetzigen zu vergleichen, was Sauberkeit, 
Schönheit und Wohnlichkeit anbelangt. 

Aber Berichte sollten wahrheitsgetreu gebracht 
werden, wobei dem Schreiber dieses Berichtes 
zugute gehalten werden muß, daß er nur kurz 
durch Lyck gefahren war und keine Zeit hatte, 
sich in Ruhe umzuschauen. 

Hellmut Rathke, Flensburg 

Berichte ü b e r T r a k e h n e r Zucht 

A l s junger nach dem Zwei ten W e l t k r i e g in 
Westdeutschland geborener O s t p r e u ß e möchte 
ich der Landsmannschaft O s t p r e u ß e n und dem 
O S T P R E U S S E N B L A T T als Publikat ionsorgan 
meine u n e i n g e s c h r ä n k t e So l ida r i t ä t mit den 
Zie len der L M O versichern. A l s M i t g l i e d des 
Trakehner Verbandes verfolge ich interessiert 
die Berichte ü b e r die Trakehner Zucht in unse
rer Heimatzeitung. Ich möchte Ihnen für die 
ausführ l ichen Berichte meine Anerkennung aus
sprechen. Das edle Trakehner Pferd r e p r ä s e n 
tiert nicht nur eine der besten Warmblutzuchten 
der Wel t , sondern nach meinen eigenen Erfah
rungen stellt das Trakehner Pferd einen g r o ß e n 
Werbefaktor für O s t p r e u ß e n dar. A l s kleine 
Anregung möchte ich Sie bitten, falls möglich, 
in einem noch v e r s t ä r k t e r e m M a ß e als bisher, 
ü b e r die Trakehner Zucht i n O s t p r e u ß e n zu be
richten. Ich denke besonders an g r o ß e Züchter 
in unserer Heimatprovinz, so z. B. an Scharfet-
ter-Kallwischken, K r e b s - K l . Darkehmen, Frhr. 
von Schröt ter -Gr . Wohnsdorf, v o n Zitzewitz-
Weedern, Fü r s t zu Dohna-Schlobitten usw. Die
ses Thema w ü r d e sicher v ie le Landsleute inter
essieren. Detlef Lackner, Berlin 

Von den zahlreichen an uns gerichteten 
Leserbriefen können wir nur wenige, und 
diese oft nur auszugsweise veröffentlichen. 
Die Leserbriefe geben die Meinung der Ver
fasser wieder, die sich nicht mit der Meinung 
der Redaktion zu decken braucht. Anonyme 
oder anonym bleiben wollende Zuschriften 
werden nicht berücksichtigt. 

falls, d a ß e in Vertreter unserer Heimatvertr ie
benen v o r der U N O spricht. W i r haben ein g r ö 
ße r e s Recht darauf als Yass i r Arafat , denn w i r 
haben nach der Okkupa t ion unserer Heimat 
keine unbeteiligten Wehr losen ermordet. 

Werne r v . Nieswandt , Braunschweig 

„ S e l b s t a u s l ö f f e l n " 
Z u Ihrem A r t i k e l „ W a s ist mit der 4. Partei" 

in der Ausgabe v o m 7. Dezember möchte ich 
sagen, d a ß ich es m ü ß i g finde, sich dauernd mit 
der Hoffnung auf eine vierte Partei , die der C D U 
die Regierung e rmögl i chen k ö n n t e , zu beschäf
tigen. Denn w i r haben i m Augenbl ick keine, die 
die 5 Prozent-Klausel ü b e r s p r i n g e n k ö n n t e . W i r 
hatten diese 4. Partei und haben sie noch, n ä m 
lich die N D P . A b e r gerade die C D U hat dafür 
gesorgt, d a ß sie bei der Bundestagswahl 1969 
knapp unter die 5 Prozent geriet durch an
dauernde Verteufelung (fünf M i l l i o n e n M a r k 
Steuergelder hatte Her r Benda extra zur Be
k ä m p f u n g der N P D zur V e r f ü g u n g gestellt) und 
Her r v o n Hasse l hatte damals noch kurz vor 
und am W a h l t a g laufend gegen eine W a h l die
ser Partei aufgerufen. Damit hatte sich die C D U 
ihr eigenes Grab gegraben, sie w ä r e sonst noch 
an der Regierung und vielleicht w ä r e dann diese 
v e r h ä n g n i s v o l l e Ostpol i t ik nie zustande gekom
men. A b e r nun m u ß sie selbst auslöffeln, was sie 
sich eingebrockt hat. 

Grete Schröder , Rendsburg 

W e i h n a c h t s g e l d f ü r R e n t n e r gefordert 

Der Bundesverband der Rentner und Pensio
n ä r e hat am 14. 10. 1974 dem Her rn Bundes-
Sozialminister i n Bonn sowie dem Sozialaus
schuß im Bundestag einen Gesetzentwurf unter
breitet, wonach die Auszah lung einer seit lan
gem geforderten 13. Monatsrente an alle alten 
Menschen, auch an die Nur-Hausfrauen ohne 
Ansprüche , ohne besondere Belastung des Bun-
des-Etats e rmögl ich t werden kann. Mi the l fen 
m u ß dabei nur jeder einzelne B u n d e s b ü r g e r . 

D a weder Bonn noch die Tagespresse, noch die 
Rundfunk- bzw. Fernsehstationen auf diese E in 
gabe reagiert haben, hat der Bundesverband ein 
Telegramm an den Bundes-Sozialminister ge
richtet, i n dem es u. a. he iß t : . W i r vermissen 
Ihre Reakt ion und Information der Presse. In 
v ie r Wochen ist Weihnachten, w i r erbitten dr in
gend Behandlung i m Bundestag. Unsere Forde
rung noch für 1974 w i r d aufrechterhalten auch 
bei v e r s p ä t e t e r Beschlußfassung. Die A l t e n sind 
gleichberechtigte Antei lseigner und erwarten un
bedingte Berücks icht igung." 

Da auch die „Kieler Nachrichten" eine genaue 
Information mit a l len Details ignoriert haben, 
w i l l ich hoffen, d a ß Sie einen kurzen Hinweis 
im O S T P R E U S S E N B L A T T bringen werden. 

Paul Frank, K i e l 

D r . S i g r i d H u n k e 

In Folge 49 ist auf Seite 10 ein peinlicher 
Druckfehler: Die Verfasserin des Buches „Das 
kommunistische Manifest" ist nicht Frau Nunke, 
sondern die Kulturphilosophin Dr. Sigrid Hunke. 
— Jeder, der sich schon mit diesem Werk be
faßte, ist Ihnen sehr dankbar, daß Sie die Buch-
beschreibung brachten. An erster Stelle stehen 
darin erfahrungsgemäß junge Theologen, die 
bisher aus Mangel an zeitgerechter Wegweisung 
einerseits, andererseits ständiger Infiltrierung 
mit geistigem Kommunismus von uns abrückten 

Gerhard Eiert, Ebstorf 

Nicht i n L i t a u e n 

In Folge 45 las ich ü b e r das Schloß Beynuhnen 
folgendes: „ B e y n u h n e n wurde ein Wallfahr ts
ort nicht a l le in für Kenner vom Fach, nein, auch 
für tausende aus dem V o l k e , welche hier im 
Herzen Litauens . . .". Ich frage Sie: Seit wann 
lag oder liegt Beynuhnen in Litauen? Sovie l 
ich we iß , liegt dieser Ort in O s t p r e u ß e n . Ich gebe 
das O S T P R E U S S E N B L A T T weiter zum Lesen 
auch an Nich tos tp reußen . N u n wurde ich gefragt, 
ob Beynuhnen nicht mehr O s t p r e u ß e n war. Die 
Benennung Litauen w i r d v o n jedermann, ob jung 
oder alt, mit dem Staat Litauen in Verb indung 
gebracht. Charlotte Krebs , Tri t tau 
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Jetzt schießen sie schon in der Schule 
Wehrerziehung der „DDR"-Jugend — Handfeuerwaffen im Lehrmittelraum 

Berlin — In der „DDR" zeichnet sich 
eine zunehmende M i l i t a r i s i e r u n g des 
gesamten schulischen Lebens ab. W i e 
aus z u v e r l ä s s i g e r Q u e l l e zu erfahren 
war, w u r d e n i n letzter Zei t an den 
mitteldeutschen Schulen neben der 
obl igator ischen v o r m i l i t ä r i s c h e n A u s 
b i ldung neue „ F o r m e n und M e t h o d e n " 
der sozial is t ischen W e h r e r z i e h u n g 
e i n g e f ü h r t , die das Z i e l haben, W e h r 
bereitschaft u n d W e h r b e w u ß t s e i n der 
Schü le r zu e r h ö h e n u n d sie a l l se i t ig 
auf den Wehrd i ens t vorzubere i ten . 

So so l len i n der „DDR" jetzt a l le 
Al t e r sg ruppen der jungen Genera t ion 
für die V o r b e r e i t u n g auf den W e h r 
dienst systematisch e r f aß t werden . D ie 
A u s b i l d u n g so l l i n der v o r m i l i t ä r i 
schen Massenorgan i sa t ion der „Gese l l 
schaft für Sport und Technik" (GST) 
organisiert sein, die zur Zei t e in ent

sprechendes Programm entwirft . B i s 
her konzentr ier te sich die wehrsport
liche und v o r m i l i t ä r i s c h e T ä t i g k e i t 
der G S T auf die A u s b i l d u n g der v ie r 
zehn- bis a c h t z e h n j ä h r i g e n Jugend
lichen. Der Chef der G S T , Gene ra l 
major G ü n t e r Te l le r , hat jetzt i n Ost-
B e r l i n a n g e k ü n d i g t , seine Gesellschaft 
werde in enger Zusammenarbei t mit 
der kommunis t i schen Kinde ro rgan i sa 
t ion, der F D J und den Organen der 
V o l k s b i l d u n g „ f rühze i t ig und i n wei t 
aus g r ö ß e r e m Umfang Junge Pioniere 
und S c h ü l e r " i n ihre T ä t i g k e i t e in
beziehen u n d sie „ k o n t i n u i e r l i c h sowie 
mit der erforderl ichen Leis tungsste i 
gerung ü b e r die verschiedenen A l t e r s 
stufen h i n w e g " bis zum Wehrd i ens t 
füh ren . 

Schon heute hat die v o r m i l i t ä r i s c h e 
Erz iehung in den mitteldeutschen 

iViehr Rechte und Pflichten ab 18 
Neuregelung iür fast drei Millionen vom 1. Januar an 

H a m b u r g — F ü r e twa zweie inha lb 
bis drei M i l l i o n e n 18- bis 2 0 j ä h r i g e ist 
der 1. Januar 1975 e in wicht iger T a g : 
sie werden v o l l j ä h r i g . Denn v o n Jah
resbeginn an ist k ü n f t i g jeder Bundes
b ü r g e r bereits mit 18 Jahren v o l l j ä h 
r ig statt bisher mit 21. Das M i n d e r -
j ä h r i g e n r e c h t des B ü r g e r l i c h e n Gesetz
buches (BGB) wurde durch das „Ge
setz zur Neu rege lung des V o l l j ä h r i g 
kei tsal ters" g e ä n d e r t . N e b e n England , 
Frankreich, Schweden, der D D R und 
anderen Ostblockstaaten hat damit 
auch die Bundes repub l ik das A l t e r 
für die V o l l j ä h r i g k e i t herabgesetzt 
und ihre jungen B ü r g e r ab 18 Jahren 
mit mehr Rechten aber auch mehr 
Pflichten ausgestattet. 

H i e r e inige wesentl iche Rechte und 
Pflichten des V o l l j ä h r i g e n : 
* Entscheidungen ü b e r die eigene 

Person k ö n n e n s e l b s t ä n d i g und 
e igenveran twor t l i ch getroffen wer
den: E h e m ü n d i g k e i t ; 

* Unterhaltspfl icht für den Ehepart
ner u n d für K i n d e r ; 

* Z i m m e r oder W o h n u n g k a n n ge
mietet werden , be l iebiger Or ts 
wechsel ist m ö g l i c h ; 

* ü b e r eigenes V e r m ö g e n k a n n selbst 
v o l l v e r f ü g t werden, man k a n n 

Kred i t e aufnehmen und ist v o l l ge
schäf t s fäh ig , Bü rgscha f t en k ö n n e n 
geleistet werden ; 

* F ü h r e r s c h e i n Klasse 1 und 3 kann 
e rworben werden; 

* ak t ives und passives Wahl rech t zu 
Bundes-, Landes- und Kre i spa r 
lamenten; 

* passives Wahl rech t zu Selbstver
wal tungsorganen der Soz ia lve r 
sicherung (das ak t ive Wahl rech t 
beginnt mit 16 Jahren) ; 

* w i e bisher beginnt mit 18 Jahren 
die a l lgemeine Wehrpf l icht ; 

* A u s b i l d u n g s - oder A r b e i t s v e r h ä l t 
nisse k ö n n e n abgeschlossen wer 
den; 

* der Arbe i t sp l a t z k a n n aus e igenem 
En t sch luß gewechselt werden ; 
ak t ives u n d jetzt auch passives 
Wahl rech t be i W a h l e n für den Be
triebsrat oder die Personalver t re
tung. 

Z u m V e r g l e i c h : i n Ö s t e r r e i c h gi l t 
man mi t 19, i n der Schweiz u n d fast 
a l l en skandinav ischen L ä n d e r n mit 20 
sowie den meis ten w e s t e u r o p ä i s c h e n 
L ä n d e r n erst mit 21 Jahren als v o l l 
j ä h r i g . R. F. 

Schulen e in für westdeutsche V e r h ä l t 
nisse ungeheures A u s m a ß . So wurden 
an zahlre ichen zehnklass igen po ly 
technischen Oberschulen sogenannte 
K l u b s » J u n g e Soldaten" gebildet, die 
den S c h ü l e r n den M i l i t ä r d i e n s t und 
den Soldatenberuf schmackhaft 
machen so l len . Sie arbei ten ebenso 
w i e die Schü l e r der 5. bis 8. K las sen 
in den eingerichteten, mi l i t ä r i s ch 
or ient ier ten Arbei tsgemeinschaf ten 
„ M i l i t ä r i s c h e r M o d e l l b a u " , „ J u n g e 
Funker" , „ J u n g e F u c h s j ä g e r " , „ J u n g e 
M a t r o s e n " u . a. eng mit Truppen te i l en 
der N a t i o n a l e n V o l k s a r m e e , den 
te r r i to r ia len W e h r o r g a n e n und der 
v o r m i l i t ä r i s c h e n Gesellschaft für Sport 
und Technik zusammen. 

Doch trotz der v e r s t ä r k t e n B e m ü h u n 
gen der S E D , der mit teldeutschen J u 
gend e in hohes sozial is t isches W e h r 
b e w u ß t s e i n zu vermi t te ln , mangelt es 
e inem T e i l der Jugendl ichen in der 
„DDR" an „ p e r s ö n l i c h e r Wehrbe re i t 
schaft". Das geht aus einer Ost-
Ber l ine r Untersuchung hervor . Z w a r 
bestehe i m a l lgemeinen K l a r h e i t ü b e r 
N o t w e n d i g k e i t und Erfordernisse der 
sozial is t ischen Landesver te id igung , sie 
dr inge jedoch nicht immer „bis zum 
B e w u ß t s e i n der e igenen p e r s ö n l i c h e n 
V e r a n t w o r t u n g vo r " , w i r d da r in u . a. 
festgestellt. Nich t zuletzt auch aus die
sem Grunde , w i l l die kommunis t i sche 
Kinde ro rgan i sa t ion der F D J ihre p o l i 
tische A u f k l ä r u n g s - und Ü b e r z e u 
gungsarbei t unter den K i n d e r n in der 
„DDR" bedeutend v e r s t ä r k e n . Der 
S e k r e t ä r des Zentra l ra ts der F D J und 
Chef der K inde ro rgan i sa t ion , Egon 
Krenz , ver langte auf einer Funk
t i o n ä r s t a g u n g der P ion ie ro rgan i sa t ion 
eine offensive Ause inander se tzung 
mit dem Imperal ismus und a l l en Er
scheinungsformen seiner Ideologie, 
insbesondere dem A n t i k o m m u n i s m u s , 
dem Na t iona l i smus und dem Soz i a l 
demokrat ismus. Den „ J u n g e n P ion ie 
ren" so l l „ ü b e r z e u g e n d bewiesen" 
werden, „daß die P o l i t i k der fr ied
l ichen Koex i s t enz eine F o r m des K l a s 
senkampfes ist u n d d a ß sich der ideo
logische K a m p f zwischen Soz ia l i smus 
und Kap i t a l i smus v e r s c h ä r f t " . Z u 
gleich so l len sich die „ J u n g e n 
P ion ie re" e indeut ig „ v o n der impe r i a l i 
stischen Bundes repub l ik" abgrenzen. 

G e o r g Bensen 

Bereits Dreizehnjährige im Delirium 
Alkohol - die große Gefahr für Kinder und Jugendliche — Aufklärung tut not 

H a m b u r g — Es ist noch nicht a l l z u 
lange her, d a ß ich i n der Ze i t ung v o n 
dre i K i n d e r n las, die sich he iml ich v o n 
ih rem Taschengeld eine Flasche A l k o 
h o l gekauft hatten. O h n e Z w e i f e l ist 
der K a u f m a n n zu ve rur te i l en , der die
sen 1 3 j ä h r i g e n den „ S t o f f verkauf te . 
Andererse i t s ist es doch sehr einfach, 
i m Laden zu sagen, „ d e r Schnaps ist 
für meinen V a t e r " . W e l c h e r K a u f m a n n 
w i r d sich dieses Geschäf t schon ent
gehen lassen? 

Doch z u r ü c k zu den K i n d e r n : Sie 
g ingen mi t ih re r „ B e u t e " i n e inen Pa rk 
und t ranken die Flasche leer . Sie 
w u ß t e n w o h l , d a ß sie etwas V e r 
botenes taten, denn zum A b s c h l u ß des 
Gelages z e r t r ü m m e r t e n sie sicherheits
halber das B e w e i s s t ü c k . A b e r i h r G e 
heimnis b l ieb nicht unentdeckt: D e r 
Anst i f te r hatte sich ü b e r s c h ä t z t u n d 
wurde v o n der P o l i z e i mit einer 
schweren A l k o h o l v e r g i f t u n g auf einer 
Parkbank gefunden. A l l e drei S ü n d e r 
kamen noch e inmal mit e inem blauen 
Auqe davon . 

W a r das nun e in E inze l f a l l oder eine 
erschreckende Zei terscheinung? Tat
sächlich gibt es heute i n der Bundes
republ ik Deutschland e twa z w e i M i l 
l ionen A l k o h o l i k e r . M ä n n e r und 
Frauen also, die ohne den Gr i f f zur 
Flasche nicht leben k ö n n e n . Diesen 
Menschen k a n n eigent l ich nur noch 
ein A r z t helfen. 

Jugendliche, j a sogar K inde r , lassen 
sich durch diese Zah len nicht ab
schrecken, w ie unser Be i sp i e l zeigt. 
Immer h ä u f i g e r greifen sie zur F l a 
sche, suchen den A u s w e g aus dem 
G r a u ihres A l l t a g s . 

Nach der Drogenwel le , die ungehin
dert ihren W e g v o n den U n i v e r s i t ä t e n 
iber die Schulen zu den Lehr l ingen 

nahm, ist heute der A l k o h o l k o n s u m 
bei Jugendl ichen besonders beliebt. 
A b und zu kaufen sie v ie l le ich t noch 
e inmal e in paar G r a m m Haschisch: 
LSD, H e r o i n und M o r p h i u m aber 
haben als Rauschmit te l ausgedient. 

Die „ V o r t e i l e " l iegen auf der H a n d : 
Erstens ist A l k o h o l vergle ichsweise 
b i l l ige r und zwei tens ist er staatlich 
l izensier t . H i n z u kommt, d a ß El tern 
sich zwar u m ih r d r o g e n a b h ä n g i g e s 
K i n d ä n g s t i g e n , bei e inem A l k o h o l 
rausch aber beide A u g e n z u d r ü c k e n . 

„Ach, w i r wa ren auch mal jung" , 
h e i ß t es dann, wenn der S p r ö ß l i n g v o l l 
des s ü ß e n W e i n e s zu näch t l i che r 
Stunde nach Hause torkel t . Häuf ig ge

nug w i r d den K i n d e r n i n der e igenen 
F a m i l i e vorgemacht , d a ß A l k o h o l eben 
d a z u g e h ö r t , w e n n m a n erwachsen se in 
w i l l . Es g i l t heute l e ide r als u n m ä n n 
l ich, w e n n m a n ke inen Schnaps ve r 
t r ä g t — W e r b u n g , Romane u n d 
I l lus t r ier te ze igen es nur a l l z u deut
l ich . K e i n W u n d e r , d a ß K i n d e r meinen, 
dabei mitmachen zu m ü s s e n . 

E ine Untersuchung des Bundes
min is te r iums für Jugend , F a m i l i e u n d 
Gesundhe i t zeichnet e in d ü s t e r e s B i l d : 
U b e r die H ä l f t e a l l e r 12- bis 2 5 j ä h r i -
gen w a r schon mindestens e inma l v o l l 
t runken . B e i den 1 3 j ä h r i g e n hat „ e r s t " 
jeder fünfte schon e inmal e inen 
Rausch gehabt, be i den 18- bis 2 0 j ä h r i 
gen s ind es bereits z w e i Dr i t t e l . Z e h n 
Prozent der bis 1 3 j ä h r i g e n haben m i n 
destens e in dutzendmal ü b e r den 

Durs t ge t runken; be i den 18- bis 20-
j ä h r i g e n ist es i m m e r h i n jeder fünfte . 

Ers taunl icherweise fä l l t dabei auf, 
d a ß auf Par tys u n d i n D i s k o t h e k e n 
leichte G e t r ä n k e bevorzugt werden . 
D ie „ h a r t e n Sachen" werden i n Gast
s t ä t t e n u n d zu Hause konsumier t . 

E i n Rausch a l l e i n macht e inen M e n 
schen noch lange nicht zu e inem A l k o 
ho l ike r , er k a n n v i e l m e h r auch bewi r 
ken , d a ß man u m das „ F e u e r w a s s e r " 
e inen g r o ß e n Bogen macht. Doch A u f 
k l ä r u n g tut not, damit l ab i l e K i n d e r 
u n d Jugendl iche s p ä t e r nicht e in v o m 
Steuerzahler finanziertes Leben füh
ren m ü s s e n . D ie Ursachen m ü s s e n be
seit igt werden u n d E l t e rn so l l ten 
nicht l ä c h e l n d d a r ü b e r h inwegsehen, 
wenn ih r K i n d „mal e inen k ipp t " . 

S i l k e Ste inberg 

V o n 10 J ah ren ab im Gesch i r r für den Staat: 
mannsknoten 

J u n g e P ion i e r e l e rnen See-
Foto ap 

An der Spitze des Fortschritts? 
Steigende Mitgliederzahlen bei der Schüler-Union 

Schlechte Vorbilder sind gefährlich Foto np 

M ü n c h e n — Ga l t es v o r noch gar 
nicht langer Ze i t bei den Jugend l i chen 
als „ in" , l i n k s e ingeste l l t zu sein, so 
haben sich heute v i e l e v o n ihnen aus 
E n t t ä u s c h u n g ü b e r die SPD/F .D .P . 
Reg ie rung aus jenen K r e i s e n z u r ü c k 
gezogen. 

In diese Phase fiel auch das Ent
stehen der S c h ü l e r - U n i o n (SU), Die 
nicht l i n k e eher k o n s e r v a t i v tendie
rende S c h ü l e r b e w e g u n g v e r f ü g t i m 
ganzen Bundesgebiet ü b e r rund 25 000 
M i t g l i e d e r , eine Z a h l , die selbst die 
G r ü n d e r der S U i n e inem so k u r z e n 
Ze i t r aum w o h l nicht für m ö g l i c h ge
hal ten h ä t t e n . Ihr e r k l ä r t e s Z i e l ist, die 
M a j o r i t ä t der l i n k s r a d i k a l e n V e r t r e t e r 
i n der S c h ü l e r m i t v e r w a l t u n g auf L a n 
des- u n d Bundesebene z u brechen. 

U n d schon hat die ve re in ig te L i n k e 
A n g s t u m ihre E i n f l u ß g e b i e t e , denn 
was be i den S c h ü l e r n begonnen hat, 
w i r d zweife lsohne i n e in paar J a h r e n 
an den Hochschulen we i t e rgehen . 
Judos und Jusos schicken ih re besten 
K r ä f t e i n d ie Schulen, u m ve r lo renes 
T e r r a i n w i e d e r z u g e w i n n e n . N e n n e n 
die A u g s b u r g e r J u n g d e m o k r a t e n die 
S U „ d e n organis ie r ten Rechts rad ika
l i smus an den Schulen" , so sieht die 
Ju so -Vors i t zende H e i d e m a r i e W i e 
czo rek -Zeu l i n i h r „ d a s He ranwachsen 
eines k o n s e r v a t i v e n Potent ia l s" . 

N a c h marx is t i schem D o g m a h ä t t e 
w ä h r e n d des a l lgemeinen B i l d u n g s 
notstands u n d der immer schlechter 
werdenden Berufsaussichten e ine z u 
nehmende R a d i k a l i s i e r u n g der J u g e n d 
eintreten m ü s s e n , doch genau das 
Gegen te i l war der F a l l : Un te r der 
Schü le r scha f t macht sich E r n ü c h t e r u n g 
breit, man zieht sich v o n den L i n k e n , 
v o n denen hins icht l ich der B i ldungs 
po l i t i k so v i e l erwartet wurde , immer 
mehr zu rück . 

In dieser S i tua t ion , i n der die ent
t ä u s c h t e n Schü le r , Leh r l i nge und Stu
denten nur darauf war ten , sich neu 
formieren zu k ö n n e n , ist sich die Schü
l e r - U n i o n ü b e r ihre e igent l iche A u f 
gabe und pol i t ische Rich tung immer 
noch nicht i m k la ren . M a n versucht 
z w a r diese U n s t i m m i g k e i t e n durch 
e inhei t l iche Programme zu bere in igen , 
um damit eine bessere Basis für A l t e r 
na t ivvor s t e l lungen zu schaffen, doch 
auf diese W e i s e k r i s t a l l i s i e r en sich die 
unterschiedl ichen Standpunkte noch 
s t ä r k e r heraus. 

A m deutl ichsten w i r d es, w e n n man 
die A u s s a g e n e inze lner SU-Landes 
v e r b ä n d e mi te inander vergle icht . Be
kennt sich die bayerische Schü le r -
U n i o n k l a r zu e inem l ibe ra len K o n s e r 
va t i smus und zur S t r a u ß - P a r o l e „Der 
K o n s e r v a t i v e steht an der Spi tze des 
Fortschri t ts", so f i rmieren die anderen 
S U - V e r b ä n d e unter dem Le i twor t der 
demokrat ischen, fortschri t t l ichen M i t t e . 
Im bayer ischen Schü l e r - In fo v o m M a i 
1973, der auch für die S U richtungs
weisen H ist, w i r d die Demokra t i s i e 
rung v, Bi ldunqswesens e indeut iq 
abgelehnt. 

In den Thesen zur D e m o k r a t i e i m 
Schulwesen der S U Niedersachsen 
rindet sich ungeachtet dessen der Sa tz ' 
„Die Demokra t i s i e rung des Schul

wesens ist auf G r u n d unserer Staats
o r d n u n g funkt ionsgerecht u n d not
w e n d i g . " Dementsprechend sehen auch 
die M i t b e s t i m m u n g s e n t w ü r f e der S U 
aus: Das Recht der S c h ü l e r , i n den sie 
betreffenden F r a g e n mitzuentscheiden, 
s o l l ü b e r a l l ausgedehnt w e r d e n . Die 
S U , W e s t f a l e n - L i p p e geht dabei so 
wei t , die E i n r i c h t u n g v o n Stufen
konfe renzen zu fordern, i n derjen bis 
zu 50 Prozent der S c h ü l e r ver t re ten 
se in so l l en . 

T ro t z d ieser ve r sch iedenen Beur te i 
l u n g ist man sich be i der Schüle r -
U n i o n i n der U n t e r s t ü t z u n g der C D U / 
C S U e i n i g . O h n e e i n k l a r umrissenes 
P r o g r a m m mi t v e r b i n d l i c h e n Lei t 
l i n i e n aber k o m m t d i e S c h ü l e r - U n i o n 
nicht aus, sie m u ß sich v i e l m e h r dar
ü b e r k l a r w e r d e n , d a ß sie durch U n 
s t i m m i g k e i t e n i n n e r h a l b der Organ i sa 
t ion , ih re M i t g l i e d e r schne l l w i e d e r an 
die L i n k e n v e r l i e r e n k a n n . U . T. 

„ H ö f l i c h k e i t " 

Um acht Uhr abends waren wir ver
abredet, um acht Uhr war er dann auch 
da, pünktlich ist er, das muß man ihm 
lassen. Während ich mich in meinen 
Mantel quälte, saß er in seinem Stuhl 
und zog genüßlich an einer Zigarette. 

„Dauert es noch lange?" — „Ich komm 
ja schon." Beinahe hätte ich die Tür 
vor den Kopi gekriegt, so schnell lief 
er nämlich zum Auto, weil es in Strö
men goß. Ich holte mir rasch einen 
Schirm, kann von mir aus warten, 
denke nicht daran, mich zu beeilen 
und dann noch naßregnen zu lassen. 
Als ich fertig war, lief ich zum Auto, 
dauerte ne ganze Weile, bis er sich 
herabließ, mir die Wagentür aufzu
schließen — v o n innen wohlgemerkt. 
Hatte er mir eigentlich schon mal so 
richtig elegant die Tür aufgehalten? 
Kann mich nicht daran erinnern. 

Naja, dann sind wir losgebraust, 
hatte kaum Zeit, mich gemütlich hin
zusetzen. Essen wollten wir gehen, ich 
Chinesisch — er lieber in ein Steak
haus. Ich setzte meinen dicken Kopf 
durch. Die Bremsen quietschen, ein 
paar Leute wurden bespritzt, er lief 
schnell ins Restaurant, es regnete näm
lich immer noch. Ich durfte den Wagen 
abschließen und meine Groschen in die 
Parkuhr werfen. Dann schnappte ich 
mir Handtasche und Schirm und liet 
ebenfalls ins Restaurant. Wo steckte 
er bloß, ach da hinten, natürlich mit 
einer Zigarette im Mund, die darf nicht 
fehlen. Ich schälte mich also wieder aus 
meinem Mantel heraus und quetschte 
mich durch die Stuhlreihen. 

„Ich hab mir schon was bestellt, mußt 

wills?*6' r U i e n - W G n n D u w a s e s s e n 

A l r ^ 0 r t ° U i e n i d U ' m i r w a r dämlich der 
Appetit vergangen. Auf dem Weg nach 
H°use mußte ich mir anhören, ich sei 

? d f U n d * ? n h i B c h e n emanzi
piert. „Emern Madchen in den Mantel 
hellen, Feuer zu geben etc. sei über-

Es ist ja nicht so, daß ich einen Hand
ien T ' 1 b e ' d e n Ma"<el hei-
/fnrfi *Z ?'r g e r n - U n d «"modisch 
finde ich mich überhaupt nicht! U t e 
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Für mein Empfinden, in kindl icher Einfalt, be
gann Weihnachten schon mit dem ersten 
Schnee; eigentlich mit der ersten Frostnacht 

im November . A u f das Gras, auf Büsche und 
W e i d e n s t r ä u c h e r legte sich Reif, auch auf die 
kahlen Ä s t e der B ä u m e , und die W e l t sah dann 
wunderbar aus, w ie ein B i l d aus dem Märchen
land. 

A l s n ä c h s t e s froren die F lü s se und Bäche zu 
und den Memels t rom konnte man bald zu F i . 
übe r sch re i t en , wenige Tage, nachdem der Fähi 
betrieb eingestellt war. 

Eines Nachts schneite es und es hielt mehrer«. 
Tage an, bis die au fgehäu f t en Flocken so hoch 
lagen, d a ß sie den Menschen bis zu den Knien 
reichten. Die Schlitten l ä u t e t e n von nun an s tän
dig durch den Or t und alle A b h ä n g e , die sanf
ten wie die steilen, wurden den Kindern zur 
Rodelbahn. 

Dann klarte es wieder auf. 

A m Tag schien die Sonne und nachts funkel
ten die Sterne am weiten H i m m e l s g e w ö l b e . Im 
Mondl ich t noch glitzerte der Schnee wie Brokat 
auf b l äu l i chem Grund . Er deckte die Wintersaat 
zu und d ä m p f t e die Schritte; W i n d kam auf und 
es stiemte. Das Stiemwetter wehte den frisch
gefallenen Schnee zu hohen H ü g e l n auf. 

V o n nun an bildete jedes Dorf eine für sich 
abgeschlossene W e l t : Pagulbinnen und Baltu-
p ö n e n und K a l l w e h l e n , alle Dörfer , die am M e 
melstrom lagen; erst recht aber die Siedlungen 
und F o r s t h ä u s e r , die in dem dichten, w e i t r ä u m i 
gen Waldgebie t lagen: Abschruten und Leib
girren, Szardehlen und Smalodargen und Ridels-
berg, alle jene Gemeinden, die in W i s c h w i l l zu 
Amtsbezi rk und Kirchspie l z u s a m m e n g e f a ß t 
waren. 

Und W i s c h w i l l hatte die Schneemassen in 
zwei in sich selbst ruhende G e m e i n d e h ä l f t e n 
geteilt. Der ös t l iche T e i l bestand aus dem al
ten Dorf mit dem M a r k t und der alten Kirche, 
der westliche T e i l war aus dem f rühe ren A d l . -
Gut W i s c h w i l l hervorgegangen; dort sah alles 
neu und at t rakt iv aus: der Backsteinbau des 
Amtsgerichts im St i l der Mar i enburg und die 
neue Schule daneben, die M ü h l e beim M ü h l e n 
teich und den Schleusen, aus denen das Wasser 
zehn Mete r tief in eine Schlucht h i n a b s t ü r z t e , 
die O b e r f ö r s t e r e i so hel l und w e i t r ä u m i g wie 
ein Schloß und ein S ä g e w e r k mit enormen Aus 
m a ß e n . 

Zwischen den beiden Tei len aber befand sich 
eine u n g e s c h ü t z t e A l l e e aus gewalt igen A h o r n 
b ä u m e n , wo der W i n d eine kaum ü b e r w i n d l i c h e 
Schneebarriere entwickelte und immer höhe r 
wachsen l ieß. 

Es dauerte mehrere Tage, bis der Schneeberg 
beiseite g e r ä u m t war, festgefahren und festge
treten; hier und da füh r t en nach t räg l ich Tram
pelpfade ü b e r die Felder, zum Beispie l v o n 
Nachbar zu Nachbar. 

Im Kreis der Familie 
Das war die beschauliche, die glückl iche Zeit . 

Z u r ü c k g e z o g e n lebten die Menschen in ihren 
H ä u s e r n , ihren g e m ü t l i c h e n Stuben, beim war
men Kachelofen und mit verr iegel ten Fensterla
den, auf dem Tisch die Petroleumlampe, um den 
die Fami l ie beisammen saß . Es waren die Stun
den der vertrauten G e s p r ä c h e , wo es sich zeigte, 
d a ß M a n n und Frau einander noch zugeneigt wa
ren, wo Gedanken und Vors te l lungen , v o n de
nen man selbst kaum etwas ahnte, z ö g e r n d aus 
den Tiefen der Seele hervorgekramt wurden 
und aus W ü n s c h e n und Hoffen Bi lder erstan
den, greifbar und farbigbunt, i n denen man sich 
selbst und die anderen wiedererkannte. Die 
Mut te r konnte sich mehr als sonst um ihre K l e i 
nen k ü m m e r n und ihre Fragen beantworten, die 
K inde r begannen versonnen und unbefangen zu 
spielen und Lieder zu summen, die sie in der 
Schule gelernt hatten. 

Und hinter dem allen stand Weihnachten. 

„Es ist ein Ros' entsprungen. . .", sie summten 
es in sich hinein, obwohl die Zeit noch nicht da 
war. 

Da gab es noch V ä t e r , die ihre Bibel herbei
holten. M a n hielt Morgen- und Abendandachten 
im k le inen Kre i s mit Gesang und Harmonium
begleitung. 

„Macht hoch das Tor, die T ü r macht weit, es 
kommt der Herr . . ." 

Zumeist waren es Nachfahren der Salzburger, 
die in solcher W e i s e zu solcher Zeit ihr G l a u 
bensleben vertieften. 

Andere K länge , aber küns t l e r i s ch anspruchs
vol ler , konnte man aus der W o h n u n g des Prä-
zentors vernehmen: K lav i e rmus ik . Die Z w i l 
l i ngs töch te r Ger t rud und K ä t h e spielten vier
h ä n d i g W e i s e n von Schubert und Bach. 

Selbst die Knechte in ihren Kammern versuch
ten sich in M u s i k ; ihr Instrument war die Zieh
harmonika . 

Trat man zu s p ä t e r Stunde noch einmal vor 
die H a u s t ü r , hinaus in die frostklirrende Nacht, 
glaubte man durch die St i l le die C h ö r e der 
himmlischen Herscharen zu h ö r e n . 

Auch die Ankunft der Schiffer deutete auf 
Weihnachten hin. 

Es wohnte eine g e h ö r i g e A n z a h l Schifferfami
l ien in W i s c h w i l l , in Pagulbinnen, in B a l t u p ö n e n 
— Boydakschiffer und E i g e n t ü m e r von K u n -
schen H a f f k ä h n e n ; nach Mögl ichke i t suchten sie 
den Heimathafen zu erreichen. 

In T r a p p ö n e n , auf der anderen Seite des Stro
mes, hatte man einen Hafen mit einer langen 
Steinmole gebaut, desgleichen in Schmallening-
ken Die W i s c h w i l l e r Schiffer brachten ihre 
Fahrzeuge in die alte M e m e l oder in den Wisch -

Der Schnee glitzerte wie Brokat... 
. . . und teilte Wischwill in zwei Hälften — Weihnachtszeit am Memelstrom — Von Paul Brock 

Winter am Memels t rom 

willf luß ein. Da entstand zwischen Feldern und 
Wiesen, v o n W e i d e n s t r ä u c h e r n u m k r ä n z t , ein 
W a l d v o n hohen Masten, ganz nahe beim Dorf. 
Die Schulstuben wurden vol ler und die Knaben 
und M ä d c h e n m u ß t e n enger zusammenrücken , 
wenn die Kinder der Schiffer kamen, die den 
Sommer ü b e r auf den K ä h n e n ohne Unterricht 
verbrachten; umso aufgeschlossener waren sie 
für alles, was sie zu h ö r e n bekamen. K a u m wa
ren sie da, begannen die Lehrer mit der W e i h 
nachtsgeschichte. 

„Und es begab sich, daß vom Kaiser Augustus 
ein Gebot ausging, d a ß alle We l t geschätzet 
w ü r d e . . . " . 

Wunderbar k lang die Geschichte von Chr is t i 
Geburt, traumhaft fern in der D ä m m e r u n g der 
Morgenf rühe , aber doch sehr vertraut und ein
dringlich, wenn v o n M a r i a die Rede war, die 
keinen Raum in der Herberge fand. Enge l . . . 
Stern — und Hi r ten auf dem Felde, und von der 
Klarheit , die alle umleuchtete. 

„Ehre sei Gott in der H ö h e ! " 

Dazu die s i lbr igen Klänge von vo rübe r f ah 
renden Schlitten. W e n n man zum Fenster h in
ausblickte, sah man die schneebedeckten W i e 
sen, den Strom und das g e g e n ü b e r l i e g e n d e 
Steilufer mit Kirche und Ziegelei , und das Son
nenlicht z ü n d e t e M i l l i a r d e n Fünkchen an. 

„Alles was ich hier im Kasten habe, Go ld , 
Brokat und Stoffe fein, schönes Mädchen , kauf 
mir doch was ab, kriegst es b i l l i g und bekommst 
->och was darein!" 

Eine helle M ä n n e r s t i m m e sang das Lied zu 
tiefer Abendstunde im verschneiten Bi rken
wald am Ewenberg, sang das Lied seiner Lieb
sten, die sich ihm in die Arme schmiegte. 

„Ob der Handel zur Zufriedenheit, we iß die 
| dunkle Nacht al lein. . ." 

Auch das g e h ö r t e in die Zeit der frühen Däm
merungen und der langen, sti l len, verschwiege
nen Nächte , daß die Paare sich zusammenfanden, 
sich irgendwo trafen, im W ä l d c h e n hinter dem 
Dorf oder im Schatten der Kirche unter den 
A h o r n b ä u m e n ; auch sehr weit d r a u ß e n , bei der 
kleinen katholischen Kirche an der A l l e e , die 
zum Gut Riedelsberg führte . Keine Käl te hin
derte sie und der Himmel z ü n d e t e für sie v ie le 
Lichter an, alle die er aufzubieten vermochte. 

Die schöns ten Töchter hatten die Schiffer, ge
b räun t von der Sommersonne und schick nach 
der neuesten Mode gekleidet, da sie im Som
mer oft in die S täd te kamen und sahen, was sich 
gehör t . Lange hatte der Sommer die Liebenden 
voneinander getrennt, jetzt galt es v ie le unge-
k ü ß t e Küsse nachzuholen. Sie w ü r d e n , um dem 
War ten und Harren ein Ende zu machen, am 
Hei l igen Abend Ver lobung feiern, vielleicht so
gar Hochzeit, ehe der F rüh l ing kam. 

Kleinbahn eingeschneit 
Das ist gewiß , es gab immer ein paar H ä u s e r 

am Ort, wo sich ein liebendes Paar unter dem 
Weihnachtsbaum den V e r l o b u n g s k u ß gab. Die 
beiden Ringe aus G o l d waren längs t beschafft; 
auch gab es ke in Haus, in dem Töchter waren, 
wo nicht auf der Wohnstuben-Fensterbank ein 
Myrtentopf bereit für den Brautkranz stand. 

W a r der Tag endlich angebrochen, den man 
„Hei l igen A b e n d " nennt, wurde das Fest mit 
warmen Herzen und mit allen Sinnen gefeiert. 
Schon waren die G ä s t e angekommen; nicht sel
ten kam es vor, daß man ihnen mit dem Schlit
ten entgegenfahren muß te , w e i l die Kle inbahn 
bei Schustern ode r Wolfsgrund eingestiemt war. 

V o n den Vorberei tungen, v o n den s ü ß e n und 
den w ü r z i g e n Düften, die alle Stuben der H ä u s e r 
durchzogen, w i l l ich nicht sprechen, auch nicht 
vom Weihnachtsbaum. . . ; die schöne Feierl ich
keit, die alle beseelte, kam von innen her, wenn 
sich die Menschen am s p ä t e n Nachmittag zum 
Kirchgang bereit machten, wie sie dann aus den 
H ä u s e r n traten, in Pelze gehü l l t ; bei den Gast
höfen und vor der Kirche standen die Schlitten, 
mit denen die Leute aus den umliegenden Dör
fern gekommen waren. Die Glocken fingen zu 
l äu t en an. A l s b a l d fiel in das Glockenge läu t die 
Orge l ein. 

„O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende 
Weihnachtszeit. . . " . 

Eisfischer gehen bei Tilsit ihrer Arbeit nach Fotos (2) Hallensieben 
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Keine Abstellplätze für die Alten 
Mindestaniorderungen an Heime wurden formuliert — Abschied von Massenquatieren 

Frankfurt /Main — „ W i e v i e l Erde braucht ein Mensch?" — Diese Dichterfrage wan
delte man im Bundesministerium für Jugend , Famil ie und Gesundheit in die prak
tische Frage ab: „ W i e v i e l Raum brauchen unsere alten, unsere p f l e g e b e d ü r f t i g e n M i t 
b ü r g e r ? " M i t 41 Paragraphen gab man in einer n ü c h t e r n e n V e r o r d n u n g eine detaillierte 
Antwort . G e s t ü t z t auf das in diesem Jahr in Kraft getretene Heimgesetz werden nun 
die Mindestanforderungen an Altenheime, Al tenwohnheime und Pflegeheime festge
setzt. 

Mindestens 16 Quadratmeter g r o ß so l l der 
Wohnschlafraum in einem A l t e n h e i m sein. 
E i n V o r r a u m und ein S a n i t ä t s r a u m mit 
Wascheinrichtung und W C — l ä n g s t eine 
S e l b s t v e r s t ä n d l i c h k e i t in modernen K r a n 
k e n h ä u s e r n — g e h ö r t ebenfalls zu einem 
solchen „ W o h n p l a t z " . Fre i l ich w e i ß man in 
Bonn, d a ß nur ein k le iner T e i l der 4064 bun
desdeutschen Al tenhe ime solchen Anforde
rungen gerecht w i rd . A u c h nur wenige der 
ü b e r 1400 Altenpflegeheime und 718 A l t e n 
wohnheime werden heute schon den V o r 
stellungen gerecht, die i n dieser V e r o r d 
nung, der noch der Bundesrat zust immen 
muß , niedergelegt sind. Daher sieht sie 
Ubergangsfristen bis zu zehn Jahren für 
den Umbau und die U m r ü s t u n g der He ime 
vor und eröffnet die Mög l i chke i t der Be
freiung v o n einzelnen, nicht so gravieren
den Vorschrif ten. 

Die Z ie le s ind nun k la r umrissen. Sie 
werden für al le Neubauten auf diesem Sek
tor gelten. Be i W o h n p l ä t z e n in A l t e n w o h n 
heimen zum Beisp ie l so l l der W o h n r a u m 
sogar 18 qm g r o ß sein. Dazu m ü s s e n eine 
Schlafnische und eine K l e i n k ü c h e oder ein 
Schlafraum und eine Kochnische, e in Sani
t ä t s r a u m mit Bad oder Dusche und W C und 
noch ein Abs te l l r aum kommen. A u c h in 

Al tenhe imen ist ü b r i g e n s die Trennung von 
W o h n - und Schlafs tä t te dann vorgesehen, 
wenn zwei oder mehr Bewohner einen 
Wohnpla tz teilen. Massenquart ierungen 
sagt die Vero rdnung e n d g ü l t i g ade. M e h r 
als v ie r Personen dü r fen in einer W o h n 
einheit nicht untergebracht werden. U m , wie 
es einlei tend i n der Ve ro rdnung he iß t , den 
besonderen Interessen und Bedür fn i s sen der 
Bewohner gerecht zu werden. U m ihre Selb
s t ä n d i g k e i t zu fö rde rn und eine akt iv ie
rende Pflege zu erleichtern, ist auch eine 
Mindestausstat tung mit Gemeinschaftsanla
gen vorgesehen. 

A u c h kle inere Heime — für Heime mit 
bis zu fünf Bewohnern gil t die Vero rdnung 
nicht — ist e in Gemeinschaftsraum mit einer 
Fläche v o n mindestens 20 qm vorzusehen: 
für P l a u d e r s t ü n d c h e n , gemeinsamen Fern
sehempfang, kul ture l le Veranstal tungen, ge
meinsame Spiele. A u c h T e e k ü c h e , Personal
dienstzimmer und — in jenen H ä u s e r n , die 
weder ü b e r Bad noch Dusche in den ein
zelnen Z immern v e r f ü g e n — ein Gemein
schaftsbad für jewei ls höchs t ens 15 W o h n 
p l ä t ze g e h ö r e n ebenfalls zu dieser Liste. 
M a n dachte sogar an Gymnas t ik - und Thera
p i e r ä u m e , die wenigstens in zumutbarer 

Entfernung v o m H e i m zu erreichen sein so l 
len. 

Die Ve ro rdnung legt im ü b r i g e n nur M i n 
destanforderungen fest, sie kann nicht al le 
W ü n s c h e erfül len , die die moderne W o h n 
forschung an solche Einrichtungen stellt. 
Doch es fehlt nicht an sehr detai l l ier ten A n 
weisungen: e twa ü b e r einen Fahrstuhl dann, 
wenn das H e i m mehr als z w e i Geschosse 
hat, ü b e r gleitsichere, k ä l t e i s o l i e r t e Boden
b e l ä g e , leicht zu bedienende Lichtschalter, 
Notrufanlage, einen für jeden Bewohner 
erreichbaren F e r n s p r e c h a n s c h l u ß , T ü r e n , 
durch die man m ü h e l o s e in Bett schieben 
kann, und vie les andere mehr. 

D a r ü b e r hinaus — dies eine bittere Lehre 
aus manchen, in der Vergangenhei t ange
prangerten M i ß s t ä n d e n — setzt die V e r 
ordnung fest, ü b e r w i e v i e l Personal e in 
H e i m v e r f ü g e n so l l und welche Qua l i f i ka 
t ionen e in Heimle i te r und die Pf legekräf te 
haben m ü s s e n . V o n einem Heimle i te r er
wartet man zum Beisp ie l eine abgeschlos 
sene Berufsausbildung im sozialen, pflege 
rischen, medizinisch-therapeutischen, kauf
m ä n n i s c h e n oder Verwal tungsbere ich und 
eine mindestens z w e i j ä h r i g e Praxis in einem 
H e i m . 

Sicherlich, die neuen Vorschrif ten werden 
die Heimpflege, die Betreung der alten M e n 
schen nicht b i l l iger machen. Doch wer w i l l 
nicht, d a ß die Heime sozusagen „Abs te l l 
platze" für die s p ä t e n Lebensjahre sind, son 
d e m Einrichtungen, die die Bezeichnung 
H e i m in des Wor tes tieferer Bedeutung ver 
dienen, w i r d w o h l die Kos ten nicht scheuen 
dür fen . C y r i l l v o n Radzibor 

Spätaussiedler: 

Familienzusammenführungen sollen erleichtert werden 
österreichischer Vorschlag auf Sicherheitskonferenz registriert — Kein Ersatz iür Freizügigkeit 

Genf (Eig. Bericht) — Bei der E u r o p ä i s c h e n Sicherheitskonferenz i n Genf, deren T e i l 
nehmer aus 33 e u r o p ä i s c h e n Staaten, den U S A und K a n a d a seit mehr als 14 Monaten 
an der Formul ierung verbindlicher Richtlinien für mehr Sicherheit und Zusammenarbeit 
in ganz Europa arbeiten, ist jetzt ein erster Erfolg erzielt worden: am 3. Dezember 
wurde ein ö s t e r r e i c h i s c h e r Entwurf zum T h e m a „ F a m i l i e n z u s a m m e n f ü h r u n g " ohne 
Ä n d e r u n g registriert, d. h. offiziell zur Kenntnis genommen, der eine wesentliche E r 
leichterung der F a m i l i e n z u s a m m e n f ü h r u n g e n ü b e r die Ost -West -Grenze h inweg vor
sieht. 

Der Textentwurf, der i n dieser F o r m in 
das Genfer S c h l u ß d o k u m e n t aufgenommen 
werden kann und w ä h r e n d der für den 
Sommer n ä c h s t e n Jahres in H e l s i n k i erwar
teten Sch lußphase der Konferenz v o n den 
Regierungen der 35 Staaten zu b i l l igen 
w ä r e , geht realistischerweise davon aus, 
daß vorerst die sozialistischen Staaten das 
v o m Wes ten geforderte Recht der F re i züg ig 
keit nicht e i n r ä u m e n , v ie lmehr nach wie vor 
die Ausre ise eines B ü r g e r s v o n einer offi
z ie l len Genehmigung a b h ä n g i g machen 
werden. 

Da man aber g e g e n w ä r t i g manchen A n 
trag dadurch vereitelt , d a ß man unzumut
bar hohe G e b ü h r e n fordert, ist die auch 
vom Osten akzeptierte Formul ie rung ein 
entscheidender Fortschritt, d a ß erforder
lichenfalls die G e b ü h r e n verr ingert werden 
sollen, „um sicherzustellen, d a ß sie m ä ß i g 
sind". 

Der ös te r re ich i sche Entwurf e n t h ä l t a u ß e r 
dem den Hinweis , d a ß abgelehnte A n t r ä g e 
„in angemessenen kurzen Z e i t a b s t ä n d e n v o n 
neuem geprüf t " werden k ö n n e n . W u r d e ein 
Gesuch um Ausre i se abgelehnt, sol len bei 
der Bearbeitung eines erneuten Ant rags Ge
b ü h r e n erst im Fal le der Genehmigung fäl l ig 
werden. M i t der Akzep t i e rung der ö s t e r r e i 
chischen Forderung, jedem E u r o p ä e r das 
Recht zuzugestehen, die Ausre i se aus sei
nem Heimat land zu beantragen, w i r d auch 
die Mögl ichke i t , Repressal ien g e g e n ü b e r 
Antragste l lern a u s z u ü b e n , auf ein M i n i m u m 
reduziert. E in igke i t besteht i n Genf a u ß e r 
dem d a r ü b e r , d a ß die A u s r e i s e a n t r ä g e m ö g 
lichst schnell bearbeitet werden sol len und 
d a ß diejenigen, die die Genehmigung er
halten, den eigenen Hausrat mitnehmen 
dürfen. 

Die Ös t e r r e i che r , die bereits w ä h r e n d der 
sechseinhalbmonatigen vorberei tenden Bot
schaf te rgespräche i n D i p o l i bei H e l s i n k i 
stark beachtete B e i t r ä g e zugunsten einer 
Verbesserung der menschlichen Kontakte in 
Gesamteuropa leisteten und deren A n r e 
gungen auch in Genf ein v ie l fä l t iges Echo 
finden, haben i n ihrem Entwurf einen öst
lichen Wunsch gern be rücks ich t ig t : D ie A u s 
siedler so l len hinsichtlich Arbei tspla tzbe
schaffung, Bi ldung, sozialer und mediz in i 
scher Betreuung i n den A u f n a h m e l ä n d e r n 
noch vo r ihrer E i n b ü r g e r u n g den I n l ä n d e r n 
gleichgestellt werden. Da Famil ienzusam
m e n f ü h r u n g e n fast ausschl ießl ich in Ost-

West-Richtung erfolgen, dür f t e die V e r w i r k 
lichung dieser Forderung in der Praxis keine 
Schwier igkei ten bereiten. 

Na tü r l i ch bedeutet der v o n den 35 Staaten 
akzeptierte Entwurf nicht, d a ß schon mor
gen oder ü b e r m o r g e n z. B. die Deutschen 
i n der Sowjetunion und i n Polen, die bisher 
vergeblich um eine Genehmigung nachsuch
ten, in die Bundesrepubl ik ausreisen dür fen . 
D a es aber das e r k l ä r t e Z i e l der E u r o p ä 
ischen Sicherheitskonferenz ist, den Euro
p ä e r n zu mehr Sicherheit und Zusammen
arbeit zu verhelfen, w i r d der ös t e r re i ch i sche 
Vorsch lag langfrist ig auch denen helfen, die 

Recht im Alltag: 

sich bisher vergebl ich um eine Ausre i se 
genehmigung b e m ü h t e n . 

M ö g l i c h e r w e i s e hat die j ü n g s t e V e r e i n 
barung zwischen den U S A und der Sowjet 
un ion — die eine zei t l ich begrenzte E i n r ä u 
mung der M e i s t b e g ü n s t i g u n g s k l a u s e l , also 
wirtschaftliche Vor t e i l e , gegen die Ausre i se 
sowjetischer Juden vorsieht — dazu ge füh r t 
d a ß der Osten eine E in igung bei der F a 
m i l i e n z u s a m m e n f ü h r u n g nicht mehr grund
sätzl ich blockiert . Es wurde i n beiden F ä l l e n 
deutlich, d a ß die Sowjets zu Gegenleis tun
gen bereit s ind, wenn sie etwas bestimmtes 
unbedingt haben wo l l en . 

Na tü r l i ch s ind Erleichterungen bei Fami 
l i e n z u s a m m e n f ü h r u n g e n noch k e i n Ersatz 
für die nach wie vo r v o m W e s t e n gefor
derte F r e i z ü g i g k e i t . Sie s ind al lerdings e in 
Lichtblick, der die E u r o p ä e r hoffen läßt , d a ß 
die Konferenz nicht nur zu unverbindl ichen 
Bekenntnissen zur friedlichen Koex is tenz 
füh ren w i r d . Dr . Siegfried L ö f f l e r 

Jetzt verjähren viele Forderungen 
Sie müssen noch rechtzeitig geltend gemacht werden 

H a m b u r g — W e m sein G e l d l ieb ist, der sollte jetzt p r ü f e n , ob er noch Forderungen 
ausstehen hat, die zum 31. Dezember verj ä h r e n . Sind sie bis zu diesem Zeitpunkt nicht 
geltend gemacht, k ö n n e n sie nicht mehr v o r Gericht eingeklagt werden, das h e i ß t , der 
G l ä u b i g e r ist auf den guten W i l l e n des Schuldners angewiesen. Folgendes ist zu be
achten: 

J u n g e O s t p r e u ß e n , 
d i e v o n i h r e n A n g e h ö r i g e n 

ge sucht w e r d e n 

1- A u s K e s b e r g H f r n a n n s t r a ^ ^ w i r d 
Irene J a s c h geb. 25. J u n i i g ß b 

gesucht v ° n ' h r e m B r u d « ^ 
20. A u g u s t 1937< Irene me K l a u g 

M u t t e r i m Jah re 946 m u i d e m K ö _ 

^ Ä n i g s b e r g . Neue W J -
w e r d e n H e l g a L a « 9 « c k e r . g e b . 5. M a , i s , 

ITJ. J anua r J 9 » gesucht v o n h r e r n V a t e r 

K a r l Langecker . A u c h d ie M U H , 
pcker aeb Discherei t , geb. 3. A p r i l lauz , wiru 

W a s s e r w e g e K ö n i g s b e r g z u ve r l a s sen . 
3. A u s K ö n i g s b e r g . T u r m s t r a ß e . w i r d l K n m h x d 

M a r i a n n a H a e n s c h e 1 , geb. 28- J u n i 1940 i n 

A n n a Haensche l , geb. 8. A p r i l 1913. gesucht die 
zuletzt i n W e h l a u , H o t e l „ S c h w a r z e r A d l e r , 

t ä 4 i g A u r K ö n i g s b e r g - P o n a r t h , ^ s t r ^ e 1*4} 
w i r d O l a f P a s e n a u , geb. 16. O k t o b e r 1H34, 
gesucht v o n se inem V a t e r , B r u n o Pasenau , geb. 
8. Dezember 1907. D e r Gesuchte ist 1947 nach 
L i t auen gegangen. 

5 A u s K ö n i g s b e r g - S c h ö n f l i e ß w i r d I rmtraut 
G o e r k e , geb. 21. O k t o b e r 1940 9 £ ™ * \ ™ n 

i h r e m V a t e r K a r l G o e r k e , geb. 8. A p r i l 909. 
Irmtraut, auch Trau tchen genannt , w u r d e 1946, 
nachdem ih re M u t t e r i n K ö n i g s b e r g - S p e i c h e r s 
dorf ve r s to rben war , v o n anderen F r a u e n be
treut u n d a n s c h l i e ß e n d i n das K i n d e r h e i m K o -
n igsberg-Ponar th e ingel ie fer t . D i e gesuchte 
Trautchen G o e r k e hat b l aue A u g e n u n d schwar
zes H a a r . H ö c h s t w a h r s c h e i n l i c h ist sie 1947 mit 
e inem Transpor t nach M i t t e l d e u t s c h l a n d g e k o m 
men. 

6. A u s Landau , K r e i s R ö ß e l , w e r d e n d i e Schwe
stern K a s t i 1 a n , U r s u l a , geb. 1938, u n d C h r i -
Ete \ geb. 1941, gesucht v o n i h r e r Tan t e A n n a 
B i r k h a h n , geb. G r a w . A u c h die M u t t e r , F r a u 
M a r t h a K a s t i l a n , w i r d noch v e r m i ß t . D i e Ge
suchten s ind i m N o v e m b e r 1945 nach K ü s t r i n 
g e k o m m e n u n d so l l en sich dor t e t w a d re i W o 
chen i n der f r ü h e r e n A r t i l l e r i e - K a s e r n e aufge
ha l t en haben . 

7. A u s Laschingen , K r e i s S iche lberg , w i r d A l i n e 
D o r n , geb. 15. O k t o b e r 1940, gesucht v o n i h r e m 
Brude r O t to D o r n , geb. 26. M a i 1933. D i e ge
suchte A l i n e D o r n s o l l s ich noch 1944 i m K r a n 
kenhaus A l l e n s t e i n , F ischergasse 1, befunden 
haben. 

8. A u s M a r w a l d e , K r e i s Os te rode , w i r d K a t h a 
r i n a S c h i e m e n o w s k i , geb. 3. F e b r u a r 
1941 i n M a r w a l d e , gesucht v o n i h r e r M u t t e r , 
K a t h a r i n a S c h i e m e n o w s k i . K a t h a r i n a hat w e g e n 
e iner G e l e n k e n t z ü n d u n g i m J a n u a r 1945 i m Doro-
theenkrankenhaus i n A l i e n s t e i n ge l egen . Sie 
b l i eb i n A l l e n s t e i n u n d k a m e in ige M o n a t e 
s p ä t e r i n das W a i s e n h a u s . K a t h a r i n a hat graue 
A u g e n u n d b londes H a a r u n d e in besonderes 
M e r k m a l . 

9. A u s P lensen , K r e i s Bar t ens te in , w e r d e n die 
Geschwis te r S t e i n k e , Inge, geb. 23. A u g u s t 
1942, M a r g o t , geb. 7. J u n i 1938, gesucht v o n der 
Tante G e r t r u d W e i d n e r . D i e G e s c h w i s t e r S t e inke 
f l ü c h t e t e n i m J a n u a r 1945 mi t i h r e r M u t t e r 
M a r t h a S t e inke u n d den G r o ß e l t e r n Go t t f r i ed 
u n d W i l h e l m i n e B u t s c h a l o w s k i . M i t t e A p r i l 1945 
w u r d e n die Geschwis t e r S t e i n k e z u s a m m e n mit 
ih re r M u t t e r u n d den G r o ß e l t e r n v o n der Insel 
H e i a auf e i n Lazaret tschif f gebracht, d ieses Schiff 
s o l l s p ä t e r durch F l i e g e r b e s c h u ß getroffen wor
den se in . A n g e b l i c h s i n d K i n d e r u n d Erwachsene 
v o n M a r i n e s o l d a t e n gerettet w o r d e n . 

10. A u s R o ß l i n d e , K r e i s G u m b i n n e n , w d 
W a l d e m a r S c h u m a c h e r , geb. 25. J anua r 
1939, gesucht v o n se iner M u t t e r L i n a Schumacher, 
geb. H a r p a i n , geb. 4. M a i 1907. D e r Gesuchte 
w u r d e i m M ä r z 1945 i n D a n z i g v e r w u n d e t und 
i n e in dor t iges K r a n k e n h a u s e inge l ie fer t . 

Zuschriften erbittet die Geschäftsführung der 
Landsmannschaft Ostpreußen, 2 Hamburg 13 
Postfach 8047, unter Kindersuchdienst 12/74 

Die normale V e r j ä h r u n g s f r i s t b e t r ä g t 
30 Jahre. F ü r v ie le R e c h t s a n s p r ü c h e des 
t äg l i chen Lebens ist jedoch eine zwe i - oder 
v i e r j ä h r i g e V e r j ä h r u n g festgesetzt. Sie be
ginnt mit dem Ende des Jahres, i n dem der 
Rechtsanspruch entstanden ist. So v e r j ä h 
ren am 31. Dezember 1974 al le i m Kalender
jahr 1972 entstandenen Forderungen mit 
z w e i j ä h r i g e r V e r j ä h r u n g s f r i s t . Das s ind alle 
A n s p r ü c h e v o n Kaufleuten, Handwerkern , 
Gewerbetre ibenden usw. aus Warenl ie fe
rungen und A u s f ü h r u n g v o n A r b e i t e n an 
die Privatkundschaft, die Honorarforderun
gen der Ä r z t e , A n w ä l t e und sonstigen frei
beruflich Schaffenden, die Lohn- und Ge
haltsforderungen der Arbe i t e r und A n g e 
stellten i n der Privatwirtschaft und A n 
sp rüche aus e inigen anderen Geschäf ten des 
t äg l i chen Lebens (§ 196 BGB) . 

M i t v i e r j ä h r i g e r Fris t v e r j ä h r e n am 31. 
Dezember 1974 folgende Forderungen: die 
im Jahre 1970 entstandenen A n s p r ü c h e der 
Kaufleute, Fabrikanten, Handwerke r usw. 
aus Lieferungen und Arbe i t en für den Ge
werbebetrieb des Schuldners, also die For
derungen der F i rmen untereinander, a u ß e r 
dem für R ä u m e und G r u n d s t ü c k e , Pacht
zinsen und Renten. 

W i l l der G l ä u b i g e r seine A n s p r ü c h e auf
rechterhalten, so m u ß er eine Unterbrechung 
der V e r j ä h r u n g h e r b e i f ü h r e n . Dies k a n n 
durch Klageerhebung, Zus te l lung eines 
Zahlungsbefehls i m Mahnver fah ren oder 
schriftliche Anerkenn tn i s des Schuldners, 
eine Abschlagszahlung, Zinszahlung, Sicher
heitsleistung oder schriftliche B e s t ä t i g u n g 
geschehen. Bei Klageerhebung und A n t r a g 
auf Zahlungsbefehl entscheidet das E i n 
gangsdatum bei Gericht. Kommt der Schuld
ner einer Aufforderung zum schriftlichen 
Schuldanerkenntnis nicht nach, so unter
bricht die b l o ß e M a h n u n g noch nicht die 
V e r j ä h r u n g . V i e l m e h r m u ß dann u n v e r z ü g 
lich, s p ä t e s t e n s bis zum 31. Dezember, K l a g e 
eingereicht werden. 

W i r d die V e r j ä h r u n g unterbrochen, so 
beginnt die V e r j ä h r u n g s f r i s t v o n neuem 

zu laufen. E i n rech t sk rä f t ig (durch Gericht) 
festgesetzter Anspruch v e r j ä h r t erst in 
30 Jahren. V o n der Unterbrechung ist die 
Hemmung der V e r j ä h r u n g zu unterscheiden. 
Sie kann vo r a l lem durch h ö h e r e G e w a l t 
eintreten, aber auch durch Stundung. Die 
Hemmungsfrist w i r d i n die V e r j ä h r u n g s f r i s t 
nicht eingerechnet. Diese v e r l ä n g e r t sich 
also um einen entsprechenden Zeitabschnitt. 

Justus 

B e s t ä t i g u n g e n 

W e r k a n n b e s t ä t i g e n , d a ß E w a l d N e u m a n n 
v o m Te legra fenbauamt G u m b i n n e n i n der Ze i t 
v o m Herbs t 1937 bis A p r i l 1941 b e i m Postamt 
Lo tzen ta t ig w a r ? 

s ü a n n
 b e s t ä t i g e n , d a ß S o l o m o n (genannt ?cnA£ JA? ' a U | T U s i t ' H o h e s t r a ß e 86. v o n 
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Im kul tu re l l en Bereich der Geschichte der 

Hauptstadt O s t p r e u ß e n s nimmt der Kunst
his tor iker Ernst Augus t H a g e n eine besondere 

Stel lung ein. Er wurde i m Jahre 1797 in Kön igs 
berg als Sohn des Physikers , Mine ra logen und 
Botanikers C a r l Gottfr ied Hagen geboren und 
erhielt i m Jahre 1825 die erste Professur Preu
ß e n s für Kunstgeschichte i n K ö n i g s b e r g . M i ' 
dem O b e r p r ä s i d e n t e n Theodor v o n Schön schi' 
er i m Jahre 1841 die Kunstakademie. 

Zweife l los aus dem Geiste der romantischer 
R ü c k b e s i n n u n g auf v a t e r l ä n d i s c h e Geschichte 
und V o r z e i t g r ü n d e t e er i n einer Versammlung 
am 19. N o v e m b e r 1844 die Al ter tumsgesel l 
schaft „P rus s i a " mit Sitz i n K ö n i g s b e r g . Ihr 
Zweck wurde dahin festgelegt, „daß sie sich mit 
der Erforschung der Geschichte, mit Sammlung 
der V o l k s l i e d e r und Sagen P r e u ß e n s , mit Auf
suchung und Erhal tung der p r e u ß i s c h e n Al t e r 
t ü m e r und Kuns twerke jeder A r t beschäf t igen , 
dabei aber ganz besonders K ö n i g s b e r g berück
sichtigen wol le . " M a n wol l te vorzugsweise die 
Vorgeschichte pflegen und hier galt es um V e r 
s t ä n d n i s und um Zus t immung weiterer Kre ise 
zu werben. 

Dies fiel nicht leicht, denn gerade die von 
Ernst Augus t Hagen g e f ö r d e r t e n Ausgrabungen 
waren noch so u n g e w ö h n l i c h , d a ß er beim V o r 
zeigen einer am Ostseestrande ausgegrabenen 
Urne zu h ö r e n bekam: „Her r j eh ! Sone alte 
Scherben!" — und als er gar Nummern auf 
Scherben einer Urne klebte, die er wie rohe Eier 
behandelte, meinte jemand: „ e r b a r m e n Sie sich 
Trautsterchen, mit dem Kunst -Hagen ist es nicht 
richtig." 

K e i n Wunder , wenn die Gesellschaft im Jahre 
1871 erst 54 Mi tg l i ede r zäh l t e , i m Jahre 1878 
waren es 226, im Jahre 1894 betrug dann die 
Mi tg l i ede rzah l 768, die bis 1900 auf 1 000 an
stieg. 

Diese Basis e rmög l i ch t e eine umfassende wis
senschaftliche Arbe i t , die i n den Anfangszeiten 
durch den Gymnasia lprofessor Georg Bujack und 
s p ä t e r durch Prof. Ada lber t Bezzenberger gelei
tet wurde. 

Staatliche Z u s c h ü s s e hat die Al ter tumsgesel l 
schaft Prussia kaum erhalten. Dennoch wurden 
neben der Erfassung der Ausgrabungs- und 
Forschungsergebnisse ba ld Sammlungen ange
legt, die sich schnell v e r g r ö ß e r t e n . So wurde 
die Frage nach hinreichenden R ä u m e n bis zum 
Ende des Bestehens der Gesellschaft — also 100 
Jahre lang — eine b e s t ä n d i g e Sorge. 

W ä h r e n d fünfzig Jahren des Bestehens der 
Gesellschaft waren die Sammlungen im Königs 
berger Schloß untergebracht. Zunächs t stand 
a l l e in ein Turmzimmer zur V e r f ü g u n g , doch nach 
der F ü r s p r a c h e des p r e u ß i s c h e n Kronpr inzen 
wurden der Prussia v i e r weitere R ä u m e und 
einige Bodenkammern zugewiesen. Erst als im 
Jahre 1895 ein T e i l des ehemals köng l i chen Pa
lais i n der K ö n i g s t r a ß e N r . 65/67 an der Ecke der 
L o b e c k s t r a ß e frei wurde, konnte die Gesellschaft 
dor th in ihre M u s e u m s b e s t ä n d e verlagern. In 
der Öffen t l ichke i t meinte man, diese Behau
sung k ä m e einem k le inen M u s e u m zu. M a n übe r 
sah, d a ß das M u s e u m der Prussia-Gesellschaft 
zu diesem Zei tpunkt bereits zu einem M i t t e l 
punkt der Vorgeschichtsforschung geworden 
war, wie man ihn sonst nur in den g r o ß e n M u 
seen v o n Ber l in , M ü n c h e n oder N ü r n b e r g finden 
konnte. 

Der Zugang zu dem in die K ö n i g s t r a ß e ver
legten Pruss ia -Museum war mehr als m e r k w ü r 
dig. Nachdem man den Plat tenweg des Vorgar 
tens durchschritten hatte, s t i eß man rechts auf 
eine H a u s t ü r , ü b e r der a l le in das W o r t „Pruss ia" 
stand. Dann trat man in einen fast dunklen V o r 
raum ein, dessen T ü r e n alle verschlossen wa
ren und erst nach e inigem T u r r ü t t e l n baumelte 
langsam aus der H ö h e e in Schlüsse l herab, mit 
dem man sich selbst die Pforte zu dem „merk
w ü r d i g e n H e i l i g t u m " öffnen konnte. Dort fand 
man i n zahlreichen R ä u m e n e in reiches Samm
lungsgut aus A l t p r e u ß e n s Vorze i t und Geschich
te. A b e r auch eine k le ine volkskundl iche Samm
lung war hier untergebracht. Im Kant-Jahr ist 
noch hervorzuheben, d a ß dort auch wer tvol le 
E r i n n e r u n g s s t ü c k e an Immanuel Kan t aufbe-

Bewahrung der Geschichte Preußens 
Vor 130 Jahren wurde die Altertumsgesellschaft „Prussia" in Königsberg gegründet 

Ausstel lungsraum im Königl ichen T»alais, K c n i g s t r a ß e 65/67. Das B i l d zeigt, wie beengt hier die 
Sammlungen untergebracht waren 

Oberstleutnant a. D. Sterze, mit se.nen M.tar-
beitern Frau B ö h n k e . F r äu l e in Lepa und zwei 
Aufsehern vor dem Renaissance-Portal des W i l 
helm v. d. Block aus Mecheln auf dem A l t a n am 
Moskowi te r saa l 

wahrt wurden. Dies waren die Totenmaske, der 
im Jahre 1880 durch den Stukkatuer M e y k e an
gefertigte G i p s a b g u ß seines Schädels , mehrere 
Portraits, sein Schre ibsekre tä r , sein Hut, Spa
zierstock, Knöpfe , Tischglocke sowie seine W i n 
terhandschuhe. Diese Stücke wurden spä t e r dem 
Stadtgeschichtlichen Museum ü b e r g e b e n und im 
Kantzimmer N r . 8 des Kneiphöf ischen Rathauses 
gezeigt. 

Bereits 1906/07 hatte man wegen der Beengt
heit der Unterbringung mit der Stadt Königs 
berg die Mögl ichke i t der Schaffung eines allge
meinen Landesmuseums e rö r t e r t . M a n dachte 
nämlich daran, die B e s t ä n d e der Kön igsbe rge r 
G e m ä l d e g a l e r i e , des Kunstgewerbemuseums 
wie auch die B e s t ä n d e des Prussiamuseums mit
einander i n einem Neubau zu vereinigen. Dies 
wurde nie verwirkl icht . 

Doch ü b e r g a b de Prussia-Gesellschaft am Ende 
des Jahres 1922 die kunstgewerblichen Gegen
s t ä n d e an die neu gebildeten „Kuns t sammlun
gen der Stadt K ö n i g s b e r g " , die i m Südte i l des 
Schlosses untergebracht waren. Dorthin wurden 
ansch l i eßend auch die ü b r i g e n B e s t ä n d e des 
Prussia-Museums überge führ t , ohne d a ß eine 
museal-organisatorische Vere in igung mit den 
Kunstsammlungen zustande kam. 

Gleichzei t ig begannen jedoch andersartige 
Schwierigkeiten für die Prussia-Gesellschaft, 
we i l die Inflationszeit ihr das in nahezu 70 Jah
ren gesammelte Kap i ta l nahm. So wandte sie 
s id i an das p reuß i sche Min i s t e r ium für Wissen
schaft, Kunst und Vo lksb i ldung mit einem 
Schreiben v o m 11. Jun i 1923, wor in sie schil
derte, d a ß „die Gesellschaft. . . die Verantwor
tung für den ihrer Obhut anvertrauten so auße r 
ordentlich wer tvol len Besitz nicht mehr tragen 
k ö n n e . " Doch von dort aus gab es nur einige 
Un te r s tü t zung , die den Zustand nicht bessern 
konnte. 

Endlich gelang es den vereinten B e m ü h u n g e n 
der Provinzia lverwal tung und des Vorsi tzenden 
der Prussia, Provizia lkonservator Prof. Richard 
Dethlefsen, in Dr. W i l h e l m Gaerte einen Fach
mann für den A u s b a u der urgeschichtlichen 
Schausammlung zu verpflichten. Diese wurde in 
sechs g e w ö l b t e n E r d g e s c h o ß r ä u m e n im Süd
teil des Schlosses angeordnet. Auch wurde das 
Prussia-Museum in die Verantwortung der Pro
v inz ia lverwal tung durch den Landeshauptmann 
Dr. v. Brünneck am 27. November 1925 feier
lich ü b e r n o m m e n und nun offiziell als „Provin-
zialmuseum für Vorgeschichte" bezeichnet. Doch 
hat sich diese Bezeichnung nie e ingeführ t und 
ein Stadtplan von 1931 weist nur ein „Pruss ia-
Museum" im Schloß, Eingang 6 a am Schloßturm, 
aus. Das Museum wurde nach dem Ausbauplan 
des neuen Museumsdirektors Dr. Gaerte ge
staltet und trat im Jahre 1931 an die Öffent
lichkeit mit der volkskundl ichen Abte i lung, die 
in den R ä u m e n hinter dem K r ö n u n g s g a n g an
geordnet wurde, mit der im S ü d w e s t t u r m unter
gebrachten Innungs- und Handwerksabtei lung, 
mit der bü rge r l i chen Kunstgewerbeabteilung in 
der Jagdhalle, mit der kirchlichen Sammlung 
und als K r ö n u n g der musealen Aussage der Ge
samteinrichtung mit der Mi l i t ä r ab t e i l ung , der 
die Bezeichnung „Os tpreuß ische Ruhmeshalle" 
gegeben wurde. In letzterer wurde eine Uber

sicht ü b e r die mil i tärgeschicht l iche Entwicklung 
des Landes seit den Zeiten des Deutschen Or
dens bis zum 1. Wel tk r i eg in dem 83 Meter lan
gen Moskowitersaa l , der übe r der Schloßkirche 
im West te i l lag, vermittelt . 

M a n konnte dort auch den Schlitten betrach
ten, mit dem der Große Kurfürst im Januar 
1679 bei — 22 Grad von Labiau aus gegen die 
Schweden auszog und in den Fensternischen 
hingen die Bataillonsfahnen der Einheiten, die 
in der Schlacht bei Tannenberg im August des 
Jahres 1914 siegten. Die Standarten der bei 
Tannenberg eingesetzten Kavaller ieregimenter 
hingegen waren an der S ü d w a n d des M o s k o 
witersaales ausgestellt. Die Einrichtung der 
Ruhmeshalle wurde fachlich von Oberstleutnant 
a. D. Sterzel geleitet. 

Die museale Ausgestal tung wurde schließlich 
durch den Ausbau einer b e v ö l k e r u n g s - und 
grenzlandpolitischen Abte i lung sowie der E in
richtung einer Ehrengalerie b e r ü h m t e r Ostpreu
ßen abgeschlossen. 

Natür l ich hielt die Prussia-Gesellschaft auch 
nach dem Jahre 1925 eine sehr enge V e r b i n 
dung mit dem seit diesem Zeitpunkt in öffent
licher Hand befindlichen Museum. Auch ver
blieb die Verwa l tung und die Bücherei im 
Schloß. 

Nur ein T e i l der vorgenannten musealen 
Einrichtungen konnte mit bekannten Zielen, 
jedoch bei unbekannten Schicksalen w ä h r e n d 
des 2. Wel tkr ieges ausgelagert werden. Vie les 
wurde zusammen mit den wissenschaftlichen 

schriftlichen Unterlagen sowie der Bibl io thek 
der Prussia-Gesellschaft in der Schreckensnacht 
vom 29. zum 30. August 1944 vernichtet und ist 
unwiederbringlich verloren. 

Das Wesen und W i r k e n der alten Prussia-
Gesellschaft wurde an Hand der Entwicklung 
der von ihr geschaffenen bzw. mit angeregten 
Museumseinrichtungen geschildert. Ihre wissen
schaftlichen Leistungen jedoch wurden jahr
zehntelang in der „Prussia , Zeitschrift der A l 
tertumsgesellschaft Prussia", niedergelegt und 
sie stehen uns heute noch zur Ver fügung . Doch 
wissen w i r nicht, wann die letzte Vort ragsver
anstaltung der Gesellschaft, die meist in ihrem 
Bibliotheksraum abgehalten wurden, durchge
führt wurde. 

So hat die von Prof. Ernst August Hagen ge
g r ü n d e t e „Pruss ia" einhundert Jahre lang in 
unserer Landeshauptstadt Kön igsbe rg der histo
rischen Rücke r inne rung und geschichtlichen 
Selbstbesinnung der Ost- und W e s t p r e u ß e n in 
hervorragender Weise gedient und den Namen 
„ A l t p r e u ß e n " in der deutschen Vorgeschichtsfor
schung einen bevorzugten Platz verschafft. Sie 
ist aus dieser nicht wegzudenken und zu de-' be
deutenden kul turel len Leistungen unserer H e i 
mat zu rechnen. 

Es hat gewiß manchen Leser des O s t p r e u ß e n 
blattes über rasch t , als er in der Ausgabe vom 
20. A p r i l 1974, Seite 10, dem Aufsatz „Das ost
preußische Erbe wahren!" entnehmen konnte, 
daß in Düsseldorf eine neue Prussia-Gesellschaft 
g e g r ü n d e t wurde und dort im Hause des Deut
schen Ostens in der Bismarckstr. 90 ihre Ge
schäftsstel le einrichtete. 

Welche Aufgaben k ö n n t e diese nach dem Ver
lust der Heimat wohl erfül len wollen? Die Z i e l 
setzung richtete sich auf A l t p r e u ß e n , also auf das 
Gebiet zwischen den Unte r l äu fen der M e m e l und 
der Weichsel . Darum ist der Name „Pruss ia" 
wohl beg ründe t . Esg i l td iekul tu re l lenLeis tungen 
aus diesem Gebiet zu erfassen und zu bewahren, 
der Wissenschaft zugäng ig und der Öffentlich
keit ve rs tänd l ich zu machen. Dadurch k ö n n e n sie 
für den deutschen Kulturbereich weiterhin 
fruchtbar sein und belebend wirken . Es handelt 
sich also nicht al lein um kulturel le Konservie
rung. Niemand kann behaupten, daß es bereits 
genug Einrichtungen für die umfassende Er
füllung jener Aufgaben gibt. Hie r ist nicht an 
Teilbereiche gedacht, sondern an Generalleistun
gen. Diese schl ießen im ü b r i g e n auch stetiges 
M i t w i r k e n in der landsmannschaftlichen Kul tur 
arbeit ein. Schon wurde ein wissenschaftlicher 
Arbei tskreis gebildet, der einen weiten W i r 
kungsbereich abgesteckt hat. Der 'Ldser 'moge die 
neue „Pruss ia" nicht vergeblich um Unte r s tü t 
zung bitten lassen, sondern seinen Beitritt er
k l ä ren und weitere Mi tg l ieder werben. •' 

Ulr ich Alb inus 

Landkarten mit 
„merkwürdigen Staatsgrenzen" 

Danzig — Die jugoslawische Luftfahrtgesell
schaft „ A v i o g e n e x " verbreite an Bord ihrer 
Maschinen Landkarten mit „ m e r k w ü r d i g e n 
Staatsgrenzen", schreibt e m p ö r t das Danziger 
Parteiorgan „Glos Wibrzeza" . 

Zwar entspreche auf diesen Karten Polens 
Ostgrenze den nach Kriegsende geschaffenen 
„Real i tä ten" , doch die West- und Nordgrenze 
„ s t ammen aus dem Jahre 1937". Damit habe 
die jugoslawische Luftfahrtgesellschaft den Re
visionisten am Rhein einen g r o ß e n Dienst er-
wissen, denn „bis jetzt kannten wi r ähnl iche 
Karten nur aus der Bundesrepublik Deutsch
land", meint das Blatt. Doch den H ö h e p u n k t 
dürf ten die jugoslawischen Autoren der für die 
aus länd i schen Touristen bestimmten Landkar
ten mit der Schreibweise der polnischen S täd te 
namen erreicht haben. Neben den zentralpolni
schen S t ä d t e n Radom, Lub l in und Przemysl , 
finde man auf der Karte solche Namen wie Po
sen, Bromberg und Gdingen. Absch l ießend 
schreibt die polnische Zei tung: „Die jugosla
wische Luftfahrtgesellschaft .Aviogenex ' scheint 
völ l ig die Orient ierung verloren zu haben." 

Der Moskowitersaal nach der Ausstattung als ostpreufiische Ruhmeshalle Fotos Archiv 
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Feierlich verhallt der Hörnerklang 
Auf Treibjagd im Memelwalder Forst — Eine winterliche Erinnerung von Hans-Georp Tautorat 

2 u m * ü h s , ü * ' D T e i Ä w l f i m R e v i e r " " " 

DeT H ö h e p u n k t der Gesellschaftsjagden 
wurde i n O s t p r e u ß e n mit den w i n t e r l i 
chen Tre ib jagden erreicht. W e l c h eine 

W i r k u n g auf S inne und G e m ü t g ing v o n e inem 
solchen Jagd tag i m heimat l ichen R e v i e r aus, 
wenn der Schnee die k a h l e n Ä s t e und nade l igen 
Zwe ige e i n g e h ü l l t hatte i n seine gl i tzernde Last 
oder der Rauhre i f M ä r c h e n z a u b e r ü b e r sie b re i 
tete, w e n n i n das tiefe w e i ß e Schweigen, i n 
dem W a l d und F l u r ruhten, h e l l das H o r n er
k l a n g u n d nach Stunden der N e u g i e r und Span
nung, des J a g d g l ü c k s oder der E n t ä u s c h u n g am 
A b e n d die Strecke Verblasen wurde u n d das 
„Hirsch tot", . S a u tot" oder „ H a s e n tot" fe ier l ich 
verha l l te . 

Es ist e in herr l icher , w inds t i l l e r W i n t e r t a g . 
F ü n f z e h n G r a d unter N u l l zeigt das Thermome
ter, e in W e t t e r also, w i e man es sich für eine 
T re ib j agd w ü n s c h t . D i e F locken schweben be
hutsam u n d schaukelnd herab, als w i r mit dem 
leichten Schl i t ten aufbrechen. G u t eine halbe 
Stunde haben der R e v i e r f ö r s t e r u n d ich z u fah
ren v o n der F ö s t e r e i T u l p e n i n g k e n bis Grenz 
w a l d . Schnel l haben w i r das Forsthaus hinter 
uns gelassen, u n d der W a l d n immt uns auf. 
E i n wunderbarer M ä r c h e n z a u b e r z ieht uns i n 
seinen Bann . D i e K u f e n g le i ten ü b e r den w e i 
chen Teppich w e i ß e r K r i s t a l l e , v o r b e i an ver 
steckten Lichtungen, an r ies igen E i n s c h l ä g e n und 
jungen K i e f e r n - und Fichtenschonungen, die der 
schwere Schnee begraben hat. J a , der Schnee I 
E r hat den g r o ß e n W a l d an der M e m e l ver 
wandel t , w i e z u e inem w e i ß e n D o r n r ö s c h e n 
schlaf verzaubert . Locker l iegt „L iese" i m R i e 
menzeug. Sie schnaubt w e i ß e Dampfkege l i n die 
k l a re Luft, und an unseren Un i fo rmkragen wach
sen feine Reifhaare. 

A l s w i r am Sammelpla tz eintreffen, herrscht 
dort schon eine ausgelassene S t immung. Rev ie r 
fö r s te r u n d deren Vorgese tz te , H e r r e n der 
K r e i s - und Gemeindeve rwa l tung , Landwi r t e , 
Freunde des J agdhe r rn aus der Stadt, H a u m e i 
ster und W a l d a r b e i t e r fü l len den H o f mit der 
k r ä f t i g e n F r ö h l i c h k e i t ih re r M ä n n e r s t i m m e n . 

M a n habe sich lange nicht gesehen, was j a 
für die n ä c h s t e Ze i t n u n w o h l anders we rden 
w ü r d e . O b man denn auch i n W a l d l i n d e n dabe i 
sei , n ä c h s t e W o c h e ? A u f Sauen? A b e r j a doch! 

D a e r t ö n t das S igna l „ B e g r ü ß u n g " . D e r J a g d 
herr gibt bekannt , was geschossen w i r d , te i l t 
die S c h ü t z e n i n z w e i G r u p p e n e i n u n d ver te i l t 
sie g l e i c h m ä ß i g auf die inzwischen vorgefahre
nen, mit S t r o h s ä c k e n belegten z w e i Ackersch l i t 
ten. E r ermahnt die J a g d g ä s t e , vo r s i ch t ig mi t 
dem G e w e h r umzugehen u n d b e i m A b b l a s e n 
unter a l l e n U m s t ä n d e n sofort z u ent laden. N a c h 
dem . W e i d m a n n s h e i l " w i r d noch schnel l e in 
Z ie lwasse r get runken, Pfeifen we rden gestopft 
und Z iga r r en a n g e z ü n d e t . . A u f b r u c h " zur J a g d 
v e r k ü n d e t das H o r n . D a n n setzt sich die „ u n t e r 
Dampf stehende" C o r o n a i n Bewegung . D ie 
Tre iber ü b e r n e h m e n auf v i e r Schli t ten die 
Spitze. 

W ä h r e n d die S c h ü t z e n an ih ren S t ä n d e n ab
gesetzt werden, steht die Tre iberke t te bereits . 
Zuers t w i r d eine lichte, e twa z e h n j ä h r i g e Scho
nung getr ieben. H i e r we rden Fasanen erwartet , 
r ichtig, schon w ä h r e n d des An t r e ibens streicht 

einer M u l d e , e n e n S t e m w n r . v o m R a n d ^des 

Bestandes hat de.: J agdhe r e m h 
lassen T e d s S t u l l e n u n d d e m 

S S S - v o n ' d e f Enef rau des J a g d h e r r n 

rho lsam ist diese Ruhepause , l K 

r e n wieder , das gut s c h m ^ f e " ^ z i ^ e t r

D e b a U e n 
fehlt seine W i r k u n g nicht. H i t z i g e 1 J C O d " « - " 
w e r d e n T e f ü h r t , Er fahrungen ausge tausch t^Bra 
v o u r s t ü c k e machen die Runde, nur d ie „ k l e m c i 
K ü m m e r n t s s e " we rden v e r w i e g e n - wer 
spricht auch schon gerne ü b e r se ine Patzer . 

U n d wieder e r k l i n g t das S i g n a l . A u f t e u d . ; . 
W e i t e r geht die J a g d . G l e i c h nach de m A n t r e i -
Ten f lüch te t e in Sp rung R e h e aus de m T r e i b e n 
heraus, h i n ü b e r ü b e r den ve r schne i t en A d c e r 
zum n ä c h s t e n s c h ü t z e n d e n W a l d s t u c k Z w e i H a 
sen, die es den Re he n g le ich tun w o l l e n haben 
Glück D ie z w e i S c h ü s s e meines N a c h b a r n ge-

Eine „ p r a c h t v o l l e " Doub le t t e , u n d es 

Ostpreußischer Winterwald 

gewiesenen Stand an der offenen Seite des 
g r o ß e n Rechtecks e ingenommen und b i n v o l l 
g lück l i cher , gespannter E rwar tung . D a n n u n d 
w a n n l ä ß t die Sonne das W i n t e r m ä r c h e n u m 
mich he rum i n g l i tzernder Pracht aufleuchten. 
A n dem Hase lbruch neben mi r h ä n g e n lange, 
w e i ß e B ä n d e r i n t iefen G i r l a n d e n ; es s ind die 
bereif ten S p i n n f ä d e n der Kreuzsp inne , d ie i r 
gendwo i m Laub erfror. W i e die F i l ig rana rbe i t 
eines Goldschmiedes sieht d ie trockene Di s t e l 
aus, die auf i h rem zuckerbehangenen Stengel 
e in K r ö n l e i n aus D iaman ten t r ä g t . U n d unter 
den s i lb r igen , hohen S t ä m m e n l iegt das g r o ß e 
Schweigen, das t r ä u m t v o n dem n ä c h s t e n Som
mer, w o h ier wieder das J u b i l i e r e n der he l l en 
Tage se in w i r d . 

W e i c h ha l l t das H o r n z u m A n t r e i b e n durch 
die f rostklare Luft. Das zwei te T re iben w i r d 
angeblasen. „ H o a s up", „ H o a s up" k l i n g t es zu 
mi r h e r ü b e r . D ie K l a p p e r n der Tre ibe r l ä r m e n . 

Foto Gottschalk 

hen fehl . 
war nicht die erste, die an d i e sem T a g v o r b e i 
g ing . D a melde t sich a u c h schon v o r w i t z i g e i n 
Tre iber , so e in k i e w i g e r H a n s d a m p f i n a l l e n 
Gassen : „ E r b a r m u n g - H e r r , doane se dodh 
m o h l so, als w e n n se d e m H o a s n ich treffe w e l l e , 
am E n d treffe se e m d e n n ! K i c k e se m o h l dem 
junge J r i en rock( dabe i lachte er a u g e n z w i n 
k e r n d ' z u mi r h e r ü b e r ) , w o d e r henschett, doa 
licht ok watt!" 

D i e Sonne s ink t . Das T r e i b e n w i r d abgeb la 
sen. D i e J a g d ist z u Ende . D e r W i l d s c h l i t t e n 
sammel t das W i l d e in , w i r w e r d e n w i e d e r auf 
die Acke r sch l i t t en verfrachtet , u n d i n s c h l a nke m 
Trab sausen die Schl i t ten auf d e r W a l d s t r a ß e 
z u m G e h ö f t i n G r e n z w a l d . H i e r w i r d d i e St recke 
gelegt. In d ie erste R e i h e k o m m e n d ie F ü c h s e , 
d ie L u n t e n nach oben gebogen . In der z w e i t e n 
Re ihe f inden sich die H a s e n . D i e dr i t te R e i h e 
n immt die Fasanen auf. H i n t e r der St recke h a 
ben die B l ä s e r u n d T r e i b e r A u f s t e l l u n g genom
men, d ie H u n d e a m l i n k e n F l ü g e l , d a v o r s tehen 
die S c h ü t z e n u n d der Jagdher r . 

Inzwischen hat sich die D ä m m e r u n g ü b e r das 
L a n d gesenkt , nur e i n schmaler h e l l e r S t re i fen 
steht noch am wes t l i chen H i m m e l . D i e F a c k e l n 
mit i h r e m Licht- u n d Schat tensp ie l geben der 
ganzen Szener ie e i n fe ier l iches G e p r ä g e . D e r 
Jagdher r gebietet Ruhe u n d g ib t bekann t : „Es 
s i n d er legt : V i e r F ü c h s e , 42 H a s e n u n d e l f 
Fasanen, insgesamt 57 S t ü c k W i l d . Ich bi t te , d i e 
Strecke z u V e r b l a s e n " . 

A u f e in Ze ichen setzen d ie B l ä s e r r u c k a r t i g 
die H ö r n e r an u n d b l a sen „ F u c h s tot", . H a s e n 
tot", „ F l u g w i l d tot", „ J a g d v o r b e i " , „ H a l a l i * . 
M i t e inem f reudigen „ W e i d m a n n s h e i l " be
sch l i eß t der J a g d h e r r d ie Z e r e m o n i e . „ W e i d 
mannsdank schall t es l au t z u r ü c k . 

„ W e r nach f roh v e r l e b t e r J a g d e i l i g aus dem, . 
Staub sich macht — d e r ist k e i n J ä g e r n icht" , 
h e i ß t es i n e inem s c h ö n e n a l t en J ä g e r l i e d . Aber -
so e twas k a m b e i uns i n O s t p r e u ß e n nicht v o r . 
A u c h meine erste, so er fo lgre iche T r e i b j a g d 
wurde mi t e i n e m gese l l i gen B e i s a m m e n s e i n , 
dem sogenannten S c h ü s s e l t r e i b e n , beendet . 

Ich sehe nur noch eine w e i ß e B lume und habe 
das Nachsehen. 

D a w i r d p lö tz l i ch e in H u n d laut, und schon 
erscheint e in s ta rker Hase , der hoch f lüch t ig 
auf den W a l d z u h ä l t . Hoch die F l in te . „Bau tz ! " 
Im K n a l l ro l l i e r t er, u n d ich habe meinen ersten 
H a s e n — e in noch nicht gekanntes G l ü c k s g e f ü h l 
n immt v o n mi r Besi tz . 

Gerade habe ich nachgeladen, als unwe i t v o n 
mi r e in H a h n abstreicht. A l s er v o n me i 
nem Nachbarn gefehlt w i r d , dreht er b e i u n d 
kommt zu rück , genau auf mich zu . Ich schwinge 
mit, und als er ü b e r m i r ist, d r ü c k e ich ab. Im 
Schuß fäll t er w i e e in S te in zu Boden . N a c n e i n e r k r ä f t i g e n Erbsensuppe m i t Speck 

Das K l a p p e r n u n d Rufen der T re ibe r schwi l l t dankte der J a g d k ö n i g de m J a g d h e r r n fü r d e n 
rapide an. D ie Hasen , die F ü c h s e , sie s te l len ge lungenen Jagd tag , der H a u s f r a u für d ie Sorge 
ku rz die Lauscher hoch, d r ü c k e n sich fest an den u m das W o h l der G ä s t e u n d den T r e i b e r n für 
Boden , we rden gleich wiede r hoch, e r l i egen der ihre so wich t ige M i t w i r k u n g . B e i f r ö h l i c h e m 
Pan ik . Immer mehr S c h ü s s e fa l len. Doch es s ind U m t r u n k — mi t t en i m L a n d des „ P i l l k a l l e r " 
v e r d ä c h t i g v i e l F e h l s c h ü s s e dabei , was nicht u n d manchem a l ten J ä g e r l i e d e r leb te ich noch 

laut gockend e in H a h n ab. Langsam setzen sich E i c h e l h ä h e r streichen laut ratschend durch die gerade als e in gutes Zeichen zu wer ten ist. N a c h e inma l die ganze J a g d . M i t de m G e f ü h l v o l l s t e r 
die Tre iber i n B e w e g u n g und d r ingen mit l a u - Baumwipfe l , und ich werde e inen A u g e n b l i c k und nach n immt der Hasenschl i t ten die b i sher ige E r f ü l l u n g t ra ten w i r erst s p ä t i n der N a c h t d ie 
tem H a l l o i n die Schonung e in . Ich gehe i n d ie 
sem Tre iben mi t ihnen. D ie H u n d e suchen e i 
f r ig v o r uns, und p lö tz l i ch w i r d der k l e ine Ter -
r ier meines Nachbarn laut, u m mit se inem „Jeff-
Jeff" i n Richtung S c h ü t z e n k e t t e z u ve r schwin 
den. W e i t e r v o r n fa l len jetzt e in ige Schüsse , 
und das Rufen der Tre iber schwi l l t an. D a z u der 
Laut der Hunde . A m Fe ld rand angekommen, 
w i r d „ H a h n i n R u h " geblasen. 

N e u n H ä h n e w u r d e n i n d iesem Tre iben ge
schossen. Ermunter t durch d iesen erfreulichen 
A n f a n g gehen w i r z u m n ä c h s t e n Tre iben . Es be
steht aus e inem g r o ß e n A c k e r , der v o n dre i S e i 
ten durch l ichten H o c h w a l d begrenzt w i r d . E i n 
wahres Dorado für Hasen . Ich habe den mi r zu 

abgelenkt , das rettet e inem H a s e n das Leben . Strecke auf und br ingt sie zum Sammelpla tz . He imfahr t z u m Fors thaus a n . 

Sie waren ein hartes Leben gewöhnt 
Siedler aus Nassau kamen wegen Kriegsnot und Mißernten nach Ostpreußen 

A ls 27. Sonderschrilt nach dem Zweiten Welt
kriege hat der Verein für Familienfor
schung in Ost- und Westpreußen e. V. 

in Hamburg die Forschungsarbeit seines Ver
einsmitgliedes Hans Jürgen Metz über die Nas
sauer-Siedler aus der Herrschatt Beilstein her-

Mit dem Schlitten unterwegs zur Jagd Foto Hallensleben 

ausgebracht. Hierbei hat Metz alle irüheren ein
schlägigen Forschungsergebnisse der Vereins
mitglieder Arthur Ehmer, Rolf Farnsteiner, Hein
rich Hain, Otto Hitzigrath, Horst Kenkel, Fried
rich Stahl und Emil Steup zum Vergleich heran
gezogen, ist doch die Nassauer Namensforschung 
bei den verschiedenen Linien des weit verzweig
ten nassauischen Herrscherhauses nicht ganz 
einfach. Was der verdiente, langjährige Ver
einsvorsitzende, Landgerichtsdirektor Fr. Stahl 
in seiner Schrift „Nassauische Bauern und andere 
deutsche Siedler in Ostpreußen" schon im Jahre 
1936 erstmals zusammenfaßte und durch spätere 
Forschungen noch ergänzt werden konnte, hat 
Metz als örtlich ansässiger Forscher hinsichtlich 
der Herrschaft Beilstein im Westerwald nun
mehr vollendet. Ja, seine Arbeit geht über dieses 
Gebiet mit einer hohen Auswanderungsquote 
nach Ostpreußen hinaus, indem er die allgemeine 
Entwicklung der Nassauischen Lande" bis in die 
Auswanderungs jähre sorgiältig aufgezeichnet 
hat. Dabei werden wir mit allen Ortschaften der 
einzelnen Kirchspiele der Beilsteiner Herrschaft 
eingehend vertraut gemacht. 

Anhand der Einwohnerlisten der Herrschalt 
Beilstein, die bereits mit den Jahren 7650 und 
7665 beginnen, und durch die Personennamen 
der Liste von 1701 gewinnt man ein recht gutes 
Bild von der alteingesessenen Bevölkerung die
ses Teils des Westerwaldes. 

Bezeichnenderweise hat sich hier und in den 
benachbarten Ortschatten ein freies Bauerntum 
im Gegensatz zum nahen Lahngebiet behaupten 
können. Rüttelten auch die Stürme des Dreißig
jährigen Krieges an dem Wohlstand der Wester-
wälder, welcher „in viel Vieh undt bahr gelt" 
(siehe S. 40) bestand, so stark, daß die Wester-
wälder im Jahre 7645 „selbsten, samt ihren wei-
ber und Kindern, blos und nackendt" gingen, 
so gelang es ihnen doch, dank ihres Fleißes sich 
von den schweren Einbußen noch verhältnismä
ßig rasch zu erholen. Doch die wirtschaftliche 
Erholung währte nicht lange. Die zahlreichen 
Truppendurchzüge im 1701 begonnenen Spani
schen Erbfotgekrieg und nachfolgende, mehr

jährige Mißernten führten zum völligen Ruin 
der Westerwälder, so daß es schon im Jahre 
1709 zu einer Auswanderung nach Amerika 
kam. 

Kein Wunder also, daß der Aufruf Friedrich 
Wilhelm I. vom Jahre 1721 zur Auswanderung 
in den nordöstlichen, durch die Pest entvölker
ten Teil Ostpreußens einen großen Widerhall 
fand, ja den gepeinigten Menschen wie eine Er
lösung erschien. Religiöse Gründe zur Auswan
derung gab es nicht, denn der Landesherr des 
Beilstemer Gebietes, der seine Landeskinder 
wohl oder übel ziehen lassen mußte, war wie 
sie reformierten Bekenntnisses. Im übrigen 
brachten die an ein hartes Leben gewöhnten 
Westerwalder, deren Boden kein Korn hergab, 
„aber woll schöne volkorblichen haffer undt qer-
sten darauß sie ein rawes brott backten", die 
nJ,len Yorausset™ri9en für das nordöstliche 
Ostpreußen mit (siehe S. 29) 
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„Einer von M i l l i o n e n . . ." Unter diesem Ti te l 
hat Johann W . W i g m a n s e in Buch von 2G1 Sei
ton ve r faß t und be im Lec tur i s -Ver lag Eindhoven 
herausgebracht. Er berichtet darin ü b e r sein 
Erleben w ä h r e n d v o l l e n zehn Jahren in einem 
russischen Straflager in S ib i r ien . 

Der Verfasser ist H o l l ä n d e r . Er war noch sehr 
jung, als 1940 die deutschen Truppen in sen 
Heimat land e i n r ü c k t e n . Die E m p ö r u n g in ihm 
war so g roß , d a ß e r nach einer Mögl ichke i t 
suchte, nach England zu gelangen und mit den 
E n g l ä n d e r n gegen die Deutschen zu k ä m p f e n 
Schließlich faß te er den Entschluß, da sich ihm 
kein anderer W e g bot, sich f r e iwi l l ig bei der 
deutschen Luftwaffe zu melden,, in der A n n a h 
me, es k ö n n t e ihm eines Tages gelingen, nach 
seiner A u s b i l d u n g eines Tages mit einem Flug
zeug nach England zu fliegen und dort zu lan
den. 

Z u seiner g r o ß e n B e s t ü r z u n g wurde er aber 
an die russische Front geschickt, ohne je ein 
Flugzeug bestiegen zu haben. Da fand er keine 
andere Mög l i chke i t als zu den Sowjets übe rzu 
laufen, um mit den sowjetischen Truppen ge
meinsam gegen die „feindl ichen Deutschen" zu 
kämpfen . A b e r auch da wurde er wieder ent
täuscht ; man hielt ihn f ü r einen deutschen Spion 
und schickte ihn in ein hoch im russischen Nor
den befindliches Lager. Im folgenden bringen 
wir einen A u s z u g aus dem genannten Buch in 
dem er die Schreckenszeit schildert, die er dort 
durchzumachen hatte. 

W i e d e r kommt Weihnachten heran, der Taq 
vor dem wi r al le uns fürchten. Die Gedanken 
an Zuhause werden da ü b e r m ä c h t i g , und die 
Sehnsucht macht das Herz so schwer, d a ß man 
meint, den n ä c h s t e n Tag nicht ü b e r l e b e n zu 
k ö n n e n . 

Das einzige Licht kam v o n einer Kerze. So 
schien es wenigstens dem, der den langgestreck
ten Raum betrat. Die paar Funseln, die zaghaft 
im Dunste schwelten, ve r lo ren sich dar in wie 
weit entfernte gl immende K o h l e n . Die gekachel
ten W ä n d e des ehemaligen Pferdestalls schim
merten feucht. M e i n e Leidensgenossen lagen 
z u s a m m e n g e k r ü m m t auf den d re i s t öck igen Prit
schen. 

M ü l l e r strich sich mit der H a n d ü b e r Stirn 
und A u g e n und versank i n sich. 

„Ich g e h ö r t e zur A u f k l ä r u n g s a b t e i l u n g 120, 
w a r Geschü tz füh re r im K G - Z u g . A b e r das hatte 
damals beim Rückzug keine Bedeutung, w i r 
waren alle infanteristisch eingesetzt. A m H e i l i g 
abend hatten w i r uns in G e w a l t m ä r s c h e n v o m 
Russen abgesetzt, w i r soll ten die O k a , die neue 
H K L , erreichen. In Erfü l lung eines Sonderauf
trags m u ß t e ich, mit v i e r M a n n , eine Seitenroute 
einschlagen. A u f der Suche nach der Schwadron 
konnten w i r uns dann nur an sehr unbestimmte 
Aussagen der B e v ö l k e r u n g halten, und so hatten 
w i r nach Einbruch der Nacht in dem riesigen 
Waldgeb ie t ba ld jede Or ient ie rung ver loren. 

Es w a r eine H u n d e k ä l t e , manchmal staken w i r 
bis zur Hüf te i m Schnee. Gegen 2 Uhr morgens 
waren w i r so erschöpft , d a ß ein Vorankommen 
unmögl ich war — sinnlos war es sowieso. Zum 
Glück s t i e ß e n w i r eben auf eine Strohmiete. 
W i r deckten uns meterhoch mit Stroh zu und 
versuchten zu schlafen. Den Kameraden ist das 
woh l auch gelungen. M i c h hielt die Sorge wach: 
der Russe konnte uns auf den Fersen sein; w i r 
konnten al le erfrieren, da das Stroh die feuchte 
Kä l t e nur wen ig zurückh ie l t . Ich hatte Zeit, ü b e r 
den Stal l v o n Bethlehem nachzudenken. 

Im h e r a u f d ä m m e r n d e n M o r g e n zeigte uns ein 
brennendes Dorf den W e g . W i r arbeiteten uns 
s e i t w ä r t s vo rbe i — wi r konnten der Lage nicht 
trauen — und erreichten glücklich die „Haup t 
m a r s c h s t r a ß e " der D i v i s i o n . Kl ingende Namen 
hatten sie j a damals für alles. 

Der M o r g e n des Weihnachtstages war einzig
art ig schön. Das makel lose W e i ß des Schnees, 
das m ä r c h e n h a f t e F u n k e l n des Rauhreifs, der 
Baum und Strauch ü b e r s p a n n , verzauberten 
mich, trotz a l lem. W e n n man je solche Herr
lichkeit malen k ö n n t e , dachte ich bei mir. A b e r 
ich wurde grausam aus den T r ä u m e n gerissen — 
vor uns lag wieder ein Dorf, wieder ein bren
nendes Dorf. Es war hier jedenfalls zugegangen 
wie ü b e r a l l : Die nichtsahnenden Leutchen hat
ten den Landsern das Beste vorgesetzt, was sie 
noch hatten. Die Angs t vo r den a n r ü c k e n d e n 
Bolschewiken stand ihnen in den Augen . Die 
Kameraden hatten Brot und Speck mit dem 
schlechtesten Gewissen v o n der W e l t hinunter
geschlungen — und fünf M i n u t e n s p ä t e r das 
Z ü n d h o l z unter das Strohdach gehalten. N u n 
wirbelte das ganze Dorf hinauf in die g l e i ß e n d e 
BUiue, die schwarze Asche legte sich wie ein 
H ö l l e n s c h n e e ü b e r das unschuldige W e i ß . Die 
entsetzten Dorfbewohner standen zusammenge
d r ä n g t am Rande einer Schlucht. Die Kinder 
weinten, die Frauen jammerten und beteten, die 
wenigen M ä n n e r bal l ten die F ä u s t e in stummer 
Ohnmacht. 

M e i n e Scham war entsetzlich, ich w ä r e am 
liebsten im Boden versunken. A b e r w i r m u ß t e n 
dicht an den verzweifel ten Menschen vorbei 
S p i e ß r u t e n laufen unter Bl icken, die h ä r t e r tra
fen als Peitschen oder Stöcke. 

Gerade wie w i r die Gruppe des Elends er
reichen, sehe ich, w ie ein riesenhafter Greis aus 
einem k ü m m e r l i c h e n Haufen geretteten Haus
rats eine Ikone herauszieht. Eine Frau fällt ihm 
schreiend in die A r m e . Er entwindet sich ihr 
reckt sich hoch auf und schleudert das B i l d mit 
einem d r ö h n e n d e n Fluch hinab in die Schlucht. 

mit seiner heftigen Bewegung die Schapka abge 
s u e i f t u n d i c h 9 erkannte den kugelrunden, e i -

Noch eine Hoffnung für die Völker... 
E i n w e i h n a c h t l i c h e s E r l e b n i s a u s d e r K r i e g s z e i t - i n e i n e m s i b i r i s c h e n G e f a n g e n e n l a g e r e r z ä h l t 

Gut gekleidete und g u t e r n ä h r t e sowjetische Wachmannschaften 

senharten Schädel wieder, der mir schon einmal 
aufgefallen war, im Oktober, bei unserem V o r 
marsch ü b e r die O k a . W i e anders war damals 
die Szene gewesen! W e r 41 dabei war, hat be
stimmt solche Bi lder gesehen. Die g e q u ä l t e n 
Menschen b e g r ü ß t e n uns als Befreier. U n d eben 
dieser Greis mit dem Eisenschäde l stand damals 
vor seiner H ü t t e , b a r h ä u p t i g , die H ä n d e ü b e r 
der Brust gekreuzt, Psalmworte vor sich h in
singend. T r ä n e n der Freude roll ten ihm in den 
Bart. 

Das stand bli tzart ig vor meiner Seele, als ich 
den A l t e n das B i l d in die Schlucht hinabwerfen 
sah. Ich begriff, welche T r a g ö d i e des Vertrauens 
sich hier abgespielt hatte, und schämte mich noch 
tiefer." 

Hans Mül l e r s tü tz te den Kopf in beide H ä n d e . 
Es war nichts mehr zu h ö r e n in dem v o n M e n 
schen gefül l ten Raum, aber die Sti l le war an
ders als vorher: nicht mehr lastend und abweh
rend, sondern aufmerksam und horchend. 

„Und nun kommt das", so fuhr Mül l e r fort, 
„ w o v o n ich euch eigentlich e r zäh l en woll te . — 
W i r beeil ten uns, weiterzukommen, weiter durch 
Rauch und Aschenregen. M i t einmal standen wi r 
s t i l l — es war unverkennbar: aus einer der 
brennenden H ü t t e n drang das Schreien eines 
Kindes . W i r sahen uns an — hier m u ß t e gehol
fen, werden. A b e r die Kate stand lichterloh in 
Flammen, und ich hatte die Verantwor tung für 
das Leben meiner M ä n n e r . Durch die Tür einzu
dringen war unmögl ich : an dem h ö l z e r n e n W i n d 
fang war das Feuer am weitesten fortgeschrit
ten. W ä h r e n d wi r um das Haus rannten, um ir

gend einen Eingang zu finden, hatte hinter mir 
einer ein Fenster e i n g e s t o ß e n und sich, ehe ich 
es verhindern konnte, durch die Öffnung hin
du rchgezwäng t . Ich War entsetzt. W i r schrien, um 
ihm den W e g zurück anzuzeigen. Vie l le icht ha
ben wir dadurch eher das Finden des Kindes er
schwert. 

Es dauerte woh l nur wenige Augenblicke, aber 
sie kamen uns unter dem Knattern und Zischen 
der Flammen wie eine Ewigkei t vor. Einer 
schleppte einen Stamm herbei — es gelang uns, 
die Lehmwand unter dem Fenster e inzus toßen . 
N u n endlich tauchte G ü n t e r Giesen, so h ieß er, 
aus einer W o l k e von Qua lm und Feuer auf; sein 
Gesicht war hochgerö te t , Brauen und Bart ver
sengt, seine A u g e n blickten w i l d und stechend, 
die Uniform glimmte an mehreren Stellen. Im 
A r m trug er ein Bündel , das K i n d , das er in sei
nen Man te l gewickelt hatte. W i r wol l ten ihm 
seine Last abnehmen, aber er hielt das Kle ine 
fest, das wieder zu schreien begann, als wi r sein 
Gesicht freimachten. Er war ein Mädchen , v i e l 
leicht v ier Jahre alt. 

In diesem Augenbl ick e r t ö n t e ein gellender 
Schrei, unten an der Schlucht. Eine Frauengestalt 
lös te sich aus der Menschengruppe und rannte 
auf uns zu. G ü n t e r schritt ihr entgegen. Und 
dann fiel oben am Wald rand der Schuß. . . 

Das ist nun fünf Jahre her, und ich b in im
mer noch nicht fertig mit dem, was damals ge
schah. A n solchen Erlebnissen w i r d man entwe
der zum stumpfen Tier oder zum inb rüns t ig 
Glaubenden. In jenem Augenbl ick ist mir erst 
richtig aufgegangenen, wie sehr ich den J ü n g 
sten aus meiner Gruppe ins Herz geschlossen 

hatte. Es war ein stiller und reiner Mensch, zu
ver läss ig und hilfsbereit in jeder Lage. Er 
stammte von der Mit te lmosel , der ä l t e s t e von 
neun. Ich habe ihn oft beobachtet, wie er ver
stohlen ein Foto seiner A n g e h ö r i g e n betrachtete. 
Bei den Kle inen hatte er K i n d e r m ä d c h e n spie
len müssen , da nach ihm zunächs t nur Buben 
kamen. M i r war es an jenem Weihnachtsmor
gen, als h ä t t e sich in der Gestalt dieses jungen 
Menschen ein Engel ü b e r das unsagbare Elend 
des Krieges emporgeschwungen, ein leuchten
des Trotzdem, und nun trifft ihn diese blinde 
Kugel , und ein höhn i sches Gesicht grinst ü b e r 
die zusammengesunkene Gestalt: W a s wi l l s t du, 
es ist alles sinnlos und gräßl icher Zufal l . 

Nun , das wi rk l i ch zu denken, hatte ich keine 
Zeit — es traf mich alles auf einmal wie ein 
Faustschlag ins Gesicht. Ich ließ das M G in 
Stellung bringen und ein paar S töße zum W a l d 
rand hinaufschicken — nichts regte sich mehr, 
und wi r haben nie erfahren, aus wessen Ge
wehr diese elende Kuge l kam — war es ein 
Partisan, ein verbitterter Einwohner, ein russi
scher S p ä h t r u p p ? Ich b e m ü h t e mich um den Z u 
sammengebrochenen; der Einschuß befand sich 
unter dem Schulterblatt. Das Blut sickerte nur 
aus der Wunde , aber es war zu sehen, daß es 
mit G ü n t e r zu Ende ging. 

Die Frau hatte unter Schreien und heftigen 
G e b ä r d e n das K i n d an sich gerissen, und im 
N u waren w i r umringt v o n den Dorfbewohnern, 
die in grenzenloser V e r w i r r u n g und mit ehrfürch
tiger Scheu auf den Sterbenden blickten. Indem 
tasteten seine Finger nach der Öffnung der U n i 
form auf der Brust, als suchten sie etwas, und als 
ich nachhalf, entdeckte ich ein Kettchen und 
daran ein Meda i l l on , wie es die Ka tho l iken tra
gen. Es stellte die Mutter Jesu dar. G ü n t e r 
führte es mit letzter Anstrengung an die L i p 
pen, dann sank seine Hand schlaff in den Schnee. 

W i e ich nun aufblicke, sehe ich zwei weit auf
gerissene Augen ü b e r mir. Es ist der alte Mann , 
der sich ü b e r den Sterbenden beugt und das 
Meda i l l on be rüh r t . In seinen Z ü g e n arbeitet es 
ungeheuer. Er bricht in den Schnee, wie vom 
Bli tz gefällt , erhebt sich aber gleich wieder 
und geht ei l igen Schrittes hinunter zur Schlucht. 
Er läßt sich hinuntergleiten bis zur Sohle, 
wirft sich mit dem Angesicht zu Boden, bekreu
zigt sich dreimal und richtet sich dann auf, die 
Ikone in den H ä n d e n . M ü h s a m arbeitet er sich 
nach oben und t räg t das B i ld , feierlich, als führte 
er eine Prozession an, zu uns h e r ü b e r . Er legt 
die Ikone, die gleichfalls die Mut ter mit dem 
Kinde darstellt, dem Toten auf die Brust. Dann, 
spricht er mit k rä f t iger Stimme Gebete, die ich 
nicht verstehe, wohl in der altslawischen K i r 
chensprache, und die Menschen rundum bekreu
zigen sich und beten mit ihm, bis ich G ü n t e r 
die Augen zudrücke . 

Den Leichnam haben w i r neben das M G auf 
den Schlitten gelegt und noch drei Tage mit uns 
he rumgeführ t , bis w i r endlich Zeit fanden, ihm 
in dem splitterharten Erdreich ein Grab auszu
werfen. Das war am Ufer der O k a . 

„Seht ihr", so schloß Hans Mül l e r seinen Be
richt, „das war meine Weihnacht 1941. Es war 
v i e l Dunke l darin, ü b e r h a u p t , wie vie le Dinge, 
und wohl gerade die tiefsten, werden für uns 
Menschen zeit unseres Lebens im Dunkeln blei 
ben, eingebettet in eine undurchdringliche 
Schale! 

A b e r wenn ich mir das Ant l i t z des Greises 
ü b e r dem Sterbenden v e r g e g e n w ä r t i g e , dieses 
zerbrechende und dann von einem ganz anderen 
Licht emporgerissene Ant l i t z , dann fühle und 
we iß ich: Es gibt noch eine Hoffnung für unsere 
Völke r . N u r eine Hoffnung." 

treiben die ausgemergelten Gefangenen mit vorgehaltener Waffe zur Arbeit in der Einöde Nordsibiriens 
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Wiz g c o i u U e c e n . . • %emen Sie Die tfeimat witkliäiKU 129) 
zum 96. Gebur ts tag 
Plewa, Gustav, aus Steinhof, Kreis Sensburg, jetzt 

bei seiner Tochter Martha Hahn, 4503 Dissen, 
Wiedemannspforte 2, am 25. Dezember 

Schillack, Auguste, aus Seehöhe, Kreis Johannisburg, 
jetzt zu erreichen über ihr Tochter Martha Klein, 
3105 Faßberg, Forstweg 25, am 13. Dezember 

zum 94. Gebur ts tag 
Gudlat, Ida, aus Königsberg, Hirschgasse 28, jetzt 

bei ihrer Tochter Hely Scheitel, 2 Hamburg 60, 
Meisenstraße 17, am 3. Januar 

zum 93. Geburts tag 
Czychi, Karoline, geb Gramzik, aus Sensburg, 

Hermann-Göring-Straße 47. jetzt 2257 Brechstedt, 
Altersheim, am 22. Dezembei 

zum 92. Geburts tag 
Höpfner, Hermann, aus Königsberg, Domnauer 

Straße 13, jetzt 3550 Marburg (Lahn), Schücking-
straße 32, Altersheim Gombert, am 24. Dezember 

Kaiisch, Karl , aus Gr.-Jerutten, Kreis Orteisburg, 
jetzt 2 Hamburg 72, Schimmel weg 24 am 21. De
zember 

Kullick, Marie, aus Schönhorst, Kreis Lyck, jetzt 2409 
Pönitz, Hindenburgstraße 13, am 20. Dezember 

Schwill, Max, Bäckermeister, aus Tannenwalde, Kreis 
Königsberg, jetzt 8019 Ebersberg, Sdiwedenweg 18, 
am 20. Dezember 

zum 91. Gebur ts tag 
Breustedt, Martha, aus Lyck, jetzt 444 Rheine, 

Jakobi-Altersheim, am 25. Dezember 
Grünheid, Charlotte, geb. Syska, aus Königsberg, 

Berliner Straße 6, jetzt 3306 Lehre, Feierabend
haus Wartburg 

Wowszas. Auguste, geb. Elksnat, aus Sassenau, 
Kreis Tilsit-Ragnit, jetzt bei ihrer Tochter Charlotte 
Link, 7887 Laufenburg, Westendstraße 8, am 
19. Dezember 

zum 90. Gebur ts tag 
Bartholomeyzik, Marie, aus Eichensee, Kreis Lyck, 

jetzt 7518 Bretten, Carl-Neff-Straße 2, am 24. De
zember 

Bleinagel, Adolf, aus Königsberg, Friedrichstraße, 
jetzt 24 Lübeck, Sandkrugkoppel 41, am 31. De
zember 

Frisch, Lena von, geb. Oloff, aus Königsberg, W i l 
helmstraße 23, jetzt 699 Bad Mergentheim, Herren
mühlstraße 7, Haus Sonneck 

Glang, Marie, geb. Saager, aus Königsberg, jetzt 309 
Verden, Südstraße 14, am 27. Dezember 

Habedank, Rudolf, aus Otterwangen, Kr. Insterburg, 
jetzt 4 Düsseldorf-Eller, Ellerkamp 16, am 31. De
zember 

Heydasch, Ida, geb. Kerstan, aus Sdiwirgstein, Kreis 
Orteisburg, jetzt 337 Seesen. Gänsepforte 31, am 
25. Dezember 

Koschorke, Gertrud, geb. Klemund, aus Allenstein, 
Roonstraße 65, jetzt 497 Bad Oeynhausen, 
Dr.-Braun-Straße 3, am 2. Januar 

Onusseit, Auguste, geb. Lindtner, aus Bartenstein, 
jetzt 1 Berlin 42, Badener Ring 30. am 14. De
zember 

Pilzecker, Ida, aus Gumbinnen, Salzburger Straße, 
Hospital, jetzt 74J Reutlingen, Gustav-Werner-
Straße 6, Mutterhaus, am 21. Dezember 

Struckmann, Hans, Schneider, aus Gr.-Waltersdorf, 
jetzt 238 Schleswig, Königsberger Straße 44, am 
23. Dezember 

zum 89. Gebur ts tag 
Bennien, David, aus Ludendorf, Kreis Labiau, jetzt 285 

Bremerhaven/Lehe, Beuthener Straße 5 
Gonell, Max, aus Grabnick, Kreis Lyck, jetzt 2 Gar

stedt, Heimpfad 11, am 23. Dezember 
Klein, Samuel, aus Königsberg, Vorst. Langgasse 56, 

jetzt 5678 Wermelskirchen, Friedrichstraße 57, am 
30. Dezember 

Lerch, Emil, Oberzugführer i . R., aus Mohrungen, 
Lange Reihe 21, jetzt 3011 Letter, Alte Aue 7, am 2. 
Januar 

Schütz, Auguste, geb. Soyka, aus Halldorf, Kreis 
Treuburg, jetzt zu erreichen über ihre Tochter 
Herta Altenburg, 221 Itzehoe, Sandburg 18, am 
1. Januar 

zum 88. Gebur ts tag 
Ellrath, Oskar, aus Seestadt Pillau I, Breite Str. 9, 

jetzt 238 Schleswig, Königsberger Straße 27, am 
27. Dezember 

Olschewski, Anna, aus Gusken, Kreis Lyck, jetzt 
2851 Langen, Debsteiner Straße 118 a, am 21. De
zember 

Roweda, Anton, Gend.-Meister i . R., aus Wirps, 
Altschöneberg und Likusen, Kreis Allenstein, jetzt 
5750 Menden, Am Hünenköptchen 22. am 30. De
zember 

Sanio, Marie, aus Lyck, jetzt 4 Düsseldorf, Sybel-
stiaße 3, am 28. Dezember 

Schnigge, Oskar, aus Freiwalde, Kreis Mohrungen, 
jetzt bei Tochter Waltraut Lange, 2807 Achim, 
Bremer Straße 83 a, am 15. Dezember 

Thomeschat, Johanna, aus Moneten, Kreis Lyck, jetzt 
33 Braunschweig, Damm 20/21, am 31. Dezember 

zum 87. Gebur ts tag 
Denda, Friederike, geb. Pallasch, aus Neu-Keykuth, 

Kreis Orteisburg, jetzt 4 Düsseldorf-Garath, 
Reinhold-Schneider-Straße 29, am 26. Dezember 

Fuleda, Emilie, aus Widminnen, Kreis Lotzen, jetzt 
2418 Ratzeburg, Stresemannweg 1, am 26. Dezember 

Hährling, Rudolf, aus Weselberg (Lasdehnen), Kreis 
Sdiloßberg, jetzt 585 Hohenlimburg, Am Krahen-
brink 4, am 20. Dezember 

Jobski, Anna,, aus Gailau, Kreis Lyck, jetzt 24 Lübeck, 
Edelsteinstraße 98 (bei Friedenberge), am 20. De
zember 

Kohnert, Helene, aus Seestadt Pillau I, v.-d.-Groeben-
Straße, jetzt 23 Kie l , Klausdorfer Weg 31, Alters
heim, am 30. Dezember 

Rosenberg, Otto, aus Memel, jetzt 293 Varel 1, 
Brahmweg 14, am 26. Dezember 

zum 86. Gebur ts tag 
Guddas, Elma, geb. Kei l , aus Schirwindt. Witwe des 

Pfarrers Helmut Guddas, aus Lindenau, Kreis Hei
ligenbeil, jetzt bei ihrer Tochter Renate, 33 Braun
schweig, Jasperallee 60, am 23. Dezember 

Köpping, Karl , aus Palmnicken, Kreis Samland, jetzt 
5353 Mechernich, Johannesweq 38. am 17. Do 
zembei 

Laschkowski, Ernst aus Carlshöh, Kreis Angerburg, 
jetzt 2449 Petersdorf/Fehmarn, am 29. Dezember 

Malso, Fritz, aus Maihof, Kreis Lyck, jetzt 2803 Kirch
weyhe, Im Wiesengrund 12, am 21. Dezember 

Riegel, Emma, geb. Sahmel, aus Gruten, Kreis Elch
niederung, jetzt 586 Iserlohn, Am Steinhügel 11. 
am 31. Dezember 

Srharhai. losrf, aus Andreasthal, Kreis Anqerburr 
jetzt 1 8>r1fn 45. Baseler Straße 108 am 30 * 
zember 

Sensbrowski, Karl , aus Regeln, Kreis Lyck, jetzt 227 
Itzehoe, Edendorf, Karnberg 15, Haus 3, am 28. De
zember 

Thalau, Minna, geb. Lettau, aus Gaffken, Kreis Sam
land, jetzt 2212 Brunsbüttel, Berliner Straße 23. am 
24. Dezember 

zum 85. Gebur ts tag 
Chedor, Gottlieb, aus Grabnick, Kreis Lyck, zu er

reichen über Otto Skibowski, 3575 Kirchhain, am 
23. Dezember 

Czyborra, Anna, aus Schöntal bei Drengfurt, Kreis 
Rastenburg, jetzt 46 Dortmund-Marten. Heribert
straße 73. am 23. Dezember 

Duwe, Ida, geb. Schmidtke, aus Benkheim, Kreis 
Angerburg, jetzt 33 Braunschweig, Lüderitzstr. 15, 
am 31. Dezember 

Eisenblätter. Anna, aus Bartenstein, jetzt 242 Eutin, 
Nicolowiusstraße 10, am 26. Dezember 

Gallandi, Minna, geb. Danowski, aus Engelstein, 
Kreis Angerburg, jetzt 1 Berlin-Reinickendorf, Am 
Schäfersee 53, am 31. Dezember 

Hagen, Paula, aus Haarschen, Kreis Angerburg, jetzt 
2371 Kluvensick, am 30. Dezember 

Hübner, Christoph, aus Benkheim, Kreis Angerburg, 
jetzt 2371 Nübbel. am 28. Dezember 

Kaminski, Emma, geb. Gresch, aus Frögenau, Kreis 
Osterode, jetzt 7141 Möglingen, Goethestraße 34, 
am 29. Dezember 

Mauritz, Anna, geb. Berger, aus Königsberg, Kaiser-
straße 28 a, jetzt 41 Duisburg-Hamborn, Grillostr 3, 
am 14, Dezember 

Moskal . Ida, aus Lyck, jetzt 4 Düsseldorf-Benrath, 
A n der Dankeskirche 2, am 25. Dezember 

Nickel, Auguste, aus Wiesendorf, Kreis Orteisburg, 
jetzt 2 Hamburg 70, Thiedeweg 29, 

Reiter, Friedrich, aus Blumenthal, Kreis Schloßberg, 
jetzt 3091 Etelsen, am 3. Januar 

Salewskl, Johanna, geb. Loewe, aus Johannisburg, 
jetzt 433 Mülheim (Ruhr) 13, Langenfeldstraße 87, 
am 1. Januar 

Schlesiger, Paul, Gast- und Landwirt, aus Bürger
walde, Kreis Braunsberg, jetzt 4412 Freckenhorst, 
Warendorfer Straße 89, am 16. Dezember 

Schoenfeld, Gertrude. geb. Hildebrand, aus Labiau, 
jetzt 07011 Clifton, New Jersey, Washington 
Avenue 156 (USA), am 29. Dezember 

Schützler, Meta, aus Klausmühlen, Kreis Memel, jetzt 
2427 Malente-Gremsmühlen, Rosenstraße 29, am 
23. Dezembei 

Taube, Adolf, aus Eichmedien, Kreis Sensburg, jetzt 
2951 Holtland-Nücke, Jahnstraße 174, am 18. De
zember 

Vogel, Therese, aus Königsberg, Mühlhausenstraße, 
jetzt 24 Lübeck, Stralsund'^ Straße 1, am 28. De
zember V 

Wankelge, Anna, geb. Kaja, aus Rastenburg, jetzt 
519 Stolberg (Rheinl), Dahlienweg 23, am 24. De
zember 

Wilbat, Berta, verw. Hübner, geb. Wirbais, aus Rob
kojen, Post Nattkischken, Kreis T\lsit-Ragnit, jetzt 
bei ihrem Sohn Kurt Hübner. 41 Duisburg 25, Ka i 
serswerther Straße 354, am 28. Dezember 

zum 84. Gebur ts tag 
Baiasus, Berta, aus Gerhardsweide, Kreis Elch

niederung, jetzt 24 Lübeck, Glockengießerstraße 41, 
am 21. Dezember ^ 

Baumgarth, Betty, aus Bbrschiimmen, Kreis, Lyck,, 
jetzt 795 Biberach, Kraisweg 8. am 28. Dezember 

Behnke, Johanna, aus Pblennen, Kreis Samland, jetzt 
4701 Rhynern-Hillbeck, Heideweg 7, am 21. De
zember 

Bellmann, Käthe, aus Heydekrug, jetzt 238 Schleswig, 
Göttrikstraße 9. am 27. Dezember 

Böttger, Paula, aus Seestadt Pil lau I, Festungsstr. 7, 
jetzt 24 Lübeck, Ratzeburger Allee 7, am 29. De
zember 

Buchholz, Albert, aus Lindenwiese, Kreis Angerburg, 
jetzt 2841 Wagenfeld-Hasling, Nr. 15. am 27. De
zember 

Dembski, Wilhelmine, aus Auglitten, Kreis Lyck, 
jetzt 415 Krefeld, Kölner Straße 58, am 25. De
zember 

Fischer, Emma, aus Bartenstein, jetzt 24 Lübeck-
Stockelsdorf, Lohstraße 121, am 26. Dezember 

Gers, Wilhelmine, aus Oschekau/Gedwangen, jetzt 
588 Lüdenscheid, Grebbecker Weg 18. am 18. De
zember 

Kreutzmann, Emma, aus Rautengrund, Kreis Tilsit-
Ragnit, jetzt bei ihrer Tochter Hedwig Simonßent, 
355 Marburg (Lahn), Kleine Ortenberggasse 3, am 
26. Dezember 

Mi lz , Maria, aus Seestadt Pillau I, Hindenburgstr. 24, 
jetzt 2447 Heiligenhafen, Wildkoppelweg 14, am 
28. Dezember 

Rathke, Otto, aus Seestadt Pillau II, Langgasse 12, 
jetzt 5 Köln-Vingst, Bamberger Straße 20, am 
22. Dezember 

Rettig, FrUz, aus Labiau, Haffstraße, jetzt 233 Eckern
förde. Diestelkamp 63 a, am 24. Dezember 

zum 83. Gebur ts tag 
Albrodt, Charlotte, aus Gumbinnen, Königsberger 

Straße 62, jetzt 31 Celle, Südheide 7, am 29. De
zember 

Andrees, Robert, aus Seestadt Pillau I, Breite Straße 
Nr. 12. jetzt 2081 Borstel-Hohenraden, am 25. De
zember 

Baudeck, Rosa, aus Seestadt Pillau-Camstir|all, jetzt 
7931 Schmiechen, Fuggerstraßo 1, am 2. Januar 

Berg, Margarete, geb. Brokoph, aus Eichhagen, Kreis 
Ebenrode, jetzt 3474 Boffzen, Heinrich-Ohm-Straße 
16, am 26. Dezember 

ßtiblies, Anna, geb. Gischas, aus Ruckenfeld, Kreis 
Elchniederung, jetzt 479 Paderborn, Kasseler Meiner 
5, am 19. Dezember 

Dreger, Natalie, geb. Wolf, aus Paßdorf, Kreis A n 
gerburg, jetzt 4432 Gronau, Agnes-Miegel-Str. 3, 
am 25, Dezember 

Giese, Fritz, Meister der Gendarmerie i . R., aus 
Weiisen, Angerburg, Benkheim, Buddern, Nemmeis-
dorf und Heydekrug, jetzt 65 Mainz-Mombach, An 
der Plantage 70, am 18. Dezember 

Hahn, Gustav, Lehrer i . R., aus Güldenboden, Kreis 
Mohrungen, und Domnau. jetzt 322 Alfeld (Leine), 
Eimser Weg 33 a, am 28. Dezember 

Harbecke, Luise, aus Seestadt Pillau I, Badeanstalt, 
jetzt 2 Wedel, Pulverstraße 62, am 3. Januar 

Krupkat, Franz, aus Kl.-Pruschillen, Kr. Gumbinnen, 
jetzt 46 Dortmund-Scharnhorst. Wambeler Heidi 
Nr. 67 a, am 28. Dezember 

Kruppa, Gustav, aus Lyck, jetzt 241 Mölln, Scb.H« t -
straße 5, am 20. Dezember 

Langanke, Max, aus^ Lotzen, jetzt 3380 Goslar 8, 
Stadtstieg 11, am 27. Dezember 

Letkow, Gustav, aus Lyck, jetzt 5 Köln-Braunsfeld, 
Hermann-Pflaumes-Straße 15, am 26. Dezember 

Mecklenburg, Elise, geb. Lilleike, aus Haddenberg 
Kreis Angerburg, jetzt 283 Bassum (Bremen), Bahn
hofstraße 26, am 26. Dezember 

Nowinski , Adolf, Orgmstr. aus Buchwalde, Kreis 
Osterode, letzt 435R Haltern, Eichen«trnße 37, am 

l r i Dp7emhp'' 
Fortsetzung auf Seite 24 

Heute bringen wir ein neues Bi ld aus unserer Serie „ K e n n e n Sie die Heimat wirk

lich?" Dazu stellen wir wieder die fünf Fragen: 

1 W a s stellt dieses Bild dar? 

2. W a n n u n g e f ä h r ist das Bild entstanden? 

3 Welche bemerkenswerten Einzelheiten erkennen Sie auf dem Bild? 

4. W a s wissen Sie d a r ü b e r ? 

5. Welche p e r s ö n l i c h e n Erinnerungen verbinden sich für Sie mit d iesem Bild? 

Die a u f s c h l u ß r e i c h s t e Antwort wird wieder mit 20,— D M honoriert . Betrachten Sie 
las Bild genau und schicken Sie Ihre A n t w o r t e n auf die Fragen mit der Kennzif fer 

R 129 i n z e h n T a g e n , a l so D i e n s t a g , 1. J a n u a r 1975 a n 

£ > 0 5 DffpmiDcntjlf lU 2 H a m b u r g 13, Parkal lee 84 

Die richtige Antwort auf unsere Bildfrage N 127 
Das Heimatfo to N 127 i n Fo lge 46 v o m 16. N o 

vember zeigte die K i r che v o n G e d w a n g e n (Jed-
wabno) i m K r e i s N e i d e n b u r g , w i e a l le E insender 
r icht ig erkannten . Das H o n o r a r für d ie beste 
B i l d e r l ä u t e r u n g e r h ä l t d iesmal H e r r K u n o G r u n -
dies, 4020 Me t tmann , D ü s s e l d r i n g 143. E r be
richtet: 

Das B i l d stell t die evangel ische K i r che des 
Dorfes G e d w a n g e n (Jedwabno), K r e i s N e i d e n 
burg, u n d das d a z u g e h ö r e n d e Pfarrhaus dar. 

Das B i l d ist nach der E i n w e i h u n g des K r i e g e r 
denkmals entstanden, welches i m V o r g a r t e n 
der Ki rche , zwischen D o r f s t r a ß e u n d rechter 
Ki rchenvorderecke stand, i m B i l d a l l e rd ings nur 
schwach erkennbar ist, ferner v o r dem W i e d e r 
aufbau des abgebrannten K o l o n i a l w a r e n g e 
schäfts und Gasthofs P i l l i c h aus dessen Eckgar ten 
her fotografiert worden , denn b e i m s p ä t e r e n 
Wiede rau fbau z u m H o t e l P i l l i c h wurde dieser 
Eckgar ten mi t bebaut. Das Foto w u r d e also un 
g e f ä h r u m das Jah r 1922 gemacht. 

D i e K i r che hatte Umfassungsmauern aus 
51 cm dickem Z iege lmaue rwerk , T u r m mi t v i e r 
kant igem, k u p p e i f ö r m i g e m Dach u n d d a r ü b e r 
gesetzter v i e rkan t i ge r Dachpyramide , beides mit 
Schindeln aus Eichenholz abgedeckt. D a r ü b e r , 
auf dem B i l d sichtbar, eine sehr g r o ß e M e t a l l 
h o h l k u g e l v o n e twa 70 cm Durchmesser . N o c h 
wei te r d a r ü b e r eine Wet ter fahne , aus deren 
M e t a l l die Jahreszahl der ersten Fe r t ig s t e l lung 
herausgestanzt war (wenn ich m i d i nicht i rre , 
war es 1657). B e i e inem o rkana r t igen S tu rm 
in einer Nacht w ä h r e n d des Ers ten W e l t k r i e g e s 
war die Wet ter fahne, unter der sich ke ine 
K u g e l , sondern e in meta l lener polnischer A d l e r 
befunden hatte, zusammen mit le tz terem v o n 

der T u r m s p i t z e abgebrochen u n d vom Turm 
h e r u n t e r g e s t ü r z t . W e i l durch d e n O r k a n auch 
das T u r m d a c h z i e m l i c h s ta rk b e s c h ä d i g t war, 
w u r d e n noch w ä h r e n d des E r s t en Weltkrieges 
s ä m t l i c h e e ichenen H o l z s c h i n d e l n e rneuer t und 
auf der Sp i tze der T u r m d a c h p y r a m i d e e ine Sehr 
lange Eisens tange m i t der v o r h i n e r w ä h n t e n 
g r o ß e n M e t a l l h o h l k u g e l u n d der n e u e n Wetter
fahne befestigt . 

Im obe ren T e i l des T u r m e s h i n g e n zwei g r o ß e 
bronzene G l o c k e n u n d e ine k l e i n e r e Glocke. 
Letztere w u r d e b e i K i r c h e n g e l ä u t nur aus be
sonderen A n l ä s s e n mi tbenutz t , i n sbesondere an 
den g r o ß e n Ki rchenfes ten u n d b e i Hochzeiten. 
A l s E i n z e l g l o c k e hatte d i e k l e i n e r e Glocke je
doch auch noch den Z w e c k , d i e Schü ler zur 
Dorfschule z u rufen. E i n e l ange E i s e n k e t t e hing 
deshalb v o n i h r e m Schwenge l b i s ins E r d g e s c h o ß 
herunter (ich g laube , d ie K e t t e w a r e^twa 20 m 
lang), am un te ren E n d e befand s ich e i n Hand
griff. Lange J a h r e h indu rch w ä h r e n d meiner 
Dorfschulze i t w u r d e n für j e d e n Schu l t ag jeweils 
z w e i g r ö ß e r e S c h ü l e r beauftragt , die kleine 
G l o c k e i m K i r c h t u r m e ine V i e r t e l s t u n d e vor 
Schu lbeg inn z u m L ä u t e n z u b r i n g e n . K i r c h e und 
K i r c h t u r m s i n d i m J a n u a r 1945 b e i m A n r ü c k e n 
der russ ischen T r u p p e n in fo lge E x p l o s i o n eines 
M u n i t i o n s l a g e r s , das sich i n der N ä h e der Kirche 
befand, v o l l s t ä n d i g ausgebrannt . 

Das auf dem B i l d z u sehende Pfar rhaus ist 
erst sehr v i e l s p ä t e r erbaut als d ie K i r c h e (mög
l i cherweise erst k u r z nach dem K r i e g e 1870/71, 
auf V e r a n l a s s u n g des d a m a l i g e n Pfarrers 
K r e n z ) . D i e v o r den v o r d e r e n , m i t t l e r e n Haupt
e ingang an das H a u s angebaute Holz -Glas -
V e r a n d a stammt erst aus der Z e i t nach 1900. 
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Das Jagdmuseum war sein Lebenswerk 
Hans Ludwig Loeitke verstorben - Er erhielt den vertriebenen Ostpreußen ein Stück Heimat 

Ein J ä g e r h e r z hat aufgehör t zu schlagen: 
M i t tiefer Betroffenheit vernahmen wi r die 
Nachricht, daß der G r ü n d e r und Leiter des 
Os tp reuß i schen Jagdmuseums in Lüneburg , 
Forstmeister a. D. Hans Ludwig Loeffke, am 
Mittwoch, 11. Dezember, unerwartet im 
69. Lebensjahr verstorben ist. V o r weni
gen Wochen noch hatte er die Krönung sei
nes Wirkens erleben dürfen, als am 3. No-
vomber der Erweiterungsbau des Jagd
museums in Lünebu rg eingeweiht wurde. 
Berufene Sprecher hatten ihm damals Dank 
und Anerkennung gezollt für seine rastlose 
Arbeit , mit der er den vertriebenen Ost
p r e u ß e n ein Stück Heimat erhalten hat. 

Hans Ludwig Loeffke wurde am 3. M a i 
1903 in Ti ls i t geboren. Sein Vater war 
der s p ä t e r e Landger ich t sp räs iden t Ludwig 
Loeffke, seine Mutter entstammte der be
kannten os tp reuß ischen Zeitungsverleger-
Familie Har ich-Wyneken . Er besuchte die 
Gymnasien in Kön igsbe rg und Tils i t und 
entschied sich nach der Reifeprüfung für 
den Dienst in der Preußischen Forstverwal
tung. Er studierte Jura und Staatswissen
schaften an der A lbe r tu s -Un ive r s i t ä t in Kö
nigsberg, danach Forstwissenschaften in 
Eberswalde und München . Zum Forstmeister 
ernannt, tat er im Zweiten Wel tk r i eg Dienst 
als Zugführer und Kompaniechef beim Gre
nadierregiment 346 der 217. os tpreußischen 
Infanteriedivision. Die dann folgende Er
nennung zum Kommandanten eines Stabs
quartiers widersprach seinem innersten 
Wesen. So meldete er sich erneut freiwil l ig 
zur k ä m p f e n d e n Truppe und ü b e r n a h m die 
F ü h r u n g eines Bataillons im Osten. 

Die L e b e n s u m s t ä n d e waren bedrückend , 
als Hans Ludwig Loeffke nach dem Zusam
menbruch von 1945 die Uniform auszog, 
aber er resignierte nicht. Er g e h ö r t e zu den 
ersten O s t p r e u ß e n , die ihre Landsleute zum 
Zusammensch luß aufriefen, und zäh l t e zu 
den B e g r ü n d e r n der Landsmannschaft Ost
p r e u ß e n . Sieben Jahre lang war er Kre is 
vertreter für Allenstein-Stadt und b e m ü h t e 
sich daneben intensiv um den Zusammen
schluß der os tp reuß ischen J ä g e r und Rei 
ter. Bereits 1950 konnte er 5000 von ihnen 
in Hamburg zusammenrufen. Beim Bundes-

Ostpreußens Wild, Wald und Pferden galt seine 
Liebe: Hans Ludwig Loeffke 

Foto Stamm 

treffen in Dortmund 1953, damals übr igens 
auch Mi tg l i ed des Bundesvorstandes, zeigte 
er eine os tpreußische Jagdausstellung, die 
ü b e r den Kreis der O s t p r e u ß e n hinaus 
starke Beachtung fand. E in Jahr darauf baute 
er bei der Internationalen -Jagdausstellung 
in Düsseldorf die Gedenkschau „Deutscher 
Osten" auf, die mehr als 800 0000 Menschen 
besuchten. 

In v ie len E h r e n ä m t e r n war Hans Ludwig 
Loeffke für seine Landsmannschaft und den 
Bund der Vertriebenen tä t ig . Sein Lebens
werk aber wurde die Schaffung des Ost
preußischen Jagdmuseums in Lüneburg . Es 
wurde zu einer einzigartigen Traditions
s tä t te , in der Er innerungss tücke an W i l d , 
W a l d und Pferde Os tp reußens , aber auch 

an die Geschichte des Landes, den vielen 
Besuchern aus dem In- und Ausland über 
den jagdlich-reiterlichen Rahmen hinaus 
einen tiefen Eindruck von dem Land im 
Osten vermitteln. Die Vernichtung der Be
s tände durch Brandstiftung vermochte Hans 
Ludwig Loeffkes Energie nicht zu lähmen. 
M i t geradezu unglaublicher os tpreußischer 
Zähigkei t ging er an den Neuaufbau, so daß 
im Laufe der Jahre ein noch g rößeres und 
schöneres Museum entstand und schließlich 
ein Erweiterungsbau geschaffen werden 
mußte , wei l das alte Patrizierhaus an der 
Salzs t raße in Lüneburg die Sammlungen 
nicht mehr zu fassen vermochte. 

Bei der Einweihung des Neubaus sagte 
Regie rungs-Vizepräs iden t Mül ler -Heide l 
berg: „Ein Stück a l tpreußischer Zähigkei t 
und Zielstrebigkeit wi rd hier beispielge
bend sichtbar, eine Beharrlichkeit, die sich 
in ihrer Sicherheit des Rechten und Richti
gen nicht scheut, auch einmal läst ig zu fallen, 
wo es notwendig erscheint. Wenn wir in 
diesem Augenblick alle an Sie, sehr ver
ehrter Herr Loeffke, denken, dann dürfen 
Sie sicher sein, daß es in Respekt und A n 
erkennung geschieht. Der Regierungspräs i 
dent in Lünebureg und die Bezirksregierung 
sind dankbar und stolz, das Ostpreußische 
Jagdmuseum in ihrem Bereich zu wissen." 
Otto Freiherr von Fircks M d B als Vorsi t 
zender des Vereins Ostpreußisches Jagd
museums stellte fest, es sei hier kein Pro
vinz- oder Heimatmuseum geschaffen wor-
gen, sondern ein deutsches Museum, das 
die historische Provinz Os tp reußen für die 
Zukunft dokumentiere. 

Niemand ahnte an jenem 3. November, 
daß es Hans Ludwig Loeffke nur noch we
nige Wochen v e r g ö n n t sein sollte, die Be
sucher wie seit Jahren mit Temperament 
und Sachkunde durch das Museum zu füh-
renn, das er in jahrelanger, mühevo l l e r 
Arbei t geschaffen hatte. Diese Arbei t sichert 
ihm für - immer einen Platz in den Herzen 
seiner os tpreußischen Landsleute. 

Seine letzte Ruhes tä t t e fand Hans Ludwig 
Loeffke am Dienstag, 17. Dezember, auf 
dem Friedhof von 3141 Häckl ingen bei Lüne
burg, wo er im Al t en • Hessenweg 13 ge
wohnt hat. . H U S 

Die Sauvants konstituierten sich 
Erstes Treffen einer großen Familie — Sie kamen einst aus der Schweiz nach Ostpreußen 

Z u m ersten Treffen der Groß fami l i e Sauvant 
fanden sich am 23. November i m D o r p m ü l l e r -
Saal des Hauptbahnhofs Hannover rund 70 M i t 
gl ieder ein. Ehemals i n K ö n i g s b e r g und i n den 
Kre i sen Gumbinnen , Insterburg und Darkeh-
men, jetzt zwischen Hamburg , A u r i c h , Aachen 
und M ü n c h e n wohnhaft, waren sie der E i n 
ladung v o n Oberst leutnant a. D. Eugen Sau
vant, Oldenburg , gefolgt, um dem Fami l ienver 
band feste Gestal t zu geben. Die A n f ä n g e gehen 
i m wesentlichen auf die Forschungen v o n Ger
hard Sauvant, Kasse l , um 1963 und auf Lotte 
Sauvant, Ue lzen , zurück, für die nach dem 
letzten Kr i ege das erste Gumbinner Kreisbuch 
v o n Ot to Gebauer 1958 die ersten Anregungen 
gaben. H i e r w i r d u . v. a. auf die zahlreichen 
Einwohner aus der Gumbinner Umgebung h in
gewiesen, die aus der f ranzös i schen Schweiz 
stammen. 

Die Geschichte der f ranzös i schen Schweizer i n 
O s t p r e u ß e n , ihre kompl iz ie r ten Wanderwege 
und ihr W i r k e n vo r a l lem in der o s tp r euß i s chen 
Landwirtschaft und in den S t ä d t e n K ö n i g s b e r g , 
Gumbinnen und Insterburg ist der heimatlichen 
Geschichtsschreibung und -forschung nicht un
bekannt M a x Beheim-Schwarzbach widmet 
ihnen in ,Hohenzollernsche Colonisa t ionen 
1874 ein ganzes Kap i t e l , ferner br ingen u . a. 
Bernhard Haagen, Siegfried M a i r e und Ernst 
Machholz i n der jetzt seltenen Zeitschrift der 
Altertumsgesellschaft Insterburg recht ausfuhr
liche Darste l lungen ü b e r jene l^O—1712 ein
gewanderten Schweizer, die im alten Hauptamt 
Insterburg in J ü d i s c h e n (seit 1938 Kanthausen), 
in Z w e i t s c h e n {Altkrug) und Gumbinnen ihre 
kirchlichen Mi t t e lpunk te hatten und durch den 
Burggrafen A l e x a n d e r von Dohna, den sie ihren 
Vater 'nannten , betreut wurden. A u f diese inter-
essan tS i V o r g ä n g e in der Besiedlung, des nord
ös t l ichen O s t p r e u ß e n zur Zeit F ^ r i c h s des 
ersten K ö n i g s in P r e u ß e n , kann hier nicht ein 
gegangen werden. 

Die Sippe Sauvant stammt aus der Grafschaft, 
dem späteren F ü r s t e n t u m (seit 1648), dann K a n 
ton N e u e n b ü r g (Neufchä te l , im Schweizer Jura, 
der heute etwa 120 000 reformierte und f « n z o 

gelegene E x k l a v e Die p r e u ß i s c h e n Kön ige 
S t e n sich kaum in die inneren A n O ^ e q e n . 
hei len N e u e n b ü r g s ein. Sie gaben aber H i n 
weise" d a ß sich den Einwohnern des Neuenbur-
ner Gebiets in dem bereits vor den Pestjahren 
??09-ll »ark e n t v ö l k e r t e m O s t p r e u ß e n bessere 

wirtschaftliche Mög l i chke i t en bö t en . Die Schwei
zer kamen also nicht wie die Salzburger aus 
re l ig iösen , sondern aus wirtschaftlichen Grün
den nach O s t p r e u ß e n , vornehmlich in das 
Hauptamt Insterburg. 

Bereits im Anfang der 20er Jahre hatte G y m -
nasial-Professor Gustav de la Chaux (geb. 20. 1. 
1857 in Schwirgsden, K r . Darkehmen, gest. 15. 1. 
1921 in Gumbinnen), mit dessen Famil ie die 
Sauvants eng verbunden sind, Familienforschun
gen in Neuenburg sowie i n Travers, Noiraigue, 
Porrentruy und Grandva l angestellt. S p ä t e r hat 
auch Dr. Eugen Sauvant entsprechende V e r b i n 
dungen aufgenommen. A l s entfernter Ve rwand
ter wurde er dort herzlich empfangen. Die 
Großfami l ie Sauvant stammt im wesentlichen 
aus Grandva l , das jetzt etwa 6 000 Einwohner 
zähl t , wo heute noch rund 65 Fami l ien den N a 
men Sauvant (Sauvant, Sauvan u. ä.) führen. 
Grandva l , ca. 60 k m südlich Basel, 5 k m ost
w ä r t s Mou t i e r i m Bezirk Porrentruy ist also 
der Herkunftsort der o s tp reuß i schen Sippe Sau
vant. Ihre ä l t e s t e n N a m e n s t r ä g e r s ind in Grand
v a l (1670, 1695) geboren und in Mazutkehmen, 
Kre is Gumbinnen gestorben. Der weitaus s tä r 
kere ländl iche Zwe ig hatte seine zentralen 
Punkte in Schlappacken (Krausenbrück) an der 
Angerapp und in Schwirgsden (Königsgar ten) , 
K r . Darkehmen, ferner i n Sodinehlen ( Jäge r s 
freude), Bersteningken (Berstenau), Gerwisch-
kehmen (Gerwen), Gr . Berschkuren (Gr. Preu
ß e n w a l d ) , Guddatschen (Kleehagen), Samohlen 
(Gut Kutten), alle im Kreise Gumbinnen gele
gen, u. a. auch in Stablacken (Pregelau) bei Nor-
kitten, wo Vorfahren einzelne G ü t e r der Her
zoglich Anhal t inischen Besitzungen verwalteten. 
Die ä l t e s t en Zweige der s t äd t i schen Sauvant-
Sippe waren Handwerker , vor al lem Schuhma
cher in Gumbinnen, und g e h ö r t e n zu den ä l t e 
sten Einwohnern, die das Bürger rech t b e s a ß e n , 
auch Grundbesitz in den „Bürge rwiesen" nord
westlich der Stadt bis in unsere Zeit . Zur Kö
nigsberger Sauvant-Sippe g e h ö r t e n Ä r z t e und 
Offiziere. 

Die bisher vorl iegenden und noch nicht ver
öffentlichten Ergebnisse zur Genealogie der Sip
pe Sauvant sind beachtenswert. Es zeigt sich 
weiterhin, daß die f rüheren Z u s a m m e n h ä n g e 
auch in der Zerstreuung fortbestehen und die 
Sippe weiterleben wi rd . A l s neuer Vorsi tzender 
wurde Dr. med. Jochen Sauvant, ehem. Mar ine
stabsarzt in Cuxhaven, dann Arz t in Liber ia , 
jetzt Augenarzt in Aur ich , gewäh l t . 

A u f Vorschlag von Oberstleutnant Dr. Sau
vant wi rd für das Treffen 1975 der Herkunftsort 

der Sippe, Grandva l im Schweizer Jura, i n A u s 
sicht genommen, wozu er sich auch um die Or
ganisation der Fahrt b e m ü h e n woll te . Eine W o 
che s p ä t e r war ich zufäl l ig i n seinem Wohnor t 
Oldenburg, wol l te ihn anrufen, ihm für seine 
Arbe i t noch einmal besonders danken, zumal 
meine Frau eine geborene Sauvant aus Gum
binnen ist. V o r meinem Anru f schlage ich die 
Oldenburger Zei tung auf und finde darin die A n 
zeige seines Hinscheidens (auch Das Ostpr.-Bl. 
1974, Fo. 49, S. 22 v . 7. 12. 74). Es b e r ü h r t tra
gisch, daß Oberstleutnant Dr. Sauvant, der als 
Sohn des f rüheren Gutsbesitzers und Herzoglich 
Anhalt inischen Oberamtmanns Friedrich Sau
vant am 18. 3. 1894 in der D o m ä n e Schloßberg 
bei Nork i t t en geboren wurde, am 26. 11. 1974, 
also drei Tage nach dem Treffen in Hannover, 
plötzlich aus dem Leben abberufen wurde. M i t 
der Konst i tuierung der Sippe Sauvant hat er so
zusagen den S c h l u ß s t e i ^ zu seinem Lebenswerk 
gesetzt und ihr gleichzeitig die Aufgaben für 
die Zukunft gewiesen. 

Dr. Herbert Ki r r inn i s 

Ostpreußenstraße in Burgau 
Das gibt es noch: Die schwäbische Kleinstadt 

Burgau hat seit wenigen Tagen eine Ostpreu
ß e n s t r a ß e , und das auf Ant rag eines SPD-Stadt
rates. 

Jahrelang hatte der in O s t p r e u ß e n geborene 
Stadtrat Franz Simon um diese S l r aßenbeze id i -
nung gerungen, um damit an die 700jähr ige 
deutsche Geschichte seiner Heimat zu erinnern. 
Er hatte es dabei nicht ganz leicht: Die C S U -
Frakt ion woll te u r sprüngl ich lieber eine „Kö
nigsberger S t r aße" , um Namen von bekannten 
deutschen S t äd t en im Osten zu bewahren, und in 
Franz Simons eigener Frakt ion waren die M e i 
nungen gespalten: E in T e i l p l äd i e r t e für eine 
„ H a n d s c h u h m a c h e r s t r a ß e " , we i l dieser Hand
werkszweig Burgau nach dem Zwei ten Wel t 
kr ieg eine wirtschaftliche Blüte bescherte. In 
der Endabstimmung entschied sich das Plenum 
aber schließlich mit zwölf gegen neun Stimmen 
für eine O s t p r e u ß e n s t r a ß e . 

Burgau zähl t 6 250 Einwohner, liegt an der 
Autobahn Ulm-Augsburg und an der Bundes
s t r a ß e 10. Die neue O s t p r e u ß e n s t r a ß e hat nach 
dem Burgauer F l ächennu tzungsp l an die erfreu
liche Chance, eine wichtige V e r b i n d u n g s s t r a ß e 
zu werden. 

IDet (Zück er schrank 

Unser Bücherschrank ist weder eine 
Buchhandlung noch ein Antiquariat. 
A l l e angezeigten Titel sind jeweils 
nur in einem Exemplar vorhanden 
Weiteres da rübe r finden Sie in un 
serer s tändigen Rubrik „Die Ostpreu 
ßische Familie". Folgende Spenden 
sind abrufbereit: 

Adalbert Stifter: 
Der Nachsommer • 

Roman 

Hans Rudolf Berndortf: 
Das schwarz-weiß-rote Himmelbett 

Humoristischer Roman 

Christine Brückner: 
Ehe die Spuren verwehen 

Roman 
Margret Boveri : 

Der Verrat im X X . Jahrhundert 
Zwei Bände 

Plato: 
Ein Gastmahl 
Insel-Ausgabe 

Prof. Adol f Lorenz: 
Ich durfte helfen 

Lebensbeschreibung eines Arztes 

Jean Webster: 
Daddy Langbein 

Roman 
Heinz G . Konsal ik: 

Wer stirbt schon gerne unter Palmen 
Roman 

Hans Gr imm: 
V o l k ohne Raum 

Ungekürz te Ausgabe 

Andreas Donath: 
China erzähl t 

Acht Erzählungen 

Rudolf Hagelstange: 
Altherrensommer 

Roman 
John Kni t te l : 
Abd-El-Kader 

Roman 
Albert Schweitzer: 

Verfal l und Wiederaufbau der Kultur 
Kulturphilosophie 

Agnes Sapper: 
Frau Pauline Brater 

Lebensbild einer deutschen Freu 
Ol iver Hassencamp: 

Bekenntnisse eines möbl ier ten Herrn 
Roman 

Jakob Christoph Heer: 
A n heiligen Wassern 

Roman 
Anne Goloti : 

Angelique 
Roman 

Ernst Zahn: 
Sieger und Besiegte des Lebens 

Novel len 
Sumner Locke Elliott: 

Leise, er könn te didi hören 
Roman 

Wi l l i ba ld A lex i s : 
Der Werwolf 

Roman 
M a x Dauthendey: 

Letzte Reise 
Aus Tagebüchern und Aufzeichnungen 

Hugh MacLennan: 
Die Nacht der V e r s ö h n u n g 

Roman aus dem Amerikanischen 
Clemens Laar: 
Amour Royal 

Liebesroman aus dem alten Preußen 
Hans-Ulrich Horster: 
Ein Herz spielt falsch 

Roman 
Gertrud Bäumer: 

Der Berg des Königs 
Epos des langobardischen Volkes 

Michael Scholochow: 
Der stille Don 

Roman 
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Fortsetzung von Seite 22 

Schröder, Gertrud, aus Königsberg, Hans-Sagan-
Straße, jetzt 24 Lübeck, Hüxstraße 116, am 21. De
zember 

Schröder, Otto, aus Perlswalde, Kreis Angerburg, 
jetzt 8906 Gersthofen, Johannstraße 15 a, am 
24. Dezember 

Turowskl, Gustav, aus Ebenfelde, Kreis Lyck, jetzt 
582 Gevelsberg, Wittener Straße 9, am 21. De
zembei 

Wischnat, Rudolf, aus Rastenburg, jetzt 674 Landau 
i . d. Pf., Glacisstraße 1 a, am 1. Januai 

zum 82. Gebur ts tag 
Baumgarth, Marie, aus Baitenberg, Kreis Lyck, jetzt 

4 Düsseldorf, Krahnenburgstraße 58, am 25. De
zember 

Bohrend, W i l l i , aus Liebemühl, jetzt 2058 Lauenburg, 
Dresdner Straße 2, am 25. Dezember 

Bialluch. Anna, geb. Urban, aus Markshöfen, Kreis 
Orteisburg, jetzt 62 Wiesbaden. Goebenstraße 13, 
am 30. Dezember 

Lücke, Hans, aus Seestadt Pillau 1, Breite Straße 41, 
jetzt 3141 Scharnebeck, Mühlenstraße 254, am 
22. Dezember 

Malelka, Anna, aus Gorlau, Kr. Lyck, jetzt 85 Nürn
berg, Maxtorstraße 31, am 26. Dezember 

Müller, Gustav, aus lyck, jetzt 1 Berlin 27, Bahn
weg 14, am 3. Januar 

Olschewskl, Henriette, aus Aulacken, Kreis Lyck, 
jetzt 31 Westercelle, Gießereistraße 12, am 31. De
zember 

Schreiber, Hedwig, aus Romotten, Kreis Lyck, jetzt 
1 Berlin 33, Max-Eydt-Straße 7, am 4. Januar 

Schulz, Hermann, aus Bobitten, Kreis Heiligenbeil, 
und Rauschnick, jetzt 1 Berlin 65, Wiesenstraße 7, 
am 17. Dezember 

Unruh, Antonie, aus Seestadt Pillau II, Langgasse 18, 
jetzt 21 Hamburg, 90, Wilseder Ring 92, am 
1. Januar 

Wolff. Fritz, Bäckermeister, aus Insterburg, Hinden-
burgstraße 65, jetzt 563 Remscheid, Martin-Luther-
Straße 26, am 15. Dezember 

zum 81. Gebur ts tag 
Dabei, Hedwig, geb. Ernst, aus Silbeibach, Kr . Moh

rungen, Jetzt 3401 Gr.-Ellershausen, Olenhuser 
Weg 9, am 24. Dezember 

Gerlach, Meta, geb. Pauls, aus Gr.-Hermenau. Kreis 
Mohrungen, jetzt 33 Braunschweig, Bohlweg 67/68, 
am 20 Dezember 

Gucnter, Horst, aus Neidenburg, Königsberg und 
Hsiligenbeil, jetzt 8520 Erlangen, Wohnstift Raths
berg, am 20. Dezember 

Lask Ludwig, aus Prostken, jetzt 24 Lübeck, Angel
weg 4'.', am 31. Dezember 

Meede, Gertrud, aus Seestadt Pillau II, Wogram
straße 1, jetzt 237 Rendsburg, Am Seekenbek 14, 
am 31. Dezember 

Schiefereit, Karl , aus Waiden, Kreis Lyck, jetzt 3118 
Bevensen, Behringstraße 13, am 4. Januar 

zum 80. Gebur ts tag 
Cziesso, Maria, aus Grabnick, Kr. Lyck, jetzt 2 Ham

burg 74, Kempener Stieg 5, am 21. Dezember 
Erdmann, Johanna, geb. Bahr, aus Mohrungen, jetzt 

4953 Meßlingen 35. Petershagen Weser, am 21. De
zember 

Gerleit, Therese, aus Seestadt Pillau I, Chaussee
straße 30, jetzt 698 Wertheim 2, Breslauer Str. 2, 
am 21. Dezember 

Gorklo, Bertha, geb. Kulinna, aus Bergensee, Kreis 
Angerburg, jetzt 28 Bremen, Lehester Deich 60 a, 
am 3. Januar 

Grabowski, Olga, geb. Trenkel, Witwe des Hermann 
Grabowski, aus Gregersdorf, Kreis Neidenburg, 
jetzt 46 Dortmund, Mussundestraße 10, am 14. De
zember 

Grinda, Helene, aus Arys, Kreis Johannisburg, jetzt 
785 Lörrach, Feldbergstraße 14, am 4. Januar 

Großfeld, Ludwig, aus Lyck, Danziger Straße 15, jetzt 
211 Buchholz (Nordheide). Parkstraße 8, am 20. De
zember 

Gund, Gertrude, aus Lyck, jetzt 304 Soltau, Bürger
meister-Pfeiffer-Straße 4, am 21. Dezember 

Kegenbein, Richard, aus Königsberg-Metgethen, 
Amselweg 4, jetzt 655 Bad Kreuznach, Uhlandstr. 4, 
am 2. Januar 

Kirgasser, Hanna, aus Seestadt Pillau II, Gr. Stiehle 
Straße 5, jetzt 232 Plön, Meisenweg 3, am 30. De
zembei 

Klemer, Lina, geb. Klein, aus Angerburg, jetzt 239 
Flensburg, Sdireiberstraße 21, am 31. Dezember 

Langhans, Martha, geb. Großmann, aus Reddenau, 
Kreis Pr.-Eylau, jetzt 7121 Hessigheim a. N . , Angel
gasse 4, am 30. Dezember 

La-chinski, Emma, aus Plicken, Kreis Labiau, jetzt 
2427 Malente-Gremsmühlen, Markt 14, am 25. De
zember 

Lork, Gottlieb, aus Ittau bei Orteisburg, jetzt 6336 
Solms (Linn), Ostpreußenstraße 12, am 15. De
zember 

Negenborn, Richard von, aus Klonau, Kreis Osterode, 
jetzt 24. Lübeck, Goedelerstraße 12, am 24. De
zember 

Pakleppa, Anna, geb Gresch, aus Thiergarten, Kreis 
Angerburg, jetzt 8862 Wallerstein, Fürst-Kraft-
Ernst-Straße 20, am 22. Dezember 

Pööping, Anna, geb. Walkewitz, aus Kerschken, 
Kreis Angerburg, jetzt 1 Berlin 29, Mittenwalder 
Straße 13, am 30. Dezember 

Reck, Gustav, aus Angerburg, jetzt 35 Kassel, Töpfer
markt 14, am 30. Dezember 

Sehrade, Grete, geb. Lobdowski, aus Königsberg, 
Viehmarkt 25. jetzt 2353 Nortorf, Kieler Str. 15 a, 
am 18. Dezember 

Sellnat, Frieda, geb. Ziehe, aus Warnen, Post Brei
tenstein, Kreis Tilsit-Ragnit, jetzt 3341 Dettum, 
Schullandstraße 17, am 29. Dezember 

Schmäling, Otto, Oberbrandmeister i . R., aus Eben
rode, Turmstraße 12, jetzt 565 Solingen-Ohligs, 
Laibacher Straße 28, am 25. Dezember 

Tulowitzkl, Otto, aus Hohenstein, Kreis Osterode, 
jetzt 4701 Rhynern, Kreis Unna, A n der Weiden
hecke, am 13. Dezember 

zum 75. Geburtstag 
Biallas, Grete, aus Rastenburg, jetzt 2 Hamburg, 

Breitenbachweg 1 D, am 30. Dezember 
Braun, Otto, aus Kehlen, Carlshöh, Kreis Angerburg, 

jetzt 5172 Limmich, Ewartsweg 34, am 24. Dezember 
Deutschmann, Otto, aus Gr.-Strengeln. Gut Steinhof, 

jetzt 3149 Bavendorf, am 1. Januar 
Dilba, Anna, aus Seestadt Pillau, jetzt 23 Kiel 16, 

Geheimrat-Schulz-Weg 25, 
Duhnke, Erna, aus Danzig, Weidengasse 35/38, jetzt 

3t Celle, Altenhagen, am 3. Januar 
Goldlack, Gustav, aus Rosenheide, Kreis Lyck, jetzt 

5608 Radevormwald, Oberbuschsiepen 1, am 29. De
zember 

Godlsch, Wilhelm, aus Erdmannen, Kreis Johannis-
burg, jetzt 215 Buxtehude Estetalstraße 28 a, 

Graf, Walter, aas Steindorf, Kreis Labiau, jetzt 24 
Lübeck, Pagönienstraße 9, am 23. D e s c - s * f 

Hinz, Frieda, geb. Bury, aus Malshöfen, Kreis Nei
denburg, jetzt 465 Gelsenkirchen,. Bickernstraße 66, 
am 22. Dezember 

Hungeredcer, Frieda, geb. Schaffran, aus Kreuzingen, 
Kreis Elchniederung, Siedlung Ost, jetzt 413 Moers, 
Im Schroersfeld 20, am 29. Dezember 

•indt, Martha, geb. Neumann, jetzt 896 Kempten, 
Bei den Birken 3, am 24. Dezember 

Jcgust, Erich-Alfred, aus Ostpreußen, jetzt 287 Del
menhorst, Sdiönemorrer Straße 6 a, am 25. Dezem
ber 

Jendritzki, Ottilie, geb. Ritzkowski, aus Gradtken, 
Kreis Allenstein, jetzt 4156 Willich I, Küferstr. 8, 
am 27. Dezember 

Juppe, Helene, aus Gumbinnen. jetzt 1 Berlin 41, 
Schildhornstraße 54, am 30. Dezember 

Kallwelt, Anna, aus Tilsit, Landwehrstraße 7, jetzt 
31 Celle, Ernst-Meyer-Allee 29, am 4. Januar 

Klein, Margarethe, geb. Riemer, aus Angerburg, jetzt 
61 Darmstadt, Grafenstraße 35, am 7. Dezember 

Kroll, Ida, geb. Nalh, aus Horn, Kreis Mohrungen, 
jetzt 3101 Eldingen, Drosselweq 6, am 3. Januar 

Kulsch, Bernhard, aus Seestadt Pillau II, Fort Stiehle, 
jetzt 6731 Neidenfels (Pfalz), Vordertalstraße 47 a, 
am 26. Dezember 

Kunz, Elise, geb. Kaul, aus Mohrungen, jetzt 576 
Neheim-Hüsten, Asternwinkel 1, am 30. Dezember 

Plickert, Ida, geb. Kiewning, aus Angerburg, jetzt 
605 Offenbach (Main), Richard-Wagner-Straße 71, 
am 30. Dezember 

Quoß, Emma, geb. Liedtke, aus Rastenburgwiese 14, 
jetzt 3570 Stadt-Allendorf 1, Liebigstraße 14, am 
24. Dezember 

Rimkus, Fritz, aus Heidenberg, Kreis Angerburg, jetzt 
5141 Jackerath, Landstraße 33, Post Jülich-Land, 
am 25. Dezember 

Sager, Christine, geb. Nehring, aus Großgarten, 
Kreis Angerburg, jetzt 2 Hamburg 53, Franzosen
koppel 34, am 22. Dezember 

Salsmann, Wilhelm, aus Seehausen, Kreis Angerburg, 
jetzt 4504 Georgsmarienhütte , Hochstraße 13, am 
23. Dezember 

Scheimann, Maria, geb. Seher, aus Königsberg, 
Friedrichstraße 4, jetzt 54 Koblenz 1, Marken-
bildchenweg 28, am 7. Januar 

Schlisko, Hertha, aus Goldap, jetzt 232 Plön, Bres
lauer Straße 12, am 31. Dezember 

Schmidt, Max, Friseurmeister, aus Labiau, jetzt 22 
Bokholt, Schulweg 4, am 31. Dezember 

Schulz, Alwine, geb. Wolff, aus Langbrück, Kreis 
Angerburg, jetzt 4135 Kapellen-Vennikel, Papels-
straße 1, am 25. Dezember 

Spie, August, aus Labiau, Stettiner Straße 1, Jetzt 
1 Berlin, Goethestraße 79, am 23. Dezember 

Sprengel. Fritz, aus Seestadt Pillau-Caddighaken, 
jetzt 23 Kiel-Friedrichsort, Skagerrakufer 1—3, am 
31. Dezember 

Vater, W i l l i , Just izhauptsekretär i. R., aus Brauns
berg, jetzt 562 Velbert, Danziger Platz 11, am 15. 
Dezember 

Waschesclo, Gertrud, geb. Vongehr, aus Tilsit, Stol
becker Straße 121, jetzt 2 Hamburg 74, Erast-Scher-
ling-Weg 18, am 4. Januar 

Wittkowski, Eugen, aus Heilsberg-Seeburg, jetzt 476 
Werl . Kucklermühlenweg 25, am 21. Dezember 

Zlebarth, August, aus Seestadt Pillau-Neutief, 
C-Straße 4 a, jetzt 404 Neuß, Dykhofstraße 43, am 
22. Dezember 

zum 70. Geburtstag 
Balzer, Gertrud, geb. Sadzio, aus Sensburg, Kaserne, 

jetzt 46 Dortmund-Huckarde, Roßbadistraße 47, am 
27. Dezember 

Dröse, Gustav, aus Reichenbach, Kreis Preußisch 
Holland, jetzt 4404 Telgte, Fechtrup 65, am 25. De
zember 

Duscha, W i l l y , aus Osterode, Kirchenstraße 41, jetzt 
7238 Oberndorf (Neckar), Oberamteistraße 8, am 
30. Dezember 

Gabert, Marta, geb. Tiechottka, aus Großgarten, 
Kreis Angerburg, jetzt 4352 Herten-Scherlebeck, 
Poststraße 15 a, am 24. Dezember 

Gawa, Konrad, aus Elbing, jetzt 232 Plön, Scheer-
straße 9, am 6. Dezember 

Grubert, Hugo, aus Argelothen (Argendorf), Kreis 
Elchniederung, jetzt 3044 Dorfmark, Martin-Luther-
Straße 6, am 22. Dezember 

Kinzncr, Gustav, aus Sakalehnen, Tollmingen und 
Gumbinnen, jetzt 563 Remscheid-Lennep, Wiesen
straße 4, am 28. Dezember 

Kirsch, Emil, aus Seestadt Pillau I, Wassers t raße 1, 
jetzt 2407 Travemünde, Teutendorfer Weg 3, am 
29. Dezember 

Kleinfeld, Fritz, aus Seestadt Pillau II, Norkusstraße 
14, jetzt 6091 Eddersheim, Friedensstraße 2, am 22. 
Dezember 

Klimmek. Johann, aus Angerburg, jetzt 208 Pinne
berg, Saarlandstraße 33, am 31. Dezember 

Knischewski, Franz, aus Benkheim, Kreis Angerburg, 
jetzt 5354 Weilerswist, Lechenicher Weg 7, am 
29. Dezember 

Meschler, El l i , aus Eisenberg, Kreis Heiligenbeil, 
jetzt Haxtum, am 24. Dezember 

Murach, W i l l i , aus Angerburg, jetzt 2101 Meckelfeld, 
Bohnenkamp 14, am 2. Januar 

Oppermann, Frida, geb. Bethke, aus Rodungen, 
Kreis Schloßberg, jetzt 7742 St. Georgen, Am 
Sommerrain 24, am 23. Dezember 

Palm. Johanna, aus Memel, jetzt 242 Eutin, Gorch-
Fock-Straße 6, am 28. Dezember 

Poepping, geb. Schattauer, aus Königsberg, jetzt 2 
Hamburg, Schlicksweg 14, am 22. Dezember 

Richartz, Martha, aus Kölmersdorf, Kreis Lyck, jetzt 
56 Wuppertal-Elberfeld, Hochstraße 67 B, am 
30. Dezember 

Rohmann. Karl , aus Schneuthöhe, Kreis Lyck, und 
Gr.-Kessel, Kreis Johannisburg, jetzt 4 Düsseldorf, 
May'oachstraße 5, am 31. Dezember 

Rudolph, Gertrud, aus Königsberg, Tiepholtstraße 24, 
jetzt 5 Köln-Mühlheim 84, Horststraße 4, am 29. De
zember 

Ruhnau, Walter, aus Seestadt Pillau I, Mühlenstr . 3, 
jetzt 2212 Brunsbüttel, Hermann-Löns-Weg 5, am 
3. Januar 

Sabrowski, Gertrud, aus Runden, Kreis Darkehmen, 
jetzt 1 Berlin 44, Weises t raße 14, am 30. Dezember 

Saul, Kar l , aus Angerburg, jetzt 24 Lübeck, Mühlen
straße 52 a, am 1 Januar 

Schipper, Hertha, aus Orteisburg, jetzt 232 Plön, 
Waldshöhe 24, am 29. Dezember 

Schulz, Frida, geb. Hauptmann, aus Königsberg, Hin-
denburgstraße 63, jetzt 31 Celle, Gr. Plan 5, am 
1. Januar 

Tolksdorf, Otto, Landwirt, aus Alexbrück, Kr. Eben
rode, jetzt 776 Radolfzell 14, Lerchenwalde 8, am 
24. Dezember 

Weiher, Elisabeth, geb. Hofer, aus Seidlershöhe, 
Kreis Schloßberg, jetzt 2 Hamburg 63, Hummels-
büttler Landstraße 151, am 19. Dezember 

Wenskus, Kurt, aus Labiau, jetzt 2 Hamburg 61, 
Garstedter Weg 53a, am 9. Dezember 

Wilms, Anna, aus Seestadt Pillau I, Zitadelle 6 a, 
jetzt 7301 Kemnat, Friedrichstraße 16, am 3. Januai 

zur Eisernen Hochzeit 
Mehring, Reinhold, Lehrer i. R., und Frau Gertrud, 

geb. Nickel, aus Königsberg, Steffeckstraße 15—17, 
jetzt 4902 Bad Salzuflen-Breden, Heldmannstr. 96, 
am 29. Dezember 

zur Diamantenen Hochzeit 
Kochanowski, Gustav, und Frau Ottilie, geb. Sadro-

schinski, aus Neidenburg. Stolzenbergstraße 36, 
jetzt zu erreichen über Irmgard Dunio, 425 Bottrop, 
Marienstraße 16, am 23. Dezember 

zur Goldenen Hochzelt 
Bahl, Kurt, und Frau Mariechen, geb. Bischof, aus 

Königsberg, Marienburg, jetzt 2 Hamburg 76, 
Schumannstraße 26. am 29. Dezember 

Bublies, Friedrich, und Frau Lisbeth, geb. Lange, aus 
Paulsdorf, Kreis Angerapp, jetzt 5249 Pracht, 
Eichenweg 16, am 22. Dezember 

Ehlert, Franz und Frau Maria, geb. Stobinski, aus 
Mehlsack, Kreis Braunsberg, jetzt 413 Moers. 
Vinner Straße 41 a, am 18. November 

Hirsekorn, Alexander, und Frau Olga, geb. Schillok 
aus Lyck, jetzt 322 Alfeld (Leine), Robert-Linnarz-
Straße 33, am 13. Dezember 

Kriegsmann, Franz, und Frau Maria, neb. Zimmer, 
aus Kreuzburg, Kreis Pr.-Eylau, jetzt 75 Karlsruhe-
Durladi, Auf der Lohn 4 a, am 31. Dezembei 

Lindemann, Emil, und Frau Herta Hedwig, geb. Nies
wandt, aus Wilkassen, Kreis Angerburg, jetzt 213 
Rotenburg (Wümme), Milanweg 2, am 2. Januar 

Petrowitz, Max und Frau Helene, geb. Lipinski, aus 
Lyck, Prostker Vorstadt, am 24. Dezember 

Plewka. Paul, Stadtinspektor i . R., aus Orteisburg, 
und Frau Ida, geb. Pawelzik, aus Friedrichshof, jetzt 
4 Düsseldorf, Fabriciusstraße 3, am 27. Dezember 

Sdorra, Paul, und Frau Luise, geb. Zacharias, aus 
Kreuzborn, Kreis Lyck, jetzt 6661 Walshausen, 
Bahnhofstraße 18, am 26. Dezember 

Synofzik. Otto, und Frau Gertrud, geb. Soppa, aus 
Karvik und Wartendorf, jetzt zu erreichen über 
Tochter Brunhilde Werner, 3 Hannover, Husaren
straße 32, am 27. Dezember 

zur Beförderung 
Schäfer, Peter, Studienrat, 8702 Lensfeld, Brücken

straße 43, (Herbert Schäfer, Kreisbaumeister 1. R., 
und Frau Elfriede, geb. Gleiser, aus Braunsberg, 

Teichstraße 15/17, jetzt 643 Bad Hersfeld, Gotzbert-
straße 6), zum Oberstudienrat 

sar befördert worden, 

zum Examen 
Kubutat, He.drun (Ernst Kubutat. Jusjizobersekre a 

• R und Frau Margot, geb. Gehlhaar, aus un 

in Hannover das Lehrerexamen für Grund und 
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Dortmund, Goethestraße 39), hat an der Päd-
LgoSSeA Hochschule Ruhr das Staatsexamen für 
Grund- und Hauptschulen mit der Note .gut be
standen 

zum J u b i l ä u m 
Szesny, Gertrud, aus Birkenwalde Kreis Lyck Ver-

wal tüngsangeste l l te im Staatlichen Gesundheits
amt Lvck letzt 3091 Kirchlinteln, Haupts t raße 167, 
SsjJSfafaf Verwaltungsangestellte im Staatlichen 
Gesundheitsamt Verden, am 15. Dezember 

Ein Vorbild der Burgschüler 
Oberstudienrat a. D. Hermann Jopski vollendet 75. Lebensjahr 

Düsse ldorf — A m 
31. Dezember v o l l 
endet der v o n v i e l e n 
verehrte Lehrer , un 
ser Landsmann u n d 
Freund , das Ehrenmit 
g l i ed der Burgschul 
gemeinschaft K ö n i g s 
berg (Pr) e. V . se in 
75. Lebensjahr . W i r 
wissen uns mit v i e l e n 
O s t p r e u ß e n , aber auch 
mit v i e l e n Freunden , 
die h ie r ihre H e i m a t 
haben, i n dem W u n s c h e in ig , d a ß unserem 
„ P a p a J o p s k i " noch v i e l e , v i e l e Jahre Gesund 
heit geschenkt we rden m ö g e n . 

A l l e , die H e r m a n n J o p s k i aus seiner Ze i t an 
der Burgschule, aus dem Spor t leben i n Os t 
p r e u ß e n oder nach dem K r i e g e i n Hessen k e n 
nenlernen durften, s c h ä t z e n i h n als echten Ost 
p r e u ß e n , der stets mit Pf l ichtgefühl und Beharr 
l ichkei t se inen W e g gegangen ist. Es k a n n h ier 
nicht der Pla tz sein, um al le seine Ve rd i ens t e 
und Ehrungen a u f z u z ä h l e n , die er sich i m sport

l ichen Bere ich , insbesondere i m Schu l - u n d V e r 
sehrtensport , e rd ient hat. 

W e n n aber neben der A u s z e i c h n u n g durch 
das B u n d e s v e r d i e n s t k r e u z I. K l a s s e se ine Stadt 
Darmstadt i h m 1962 die B ü r g e r e h r u n g v e r l i e h , 
dann l ä ß t gerade dies,e Tatsache e rkennen , d a ß 
unser „ P a p a J o p s k i " ü b e r a l l da zupackte , w o 
er A u f g a b e n sah, die nur mi t M i t m e n s c h l i c h k e i t 
u n d v o l l e r H i n g a b e b e w ä l t i g t w e r d e n k ö n n e n . 
H i e r se i an die Ze i t se iner T ä t i g k e i t als V o r 
s i tzender der K r e i s g r u p p e Darms tad t der Lands 
mannschaft O s t p r e u ß e n er inner t . A m g lück l i ch 
sten d ü r f e n w i r i n der B u r g s c h u l f a m i l i e se in , d ie 
w i r unse ren „ P a p a J o p s k i " i n t reuer V e r b u n 
denhei t z u se inen L e h r e r k o l l e g e n u n d f r ü h e r e n 
S c h ü l e r n i n unserer g r o ß e n Gemeinschaf t w i s 
sen. Selbst M i t b e g r ü n d e r der Schulgemeinschaf t , 
ist das G e b u r t s t a g s k i n d i m m e r unser L e h r e r u n d 
K a m e r a d geb l ieben , u n d jede B e g e g n u n g mi t 
i h m b e k r ä f t i g t das E r i n n e r n an J u g e n d - u n d 
Burgschulze i t i n unse rem K ö n i g s b e r g i n Os t 
p r e u ß e n . 

H e r m a n n J o p s k i w i r d aus d em In- u n d A u s 
l a n d v i e l e G e b u r t s t a g s g r ü ß e e rha l t en . » S e i n e 
Jungens" sagen i h m für das, was er uns w a r 
u n d ist, unse ren he rz l i chen D a n k . B. K . 

Bundesverdienstkreuz für Petersdorf 
Die Familie muß oft auf ihr Oberhaupt verzichten 

Kiel — In A n e r k e n n u n g seiner Le i s tungen in 
der Ver t r i ebenenarbe i t wurde dem 1. V o r s i t z e n 
den der Landesgruppe Sch leswig -Hol s t e in der 
Landsmannschaft O s t p r e u ß e n , G ü n t e r Peters
dorf, v o m B u n d e s p r ä s i d e n t e n das V e r d i e n s t 
k reuz am Bande ve r l i ehen . Diese hohe A u s z e i c h 
nung ü b e r r e i c h t e unserem Landsmann der So
z ia lmin i s t e r des Landes Sch leswig-Hols t e in i m 
N o v e m b e r 1974. 

G ü n t e r Petersdorf wurde am 17. 6. 1920 in 
K ö n i g s b e r g (Pr) geboren. B i s zu seiner E inbe 
rufung zur Wehrmach t w a r er als S tadt inspektor 
i n K ö n i g s b e r g t ä t i g . W ä h r e n d des K r i e g e s w a r 
unser Landsmann Soldat und k a m nach K r i e g s 
ende als Off iz ier nach Sch leswig-Hols te in , wo 

•er 1946 i n den Diens t der Landes reg ie rung 
Sch leswig-Hols t e in eintrat . A u c h heute ist er 
dort noch als Oberamtsra t t ä t i g . 

G ü n t e r Petersdorf ist M i t b e g r ü n d e r der Ost 
p r e u ß e n - H i l f s g e m e i n s c h a f t ( O H G ) , w a r Le i t e r 
der Jugendgruppe, seit 1956 zwe i t e r V o r s i t z e n 
der der O H G und ist seit 1959 ununterbrochen 
ihr erster Vor s i t zende r . V o n 1960 an ist er a u ß e r 
dem erster V o r s i t z e n d e r der Landesgruppe 
Sch leswig -Hol s t e in der Landsmannschaft Ost 
p r e u ß e n , daneben zwei te r V o r s i t z e n d e r des V e r 
bandes der He ima tve r t r i ebenen ( V d H ) i n K i e l 
und gleichfal ls zwei te r V o r s i t z e n d e r des Landes
verbandes der ve r t r i ebenen Deutschen (LvD) 
Sch leswig-Hols te in . 

D i e K i e l e r O s t p r e u ß e n k e n n e n ih ren ersten 
V o r s i t z e n d e n und wissen , w i e sehr er durch 
seine zahl re ichen E h r e n ä m t e r belastet ist. So
w o h l auf ö r t l i c h e r als auch auf ü b e r ö r t l i c h e r 
Ebene hat sich Landsmann Petersdorf für seine 
o s t p r e u ß i s c h e n Landsleute eingesetzt ebenso 
für die A n l i e g e n des Gesamtverbandes , i n des
sen Re ihen ost- u n d mitteldeutsche Landsmann
schaften zusammenarbei ten . E r hat sich i m L v D 
g r o ß e Ve rd i ens t e um die Organ i s a t i on des V e r 
bandes e rworben . 

V o r e in iger Ze i t wurde Landsmann Peters
dorf die Go ldene Ehrennade l der Landsmann
schaft O s t p r e u ß e n und des Bundes der V e r 
t r iebenen Deutschen (BdV) ve r l i ehen , deren 
V o r s t ä n d e n er a n g e h ö r t . 

Es braucht nicht besonders e r w ä h n t z u wer
den, w i e v i e l Ze i t u n d Kraf t aufgewendet wer 
den m u ß , u m al le vorgenannten E h r e n ä m t e r 
a u s z u ü b e n . Seine F r a u und seine be iden K i n d e r 
m ü s s e n recht oft am Wochenende auf das F a 
mi l ienoberhaupt verzichten, w e n n dieses w e g e n 
kul turpol i t i scher Tagungen oder S i t zungen ab
wesend se in m u ß . Seine Tochter M a r t i n a b e t ä 
tigt sich i n der Gemeinschaft Junges O s t p r e u ß e n . 

Entspannung v o n seinen v i e l s e i t i gen A u f g a 
ben findet G ü n t e r Petersdorf be im Tenn i s sp i e l . 
A u c h h ier hat er es schon zu v i e l e n E h r e n ge
bracht, so wurde er Senioren-Tennismeis ter v o n 
K i e l , l a n g j ä h r i g e r Ve re insme i s t e r i n der Se
n iorenklasse und brachte es zu S iegen be i B ä d e r 
turn ieren i n W e s t e r l a n d . A u c h e inen z ü n f t i g e n 
Skat verachtet unser Landsmann nicht, e inen 
Skat , be i dem er sich auch im K r e i s e seiner 

Lands leu te oft me i s te r l i ch durchgesetzt hat. M i t 
v i e l L i ebe ist er b e i se iner Ga r t ena rbe i t . 

D i e K i e l e r O s t p r e u ß e n f reuen sich ü b e r d ie 
A u s z e i c h n u n g ihres ers ten V o r s i t z e n d e n , be
g l ü c k w ü n s c h e n i h n dazu u n d geben der Hoff 
nung A u s d r u c k , d a ß er auch i n der k o m m e n d e n 
Z e i t sich für d ie A n l i e g e n der O s t p r e u ß e n u n d 
der H e i m a t v e r t r i e b e n e n i n der b i s h e r i g e n In
t e n s i t ä t e inse tzen k a n n . D a f ü r w ü n s c h e n w i r 
i h m v i e l Kraf t , G e s u n d h e i t u n d a l l es G u t e . 

Kohlevorkommen für 750 Jahre 
K a t t o w i t z (Jon) - A u f r u n d 85 M i l l i a r d e n 

T o n n e n s c h ä t z e n poln ische G e o l o g e n d ie S t e in -
1 • K ? r J ° m r m e n i n N i e d e r - u n d Ober sch le s i en , 

sd i re ib t d ie K a t t o w i t z e r Z e i t u n g „ D z i e n n i k Z a -
chodm . D i e s e r V o r r a t „ m ü ß t e " , so me in t man , 
für d ie n ä c h s t e n 750 J ah re ausre ichen . D i e B r a u n -

SJT?tVmi M ° ^ l l l i a r d e n T ° ™ e n angegeben. 
D i e S t e i n k o h l e n b e r g w e r k e i n Schles iens B e r g -
M i n i n n o ' 8 ? h a b e V m v e r g a n g e n e n Jahr 157 
M i l l i o n e n T o n n e n des „ s c h w a r z e n G o l d e s " ge-

T o n n l ( i m - i 9 5 0 W a r e n e s 7 5 M i l l i o n e n 
TahrP 107^ ^ d o o e

x

B r a u n k o h l e p r o d u k t i o n i m 
Jahre 1973 r u n d 39 M i l l i o n e n T o n n e n be t rug . 

5000 Jahre alte Pfahlbausiedlung 
t u n f f t J n d i S W - ~ l R e s t e e i n e r S t e inze i t s i ed lung fanden po ln ische A r c h ä o l o g e n der W a r -

l ^ B ^ r 8 ^ n - d 6 r o s t P r ^ c h e n O r t -
Warschauf mliH f ^ A l l e n s t e i r > - W i e R a d i o 
Warschau meldet , w u r d e n F raq m en t e der P f a h l , 
bauten, die aus der Z e i t u m 3600 v C h r s tam 
men i m T o r f entdeckt. B i s h e r i g e U n t e i u A u n -

P ? n h , K S S e n , d a r a u f l i e ß e n , dafl die einst?ae 
Pfah lbaus ied lung auf e inem flachen See der 

e t % o r V j a h r
 eX,Stir- 9 - ^ d e n ^ t . £ 

e n Ä 
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Aus der landsmannschaftlichen Arbeit in . . . 

N . ' 
Bundesjugendtag 1974 der GJO in Bad Pyrmont -

XthPim „ R V H " D 1 B I S l D e z e m b e r ^afen sich im 
Ostheim m Bad Pyrmont der Führungskreis und wich
tige Mitarbeiter der Gemeinschaft Junges Ostpreu
ßen zum jährlichen Bundesjugendtag. Neben dem 
Bundesjugendwart Hans Linke war die gesamte 
Fuhrungsmannschaft erschienen. Die Tagung sollte 
eine erste Bilanz der Neuordnung der GJO brinqen 
und neue Signale setzen für die Arbeit im kommen
den Jahr. Daher war der Samstag ausschließlich zur 
Analyse der getanen Arbeit und der Sonntag zur 
künftigen Planung eingeteilt. 

Am Nachmittag berichtete Erika Rohde über die 
Arbeit der Bundesspielschar. Mit starkem Beifall 
wurde ihre Arbeit gewürdigt. Die Bundesfühlung, 
verantwortlich für den Bundesarbeitskreis, Sommer
maßnahmen, Pressearbeit und deutsch-dänisches 
Jugendwerk, erläuterte ihre Tätigkeit. Das deutsch
dänische Jugendwerk wurde besonders heraus
gestellt, als ein erfolgreicher Weg, neue Freunde in 
der Welt zu finden. Diese Arbeit, ausgehend von 
der 20jährigen deutsch-dänischen Gräberarbeit, zeigt 
heute in Schülerklassenaustausch, gemeinsamen Zelt
lagern und engen Kontakten der GJO-Führung und 
der Stadt Oksböl. ihre zukunftsweisende Bedeutung, 
da Völkerverständigung als Teil der Friedensbemü
hungen nur durch aktiven Kontakt der Völker unter
einander Sinn bekommt. Die Regionalgruppenwarte 
sprachen anschließend über ihre Arbeit auf Linder
et) ene. Ihre Aufgabe ist es, die jungen Menschen, 
welche an den Sommermaßnahmen teilnahmen, in die 
Arbeit der GJO aufznehmen. Hierbei wurde deutlich, 
daß die Regionalgruppen durch politische und kul
turelle Unterschiede und daraus folgernd deren unter
schiedliche Mentalität stark in ihrer Arbeit unter
stützt oder behindert wird. So sind auch die Ergeb
nisse der vier Regionalgruppen unterschiedlich. Der 
Abend wurde von Dr. Heincke gestaltet. Bei diesem 
gemütlichen Adventsabend berichtet er über die ost
preußischen Brauchtümer in der Vorweihnachtszeit. 
Dabei kamen sich auch die Menschen näher, die am 
Tag heftig miteinander gestritten hatten um das Wohl 
der Gemeinschaft. Der Sonntag war dann gekenn
zeichnet von Planung 1975. Zum erstenmal wird das 
große Zeltlager der Gemeinschaft Junges Ostpreußen 
in Dänemark stattfinden. Es werden über hundert 
junge deutsche und dänische Menschen erwartet. Das 
Lager soll für die Jüngeren ausgeschrieben werden 
Termine und Einzelheiten werden noch bekannt
gegeben. 

Bundesspielschar zu wenig angefordert — Wie auf 
dem Bundesjugendtag der GJO in Bad Pyrmont be
kannt wurde, wird die Bundesspielschar der Gemein
schaft Junges Ostpreußen nur wenig von den ü . t s - , 
Landesgruppen und den Heimatkreisgruppen der 
Landsmannschaft zu Veranstaltungen und Ausgestal
tung von Feierstunden angefordert. Von 71 Ein
ladungen kamen nur 16 aus dem Kreis der Lands
mannschaft. — Die Leiterin der Bundesspielschar, 
Erika Rohde, teilte mit, daß 18 Gruppen mit ins
gesamt 394 Jungen und Mädchen in der Bundesspiel
schar mitarbeiten. Hier gibt es Gruppen, die Volks

tanz bringen, und dort andere, die durch Stimme und 
Instrument Musik machen. In vier Lehrgängen wurde 
im vergangenen Jahr den Gruppen vor allem ost
preußische Tänze und Musik vermittelt. Diese erfolg
reiche Arbeit hat aber zu wenig Rückhalt in der 
Landsmannschaft. So forderte die Leiterin alle ost
preußischen Gruppen auf. für die Ausgestaltung ihrei 
Veranstaltungen die Volkstanz- und Instrumental
gruppen der Bundesspielschar einzuladen. Sie kom
men bestimmt! 

Erika Rohde, 305 Wunstorf, Südstraße 32 

S C H L E S W I G r H O L S T E I N 
Vorsitzenaer aer i_.anaesgruppe: munter petersdori 
Kiel. Geschäftsstelle: 23 Kiel, Wilhelminenstr. 47/49, 
Telefon 04 31/4 02 11. 

Plön — Mit Bankdirektor i . R. Hans Rennekampff, 
Prinzenstraße 5, vollendete eine bekannter Bürger, 
für den die Kreisstadt durch die Ereignisse des 
Kriegsendes zur »neuen Heimat" wurde, sein 80. Le
bensjahr, Rennekampff stammt aus Insterburg, war 
in Lotzen Vorsitzender des traditionsreichen Segel
klubs .Masovia" und später in Tilsit als Bankdirek
tor tätig. Das Kriegsende verschlug ihn im August 
1945 nach Plön. Die Bank der Ostpreußischen Land
schaft hatte dort eine Ausweichstelle. Hier widmete 
er sich bald der politischen Interessenvertretung für 
seine Schicksalsgenossen der Heimatvertreibung. So 
war Rennekampf in den ersten Wahlperioden des 
Plöner Kreistages über acht Jahre Abgeordneter des 
damaligen BHE. In diesen Jahren war auch sein Rat 
im Verwaltungsrat der Kreissparkasse gefragt. Außer
dem widmete er sich der praktischen karitativen 
Hilfe für die Vertriebenen und Flüchtlinge. Auch 
heute noch ist er in Plön für den Hilfsring Schleswig-
Holstein aktiv. Bis ins hohe Alter bewahrt sich der 
Jubilar noch immer die Liebe für die Segelei. Er 
selbst steuert sein Boot .Masovia" noch immer über 
den Plöner See. 

Schönwalde a. B. — Die im Bund der Vertriebenen 
vereinigten landsmannschaftlichen Gruppen der Ost
preußen und Pommern konnten auf ihr 25jähriges 
Bestehen zurückblicken. Unter starker Beteiligung 
auch der übrigen Bevölkerung wurde der Doppel
geburtstag im Rahmen einer eindrucksvollen Fest
versammlung gefeiert. Die würdige Gedenkstunde 
wurde zu einem überzeugenden Bekenntnis der un
gebrochenen Liebe und Treue der Vertriebenen zu 
ihrer Heimat. Umrahmt wurde cfie Veranstaltung von 
musikalischen Darbietungen des Akkordeon-Clubs 
Eutin und des Gesangvereins Schönwalde von 1872, 
der im Laufe des zurückliegenden Vierteljahrhunderts 
immer wieder bei der Gestaltung von Feierstunden 
der Heimatvertriebenen uneigennützig und selbst
verständlich zur Verfügung stand. Der langjährige 
Vorsitzende der Ostpreußen, Walter Giese, begrüßte 
die Gäste, unter ihnen zahlreiche Vertreter kommu
naler und kirchlicher Stellen sowie der Kreis- und 
Landesverbände der Pommern und Ostpreußen, be
sonders herzlich. Bürgermeister Hiller, Ehrenmitglied 
der Ostpreußen, entbot der Festversammlung die 
Grüßr? der Bungsberggemeinde und beglückwünschte 
die Heimatvertriebenen z w ihrer Haltung, mit der 
sie während der vergangenen 25 Jahre Heimattreue 

und Heimatliebe bewiesen und ihr kulturelles Erbe 
aus der Heimat bewahrt und auch am neuen Ort ge
pflegt hätten. Dankbar betonte der Bürgermeister, 
daß aus den Reihen der Heimatvertriebenen Persön
lichkeiten kamen, die führende Positionen im politi
schen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben 
übernahmen und manchen wertvollen Impuls für die 
Entwicklung der Gemeinde einfließen ließen. Ministe
rialrat Dr. Walsdorff von der Kieler Staatskanzlei 
stellte in seinem Festvortrag fest: »Wir, der Heimat 
verlustig, haben mit Schmerzen erlebt, wie morali
sche und rechtliche Positionen zurücktreten mußten, 
wenn es um Fragen der Macht und der Machbarkeit 
im zwischenstaatlichen Bereich ging. Das Ziel der 
staatlichen und nationalen Einheit, die Wiederver
einigung der Deutschen, erscheint ferner denn je." 
Pastor Lembke, ebenfalls Ehrenmitglied der Ost
preußen, bescheinigte den .Geburtstagskinder", daß 
sie etwas von der Glaubensstärke aus ihrer Heimat 
mit nach Schleswig-Holstein gebracht hätten und ent
bot ihnen die Grüße und den Dank der Kirchen
gemeinde Schönwalde. Als Sprecher der Vereine und 
Verbände innerhalb der Gemeinde überreichte der 
Vorsitzende der Militärischen Kameradschaft. Fried-
walt Kleist, eine Jubiläumsgabe von rund 500 Mark. 
Bürgermeister Schräder, dessen Gemeinde Kassee
dorf zum Einzugsgebiet der landsmannschaftlichen 
Gruppen gehört, sicherte den Vertriebenen weiter
hin die Unterstützung der Gemeinde zu. Sprecher der 
Kreis- und Landesverbände der Ostpreußen und 
Pommer» dankten der Gemeinde für das Verständnis 
und die Hilfe, die die Heimatvertriebenen in den 
zurückliegenden vielen Jahren gefunden hätten. Fol
gende bewährte und treue Mitarbeiter der beiden 
Jubiläumslandsmannschaften wurden zum Schluß der 
Veranstaltung mit Urkunden und Ehrennadeln aus
gezeichnet: Pommersche Ehrennadel in Gold: Karl 
Iwen, Ilse Eben und Heinz Waldow; silberne Ehren
nadel: Pastor Armin Lembke, Bürgermeister Friedrich 
Hiller, Walter Giese und Dora Iwen. Bei den Ost
preußen erhielten für ihre 25jährige Mitgliedschaft 
die Ehrenurkunde: Lydia Müller, Kurt Ulrich, 
Margarete Wiese, Otto Balzer, Ernst Gruhn, Frau 
Jokuszies, Anna Konrad, Albert Koschubat, Franz 
Müller, Franz Raudschus, Eugen Sahm und Heinrich 
Schoeler. Für besondere Verdienste in der Vorstands
arbeit wurden mit der silbernen Ehrennadel aus
gezeichnet: Gertrud Schoeler, Franz Daege, Lydia 
Müller, Helene Karsten, Gertrud Eggers. In seinem 
Schlußwort betonte der Vorsitzende der Pommern, 
Heinz Waldow, noch einmal die gute Znsammen
arbeit zwischen Heimatvertriebenen und Heimat
verbliebenen in der Gemeinde und dankte in herz
lichen Worten für alle guten Wünsche und Gaben zu 
den Jubiläen der beiden Gruppen. 

N O R D R H E I N - W EDMRM 

Vorsitzender: Horst Frischmulh. West: Fred! Jost, 457 
Quakenbrück, Hasestraße 60, Telefon 0 54 31 / 35 17. 
Nord: Werner Hoffmann, 3112 Ebstorf, Max-Eyth-
Weg 3, Telefon 0 58 22 /8 43. Süd: Horst Frischmulh, 
3 Hannover 1, Hildesheimer Straße 119, Telefon 
Nr. 05 11 / 80 40 57. 

Hannover — Die Frauengruppe kommt am Sonn
abend 4. Januar, 15 Uhr, im Dorpmüllersaal (Hbf) zu
sammen. Frau Schmidt bzw. Albrecht Harbach halten 
einen Diavortrag. 

Wilhelmshaven — Erster Heimatabend im neuen 
Jahr Montag, 6. Januar, 19.30 Uhr, im Clubhaus Graf 
Spee, Schellingstraße 11. 

Vorsitzender der Landesgruppe: Harry Poley, Duis
burg. Geschäftsstelle: 4 Düsseldorf, Duisburger Str. 71, 
Telefon 02 U/48 26 72. 

Hagen — Vorweihnachtsfeier der Kraisgruppe 
Sonnabend, 21. Dezember, 20 Uhr, in den Ostdeut
schen Heimatstuben. Die Festrede wird wie in den 
vergangenen Jahren Lm. Pastor Mittmann halten. Es 
gibt ebenfalls wie immer Kaffee und Kuchen. — Gut 
besucht war die letzte Zusammenkunft. Es gab sehr 
gut zubereitetes Königsberger Rinderfleck. Vor
sitzender Herbert Gell und Kulturwartin Vera 
Gelleszat sprachen über berühmte und bekannte Ost
preußen. Reinhard Bethke zeigte einen Film von 
seiner Reise nach Masuren und Lyck. 

Höxter — Weihnachtsfeier am .dritten Feiertag'. 
Freitag, 27. Dezember. 20 Uhr, im Hotel Corveyer 
Hof, Westerbachstraße. Es ist gelungen, den Jugand-
musikkreis unter der Leitung von Dr. Grabski zu ge
winnen, der durch seine musikalischen Darbietungen 
viel zur Verschönerung des Abends beitragen wird. 
— Jahreshauptversammlung Freitag, 31. Januar, 
20 Uhr, im Hotel Corveyer Hof. 

Iserlohn — Die Memeilandgruppe hat für 1975 ejne 
Frankrefchfahrt geplant. Die Exkursion soll vier Tage 
dauern und beginnt am 28. Mai mit Omnibus. Wer 
mitfahren möchte, melde sich schriftlich bis zum 
31. Dezember an bei Wilhelm Kakies, 586 Iserlohn, 
Soenneckenstraße 11, Telefon 0 23 71/6 11 67. — 
Sonnabend, 4. Januar. 16 Uhr, kageln im Hotel Brauer. 
— Sonnabend, 1. Februar, im Hotel Brauer, Hagener 
Straße 65, Fasching. — Beim Weihnachtskegeln ging 
es um den Jugend-Wander-Wimpel, um die zwei 
goldene Kegelketten, um eine Gans und mehrere 
Enten sowie andere Sachpreise. Den Jugend-Wander-
Wimpel erkegelte sich Ralf Füllhaas«, Iserlohn, mit 
33 Holz vor Ulrich Behrendt, Iserlohn, mit 29, Wolf-
gang Pollmann. Ergste, mit 27, Marion Brettschneider, 
Halingen, 26, Dirk Steinwender, Hohenlimburg, 25, 
und Hans Harner, Deilinghofen, mit 21 Holz. Al le 
Sieger erhielten wertvolle Sachpreise. Die .Goldene 
Damen-Kegel-Kette" und eine Ente erkegelte sieh 
Heidi Steinwender, Hohenlimburg, mit 32 Holz vor 
Gertrud Mezer, Hagen, die eine Gans als Preis 
wählte, 31 Holz. Irmgard Harner, Ihmret, 29 Holz, 
Hertha Kakies 26 und Hildegart Pollmann, Ergste, 
mit 25 Holz. Bei den Herren erkegelte Wilhelm 
Kakies die „Goldene Kette" und eine Weihnaehts-
ente mit 37 Holz vor Josef Melzer, Hagen, 34, Bruno 
Harner, Ihmert, 34, Horst Pollmann, Ergste, 34, Wal
ter Harner, Deilinghofen, 33, Heinz Naujoks, Dei
linghofen, 32. und Günther Wesalowski, Dortmund, 
32 Hoiz- Auch die beiden Schlußlichter in der Liste 
wurden nicht vergessen. Der Vorsitzende überreichte 
Margot Missulis, Schwerte, und Ria Brettschneider, 
Halingen, je ein Päckchen Boonekamp und sagte, 
„Nicht verzagen". Danach ehrte Kakies die 1. Schrift
führerin Waltraud Behrendt, Iserlohn, die sich immer 
beim Kegeln zur Verfügung stellt und das schwere 
Amt des Anschrefbens führt und auch sonst in allen 
Gruppenangelegenheiten den Vorsitzenden unter
stützt. Frau Behrendt erhielt eine Schallplatte .Lie
derzyklus aus dem Memellande*, die unter Mit
wirkung der Patenstadt Mannheim erstellt wurde. 

Rheda/Wiedenbrück — Sonntag 22. Dezember, 
15 Uhr, im Saale Neuhaus Weihnachtsfeier. Narti 
einer Feierstunde gemeinsames Kaffeetrinken. Ein 
Weihnachtsmann bringt den Kindern einen Saok 
voller bunter Tüten. 

Jetzt gibt es mehr Gründe als je zuvor, 
regelmäßig die WELT zu lesen 

[und sie guten Freunden zu empfehlen]: 

K l a r e r Standort 
Die WELT versteht sich als Zeitung der Mitte. 

Sie wendet sich gegen jede Art von Radikalität und Totalitarismus. 
Gewaltsame Revolutionen lehnt sie ab, legale Reformen fördert sie. 

Die Wiedervereinigung Deutschlands in Frieden und Freiheit, 
die Aussöhnung zwischen Juden und Deutschen, die Verteidigung 

der parlamentarischen Demokratie, der sozialen Marktwirtschaft 
und der Freiheit in Forschung und Lehre — 
das sind die Ziele, für die die WELT eintritt. 

D I E W E L T 
U N A B H Ä N G I G E T A G E S Z E I T U N G FÜR D E U T S C H L A N D 
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Aus den os tpreuß i schen Heimatkreisen . . . 
Die Kartei des Heimatkreises braucht Ihre Anschrift. Melden Sie deshalb jeden Wohnungs

wechsel . Be i allen Schreiben bitte stets den letzten Heimatort angeben. 

E l c h n i e d e r u n g 
Kreisvertreter: Horst Frischmuth, 3 Hannover 1, 
Hildesheimer Straße 119, Telefon 05 11 80 40 57. 

90 Jahre: Ida Walter — „Wenn man einmal alt 
werden sollte, möchte man es so werden wie Ida 
Walter, geb. Massalsky, die im Altenwohnheim an 
der Marienstraße in Cuxhaven ihr 90. Lebensjahr 
vollendete", schreibt die. Cuxhavener Zeitung aus 
diesem Anlaß. „Frau Walter, eine der Seniorinnen 
des Heimes, gehört zu den beneidenswert Glück
lichen, die sich ihre geistige und körperliche Beweg
lichkeit bis ins hohe Alter mit nur geringen Ein
schränkungen zu erhalten vermögen. Dafür hat sie 
eigentlich nie ein .Spezialrezept' gehabt, höchstens 
dieses: geistige Regsamkeit und Dankbarkeit für 
alles Gute, das das Leben beschert. ,Ich bin zufrieden, 
weil ich jeden Tag für das Gute danke. Und wer 
danken kann, ist auch glücklich.' Das sagte eine Frau, 
der das Schicksal nicht wenig Leid auferlegt hat: die 
Vertreibung aus der Heimat, den Tod von zwei Ehe
gatten, das Sterben einer Tochter in blühendem Alter, 
ein tragisches Unglück auf dem Wasser, dem der ein
zige Sohn bald nach Kriegsende zum Opfer fiel. Ida 
Walter hatte, wie sie lebendig zu erzählen weiß, eine 
glückliche Jugend in Ostpreußen, auf einem großen 
Landsitz in der Nähe von Tilsit. 

G u m b i n n e n 
Kreisvertreter: Dipl.-Ing. Dietrich Goldbeck, 4812 
Brackwede 1, Winterberger Str. 14, Tel. 05 21/44 10 55. 

Die ehemaligen Cecilienschülerinnen und Fried
richsschüler treffen sich wieder (10. Treffen) am Frei
tag, 3. Januar, 15.30 Uhr, in Hamburg, Dammtorbahn
hof, Bahnhofsgaststätte (Uniklause). Al le Gumbinner 
mit Angehörigen sind zu diesem zwanglosen Bei
sammensein wieder herzlich eingeladen. 

N e i d e n b u r g 
Kreisvertreter: Paul Wagner, 83 Landshut II, Post
fach 502, Telefon 08 71/7 19 20. 

Goldene Hochzeit — Zwei Menschen, in Neidenburg 
geboren und groß geworden, sehen am 29. Dezember 

auf einen 50 Jahre langen gemeinsamen Lebensweg 
zurück, die Eheleute Uhrmachermeister Erich und 
Christel Weichler. Wie man landläufig sagt: bekannt 
wie ein bunter Hund sind und waren beide. Nicht 
allein durch die vielen geschäftlichen Beziehungen 
und die handwerklich gute Arbeit war der Name 
Weichler ein Begriff geworden. Uberall, wo Erich 
Weichler tätig war, und das war in vielen Vereinen 
und Verbänden, wurde er zur Mitarbeit herangezo
gen und sein Rat war gern gesucht. Er war bis zu 
seiner Einberufung zur Wehrmacht im August 1939 
Stadtverordneter und Mitglied verschiedener Aus
schüsse und Handwerksinnungsmeister in seinem Be
ruf. Seine Ehefrau Christel, geb. Träger, war der 
rege, geschäftliche Teil im Juweliergeschäft, so daß 
sie 1939 das Geschäft allein weiter führen konnte. 
Trotz vieler Sdiwierigkeiten gelang es ihr, den Be
trieb der Uhrmacherei, die Versorgung der Bevölke
rung mit Brillen weiter zu führen und so die Bedarfs
lücke in der Stadt nicht größer werden zu lassen. 
Aus der Ehe, die 1924 geschlossen wurde, gingen 
vier Kinder hervor, von denen zwei Töchter und ein 
Sohn mit ihren Angehörigen an der Jubelfeier teil
nehmen werden. Die Vertreibung zerschlug manchen 
Zukunftsplan der Eheleute Weichler. 1945 mußte Frau 
Weichler, wie so viele ihrer Landsleute, mit gerin
gem Gepäck die Heimat verlassen. In Eschede, Kreis 
Celle, gelang es ihr, Fuß zu fassen und mit ihrem 
ältesten Sohn Horst, der den Beruf des Vaters er
griffen hatte, ein Geschäft zu eröffnen. 1948 kehrte 
Erich Weichler zu seiner Familie zurück, nachdem er 
Polen, Frankreich und Rußland kennengelernt hatte. 
Nicht zerschlagen war der rastlose Unternehmergeist 
der Weichlers. Eschede genügte nicht, man ging nach 
Springe am Deister und von dort nach Hannover-
Botfeld, Harkenbrakenstraße 19, wo seit 1959 das 
Juwelier-, Uhrmacher- und Optikergeschäft Erich 
Weichler in eigenem Grundstück von der Rührigkeit 
und dem Fleiß der Eheleute Weichler kündet. Als 
1947 die Neidenburger sich sammelten, war Christel 
Weichler zur Stelle, als 1948/49 die Neidenburger sich 
zusammenschlössen, war auch Erich Weichler wieder 
da und das Handwerk berief ihn zum Vertreter für 

den Kreis Neidenburg. Spater wurde er zum Stadt
vertreter vbn Neidenburg gewählt 

Ein weiteres „goldenes Ehepaar" haben wir zu ve i -
melden. Am 23. Dezember feiern die Eheleute Gustav 
Kochanowski und Ehefrau Ottilie, geb. Sadroschinski, 
früher in Neidenburg, Stolzenbergsrraße 36, jetzt in 
Mitteldeutschland, ihre Goldene Hochzeit. Leider sind 
uns nähere Familiennachrichten nicht zugänglich ge
macht worden, so daß wir nichts Näheres über das 
Jubelpaar berichten können. Auch ihm wünschen wii 
noch einen geruhsamen, gemeinsamen Lebensabend 
und übermitteln herzliche Glückwünsche. 

Der Weihnachtsheimatbrief Nr. 62 ist zum Ver
sand gekommen. Bezieher, die ihn aus versandtech
nischen oder postalischen Gründen noch nicht erhal
ten haben werden gebeten, sich sofort bei der Ge
schäftsstelle des Kreises in 463 Bochum. Neidenburger 
Straße 15, zu melden. 

O r t e l s b u r g 
Kreisvertreter: Max Brenk. 3280 Bad Pyrmont, Post 
fach 1147, Telefon 0 52 81/27 11. 

Albert Hennig, Schönhöhe, wird 75 — Unser lang
jähriges Mitglied des Kreistages, Albert Hennig, kann 
am 3. Januar in 341 Northeim, Goethestr. 9, seinen 75. 
Geburtstag begehen. Aus Anlaß seines 70. Geburts
tages haben wir seinen Lebenslauf an dieser Stelle 
bereits ausführlich gebracht. Lm. Hennig ist unseren 
Kreisangehörigen als rühriger Mitarbeiter unseres 
Heimatblattes bekannt. Besonders in den Anfängen 
der Herausgabe des Ortelsburger Heimatboten hat er 
uns hilfreich zur Seite gestanden und zwar sind seine 
Beiträge seinerzeit mit der Unterschrift "Euer Lor
baß" erschienen. Auch als unsere Bitte und unser Auf
ruf zur Beteiligung an der Ausschmückung und Her-

Unsere Ortsvertreter — Aus der Reihe unserer be
währten Vertrauensleute werden im Monat Januar be
sondere Geburtstage begehen: Chbsz, Kar l aus 
Krummfuß, jetzt in 7061 Weiler/Rems, Waldstr. 12 b; 
Joachim Hofmann, seinen 85. Geburtstag am 25. Ja
nuar; Rzadki, August aus Fürstenwalde, jetzt in 219 
Cuxhaven-Duhnen, Sahrbenbirrger Weg 27, seinen 
80. Geburtstag am 4. Januar; Schulzki, Otto aus Ko-
bulten, jetzt in 345 Holzminden, Oststraße 12, seinen 
75. Geburtstag am 11. Januar; Osigush, Gustav aus 
Farienen, jetzt in 435 Reckknghausen-Süd 3, Land
schützstraße 10, seinen 75. Geburtstag am 26. Januar; 
Bucholski, Erika aus Friedrichshof, jetzt in 3167 Burg
dorf, A m Nassen Berg 4, ihren 65. Geburtstag am 8. 
Januar; Bublitz, Otto aus Langenwalde, jetzt in 465 
Gelsenkirchen, Gewerkenst raße 15, seinen 65. Ge-

burl5lag • *£S£°sl£5E£li*+& 
matarbeit wärmsten Dank aus. 

O s t e r o d e s t r t t v e r , 333 Helmstedt, 
Kreisvertreter: H | £ s , ^ 7 - 5 3 5*1,3 20 73. 
Schützcnwall 13, i t i e i u « 

Richard v. Negenborn-Klonau 80 Jahre - Unser 
Kicnara v. » Negenborn-Klonau be-

A H A D « 1 m b e r V O s e i n e n a 8 0 . Geburtstag. In 
gern am . j Landwirt auf 
^ZVToUe^Zl Sen^au fgabe . Nach Rückkehr 
aus .owjeUsAer Gefangenschaft und zwangsweiser 
Aufgab? seines Berufes, suchte Lm. von Negenborn 

Der berühmte 
Magenfreundliche 

ein neues Lebensziel im Amt des Kreisvertreters, in 
dem er seit März 1950 wieder für seine Heimat tatig 
sein konnte. In den 19 Jahren dieser Tät igkei t hat er 
unsere Kreisgemeinschaft aufgebaut, die Kreis
treffen veranlaßt , eine ausführliche Kreiskartei ge
schaffen Patenschatten gewonnen, die Paketaktion 
eingeleitet, die Jugendarbeit gefördert und vieles an
dere mehr Daneben hatte er mit unzahligen Lands
leuten einen regen Briefwechsel, hat diese beraten 
und ihnen bei der Aufklärung von Familienschick
salen geholfen. Bei seinem Ausscheiden aus dem 
Amt des Kreisvertreters im August 1969 wurde Lm. 
von Negenborn auf Grund seiner großen Verdienste 
Ehrenmitglied unserer Kreisgemeinschaft. Auch heute 
noch sind wir unserem Jubilar für seinen vielfaltigen 
Rat stets dankbar, den er auf Grund seiner ein
gehenden Kenntnisse unseres Kreises gern und aus
führlich weiterhin erteilt. Wenn wir am heutigen Tag 
unserem Ehrenmitglied recht herzlich gratulieren, so 
verbinden wir alle damit unseren Dank für seine 
Arbeit und seinen Einsatz in unserer Kreisgemein
schaft. W i r wünschen ihm, der jetzt in 24 Lübeck, 
Goerdelers t raße 12, wohnt, auch weiterhin alles Gute, 
vor allem Gesundheit, und grüßen ihn und seine 
Familie auf das herzlichste. 

D i e l e t z t e n 

S t u n d e n d a h e i m 

Ostpreußische Menschen schil
dern den Abschied von der 
Heimat und das Grauen der 
Flucht Mit Vorgeschichte des 
Krieges. 
224 Selten mit 14 Illustratio
nen, glanzkasch. Einband 

Preis 9.80 DM 

Staats- und 
Wirtschaftspolitische 

Gesellschaft e. V . 
2 Hamburg 13, Postfach 8327 

K a l e n d e r i m G r o ß f o r m a t 

Ostdeutsche 

rjieimat im (Zill) 
Wunderba re G r o ß f o t o s 

aus der H e i m a t 
N u r 9,80 D M 

R a u t e n b e r g s c h e 
B u c h h a n d l u n g 

295 Leer, Postfach 909 

V e r s c h i e d e n e s 

Wer stellt noch ostpr. Holzschuhe 
(Klumpen, Gänschen) her? Mel
dungen bei M. Annuzies, 3 Han
nover, Sedanstraße 36. 

Einsame, christliche Omi findet 
liebevolles' Zuhause bei älterem 
Ehepaar mit Kind. Zuschriften 
unter Nr. 43 582 an Das Ost
preußenblatt, 2 Hamburg 13. 

c U n t e r t i c h t 

Suche alte Glückwunsch- und An
sichtskarten, Städte-Notgeld von 
Ostpreußen sowie wertlosen Ak
tionären. Helmut Baumann, 8 
München 40, Moosacher Str. 23. 

S u c h a n z e i g e 

Internat 

für Jungen und Mädchen 

Privatschule Jäger 
4923 Extertal-Laßbruch 
über Rinteln/Weser • Tel. (05754) 200 

moderne Ausrüstung 
mit Sprachlabor, 
schulinternem Fernaehen 
Lehrcomputer. 
Aufgabenbeaufsichtigung 
Aufnahme In alle 
Klassen jederzeit zur 
Ausbildung Mittlere 
Reife. Abitur, Wirtschafts 
•bitur. 
Prospekt anfordernl 

Ich suche Frieda R e i m a n n , 
früher med. Klinik Königsberg. 
Die Klinik wurde 1944 nach Hol
stein verlegt. Bitte melde Dich 
unter 43 641 an Das Ostpreußen
blatt, 2 Hamburg 13. 

Bekanntschaften 

Gesucht werden Angehör ige der 
am 10. Oktober 1974 in 3451 Braak, 
Kr. Holzminden, verst. Charlotte 
T h i e l , geb. Damm, am 9. 1. 1903 
aus Königsberg (Pr). Auch wer An
gaben über Angehörige der Ver
storbenen machen kann, möge sich 
bitte bei dem Nachlaßpfleger 
Helmut Eikenberg, 3451 Braak, 
Kr. Holzminden, Nr. 34, melden. 

Ostpreußin, 52 Jahre, wünscht Hei
rat. Zuschriften unter Nr. 43 745 
an Das Ostpreußenblatt, 2 Ham
burg 13. 

Witwe, Ostpreußin, 58 Jahre, ev., 
wünscht sich einen lieben, gebil
deten Freund bis 65 Jahre, dem 
sie von Herzen gut sein kann und 
der es ehrlich meint. Raum Kiel. 
Zuschriften unter Nr. 43 678 an 
Das Ostpreußenblatt, 2 Ham
burg 13. 

Suche einen Kameraden mit Herz. 
Werde ich ihn finden? Bin Ost
preußin, Wwe., Mitte 60. Zu
schriften unter Nr. 43 627 an Das 
Ostpreußenblatt, 2 Hamburg 13. 

Charmante, jugendl. Vierzigerin 
(Akademikerin), gut aussehend, 
sportl., led., ev., möchte nicht 
länger allein sein und wünscht 
sich einen charakterl. wertvollen, 
aufrichtigen Lebenspartner, der 
die Natur liebt, ein gemütl. Zu
hause schätzt und solide ist. 
Ernstgemeinte Bildzuschriften 
(zur.) unter Nr. 43 584 an Das Ost
preußenblatt, 2 Hamburg 13. 

Zollbeamter (Landwirtssohn), 34/ 
1,67, dklbl., ev., natur- und tier
liebend, vermögend, mit gemüt
lichem Heim, guten Charakter
eigenschaften, sucht liebes, auf
richtiges Ostpreußenmädel zw. 
Heirat. Ernstgemeinte Bildzu
schriften erbeten unter Nr. 43 709 
an Das Ostpreußenblatt, 2 HH 13. 

Ostpreuße, 31/1,83, blond, schlank, 
ev., led., sucht auf diesem Wege 
natürliches, liebes Mädchen, auch 
mit Kind, zwecks Heirat. Bildzu
schriften unter Nr. 43 611 an Das 
Ostpreußenblatt, 2 Hamburg 13. 

Wir suchen 

Hans-Roberl Pethbrenner 
aus Königsberg (Pr), Hinden-
burgstraße 71. Er wurde mit 
15 Jahren im Samland gefan
gen genommen. Sein Vater war 
Kaufmann der Firma Max 
G u t t o w s k y , Königsberg, 
Schloßstraße 4. 
Bitte höfl. um Nachricht an 
Helene Pechbrenner, 
472 Beckum, Mühlenweg 39 a. 

Ehem. ostpr. Landwirt , 69 Jahre, 
sucht zwecks Geselligkeit nette 
Frau entsprechenden Alters. 
Möblierte Wohnung unentgelt
lich, 2 km von Bad Segeberg. Zu
schriften unter Nr. 43 679 an Das 
Ostpreußenblatt, 2 Hamburg 13. 

Suchen nette Landsleute für Unter
haltung, Wandern, ev. Reisen. 
Wir sind über 60 Jahre und leben 
in Holstein. Zuschriften bitte u. 
Nr. 43 649 an Das Ostpreußenblatt, 
2 Hamburg 13. 

Geburt — V e r l o b u n g 

Hochzeit — J u b i l ä u m 

I H R E F A M I L I E N A N Z E I G E 

in 

D A S O S T P R E U S S E N B L A T T 

Treue Seele gesucht! 
Höherer techn. Beamter (Ostpr.), 56 J., Ww., 1,80 m, 
gesund, schlank, Nichtraucher, gutmütig, sehr anpas
sungsfähig mit solider Lebensführung in geordneten 
Verhältnissen, Wünscht nur Hausfrau zwecks Ehe 
kennenzulernen. Sie soll zu ihm passen und seinen 
beiden Kindern (M. 17 u. J. 25) eine gute Freundin 
sein. 
Der Wunsch: eine gesunde ausgeglichene Frau mit 
natürlicher, gewinnender Wesensart um etwa 48 
Jahre, die charakterfest und gesellschaftsfähig ist, 
gute Allgemeinbildung und Figur besitzt. Ihre Hob
bys: Haushalt, Garten, Familienfeste sowie Schwim
men und Spazierengehen; ab und zu Urlaub mit 
Wohnwagen verleben sowie Reisen. 
Geboten werden viel Arbeit in großem, neuen Ein
familienhaus mit gepflegtem, sehr modernem Haus
halt am Wald in Kreisstadt bei München, sowie 
Glück und Geborgenheit in der Familie, unbedingte 
Zuverlässigkeit und gute, gesicherte Altersversor
gung. 

Zuschriften unter Nr. 43 721 an Das Ostpreußenblatt 
2 Hamburg 13. 

WEIHNACHTS-EILDIENST 
Telefon 0 81 06-87 53 

)ll BALDHAM vor München 
Bahnhofsplatz 1 

Am 23. Dezember 1974 feiern 

Klaus Frost 
und Frau Lisbeth 

geb. Engelke 
aus 

Inse, Kr. Elchniederung, Ostpr. 
ihre 

S I L B E R N E H O C H Z E I T 
318 Wolfsburg, Asternweg 2 

V J 

Fern ihrer geliebten Heimat 
feiern am 26. Dezember 1974 

Paul Sdorra 
und Frau Luise 

geb. Zacharias 
aus 

Kreuzborn, Kreis Lyck, Ostpr. 
jetzt 6661 Walshausen (Pfalz), 

Bahnhofstraße 18 
das Fest der Goldenen Hochzeit 
Es gratulieren sehr herzlich 
und wünschen weiter Gottes 
Segen 

ihre Kinder 
Enkelkinder 
und alle Anverwandten 

V. J 
\ 

Das Fest «1er Goldenen Hochzeit 
begehen 

am 31. Dezember 1974 
Franz Kriegsmann 

und Frau Maria 
geb. Zimmer 

aus Kreuzburg, Kr. Pr.-Eylau 
jetzt 75 Karlsruhe-Durlach, 

Auf den Lohn 4 a 
Es gratulieren herzlich und 
wünschen einen goldenen Le
bensabend 

die Kinder 
Schwiegerkinder und Enkel 
sowie Verwandte 

Zum 75. GEBURTSTAG 
wünschen wir meinem lieben 
Mann, Vater, Schwiegervater 
und Großvater 

Wilhelm Godisch 
aus 

Erdmannen. Kr. Johannisburg 
a l l e s G u t e 

Hedwig Godisch 
Fr. W. Pehrke und Frau Helga, 
geb. Godisch 
Jan und Dirk 
215 Buxtehude, Estetalstr. 28a 

V / 

0°3 
Am 22. Dezember 1974 feiern 
unsere Eltern 

Friedrich Bublies 
und Frau Lisbeth 

geb. Lange 
aus Paulsdorf. Kreis Angerapp 
das Fest der Goldenen Hochzeit. 
Es gratulieren und wünschen 
weiterhin Gottes Segen und 
Gesundheit 

die Kinder 
Schwiegerkinder 
und Enkelkinder 

5249 Pracht, Eichenweg 16 

Am 23. Dezember 1974 feiern 
unsere Eltern und Großeltern 

Gustav Kochanowski 
und Frau Ottilie 

geb. Sadroschinski 
aus 

Neidenburg, Stolzenbergstr. 36 
jetzt x 2991 Gr.-Lüben bei Bad 
Wilsnack ü. Wittenberge (SBZ) 

das Fest der 
DIAMANTENEN HOCHZEIT 

Es gratulieren herzlich 
d i e K i n d er 
E n k e l u n d U r e n k e l 

425 Bottrop über Hattingen, 
Marienstraße 16 

V J 

J a h r e 
wird am 6. Januar 1975 unser« 
liebe Mutti, Schwiegermutti» 
Omi und Uromi 

Cläre Schmidt 
geb. Kemmsies 

aus Pr.-Eylau, Ostpreußen, 
Windmühlenweg 14 

jetzt 68 Mannheim 52, 
Frankenstraße 38 

Es gratulieren herzlich und 
wünschen beste Gesundheit 

die Kinder 
Schwiegertochter 
Enkel und Urenkelchen 

Volles Haar verjüngt 
und wirkt sympathisch anziehend. Haar
nährpflege, besonders bei Schuppen 
Ausfall usw., mit meinem „Vitamin-Haar
wasser" auf Weizenkeimölbasis gibt 
Ihnen wieder Freude an Ihrem Haar. 
Kunden schreiben: „Erfolg großartig" 
„Überraschender Erfolg" etc. Flasche 
8,20 DM. Heute bestellen, in 30 Tagen 
bezahlen. Otto Blocherer, Abt. 60 HD 
8901 Stadtbergen bei Augsburg 

Am 31. Dezember 1974 feiert 
meine liebe Frau, unsere Mut
ter und Schwiegermutter 

Ida Siedelmann 
geb. Broschett 

aus Auerwalde, Kreis Labiau 
(Ostpreußen) 

ihren 6 0. G e b u r t s t a g . 
Es gratulieren herzlich 
ihr Mann, 
Tochter, 
Sohn und Schwiegersohn 

469 Herne, Vor dem Hofe 43 

Frau Lotti Poepping 
geb. Schattauer 

aus Königsberg (Pr) 
jetzt 2 Hamburg, Schlicksweg 14 
Es gratulieren ihrer Tante zum 
Geburtstag 
am 22. Dezember 1974 

IHRE DREI NICHTEN 
Anneliese. Gerda, Ingrid 
und Familien 

J a h r e 
wird am 30. Dezember 1974 
unsere liebe Tante 

Grete Biallas 
aus Rastenburg (Ostpreußen) 

jetzt Hamburg-Hochkamp. 
Breitenbachweg 1 D 

Herzlichen Glückwunsch, alles 
Gute und beste Gesundheit für 
kommende Jahre 
von ihren Neffen 
Erich, Helmut, 
Gerhardt Pareigat 
und Familien 

Q9J 
Am 25. Dezember 1974 feiert 
meine Liebe Frau, unsere liebe 
Mutter, Schwiegermutter und 
Omi, Frau 

Maria Volkmann 
geb. Loyal 

aus Kanthausen 
Kreis Gumbirmen 

ihren 6 9. G e b u r t s t a g . 
Es gratulieren recht herzlich 
und wünschen alles erdenklich 
Gute und Gottes Segen für noch 
viele gemeinsame Jahre 

ihr Mann Erriet 
ihre Söhne Manfred und 
Bruno mit Familien 

2077 Trittau, Breslauer Str. 5 

^ 4 

Mein lieber Mann, unser Papa 
und Opa 

Franz Knischewski 
aus Benkheim, Kr. Angerburg 
feiert am 29. Dezember 1974 
seinen 7 0. G e b u r t s t a g . 

Es gratulieren herzlich 
seine Frau 
Kinder und Enkel 

5354 Weilerswist, 
Lechenicher Weg 7 

Meine liebe Frau 

Emma Quoß 
geb. Liedtke 

aus Rastcnburgwiese 14 (Ostpr.) 
jetzt 3570 Stadt-Allendorf 1, 

Liebigstraße 14 
wird am 24. Dezember 1974 

7 5 J a h r e 
Es gratulieren recht herzlich 

Mann 
Kinder, Enkel und Urenkel 

Unsere liebe Mutter 

Martha Paklidat 
geb. Zins 

aus Dumbeln (Bredauen) 
Kreis Ebenrode 

jetzt 492 Lemgo 1 
Fritz-Straßmann-Straße 4 

feiert am 27. Dezember 1974 
ihren 7 1. G e b u r t s t a g . 

Es gratulieren herzlich 
i h r e K i n d e r 
E n k e l u n d U r e n k e l 

So Gott will, feiert am 29. De
zember 1974 meine liebe Frau, 
MutTer g U t G l t r e u s ° r g e n d e 

Gertrude Schoenfeld 
geb. Hildebrand 

aus Labiau 
ihren 8 5. G e b u r t s t a g . 
w n ^ r a K U l i e r e n i h r herzlich und 
Ges n un h dhei 1 t h r G O t t e S ^ U D d 

Mann EMIL 
Tochter LILLY 
Sohn HEINZ 

07011 ciifton. New Jersey. 
Washington Ave. 156, U S A 
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Wir. münfdjen ein gefegnetee 7Jödf)narl)t6fe|i 
unb ein glütflirJjee neuee Ja\)i\ 

H e i n z - E d g a r A d e l t 
aus Königsberg (Pr) 

Prinzenstr. 18 u. Str. der SA 68 
1945—48 Kraus-Allee 168 
463 Bochum-Dahlhausen 

Dr.-C.-Otto-Straße 135 

F r i e d r i c h A f f e l d t 
aus Rheinswein, Kr. Orteisburg 

Amtshagen und Mackeim 
741 Reutlingen 

Schweidnitzer Straße 30 

F a m i l i e A l b e r t B a h l 
aus Lockwinn, Kr. Sensburg 
441 Warendorf, Nelkenweg ? 

C h a r l o t t e Bauszus 
geb. Lengwenus 

aus Tilsit, Königsberg (Pr) 
Zielkeimer Weg 31 
4832 Wiedenbrück 
Schmiedestraße 7 

H e i n r i c h Becker 
2351 Schillsdorf Kreis Plön 

H e l m u t u n d W a l t r a u d 
B e h r e n d 

aus Königsberg (Pr) 
Schrötterstraße 25 a 

53 Bonn-Bad Godesberg 
Grabenstraße 8 

F r i t z u n d D o r l e B i l l jö t t 
aus Ostseebad Rauschen 

(Samland) 
6 Frankfurt 90 

Philipp-Reis-Straße 17 

D o r o t h e a B l a n k e n a g e l 
geb. Rattay 

aus Neuhausen 
41 Duisburg 1. Heerstraße 59 

F a m i l i e H u g o B l a s c h k e 
aus Kruttinnerofen 

Kreis Sensburg 
jetzt 45 Osnabrück 

Biedendieckstraße 6 

A l l e n M i t g l i e d e r n und 
F r e u n d e n 

Landsmannschaft 
Ost- und Westpreußen 
Kreisgruppe Bochum 

463 Bochum 

C h a r l o t t e B o y 
aus Königsberg (Pr) 
675 Kaiserslautern 

Am Franzosenstein i 

J o h a n n a B r o g a t z k i 
aus Zinten, Augustenstr. 12 

8033 Planegg 
Germerings- Str. 33. Altenheim 

Fr i t z und M a r t h a B r u n n 
aus Arnau, Kr. Samland 

2301 Rotenhahn 
HUttenkratweg 11 

Pfarrer 
G u s t a v B u t k e w i t s c h 
aus Wirballen, Plaschken 

und Memel 
463 Bochum, Essener Straße 37 

O t t o C e r a n n a 
aus Orteisburg 

jetzt 1 Berlin 41 (Steglitz) 
Thorwaldsenstraße 27 

F a m i l i e 
Pfar rer O t t o C y b u l l a 

aus Osterode/Rhein 
Bischofsburg 

588 Lüdenscheid 
Humboldtstraße 31 

F a m i l i e 
A r n o l d C z u d n o c h o w s k i 

aus Morgengrund, Kr. Lyck 
34 Göttingen, Lärchenweg 3 

P a u l D a l h ö f e r 
aus Ragnit 

1 Berlin 33, Ahrweiler Str. 36 

K u r t D a n n e h l 
aus Königsberg (Pr) 
Sternwartstraße 65 

318 Wolfsburg, Wagnerring 

K ä t h e D e p m e r - R e h f e l d 
aus Königsberg (Pr) 

Gneisenaustraße 
28 Bremen 33, Ledaweg 3 

M a r g a r e t e D i e h l 
geb. Guddat 

aus Königgrätz, Kr. Labiau 
635 Bad Nauheim. Nußgärten 1 

Ruth Die t r i ch 
geb. Weidmann 

aus Königsberg (Pr) 
Friedmannstraße 37 

(iy44 Hemsbach, Breslauer Str. 31 

G e r t r u d D o m b r o w s k i 
aus Reuß. Kr. Treuburg 

3257 Springe 
Wilmersdorfer Straße 10 

F a m i l i e 
Dr . K u r t M . D o r k a 

aus Allenstein, Roonstraße 75 
jetzt 34—35. 74th Street 

Jackson Heights, N.Y. 11732 
USA 

Die letzten acht ehemaligen Angehörigen 
des Infanterie-Regiment von Boyen (5. Ostpr.) Nr. 41 

wünschen der Bevölkerung ihrer ehemaligen Garnisonstadtr 
Tilsit und Memel 

ein frohes Weihnachtsfest 
...wie ein gesundes und glückliches Jahr 1975 

i. A. R. N E Y 

Europa -Buchhand lung 
Versandbuchhandlung für ostdeutsches Schrifttum 

8 München 40 Knollerstraße 1 

F a m i l i e 
H e r b e r t Endre ja t 

aus Ragnit, Kr. Tilsit-Ragnit 
297 Emden 

Herrn.-Allmers-Str. 41 

A r t h u r E n g w a l d 
aus Angerburg 

1 Berlin 33, Humboldtstraße 26 

K u r t E r d t m a n n u n d F r a u 
aus Tapiau, Markt, Kr. Wehlau 

799 Friedrichshafen 
Katharinenstraße 34 

Erich Esch und F r a u E l sa 
aus Königsberg (Pr) 
Marienhofer Weg 4 
285 Bremerhaven 1 
Wikinger Weg 36 f 

E d u a r d F i n g e r 
aus Bärenfang 

Kreis Pillkallen (Schloßberg) 
7273 Ebhausen 

Rohrdorf er Straße 14 

Siegf r ied Forche l 
und F r a u H e l l a - L o r e 

geb. Seidel 
aus Königsberg (Pr) 
Zintener Straße 36 
und Ziegelstraße 23 

21 Hamburg 90, Hanhoopsfeld 39 

F a m i l i e E m i l Forschner 
aus Königsberg (Pr) 

Juditter Allee 129 
62 Wiesbaden 

Rennbahnstraße 4 

E d u a r d F r e y t 
Installateurmeister 

aus Lotzen, Lycker Straße 53 
7505 Ettlingen, Ferning 24 

F a m i l i e Er ich F r i e d r i c h 
aus Jodßen. Kr. Schloßberg 

209 Winsen, Riedebachweg 29 

F a m i l i e F r i t z G a w e h n 
aus Gr. Heidenstein/Elchnied. 

Dt. Eylau, Blücherstr. 15 a 
(Artl.-Depot) 

78 Freiburg, Rennweg 20 a 

F a m i l i e E w a l d Gena t 
aus Noragehlen 

Kreis Elchniederung 
2322 Lütjenburg 
Mensingstraße 6 

Ruth G e p p e r t - Q u e d a 
aus Lotzen 

763 Lahr 1 Moltkestraße 54 

F a m i l i e 
G i e s e / M o r g e n s t e r n 

aus Mohrungen/Kinderhof 
045 Hanau 7. Schönbomstr. 18 

F a m i l i e H o r s t G o e r t z 
aus Heiligenbeil 

Egerländer Weg 16 
8031 Maisach 

Schmidhammer Straße 3 

H a n n e l o r e G r o h m a n n 
geb. Fischer 

aus Königsberg (Pr) 
Schönstraße 17 

1 Berlin 45, Viktoriastraße 13 

F a m i l i e F r i t z G r o h n e r t 
aus Königsberg (Pr) 
Mitteltragheim 45 

jetzt 5757 Lendringsen 
Böingser Weg 42 

Geschwister 
G u s t e l H a i n e s - K n o r r 
A n i t a S i e l o f f - K n o r r 

aus Königsberg (Pr) 
3559 Berghofen-Battenberg : 

Rainstraße 20 

E l l i H a n s e n 
geb. Schrade 

aus Königsberg (Pr) 
Oberhaberberg 48 

jetzt 423 Wesel, Neue Stege 12 

F r i e d a H e i n r i c h 
aus Borchersdorf 

Kreis Königsberg (Pr) 
2178 Otterndorf 

Catharinenweg 12 

F a m i l i e F r i t z H e i s e 
aus Zielkeim, Kr. Fischhäuten 

6751 Mehlingen 
Otterberger Straße 24 

Frau F r i e d a H e l i n g 
und Sohn 

aus Prausken, Kr. Sensburg 
2057 Reinbek, Klaus-Groth-Str. 7 

F a m i l i e K a r l Hense l e i t 
aus Elchwerder, Kr. Labiau 
2854 Loxstedt-Hohewurth 27 

Kreis Wesermünde 

H a n s J . H i t s c h h o l d 
u n d F r a u T o n i 

geb. Walter 
aus Königsberg (Pr) 

Steindamm 54 
84 Regensburg, Isarstraße 26 

F a m i l i e H o r s t - A n d r e a 
aus Sensburg 

Hermann-Göring-Straße 49 
jetzt 6751 Niederkirchen 1 

Hardterstraße 13 

Erns t J a n k e 
aus Tannenrode, Kr. Angerapp 

jetzt 495 Minden 
Schinkenkamp 11 

L o t t i J an tz 
geb. Kauker 

aus Bärenfang, Kr. Schloßberg 
7272 Altensteig 3 

Hirtenäckerstraße 19 

E r i c h J e l i n s k i 
aus Altkirchen, Kr. Orteisburg 

338 Goslar, Wasserstraße 23 

R u t h Johannes 
verehel. Adelt 

aus Memel, Eisenhandel Osten 
später Königsberg (Pr) 

(Druckenmüller) 
463 Bochum-Dahlhausen 

Dr.-C.-Otto-Straße 135 

F a m i l i e H o r s t Josu t t i s 
aus Altengraben 

Kr. Tilsit-Ragnit 
447 Meppen, Bokeloher Str. 54 

E v a K a l l w e i t 
geb. Lengwenus 

aus Tilsit, Jahnstraße 20 
484 Rheda, Goethestraße 15 

F a m i l i e H e i n z K a s i m i r 
aus Königsberg (Pr)-Ponarth 

Wachtelgasse 9 
3 Hannover, Pelikanstraße 30 

Elfr iede K a s s i a n e n k o 
geb. Petukat 

aus Goldap (Ostpr) 
791 Neu-Ulm, Kasernstr. 3 

F a m i l i e K u r t K e l c h 
aus Königsberg (Pr) 

Simon-Dach-Straße 28/29 
und Farenheidstraße 36 

3181 Mörse/Wolfsburg 
Lerchenweg 11 

A n n a K e m s i e s 
aus Paterswalde, Kr. Wehlau 

41 Duisburg 11 
Westerwaldstraße 7 

F a m i l i e 
H e i n z K i r s c h n i c k 

aus Streudorf, Kr. Insterburg 
43 Essen 1, Ursulastraße 11 

F a m i l i e H a n s K l e i n 
aus Kreuzingen, Elchniederung 
48 Bielefeld, Küsterwiese 13 a 

F r a u G e r t r u d K ö h n 
aus Königsberg (Pr) 

Radziwillstraße 9 
(Pionier-Kaserne) 

85 Nürnberg, Alte Straße 22 

A n t o n K o s l o w s k i 
aus Altvierzighuben 

Kreis Allenstein 
6208 Bad Schwalbach 

Schmidtberg 21 

Herbe r t H i l d e b r a n d t u n d F r a u Elf r iede 
geb. Reinert 

aus Schanzkrug, Kr. Labiau u. Großdorf, Kr. Johannisburg 
6231 Schwalbach, Altkönigstr. 37 
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Wk töünfchen ein gefegneteö TJÖetynadjtefeft 
unf) ein glütfrictjeö neuee yaljc! 

Herzliche Segenswünsche 

zum Christfest 

und. zum Neuen Jahr 

Hilde Kopp 
aus Königsberg (Pr) 

jetzt 683 Schwetzingen 
Pf audlerstraße 2 

Margarete 
Kranz-Kelling 

aus Königsberg (Pr)-Ponarth 
2 Hamburg 28 

Veddeler Brückenstraße 158 

Elfriede Krause 
aus Königsberg (Pr) 

Gr. Sandgasse 28 
7 Stuttgart 1, Hebbelstr. 2 A 

Telefon 07 11/65 13 47 

Käthe Krieten-Zipprick 
aus Tapiau, Kreis Wehlau 

285 Bremerhaven 1 
Oberhamm 17 

Familie Victor Kuhnke 
aus Königsberg (Pr) 

23 Kiel, Holtenauer Straße 260 

Fami l ie Norber t K u r e k 
aus Allenstein, Bärenbruch 

jetzt 429 Bocholt 
Burloer Weg 124 

Die Gaststätte 
AM ZEUGHAUSMARKT 

in Hamburg 
Telefon 31 35 05 

und Hotel-Pension 
DAMMTOR 

Badestraße 1, Telefon 44 51 64 
wünscht allen Bekannten und 
Freunden frohe Weihnachten 
und ein frohes Neues Jahr. 

Herbert Langanke 
und Frau 

aus Bartenstein (Ostpreußen) 

Familie Otto Lau 
aus Pregelswalde-Tapiau 

358 Fritzlar, Pappelallee 33 

Herbert Link 
aus Heilsberg, Ziegelstraße 8 

jetzt 5207 Ruppichteroth 
Ambossweg 2 

Familie 
Siegfried Lohrenz 
aus Grünhayn/Wehlau 

6331 Garbenheim, Sehulstr. 3 

Pfarrwitwe 
Ciaire Lokies 

aus Wirballen, Plaschken 
und Memel 

852 Erlangen, Henkestraße 206 

Familie Walter Lunau 
aus Treuburg (Ostpr) 

3106 Eschede, Kr. Celle 

Familie 
Adolf Mack, jun. 
aus Osterode (Ostpr) 

3522 Helmarshausen, Steinstr. 34 

Familie Emil Mattmüller 
aus Aulenbach, Kr. Insterburg 

3181 Jembke, Drosselweg 23 

Familie 
Martha Matzing 

geb. Pietrzyk 
aus Jakunen, Kr. Angerburg 

7519 Eppingen-Adelshofen 

Charlotte May 
aus Lotzen und Königsberg (Pr) 

763 Lahr 1. Schloßplatz 25 

Manfred May u. Familie 
aus Königsberg (Pr) 

Rosenkranzallee 
763 Lahr 11, Tuchmattenweg 4 

Familie Fritz Mertinat 
aus Wisch will, Kr. Tilsit 

745 Hechingen 
Albert-Schweitzer-Weg 61 

Margarete Meyer 
geb. Seelig 

aus Königsberg (Pr) 
24 Lübeck. Hasselbreite S 

Martha Milkereit 
geb. Wendorff 

aus Brödlauken, Kr. Pillkallen 
401 Hilden, Eibenweg 10 

Familie 
Friedrich Neumann 

aus Wöterkeim, Kr. Bartenstein 
3307 Königslutter 

Sonnenweg 21 

Familie 
Paul Niederhaus 

aus Königsberg (Pr) 
Schindekopstraße 5 b 

8 München 40. Zieblandstr. 28 

Familie 
Hermann Pakusch 

aus Waplitz, Kr. Osterode 
462 Castrop-Rauxel 

Katharinenstraße 27 

Familie Fritz Paschk 
aus Gr. Stürlack 

und Boyen/Wolfsee, Kr. Lotzen 
447 Meppen, Im Haseknie 24 

Familie Kurt Pede 
aus Seestadt Pillau 
46 Dortmund-Rahm 

Willstätter Straße 19 

Familie Elfriede Pelzer 
aus Prostken, Kr. Lyck 

334 Wolfenbüttel 
Am Okerufer 5 

Familie Gustav Pertek 
aus Neu-Schiemanen 

Kreis Orteisburg 
jetzt 2 Hamburg 73 

Treptower Straße 67 

Reinhold Peter 
Trempen, Kr. Darkehmen 
1 Berlin 47, Malersteig 28 

Ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein glückliches neues Jahr 
1975 wünsche ich meinen lieben 
Bekannten und Verwandten. 

Franz Piechottka 
23 Kiel 14, Wehdenweg 137 a 

45 Jahre 
(Nidden, Kr. Nehrung) 

Familie Richard Pietsch 
294 Wilhelmshaven 

Feldmark 67 

Familie Erich Plogsties 
aus Reinkenwalde 
Kreis Schloßberg 

jetzt 8932 Lageriechfeld 
Boelckestraße 172 

Familie 
Willy Pohlmann 

aus Königsberg (Pr) 
68 Mannheim 1 

Rheindammstraße 7 

Lisbeth Pokorra 
geb. Sommer 

aus Königsberg (Pr) 
zul. Bahnhof Wickbold 

71 Heilbronn 
Sontheimer Straße 1 » 

Familie Paul Porsch 
aus Königsberg (Pr) 

62 Wiesbaden, Goldackerweg 14 

Edith Rakowski 
geb. Murach 

aus Mensguth, Kr. Orteisburg 
282 Bremen 77 

Heisingborger Straße 129 

Emil u. Lisa Rosengarth 
aus Gr. Kärthen 
Kr. Bartenstein 

2203 Horst, Horstheider Weg 129 

Familie Hans Rydzik 
aus Dorren, Kr. Johannisburg 
86 Bamberg, Storchstraße 26 

Familie Franz Sayk 
aus Jagdwiesen bei Mittenheide 

später Pillau, Tilsit 
und Königsberg (Pr) 

Wilhelmstraße 4a 
jetzt 4816 Sennestadt 

Birkenweg 7 

Familie 
Heinrich Schröder 

aus Königsberg (Pr)-Tannenw. 
Sehulstr. 13, zul. Richterstr. 33 

53 Bonn-Beuel Pützchen 
Albertus-Magnus-Heim 

Familie Herta Sadowski 
aus Schalensee, Kr. Lotzen 

6641 Haustadt 
Zum Wendelstein 23 

Bruno Schiemann, jun. 
aus Heilsberg 

Landsberger Straße 2 
3254 Emmerthal 8, Sehulstr. 4 a 

Familie 
Herbert Schillies 

aus Krauleiden, Heinrichswalde 
und Wehlau 

1 Berlin 65, Petersallee 32 c 

Familie Schmeisser 
aus Königsberg (Pr) 

Weberstraße 5 

23 Kiel, Homannstraße 26 

Familie Fritz Schmidt 
aus Schleswighöfen 

Kreis Schloßberg 

313 Lüchow, Stettiner Str. 17 

Pfarrer Walter Schubert 
und Familie 

aus Königsberg (Pr) 
und Herzogskirchen 

1 Berlin 46, Gabainstr. 13 

Franz Schulz 
aus Br. Schönbusch-Goldap 

2112 Jesteburg-Osterberg 
Itzenbütteler Weg t 

Gustav Adolf Schulz 
aus Ginkelsmittel 

Post JodgaUen 
35 Kassel, Druseltalstraße 17 

Arthur Schütz 
aus Rastenburg, Pieperweg 12 
423 Wesel 1. Gantesweller Str. 13 

AUen Verwandten und Bekann
ten ein frohes Weihnachtsfest 
und ein glückliches neues Jahr 
wünschen 

Frau Frida Schwarzer 
verw. Szelies 

geb. Stern 
und Tochter 

Hannelore Labenz 
geb. Szelies 

aus Tilsit-Ubermemel 
Milchbudenlandstraße 82 

jetzt 46 Dortmund-Scharnhorst 
Severingstraße 24 

Magdalena Sdorra 
aus Königsberg (Pr) 
Friedländertorplatz 1 

785 Lörrach, Austraße 13 

Christel Siegfried 
geb. Murawski 

aus Lotzen, Lycker Straße 1 
638 Bad Homburg, Erlenweg 27 

Herta Wiezorrek 
geb. Hein 

und Sohn Gerd 
aus Goldap, Töpferstraße 68 

zuletzt Gutenfeld 
über Königsberg (Pr) 5 

Reichssiedlung 71 a 
3091 Kirchlibteln, Huxhall 7 

Erwin Siemoneit 
aus Wodehnen 

Kreis Tilsit-Ragnit 

8 München 83, Weddigenstr. 23 

Olga Sprunk 
geb. Graubel 

aus Königsberg (Pr) 
Farenheidstraße 21 

und Schrebergarten Morgenrot 
Parzelle 88 

714 Ludwigsburg. Oststraße 51 

Familie Otto Steckler 
aus Königsberg (Pr) 

Spandienen I 
21 Hamburg 90 

Wilseder Ring 120 

Familie 
Siegfried Steffanowski 
aus Moythienen, Kr. Sensburg 

jetzt 342 Herzberg 
Stettiner Straße 45 

Willy Stetza 
aus Osterode (Ostpr) 

Ritterstraße 42 
4 Düsseldorf 30, Frankenstr. 1« 

Arthur Stiegel 
und Frau Charlotte 

geb. Belster 
aus Tilsit, Terner Strafte 3 

466 Gelsenkirchen 
Pillauer Weg 3 

Elisabeth Teichmann 
geb. Tiefensee 

aas Tapiau, Kr. Wehlau 
2 Hamburg 74 

Gundermannstraße 18 

Familie Leo Thiel 
aus Langwalde, Kr. Braunsberg 

24 Lübeck 1, Rubinweg 5 

Familie Anna Tiedtke 
aus Pr.-Eylau, Lochmannstraße 

6 Frankfurt, Weserstraße 5 

Georg Waleschkowski 
aus Mertinsdorf b. Bischofsburg 
43 Essen-Frintrop, Unterstr. 48 

Gastwirt 
Willi Warschun u. Frau 

aus Rastenburg 
u. Königsberg (Pr), Viehmarkt 1 
jetzt 6202 Wiesbaden-Biberich 

Pfälzer Straße 15 

Otto Wernik 
und Familie 

aus Langsee, Kr. Lyck 
5673 Burscheid 

Llesendahler Weg 5 

Apotheker 
Armin Wirsching 

aus Rastenburg, Pieperweg 13 

453 Ibbenbüren, Poststraße 9 

Familie 
Fritz Zimmermann 

aus Lehmau, Kr. Ebenrode 
5 Köln 60 

Neue Kempener Straße 236 

Familie Kurt Zwikla 
aus Misken, Kr. Johannisburg 

404 Neuß, An der Oberer« 46 a 
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Am 24. Dezember 1974 leiert 
mein lieber Mann, unser her
zensguter Vater. Schwieger
vater und lieber Opa 

O t t o T o l k s d o r f 
Landwirt 

aus Alexbrück, 
Kreis Ebenrode, Ostpreußen 

seinen 7 0. G e b u r t s t a g 
Es gratulieren herzlich und 
wünschen Gottes Segen und 
weiterhin gute Gesundheil 
seine Krau l.iana 
Söhne Harald und Roland 
Schwiegertochter InRrid 
und Enkelchen Daniela 
7760 Radollzell 14, 
Lerchenhalde 8 

"> r 
Am 27. Dezember 1974 feiert 

O t t i l i e J e n d r i t z k i 
geb. Rit/.kowski 

aus Gradtken, Kreis Allenstein 
ihren 7 5. G e b u r t s t a g 

Es gratulieren herzlichst 
Ihre Kinder 
Schwiep.erkinder 
und Knkel 

4i5(> wiiiu-h i. Küferstraße H 

Am 23. Dezember 1974 wird 
unsere liebe Mutter 

A n n a C z y b o r r a 
aus Schöntal bei Drengfurt, 

Kreis Rastenburg 
8 5 J a h r e alt. 
Es gratulieren herzlich und 
wünschen noch viele gesunde 
Lebensjahre in unserer Mitte 

ihre Töchter 
Frieda. Anna und Liesbeth 
sowie Schwiegersöhne 
Enkel und Urenkel 

46 Dortmund-Marten, 
Heribertstraße 73 

0,0 
J a h r e 

wird am 4. Januar 1975 unsere 
Mutti 

G e r t r u d W a s c h e s c i o 
geb. Vongehr 

aus Tilsit, Ostpreußen, 
Stolbecker Straße 121 

jetzt 2 Hamburg 74, 
Ernst-Scherling-Weg 18 

Es gratulieren herzlich und 
wünschen noch viele schöne 
Jahre 
ihre Tochter ILSE 
und Enkeltochter ROSEMARIE 

Am 31. Dezember 1974 feiert 
unser lieber Vater, Schwieger
vater, Großvater und Urgroß
vater 

R u d o l f H a b e d a n k 
aus 

Otterwangen, Kreis Insterburg 
jetzt 4 Düsseldorf-Eller, 

Ellerkamp 16 
seinen 9 0. G e b u r t s t a g . 
Es gratulieren in Liebe und 
Dankbarkeit 

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

Ein stilles Gedenken unserer 
guten, bereits 1945 heimgegan-
genen Mutter. 

wird am 1. Januar 1975 Frau 

J o h a n n a S a l e w s k i 
geb. Loewe 

aus Johannisburg 
jetzt 433 Mülheim (Ruhr) 13, 

Langenfeldstraße 87 
Es gratulieren herzlichst 

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

"> r 

Unser lieber, guter Vater 
Eisenbahner 

L u d w i g G r o ß f e l d 
aus Lyck, Ostpreußen, 

Danziger Straße 15 
begeht am 20. Dezember 1974 
seinen 8 0. G e b u r t s t a g , 
in 211 Buchholz i. d. Nordheide, 

Parkstraße 8 
Es gratulieren ihm in herz
licher Liebe 

seine Kinder, Enkelkinder 
und alle Verwandten 

V / 

Am 27. Dezember 1974 begeht 
unsere liebe Mutter, Schwie
germutter, Großmutter und 
Uromi, Frau 

M a r i e G l a n g 
geb. Saager 

aus Königsberg (Pr) 
ihren 9 0. G e b ur t s t a g. 
Wir wünschen ihr von Herzen 
alles Gute! 

Dora Schwarze, geb. Glang 
Ursula Sander, geb. Glang 
und alle Angehörigen 

309 Verden, Südstraße 14 

Das seltene Fest der EISERNEN HOCHZEIT 
feiern am 29. Dezember 1974 der 

Lehrer i. R. 

R e i n h o l d M e h r i n g u n d F r a u G e r t r u d 
geb. Nickel 

aus Königsberg (Pr), Steffeckstraße 15—17 
jetzt 

in 4902 Bad Salzuflen-BredeTf; Tleldm«nn*ti. »« 

Es gratulieren herzlich und wünschen weiterhin Glück und 
Gesundheit: d i e d a n k b a r e n K i n d e r und Schwieger
kinder, 14 Enkel und 24 Urenkel von Hamburg bis Neuseeland. 

r 
J 

Am 25. Dezember 1974 wird 

G u s t a v D r ö s e 
aus Reichenbach, Kr. Pr.-Holland 

jetzt 4404 Telgte, Fechtrup 65 
7 0 J A H R E alt. 
Diesen Tag feiert er bei seinem 
Enkelkind und der Familie J. Weiss 
In 4804 Versmold-Peckeloh, Horst 
Olk-Straße. 
Es wünschen ihm alles Gute und 
vor allem beste Gesundheit 

seine Enkelkinder 
KARL-HEINZ und GERHARD 

Seiner 1945 auf der Flucht verstorbenen Frau Emma, 
geb. Neumann, aus dem Kreis Pr.-Holland, und seiner am 
2. Juni 1969 verstorbenen Tochter Elise, werden wir besonders 
gedenken. 

Am 24. Dezember 1974 wird unser Vater 

F r i t z R e t t i g 
233 E c k e r n f ö r d e , Diestelkamp Nr. 63 a 
84 JAHRE alt. 

In Schallen bei Tapiau geboren, in Tapiau konfirmiert, ging er 
1909 zu den Leib-Husaren. Von 1912—1914 Krankenpfleger. Im 
Ersten Weltkrieg bei den Zieten-Husaren. Zurück nach Tapiau. 
1934 nach Liebenfelde und 1936 nach Labiau, Haffstraße. Im 
Zweiten Weltkrieg als Oberfeldwebel und Zugwachtmeister. 
Rückzug durch Ostpreußen, von Heia am 18. 5. 1945 nach 
Eckernförde. U n d n o c h g e s u n d ! 

J 

Wir wünschen Dir, 
und Gottes Segen 

lieber Vater, auch weiter Gesundheit 
DEINE KINDER 

J 
r Am 7. Januar 1975 feiert unsere 

Mutter, Großmutter und Urgroß
mutter, Frau 

A n n a Strasdat 
geb. Quednau 

aus Schwalbental (Ostpreußen) 
ihren 90. GEBURTSTAG. 
Mit ihren Schwestern, Nichten und 
Neffen gratulieren herzlich und 
wünschen Gottes Segen 

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

2361 Kl.-Rönnau (Holstein), 
Plöner Straße 16 

J 

Ihre Familienereignisse werden weltweit be
kannt durch Anzeigen im Ostpreußenblatt 

Am 28. November 1974 ver
starb 

Oberförster a. D. 

M a x B u n t e b a r t 
fr. preußischer Forstsekretäi 

im Forstamt Prinzwald 
aus Liebemühl, Kr. Osterode, 

Forststraße 

In tiefer Trauer 
Charlotte Buntebart 
Sohn Lothar mit Familie 
und Anverwandte 

479 Paderborn, Engernweg 13 

ledes Abonnement 

s tärkt unsere Gemeinschaii 

Meine geliebte Frau, unsere beste Mutti und Oma 

Ida Ritter 
geb. Bernecker 

• 21. 11. 1912 t 10. 12. 1974 
aus Trakehnen, Ostpreußen 

wurde von ihrem schweren Leiden-erlöst. 

In stiller Trauer 
Otto Ritter 
Dietmar Ritter mit Familie 
Irene Weinig mit Familie 
Brigitta Reichelsdorfer mit Familie 

852 Erlangen, Weiherstraße 17 

Wenige Tage vor Vollendung ihres 87. Lebensjahres folgte 
nach kurzer Krankheit unsere liebe Schwieger-, Groß- und 
Urgroßmutter, Schwester. Schwägerin und Tante 

Grete Reimer 
geb. Reiner 

aus Schwanensee, Kreis Elchniederung (Ostpr) 

ihrem Mann, der sie treu umsorgt hatte, in den Tod. 

Sie bleibt in unserer Erinnerung 
Ursula Reimer, geb. Zerrath 
ihre Enkel: Arnim, Axel, Dorothce 
mit ihren Familien 
Schwester: Gertrud Reiner 

Die Urnenbeisetzung findet am Montag, dem 30. Dezember, 
um 14 Uhr auf dem Friedhof Bad Wimpfen/Berg statt. 

Ein Tag, der sagt's den anderen: 
Mein Leben ist ein Wandern 
zur großen Ewigkeit. 

Plötzlich und unerwartet entschlief meine liebe Schwester, 
Schwägerin und Tante 

Erna Kossmann 
geb. Schlokat 

aus Sprakten, Kreis Insterburg (Ostpreußen) 
• 9. 5. 1896 f 10. 12. 1974 

In tiefer Trauer 
Bruno Schlokat und Frau Herta 
Ingeborg Störmer, geb. Schlokat 

22 Elmshorn, Besenbeker Straße 4 

Am 24. Februar 1974 verstarb plötzlich und unerwartet Tri 

Gertrud Grübner 
geb. ßemhennek 

aus Angerapp 

im Alter von 82 Jahren. 

Sie war der liebevolle Mittelpunkt unserer Familie. 

Im Namen aller Angehörigen 
Paul Bembennek 

284 Diepholz, Boelckestraße 7 

Wenn wir Dir auch die Ruhe gönnen, 
so ist voll Trauer unser Herz; 
Dich leiden sehen und nicht helfen können, 
war unser allergrößter Schmerz. 

Gott der Herr nahm heute nach langer, schwerer, mit großer 
Geduld ertragener Krankheit, jedoch unerwartet, meine her
zensgute Frau, liebe Mutter, Schwiegermutter, Schwester, 
Schwägerin und Tante 

Elfriede Augustin 
geb. Wizenty 

aus Neidenburg, zuletzt Neuhausen-Tiergarten, Königsberg (Pr) 

im Alter von 73 Jahren zu sich in sein Reich. 

In stiller Trauer 
Artur Augustin 
Margot Filausch, geb. Augustin 
Norbert Filausch 
sowie Anverwandte 

46 Dortmund, den 6. Dezember 1974 
Von-der-Tann-Straße 30 

Plötzlich und unerwartet entschlief am 2. Dezember 1974 
meine herzensgute Mutter, Schwiegermutter, Großmutter, 
Schwester und Schwägerin 

Martha Kowakowski 
geb. Moser 

im 76. Lebensjahre. 

In tiefer Trauer 
Lothar Kowakowski und Frau Hildegard 

geb. Bertuleit 
Frieda Moser 
Dieter und Klaus 

3 Hannover, Podbielskistraße 57 

Die Beerdigung hat am 9. Dezember stattgefunden. 

Wir trauern um unsere liebe Mutter, Schwiegermutter, Oma, 
Schwester, Schwägerin und Tante 

Hildegard Schulz 
geb. Radtke 

geb. 3. 8. 1916 gest. 26. 11. 1974 
aus Eisenberg, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen 

In stiller Trauer 
Hans-Joachim Schulz und Frau Renate 
Patrick 
Georg Schulz und Frau Ellen 
Herbert Lubinsky und Frau Gertrud, 

geb. Radtke 
Willy Kreutzer und Frau Charlotte, 

geb. Radtke 
, und alle Anverwandten 

Georg Schulz, 22 Elmshorn, Kaltenweide 30 
Elmshorn, im Dezember 1974 

Meine liebe Schwester 

Meta Steppat 
ist am 12. Dezember 1974 im Alter von 75 Jahren nach kurzer 
Krankheit in die Ewigkeit abgerufen worden. 

In stiller Trauer 
Ella Steppat 

89 Augsburg 22, Von-Osten-Straße 1 

Sie wurde auf dem Friedhof Augsburg-Göggingen beigesetzt. 

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer 
lieben Mutter, Großmutter, Urgroßmutter und Tante 

Martha Quast 
geb. Hanke 

• 29. 11. 1889 f 5. 12. 1974 
aus Königsberg (Pr), Beekstraße 3 

In stiller Trauer 
Gertrud Schroeder, geb. Quast 
Anneliese Quast 

28 Bremen. Hedwig-Heyl-Straße 6 

Heute in den frühen Morgenstunden verschied nach langem 
schwerstem Leiden meine liebe Frau, unsere herzensgute Mutti, 
Schwiegermutter, Oma und Uroma, Frau 

Amalie Schleiser 
geb. Dusch.i 

aus Gedwangen, Kreis Neidenburg 

In stiller Trauer 
im Namen der Familie 
August Schleiser 

5206 Seelscheid. Altenheim, 11. Dezember 1974 
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Fern ihrer geliebten Heimat verstarb meine liebe Frau. 
Mutter, Schwiegermutter. Großmutter. Schwägerin und Tant<̂  

Ella Stern 
geb. Schönhoff 

• 25. 4. 1903 t 20. 11. 1974 
Sollnicken, Kreis Pr.-Eylau 

Wilhelm Stern 
Gudrun Stern 
Wolfgang Stern und Familie 

78 Freiburg im Breisgau, Eschholzstraße 2 

Meine gute Mutter und Schwiegermutter, unsere liebe Omi, 
Schwester, Schwägerin und Tante 

Erna Schüler 
aus Angerapp 

verstarb allzu plötzlich nach kurzem Krankenhausaufenthalt 
am 4. Dezember 1974 im 76. Lebensjahre. 

In tiefer Trauer 
Claus Schüler 
und die Angehörigen 

2 Hamburg 73, Ringstraße 53 a 

Frida Boerschmann 
geb. Przykopanski 

• 6. 9. 1916 t 30. 11. 1974 

Nach langem, schwerem Leiden, das ŝ e mit großer Geduld 
getragen hat, ist meine liebe Frau, unsere gute Mutter, Schwie
germutter und Oma von uns gegangen. 

Alexander Boerschmann 
8 München 50, Menzinger Straße 119 

Klaus-Peter Lante und Renita, geb. Boerschmann 
mit Wolfgang und Martina 

8031 Gröbenzell, Augsburger Straße 2 
Reinhard Bauer und Bärbel, geb. Boerschmann 
mit Antonia 

8031 Puchheim, Josef-Schauer-Straße 3 

Am 8. November 1974 entschlief mein lieber Mann, 
Vater, Opa, Schwager und Onkel 

Friedrich Frisch 
aus Talheim, Kreis Angerburg, Ostpreußen 

im Alter von 87 Jahren. 

In stiller Trauer 
Dorothe Frisch 
und alle Angehörigen 

2213 Wüster, Doosstraße 6. im November 1974 

Ein Leben hat sich vollendet 

Anna Schrewe 
geb. Papendiek 

aus Königsberg, Hammerweg 3 
• 27. 3. 1887 t 14. 12. 1974 

Christian Papendiek 

im Namen der Familie 

2 Hamburg 52, Tönninger Weg 117 

Dein Wille geschehe. 

Georges G. Goffart 
Kunstmaler 

geb. 14. 5. 1891 in Belgien 
gest. 30. 10. 1974 in Soltau/Han. 

Ein reiches Leben voll hohem künstlerischem Schaf
fen hat sich vollendet. 

Mein heizensgütiger Mann, unser aller „eher ami" 
hat uns für immer verlassen. 

In tiefer Dankbarkeit 

Ilse Goffart-Börn 

304 Soltau/Han., Viktoria-Luise-Straße 1 

Still und ruhig wie sie lebten, jedoch plötzlich und schnell 
verstarben meine lieben Eltern 

Marianne Meschkat 
geb. Noreisch 

• 15. 11. 1895 t 14. 11. 1974 

Wilhelm Friedrich Meschkat 
• 13. 8. 1887 t 22. 11. 1974 

Kreis Insterburg (Ostpreußen) 

In stiller Trauer 
Fritz Noreisch 

8874 Riedheim, Brühlgasse 5, den 10. Dezember 1974 

Anna Nowotsch 
geb. Skibba 

* 23. 9. 1892 f 13. 12. 1974 
aus Herzogshöhe, Kreis Treuburg 

Nach langer, schwerer Krankheit, jedoch für uns 
plötzlich und unerwartet, hat uns heute unsere 
liebe Mutter, Schwiegermutter und Großmutter für 
immer verlassen. 

Wir nehmen in stiller Trauer Abschied von ihr. 
Otto Groll und Frau Edeltraut, geb. Nowotsch 
Gerhard Karsch und Frau Gerhild, geb. Nowotsch 
Henny Groll, geb. Nowotsch 
Gerda Groll 
Siegfried Groll und Frau Anne-Lore, geb. Fahl 
und Verwandte 

4 Düsseldorf 13, Peter-Behrens-Straße 63 

Obwohl wir Dir die Ruhe gönnen, 
ist voller Trauer unser Herz. 
Dich leiden sehen und nicht helfen können 
das war für uns der größte Schmerz. 

Adolf Schweitzer 
aus Schönlinde, Kreis Heiligenbeil (Ostpreußen) 

geb. 2. 6. 1894 gest. 2. 12. 1974 

Nach einem in steter Liebe und Hingabe für die Seinen er
füllten Leben ging heute mein lieber Mann, unser guter Vater, 
Schwiegervater, Großvater, Bruder, Schwager und Onkel plötz
lich und für uns alle unerwartet, für immer von uns. 

In tiefer Trauer 

Berta Schweitzer, geb. Siebert 
Familie Bruno Schweitzer 
Familie Werner Heiß 
Familie Erich Widera 
Familie Johann Busch 
Familie Hilmar Schweitzer 
und Anverwandte 

56 Wuppertal 21, den 2. Dezember 1974 
Heckerschief 24 

Nach langer, mit viel Geduld ertragener Krankheit entschlief 
fern seiner geliebten ostpreußischen Heimat unser lieber 
Bruder, Schwager und Onkel 

Erich Schulz 
aus Königsberg (Pr), Sprindgasse 6 

* 11. 1. 1907 t 24. 11. 1974 

Gleichzeitig gedenken wir unserer lieben Schwester 

A n n a P a w l a c k 
aus Königsberg (Pr), Schnürlingstraße 

* 5. 4. 1905 t 15. 12. 1973 
In stiller Trauer 
im Namen aller Angehörigen 
Margarete Pohlmann, geb. Schulz 
652 Worms, Seidenbenderstraße 39 
Frida Peter, geb. Schulz 
3406 Bovenden, Goethestraße 12 

Gott der Herr hat heute unseren lieben Bruder, 
Schwager und Onkel 

Albert Grunenberg 
* 3. 12. 1893, Lauterhagen (Ostpreußen) 

wohlvorbereitet zu sich in sein Reich genommen. 

Im Namen aller Angehörigen 

Agnes Liedigk 
7 Stuttgart-Münster, 
Freibergstraße 32 

6 Frankfurt am Main, Weberstraße 14, den 5. Dezember 1974 
Die Beerdigung fand bereits am Freitag, dem 13. Dezember 1974 
um 11.00 Uhr auf dem Hauptfriedhof in Frankfurt am Main 
statt. Das Requiem war am gleichen Tage um 16.00 Uhr in der 
Liebfrauenkirche am Liebfrauenberg. 

Max W. Madeyka 
Bezirks-Maschinen-Baumeister i. R. 

• 28. 6. 1891 f 27. 11. 1974 
Lyck (Ostpreußen) Dinslaken 

früher Insterburg, Tilsit 

Im Namen der Familie 

Elisabeth Hochmann, geb. Urbscheit 

422 Dinslaken, Weststraße 55 

F ü r uns al le u n f a ß b a r , ist meine l iebe Frau , unsere l iebe M a m a , Schwester, Schwie
germutter, S c h w ä g e r i n , Tante u n d K u s i n e nach e inem Leben i n treuer Pf l ich te r fü l lung 
und F ü r s o r g e für ihre L ieben , nach schwerer K r a n k h e i t v o n uns gegangen. 

Hedwig Klofi 
geb. Reimann 

• 4. 3. 1913 f 4. 11. 1974 
aus K ö n i g s b e r g (Pr) (Hirschkrug) 

W e r so gelebt w i e D u i m Leben, 
wer so getan hat seine Pflicht, 
wer stets se in Bestes hingegeben 
stirbt selbst i m Tode nicht. 

In L iebe und D a n k b a r k e i t 

Bruno Kloß 
Ingeborg Olschweski, geb. K l o ß 
Edith Kamereck, geb. K l o ß 
und alle Anverwandten 

8011 Ki rchseeon /München , den 10. Dezember 1974 

Die Beerd igung fand am M o n t a g , dem 11. N o v e m b e r 1974, um 14 Uhr auf dem W a l d 
friedhof in Ki rchseeon statt. 

D e u t l i c h e S c h r i f i 

v e r h i n d e r t S a t z f e h l e r ! 

Plötzlich und unerwartet verstarb am 20. November 1974 mein 
Vetter, Herr 

Dr. med. Horst Schachtner 
Arzt am Kreiskrankenhaus Schongau 

Hans-Joachim Baur 

6201 Niederjosbach/Ts., Gartenstraße 26. den 11. Dezember 1974 

A m 2. Dezember 1974 ist p lö tz l i ch und unerwar te t unser l i eber V a t e r und G r o ß v a t e r 

Diplom-Landwirt i. R. 

Gerhard Tischer 
M o h r u n g e n und P r . - H o l l a n d 

im 71. Lebensjahr v o n uns gegangen. 

In s t i l l e r T raue r 

Ehrentraud Tischer 
Karla Vorndamme, geb. T i sch t . 
Brigitte Williams, geb. Tischer 
und Enkelkinder 

1 Düsse ldor f , W i t l e l s b a c h s t r a ß e 47 
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Aus einem Leben lür Ostpreußen und seine Menschen ist das geschafts-
uhrende Vorstandsmilghud des Ostpreußischen Jagdmuwums - Wild 
Wald und Pferde Ostpreußen* 

Fontlmeister a. D. 

Hans Ludwig Loeffke 
Träger der Goldenen Ehrennadel der Landsmannschalt Ostpreußen 

am II, Dezember 1974 unerwartet abberufen worden. 

In drei Jahrzehnten preußischen Dienens - z ie lbewußt und selbstlos — galt sein 
Denken und Handeln unserer Hemmt. Das Ostpreuflische Jagdmuseum ist sein 
Lebenswerk und das Denkmal seines Schaffen*. Er war einer der Mitbegründer der 
Landsmannschaltj sieben Jahre wirkte er als Kreisvertreter der Stadt Allenstein, 
mehrere Jahre war er Mitglied des Bundesvorstandes der Landsmannschaft Ost
preußen. 

Die Ostpreußen schulden ihm großen Dank. 

Der Bundesvorstand der Landsmannschaft Ostpreußen 

P r e n g e l P o l e y 

Wer auf die preußische Fahne schwört, 
hat nichts mehr, was ihm selber gehört I 

lern seiner ostprcußischen Heimai entschlief am II. Dezember 1974 unerwartet 
mein innig geliebter Mann 

Forstmeister a. D, 

Hans Ludwig Loeffke 
geboren am 3. 5. 1906 In Tilsit, Ostpreußen 

Hauptmann der Reserve 
Inhaber des EK I. Klasse 

und anderer hoher Auszeichnungen des Zweiten Weltkrieges 
Mitbegründer der Bundesland smtinnsdiaft Ostpreußen e. V . 

Unbeirrbar in seinem Glauben an eine Rückkehr nach Ostpreußen kämpfte er seit 
der Vertreibung unermüdlich und selbstlos unter Einsatz seiner ganzen Kraft füi 
ein freies deutsches Ostpreußen und die Rechte der Heimatvertriebenen, Die Arbeil 
für sein Ostpreußisches Jagdmuseum, dessen Gründer und Motor er war, bedeutete 
lui ihn dio Erfüllung einer Pflicht. 
Die Lücke, die er hinterläßt, ist nicht zu schließen. 

Sein größter Wunsch, wieder In seine geliebte ostpreußische Heimat zurückkehren 
zu können, ist unerfüllt geblieben. 

Sein Leben wird Vorbild sein. 
Sein Kampf Ist Vermächtnis. 

Im Namen der Angehör igen 
Dr. Barbara Loeffke-Eggert 

314 Lüneburg-Häcklingen, Alter Hessenweg 13 
Slatt zugedachter Blumenspenden werden Geldspenden für das Ostpreußische Jagd
museum erbeten, Kreissparkasse Lüneburg, Konto-Nr. 78006. 

Aus mutlosem Schallen IUr sein Lebenswerk, das OstpreuOtsihe 
lagdmu -r .:r. zu Lüneburg, wurde sein Gründer und geachSfU-
führender Vorsitzende i 

> - r a. It. 

Hans Ludwig Loeffke 

durch einen plötzlichen Tod abgerufen. 

Unsere Treue zur Heimat O&lpreuBen sei unser Dank für 
sein Wirken. 

Der Vorstand Ostpieulllschcs Jagdmuscum 
— Wild. Wald und Pferde Ostpreußens — 

Freiherr von Flrcks MdB 
Sirin von Kamienskl 

Joerke 

Wir beklagen den plötzlichen Heimgang des Schöpfers des 
• i iim Ü L ; : . - J I Jagdmusuums zu Lüneburg, de» 

I i > r 1 r>ii-1 11-1 - a. D. 

Hans Ludwig Loeffke 
in unermüdlicher Arbeit not er das Museum zu setner heutigen 
Bedeutung geführt. 

S«ln Ober die Grenzen dea deutschen Vaterlandes hinaus be
kanntes Werk weiter mit aller Kraft zu fordern. Ist uns Ver
pflichtung. 

Freunde des OstpreuQUchen Jagdmuseum* 
— Wild. Wald und Pferde Ostpreußen» — 

M Ilkendorf f 

Am rt. Dezember 197* verstarb der stell vertreten de Vorsitzende 
de* Fordarkreise* des Osrpr*u04»cri«n Jagdrauscuma a. V. 

Forstmeister a, D. 

Hans Ludwig Loeffke 
geb. am i. Mai UM in TUstt (Ostpreußen) 

ii MI|itin.um der Besarve 

Seiner InlöaUve und seinem unermüdlichen, aufopferungs
vollen Einsatz Ist die Entstellung der größten kulturellen und 
musealen Institution des deutschen Ostens naoh der Vertreibung 
aus dar Heimat zu danken. In seinem Werk lebt Ostpreußen 
fort und wird turn Mahnmal für den Kampf um ein deutsches, 
natnrauflnt; n n - - n r r O r t . l R i i M . 

BaseUu, Voraltzendcr 
I 

:j Hannover, Königsworther Straße 3 
Haus Deutscher Osten 

JOSI Lindwedel, den 2. Dezember 197* 

Nach schworer Krankheit entschlief unser lieber 
Vater, Schwiegervater, Großvater. Bruder, 
Schwager, Onkel und Vetter 

Robert Michalzik 
aus Kronfelde, Kreht Johannisburg 

im 71. Lehennjahi e. 

In stiller Trauer 

Edith Michalzik 
Siegfried Michalzik und Frau Kvellne. 

geb. Backhaus 
Steffen und Dorothee 
Willi Mlrhalilk 

Im Namen aller Geschwuler 
Gertrud Wllzewskl, geb. Michalzik 

Alles Leid tat Überwunden, 
nun habe Ich Frieden 

und eine bleibende Heimat gefunden. 

Mein lieber Vater, Schwiegervater, unser guier Opa. Bruder. 

Schwager und Onkel 

Ewald Müller 
aus Ostwalde. Kreis Tllsll-Hagnit 

ist im » . Lebensjahre helmseKangcn. 

in stiller Trauer 
im Nsmen aller Angehörigen 

Knut Dylong und Frau Hildegard. 
•-•(. Müller 

5*3 HUttenlal-Weidenau, GlersbergstraOe IT 

Die Beerdigung f-nd am 5. November IM dem Stock-
. i .!•,.>..•' In IKItiental-Weldenau stall. 

Heute entschlief naoh schwerem Leiden mein lieber 
Mann, unser treusorgender Vater. Schwiegervater 
und Großvater, unser guter Bruder, Schwager und 
Onkel, der 

Holskaufmann 

Bernhard Pasternak 
Im Atter von Sa Jan reo. 

In stiller Trauer 

Anny Pasteraak, geb. Bahn 
Klaus Pasternak 
und Kran Gerhild 
Ulrich Pasternak 
und Frau Hannelore 
Kcnate Pasternak 
Brigitte Pasternak 
und alle Angehörigen 

I Berlin 81. Blücherstraue 57, den 17. November 197« 

Die Beerdigung fand statt am Freitag, dem (. Dezember 1*74, 
um I I » Uhr auf dem I^ulscnstadt-Klrehhof. 1 Berlin «1. Am 
SQdstern •—IS. 

Am n. Dezember WM 
zensgutcr Vater 

mern neber Mann, unser her-

Bruno Dreher 
• S. 4- IS» 

Königsberg (Pr). Charlotten borg 

Im Namen aller An »eh Ariden 

Elfriede Dreher 
Dr. Bosemarle Dreher 
Charlotte DlrteridD. geb. Dreher 

IM Stade. Am Heldberg 4 

Am lt. Dezember i m entschlief un Aller von s» Jahren unser 

lieber Vater, Schwiegervater. Opa und Schwager 

O he rmed 1 x I na I rai 

Dr. Helmut Bahr 
aus Königsberg (Pr) 

Ii. »aller Trauer 
Ursula Berber, geb. Bahr 
nipl.-lng. Rudolf Becher 
Hn.i-L.il Christine nnd Arne 
Kurt Wagner 
Helene Nlebuhr 
nnd alle, die ihn gern ii.tu.-n 

«10 Itzehoe, Hubbetatrsöe 8. den IS. 11. 117* 
8451 Klcin-Krotzenburg. Keileler StrnJJe SS 
DK« Trauarfeler hat am Donnerstag, dem Ii. 11. 187«. !n Itzehoe 
statt erfunden. 

Vönig unerwartet Witsch rief am 7. Dezember IST* unser lieber 

Vater und Schwiegervater, guter Opa, Onkel und Schwager 

Franz Alex 
im Sl, • -r> i >.,. i h i .-

In Oefer 

Hildegard SehiUwa, neb. Ale. 

stegrid Latowskl, geb. Alex 

Ulli Nldnelmaam, geb. Alex 

und Angeh&rlge 

i Hertin SB, Bownweg M 

nie Beerdigung fand am Montag, dem 18. Dezember 187*, 
I8.3S Uhr. auf dem Friedhof Berlin-Spandau, „In den Klsseln" 
statt 

http://Hn.i-L.il
http://ii.tu.-n
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U b e r den A l l t a g i m Deutschland d r ü b e n w i r d 
heute i n der Bundesrepubl ik der M a n t e l des 
Schweigens gebreitet , nach der A n e r k e n n u n g des 
SED-Regimes als „ z w e i t e r deutscher Staat" 
scheut man v o r jeder kr i t i schen A n a l y s e zu rück . 
E ine Reise durch die „DDR", die als eine eher 
sentimentale „Re i se i n die Vergangenhe i t " ge
dacht war , wurde für unseren Mi t a rbe i t e r zu 
e iner harten R e a l i t ä t . 

Es soll te eine „ s e n t i m e n t a l journey" , eine 
Reise i n die Vergangenhe i t zu a l tver t rauten 
S t ä t t e n der Schulzeit , des Studiums, der V o r 
kr iegsjahre i n Mi t te ldeu t sch land sein. A b e r der 
Vorsa tz , mit e inem M i n i m u m an ak tue l le r P o l i 
t ik und e inem O p t i m u m an Wiederauff r i schung 
v o n Er innerungen die alte He ima t wiederzuf in
den, k a m rasch zuschanden. Der SED-Staat h ink t 
an M o d e r n i s i e r u n g , Betonis ie rung , an a l l dem, 
was man heute Infrastruktur nennt, der Bundes
republ ik heftig nach. Das k ö n n t e be i so v i e l U m 
s t ü l p u n g v o n S t ä d t e b i l d und Landschaft i n 
Westdeutsch land auch e in P luspunk t sein. Doch 
die K o n s e r v i e r u n g d r ü b e n ist bi t ter durch V e r -
gammlung des A l t e n bis zur V e r k o m m e n h e i t 
spez ie l l i n den A l t s t ä d t e n erkauft. D a r ü b e r kann 
auch die Res taur ie rung e inzelner his torischer 
Bauten nicht h inweghel fen , das s ind nur e inige 
wenige Punkte i m S t r a ß e n - und Landschaftsbi ld. 

Das Deutschland d r ü b e n lebt noch immer v o n 
der Substanz des gestern. Neubau ten haben, 
sieht man v o n den i m Fer t igbauver fahren hast ig 
erstel l ten W o h n b l o c k s am Stadtrand ab, nach 
wie v o r Sel tenhei tswert . Schaufenster — alias 
S c h w e r p u n k t s t ä d t e w i e Os t -Ber l in , die aus 
T r ü m m e r n wiederaufgebauten Te i l e Dresdens, 
das L e i p z i g der Messeze i t , das Erfurt der Inter
na t iona len Gar tenbauauss te l lung, das W e i m a r 
als Zen t rum „ N a t i o n a l e r G e d e n k s t ä t t e n " , das 
Rostock der a l l j ä h r l i c h e n Ostseewoche — dies 
besagt w e n i g ü b e r den e igent l ichen Zus tand i n 
der R e g i o n zwischen E lbe u n d Oder . M a n m u ß 
die M i t t e l - u n d K l e i n s t ä d t e durchquert haben, 
man m u ß durch Dutzende, Hunder te v o n D ö r f e r n 
gefahren sein, i n denen es nicht e in neues Haus , 
nicht e inen frischen Farbanst r ich gibt, u m den 
R ü c k s t a n d des i n das Prokrustesbet t des K o m 
munismus gezwungenen T e i l Deutschlands zu 
begreifen. B e i unserem e r n ü c h t e r n d e n A u s f l u g 
i n v e r d r ä n g t e Jugender innerungen v e r l o r auch 
das Kopfsteinpflaster ba ld den Re iz der Idy l l e . 

K e i n e Farbe, ke ine B l u m e n am Fenster, ab
g e b l ä t t e r t e Fassaden r ingsum — w i e das ä u ß e r e 
B i l d , so w i r k t auch das Dase in der Menschen 
G r a u i n G r a u . D i e wen igen i m H O - S y s t e m noch 
dienstberei ten L o k a l e s ind k a u m mehr als amt
l ich reglementier te A b f ü t t e r u n g s s t e l l e n , die 
man nach dem V e r z e h r des has t ig hingeschobe
nen Tel lerger ichts rasch wiede r flieht. D ie A u s 
lagen der Geschä f t e , oft r ü h r e n d mit Papp
mache u n d ve rg i lb t em Buntpapier dekorier t , 
s ind glanzlos , una t t rak t iv , dü r f t ig . Der H u n d 
scheint — eine Beobachtung jedenfal ls i m 
S t r a ß e n b i l d — i m Herrschaftsbereich der S E D 
eine aussterbende Ga t tung der Haus t ie re zu 
sein. E r gi l t als entbehrl icher L u x u s a r t i k e l schon 
deshalb, w e i l auch die Frauen s t r ik t i n den 

Scheinfassaden i n O s t - B e r l i n : S c h ö n e alte H ä u s e r v o n der Fischer inse l an die Friedrichsgracht „ v e r p f l a n z t " Foto BfH 

Stadt geei l ten potent ie l len K ä u f e r k a n n es frei
l ich passieren, d a ß er nach seinem Personalaus
weis gefragt und als fremder E i n d r i n g l i n g b r ü s k 
abgewiesen w i r d . 

Staunend steht der Westbesucher v o r dem 
Sys tem der pol i t i schen Preise, bei denen der 
Staat auf der e inen Seite das wieder einkassier t , 
was er auf der anderen Seite an Subvent ionen 
zusch ieß t . Grund lebensmi t t e l w ie Brot, Kartof
feln, K o h l , M i l c h , F le isch s ind wei t b i l l i ge r als 
in der Bundesrepubl ik , auch i m L o k a l iß t man 
re la t iv pre iswert . F ü r die Wohnungsmie t e gel
ten Festpreise, die konsequent e ingehal ten wer
den. Die M i e t e n i m A l t b a u haben sich seit der 
W ä h r u n g s r e f o r m k a u m v e r ä n d e r t , W o h n u n g e n 
i n Neubau ten kos ten e in Fünf t e l bis e in A c h t e l 
weniger als i n der Bundes repub l ik . F ü r Gas, 
e lektr ischen Strom, Eisenbahn, S t r a ß e n b a h n , 
Bus, Porto, auch für den Fr i seur oder die 
W ä s c h e r e i zahl t man nicht e inmal halb so v i e l 
w i e i m W e s t e n . 

U m so heftiger s ind die Preise be im „ge
hobenen Bedarf" — e in i n der „DDR" sehr g r o ß 
z ü g i g gehandhabter Begriff. Schon Eier , Zucker , 
K ä s e , Fette, K o n s e r v e n s ind gemessen an dem 

g e g e n w ä r t i g e n Staatsicherheitsdienst , k l i n g t der 
S logan : „ H ö c h s t e r e v o l u t i o n ä r e Wachsamke i t 
beschleunigt den r e v o l u t i o n ä r e n W e l t p r o z e ß . " 

Der H ä u s e r , S t r a ß e n , S t ä d t e , D ö r f e r ü b e r 
schwemmende Plakate i fer gipfelt i m Lobpre i s 
des g r o ß e n Bruders , dem, mit r ad ika l e r A b k e h r 
v o m ausbeuterischen Kap i t a l i smus , M i t t e l 
deutschland seine Blü te , se in Woh lbe f inden , 
se in V o l k s g l ü c k verdanke . „Es lebe der Bruder
bund mit der U d S S R " ist noch eine re la t iv un
verb ind l iche F l o s k e l . Gez ie l t e r werden die 
W e r b e s p r ü c h e wenn es h e i ß t : „ E x p o r t t r e u e zur 
U d S S R — unsere oberste sozial is t ische Pflicht." 
E inze lne Staatsfirmen w o l l e n nicht nachstehen, 
da l iest man ü b e r e inem F a b r i k t o r : „ W i r 
G u m m i w e r k e r geloben noch h ö h e r e Le is tungen 
für den Expor t i n die Sowje tun ion ." 

M o s k a u s M u s t e r s c h ü l e r in O s t - B e r l i n hat den 
Zaun zur Bundes repub l ik noch h ö h e r gezogen, 
damit sich der Bl ick der 17 M i l l i o n e n Deutschen 
zwischen Elbe u n d O d e r nun e n d g ü l t i g nach 
Os ten wendet. D ie S E D - F ü h r u n g hat sich mit 
dem G e f ä l l e des Lebensstandards zwischen der 
Bundes repub l ik u n d der „DDR" abgefunden, ihr 
P lanz ie l , den W e s t e n e inzuholen , ist gestrichen, 
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A r b e i t s p r o z e ß eingespannt s ind und so k a u m 
jemand sich t a g s ü b e r u m das T ie r dahe im 
k ü m m e r n k ö n n t e . 

V o n fünf M i l l i o n e n Frauen i m e r w e r b s f ä h i g e n 
A l t e r stehen in der „DDR" v i e r M i l l i o n e n i m 
Beruf. A u c h die „ R e s e r v e a r m e e " so l l mobi l i s i e r t 
werden, der Druck des Regimes z ie l t scharf auf 
E r h ö h u n g der we ib l ichen Quote . D e m dienen 
K i n d e r g ä r t e n , Hor te , K r i p p e n , sie so l l en die 
Frau für das Erwerbs leben freisetzen. A u c h der 
Kindergar t en ist reglementier t , der A n t r a g auf 
Aufnahme der K l e i n e n steht v o r r a n g i g berufs
t ä t i g e n M ü t t e r n zu . 

E inkaufen ist für die ü b e r s t r a p a z i e r t e M u t t e r 
und Hausfrau noch immer e in Aben t eue r i m 
Ungewissen . Sie m u ß auf das A n s t e h e n i n der 
Schlange gewappnet se in — mi t H a n g e n und 
Bangen, d a ß das p lö tz l i ch aufgetauchte K o n t i n 
gent an Tomaten , G u r k e n , Ä p f e l n v o r z e i t i g aus
verkauft ist. D ie Ver so rgungs l age differiert 
stark nach Or t en . G r ö ß e r e S t ä d t e mit Industr ie 
s ind in der V o r h a n d , K l e i n - u n d M i t t e l s t ä d t e 
m ü s s e n sich i n s t ä n d i g neue E n g p ä s s e und W a r 
tezeiten bei der K o n s u m g ü t e r z u t e i l u n g schicken. 

Die Decke ist zu kurz , w e n n h ie r gezerrt w i r d , 
hat man dort das Nachsehen. E i n rege ausgebau
tes Nachrichtennetz sorgt für rasche Durchgabe 
der Kunde , w o e in l ang entbehrter A r t i k e l ge
rade zu haben ist. D e m rasch i n die andere 

(ohnehin sehr v i e l reichhalt igerem) Sort iment 
in der Bundes repub l ik teurer. E ine Tafe l Scho
kolade , durchweg schlechter Q u a l i t ä t , kostet 
zwischen dre i u n d sechs, e in V i e r t e l p f u n d Kaf
fee zwischen acht u n d zehn M a r k . T e x t i l i e n 
s ind, bei ger inger A u s w a h l u n d f r a g w ü r d i g e r 
Q u a l i t ä t , we i t teurer als i n der Bundesrepubl ik . 

A m eklatantesten ist die Preisdifferenz be im 
A u t o , auf das man auf der Lis te der A n w ä r t e r 
zudem je nach T y p z w e i . b i s s ieben Jahre war
ten m u ß . A u c h um die M i t t e der s iebziger Jahre 
gi l t i n der „DDR" das A u t o noch immer als e in 
L u x u s a r t i k e l . Das Regime l ä ß t i n verschle ier ten 
Ve r l au tba rungen erkennen, d a ß einer schneller 
zunehmenden M o t o r i s i e r u n g . das sd iwach ent
wickel te , a l leror ts r e p a r a t u r b e d ü r f t i g e S t r a ß e n 
netz gar nicht gewachsen w ä r e . 

Planwirtschaft ist Mangelwir t schaf t i n Per
manenz. D ie Dauermisere w i r d ü b e r t ü n c h t durch 
eine F lu t v o n A n s c h l ä g e n , P laka ten , Spruch
b ä n d e r n , die spez ie l l jetzt zum 25. Jahres
j u b i l ä u m der „DDR" das SED-Reg ime als H ö h e 
punk t der Menschhe i t sen twick lung preisen. In 
Au tosugges t i on w i r d e i n g e h ä m m e r t : „ U n s e r e 
,DDR" — Heimsta t t der soz ia len Geborgenhei t" , 
„Der V I I I . Par te i tag der S E D best immt unser 
D e n k e n u n d T u n " , „Ein Vie r t e l j ah rhunder t 
,DDR* — unserer sozial is t ischer W e g ist r ich
t ig!" Unbehagl icher , mit Sei tenbl ick auf den a l l -

sie hol t ihr S e l b s t b e w u ß t s e i n aus dem V e r 
gleich mi t den ü b r i g e n sozia l is t i schen Bruder 
l ä n d e r n . Der Lebenss tandard der B e v ö l k e r u n g 
is t z w a r heute u m e in Dr i t t e l n i ed r ige r als i n 
der Bundes repub l ik , aber u m d r e i ß i g Prozent 
h ö h e r als i n den anderen O s t b l o c k l ä n d e r n e in 
schl ießl ich der Sowje tun ion . 

Das wiede r fä rb t auf das V e r h ä l t n i s zur 
sowjetischen Besatzungsmacht ab, die i n S t ä r k e 
v o n 20 D i v i s i o n e n zum festen Bes tandte i l des 
SED-Staates geworden . D e n uni formier ten Rus
sen zeigt die B e v ö l k e r u n g eher M i t l e i d als 
Tro tz : „Die Freunde, ach die s ind eingesperr t i n 
ih ren Kasernen , sie l eben v ö l l i g i so l ier t , die 
k ö n n e n e inem eigent l ich nur l e id tun . . . " Das 
g r o ß e B r u d e r v o l k , zu dem sich Honecke r u n d 
seine Leute i n Hu ld igungsadres sen ü b e r b i e t e n , 
w i r d i m B e w u ß t s e i n der Mi t t e ldeu t schen her
untergestuft. W e n n die Rotarmis ten mit ih ren 
Knobe lbechern u n d T e l l e r m ü t z e n (ausgetauscht 
jetzt i m W i n t e r durch F i l zkappen) Stadtausgang 
haben, erscheint ihnen nach den doch so dü r f t i 
gen A u s l a g e n i n den L ä d e n die „DDR" fast als 
e in W u n d e r l a n d . So werden zur V o r b e u g u n g 
v o n Infekt ion die S t a t i o n i e r u n g s k r ä f t e i m Rota 
t ionsverfahren s t ä n d i g ausgetauscht. 

A l l e s i m Leben ist r e l a t iv . Es b le ib t die Frage, 
w a r u m das einst b l ü h e n d e Mi t t e ldeu t sch land mi t 
seiner hochspezia l is ier ten Industr ie, se inem 

h a n d w e r k l i c h e n K ö n n e n , der A g i l i t ä t seiner 
Sachsen u n d T h ü r i n g e r h inter dem Standard 
der B u n d e s r e p u b l i k nun schon unre t tbar hinter
herh ink t . W o r a n l i eg t es, d a ß F l e i ß , Erfinder
geist, A u s d a u e r so bescheidene F r ü c h t e tragen? 
Immer w i e d e r taucht bei G e s p r ä c h e n d r ü b e n 
diese Frage auf. Die A n t w o r t e n , d ie w i r i n v i e 
len Un te rha l tungen bekamen, spi tz ten sich auf 
dre i Haup tu r sachen zu . 

Da ist e inma l die E i l . i h r i i n q , d a ß kommuni s t i 
sche Zwangswir t schaf t , i n der e ine B ü r o k r a t e n 
kaste ü b e r die P r o d u k t i o n s m i t t e l v e r f ü g t , kon 
sequent am Bedar f v o r b e i p r o d u z i e r t . D i e Feh l 
p lanungen dieses S t aa t skap i t a l i smus s i n d nicht 
Pannen, sondern sys t emimmanen te S c h w ä c h e n . 
M i t b i t t e rem H u m o r w u r d e uns dies dahin 
definiert : „Der S o z i a l i s m u s ist e i n S y s t e m zur 
U b e r w i n d u n g v o n S c h w i e r i g k e i t e n , die es 
nicht g ä b e , w e n n es k e i n e n Soz ia l i smus 
g ä b e . . . " M a n spricht z i e m l i c h u n v e r h ü l l t von 
der neuen Klassenherrschaf t , d ie sich i n der 
A l l m a c h t der „ v o n oben" reg ie renden Fuhk-
t i o n ä r s s c h i c h t abzeichnet . N u r d ie F ü h r u n g s 
spi tze der E inhe i t spa r t e i ist i m Bes i t z der Wahr
heit . Sie spendet L o b u n d T a d e l , gebietet und 
verbie te t , n u r sie w e i ß , was für d ie Menschen 
gut ist u n d was nicht. 

D a z u k o m m t als P u n k t z w e i für d ie E r k l ä r u n g 
v o n Mange lw i r t s cha f t i n Pe rmanenz e i n A b 
s c h ö p f u n g s v e r f a h r e n , das als „ A u s b e u t u n g s 
sys tem der Besatzungsmacht" charakter is ier t 
w e r d e n k a n n . Das begann nach dem Einmarsch 
der Roten A r m e e mit b ru ta le r D e m o n t a g e vor» 
der W e r k h a l l e bis zum A b b a u des zwei ten 
Bahng le i ses u n d setzt s ich b i s heute in einer 
i n g e n i ö s gehandhab ten R e p a r a t i o n s p o l i t i k fort, 
die a l l e Z ü g e eines N e o k o l o n i a l i s m u s t r ä g t . O b 
ö l , Erz , K o h l e : die S o w j e t u n i o n ist für die 
„DDR" der bedeutendste Rohstoff l ie ferant . U m 
gekehr t ist d ie „DDR" für d ie U d S S R der wich
t igste Lieferan t für I n v e s t i t i o n s g ü t e r . F ü r ihre 
E infuhr aus der S o w j e t u n i o n m u ß die „DDR" 
ü b e r h ö h t e Pre i se zah len , für ih re A u s f u h r i n 
d ie S o w j e t u n i o n b e k o m m t sie Pre i se , d ie oft er
hebl ich unter den G e s t e h u n g s k o s t e n l i egen . Die 
ses A u s b e u t u n g s s y s t e m ü b e r den A u ß e n h a n d e l 
ist stat ist isch nicht zu be legen, es w i r d in jeder 
W e i s e versch le ie r t und getarnt . U n d doch ist es 
e ine harte, b ö s e R e a l i t ä t , i n der sich der Sa te l l i 
tenstatus Mi t t e ldeu t sch l ands am dep r imie rend-
sten a u s w i r k t . 

D i e Z a h l ist nur e ine M i n d e s t s c h ä t z u n g . Es 
d r ä n g t sich das W o r t v o m „ G e f ä n g n i s s t a a t " auf, 
der nur mi t todspe iendem S p e r r g ü r t e l u n d mit 
dem m o n s t r ö s e n Z w a n g s m i t t e l der E i n m a u e r u n g 
sich der e igenen B e v ö l k e r u n g sicher wisse . Der 
Druck des Staa tss icherhei tsdiens tes b le ib t ü b e r 
a l l s p ü r b a r — den B ü r g e r n der „DDR" s o l l auch 
die letzte I l l u s i o n d a r ü b e r g e n o m m e n werden , 
d a ß d ie v o n B o n n v e r h e i ß e n e E n t s p a n n u n g für 
sie A u f l o c k e r u n g bedeuten k ö n n e . Es w a r i n 
e inem N e u b a u v i e r t e l nahe L e i p z i g , w o uns im 
Bl i ck auf H a u s w o r t , B l o c k w a r t .Or t sg ruppen le i -
ter e ine H a u s f r a u dies d a h i n umschr i eb : „Das 
e inz ige , was be i uns w i r k l i c h per fek t funkt io
niert , ist K o n t r o l l e , Zensur , B e s p i t z e l u n g " 
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