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Auch 1975 mit Beharrlichkeit und Entschlossenheit 
Wir wollen an unserem Recht festhalten und eine Ordnung für einen dauerhaften Frieden in Europa finden 

Liebe Lands leu te , i n d iesen W o c h e n j ä h r t sich 
für d ie meis ten v o n uns zum d r e i ß i g s t e n M a l e 
der Tag , an dem w i r unsere u n d unserer V ä t e r 
und U r v ä t e r H e i m a t ve r l a s sen m u ß t e n . Unsere 
G e d a n k e n gehen z u r ü c k zu unseren A n g e h ö r i 
gen, F r e u n d e n u n d K a m e r a d e n , d ie noch in 
ihrer , in unserer o s t p r e u ß i s c h e n H e i m a t ihre 
letzte Ruhe gefunden haben, deren G r ä b e r aber 
g e s c h ä n d e t , ve r f a l l en u n d unserer Pflege ent
zogen s ind . W i r d e n k e n an die Z a h l l o s e n , die 
auf der Flucht e l end u m k a m e n , d ie durch b e w u ß t 
g e s c h ü r t e n H a ß den T o d fanden, d ie oft nur 
i r g e n d w o am S t r a ß e n r a n d verscharr t oder auf 
des M e e r e s oder des Haffes G r u n d gebl ieben 
s ind , u n d v o n deren s terbl ichen Uber res ten k e i n 
G r a b e s h ü g e l K u n d e tut. N ich t vergessen k ö n n e n 
w i r d ie u n g e z ä h l t e n O s t p r e u ß e n , die , i n der 
He ima t z u r ü c k g e b l i e b e n , fremde G e w a l t und 
W i l l k ü r e r l e iden m u ß t e n und daran zugrunde 
g ingen — erschlagen, erschossen, verhunger t , 
seel ischer N o t e r legen . In unsere G e d a n k e n 
s c h l i e ß e n w i r d ie Hunder t t ausende unserer 
Lands leu te e in , die noch immer gegen ihren 
W i l l e n i n der H e i m a t festgehalten werden oder 
i m V e r t r a u e n auf G o t t u n d irdische Gerecht ig
ke i t dort ve rha r ren , hoffend, zu Hause w iede r 
e i n m a l als Deutsche unter Deutschen leben zu 
d ü r f e n , und auch die, die der T o d in der fremd 
gewordenen H e i m a t hingerafft hat, ohne d a ß 
ihre Hof fnung in E r f ü l l u n g g ing . 

W i r so l l t en uns immer wiede r b e w u ß t machen, 
d a ß w i r es nur dem Z u f a l l zu v e r d a n k e n haben, 
d a ß w i r nicht das schwere Schicksal d i e s e r . v o n 
a l l z u v i e l e n vergessenen Lands leu te zu te i len 
haben, sondern h ier in Fre ihe i t leben d ü r f e n . 

M i c h erre ichle zu We ihnach t en e in Br ie t e iner 
deutschen Frau aus ÄTlens te in , in dem es h e i ß t : 

„ S o r g e , K u m m e r und K r a n k h e i t wechseln i n 
unserem Leben . A u c h haben w i r für dieses J ah r 
w iede r a l l e unsere Hoffnung auf eine A u s r e i s e 
begraben m ü s s e n . W i r haben eben k e i n Glück . 
O b das Los w i r k l i c h für uns so best immt ist und 
wi r uns zufr ieden geben sol l ten? M e i n M a n n ist 
ganz u n g l ü c k l i c h , ich b in g e f a ß t e r und den K i n 
dern ist es mehr egal . Sie l e rnen hier was, haben 
ihre Freunde , sie denken nicht daran und ken
nen nichts anderes." 

A u s d iesen schlichten Z e i l e n spricht das 
qanze E l e n d e iner deutschen F r a u und M u t l e r , 
die ih r Hof fen schwinden sieht, d a ß ihr und 
ihrer F a m i l i e Schicksa l sich wenden m ö g e . Ihr 
inn igs te r W u n s c h ist es, ih re He ima t , d ie sie 
unter f remden M e n s c h e n nicht mehr als H e i m a t 
empf inden k a n n , z u ve r l a s sen u n d die der G e 
danke q u ä l t , i h ren K i n d e r n k ö n n t e das B e w u ß t 
se in ve r lo r engehen , Deutsche z u sein , u n d die 
F ä h i g k e i t , als solche mi t ih r z u empfinden. K ö n 
nen w i r ü b e r h a u p t ermessen, was i n der Seele 
dieser o s t p r e u ß i s c h e n F r a u v o r sich geht? 

Ihren G r u ß w i l l ich an Sie we i t e r l e i t en . Sie 
schreibt: 

„ W i r g r ü ß e n Sie a l l e recht l i eb und herzl ich, 
auch a l l e d ie jen igen , d ie so v i e l an die alte 
H e i m a t denken . A n a l l e bit te e inen l i eben 
H e i m a t g r u ß aus O s t p r e u ß e n ! " 

G e r a d e in der Weihnach t sze i t s ind unsere 
G e d a n k e n besonders h ä u f i g u n d besonders 
in t ens iv i n das L a n d z u r ü c k g e g a n g e n , aus dem 
uns dieser G r u ß erreicht; an die S t ä t t e n unserer 
Jugend , dort, w o w i r z u m ers tenmal mi t K i n d e r 
augen den L ich te rg lanz des Weihnach t sbaums 
erbl ickt haben, w o w i r als K i n d e r mit unseren 
E l t e r n u n d Geschwis t e rn den Zaube r der W e i h 
nacht e r f ü h l t , s p ä t e r v i e l l e i ch t i m K r e i s e der 
s e l b s t g e g r ü n d e t e n F a m i l i e mit F reunden die 
Weihnach t sze i t i n t rauter U m g e b u n g erlebt 
haben. 

So manchen v o n uns m a g bei solchen G e d a n 
ken e in innerer Z o r n ergriffen haben gegen das 
Schicksal u n d d ie jen igen , die uns die H e i m a t 
genommen, u n d auch d ie jen igen , d ie gedanken
los oder gar ih re r inneren E i n s t e l l u n g entspre
chend „ P o l e n " denken , und die „ P o l e n " reden, 
wenn sie unser O s t p r e u ß e n meinen . W i r so l l t en 
aber d iesen gerechten Z o r n nicht ü b e r h a n d ge
w i n n e n lassen v o r dem G e f ü h l der D a n k b a r k e i t 
da für , d a ß w i r solche Ze i t e r leben durften 

D i e v o n uns empfundene V e r a n t w o r t u n g für 
unser L a n d , für unser V o l k u n d die Erfahrung, 
die uns das Schicksa l gelehr t hat, legt es uns 
aber auf, unsere S t imme immer w i e d e r zu er
heben u m der G e w a l t u n d dem Unrecht , der aus 
i l l u s i o n ä r e n V o r s t e l l u n g e n , pol i t i scher Bequem
l ichke i t oder Unve rnun f t g e g r ü n d e t e n K l e i n 
g l ä u b i g k e i t den A n s p r u c h u n d den festen W i l l e n 
zur E r h a l t u n g unseres Staates u n d zur V e r w i r k 
l ichung des Selbstbest immungsrechtes des gan
zen deutschen V o l k e s entgegenzusetzen. 

F r i e d r i c h d e r G r o ß e n a c h e i n e m G e m ä l d e von Anton G r a f f 

Es ist nicht n ö t i g , d a ß ich lebe, w o h l aber, d a ß ich meine Schuld igkei t tue und für mein V a t e r 
land k ä m p f e , um es w o m ö g l i c h noch zu retten. 

A l s die O s t p r e u ß e n sich i n der Gemeinschaft 
ihrer Landsmannschaft zusammenfanden, konnte 
sich n i emand vors te l l en , d a ß angesichts der 
feier l ichen Verpf l i ch tungen der M ä c h t i g e n dieser 
W e l t , die sie i n der U N O - C h a r t a e ingegangen 
waren , i h ren fe ier l ichen Versprechungen , für das 
Recht u n d die Fre ihe i t zu den Waf fen gegriffen 
zu haben, einer dieser M ä c h t i g e n und seine 
V a s a l l e n unter D u l d u n g der anderen gegen 
jedes Recht, jede M o r a l u n d jede Mensch l i ch
kei t e in V i e r t e l unseres Landes — so auch un
sere H e i m a t — als Beute behal ten sol l ten . U n d 
doch ist es geschehen! W i r b l i eben Ver t r i ebene ! 
Hunder t tausenden aber, die z u r ü c k g e b l i e b e n 
waren , w i r d noch heute das V e r l a s s e n ihrer 
fremd gewordenen H e i m a t ve rwehr t ! 

Unsere g e g e n w ä r t i g e S t a a t s f ü h r u n g und die 
sie t ragenden pol i t i schen Par te ien haben ge
glaubt, sich der V e r a n t w o r t u n g für jenen T e i l 
Deutschlands und seiner Menschen ent ledigen 
zu k ö n n e n , u n d haben durch die O s t v e r t r ä g e der 
G e w a l t ve r t rag l ich zumindest den Schein des 
Rechts gegeben. 

D i e He ima tve r t r i ebenen so l l en quasi s te l lver
tretend für das ganze deutsche V o l k das Schick
sal der V e r t r e i b u n g und Entrechtung tragen, um 
der „ E n t s p a n n u n g " w i l l e n . 

W i r aber wissen — es so l l ten aus den Er
fahrungen der Geschichte a l le wissen , u n d die 
pol i t ische Gegenwar t lehr t uns das jeden Tag 
— d a ß auf Unrecht k e i n Fr iede g e g r ü n d e t wer
den kann , d a ß e in Z u r ü c k w e i c h e n v o r der G e 
wal t nur neue G e w a l t erzeugt. Es m u ß v i e lmehr 
eine L ö s u n g gefunden werden, die dem Recht 
und den Interessen a l le r Betroffenen Rechnung 
t r ä g t und die a l l e i n die Basis für e in friedliches 
M i t e i n a n d e r l e b e n se in kann . 

Ich b i n d a v o n ü b e r z e u g t , d a ß eine solche 
Rege lung u n d eine echte V e r s ö h n u n g mit un
seren ö s t l i c h e n N a c h b a r v ö l k e r n — w i e sie auch 
mi t unseren west l ichen Nachbarn mög l i ch ge
wesen ist — bereits ebenso Geschichte w ä r e , 
wenn das polnische und das russische V o l k frei 
ih ren W i l l e n bekunden k ö n n t e n . Nich t die Tat
sache, d a ß unsere Nachbarn Polen , Bal ten, 
Tschechen oder Russen s ind, hat eine gerechte 

Fr iedr ich der G r o ß e (31. Dezember 1759) 

L ö s u n g bisher verhinder t , sondern die Tatsache, 
d a ß nicht der W i l l e dieser V ö l k e r , sondern der 
ihrer kommunis t i schen Machthaber entscheidet. 

W i r k ö n n e n dessen g e w i ß sein, d a ß die wei t 
ü b e r w i e g e n d e M e h r h e i t auch dieser V ö l k e r 
nichts sehnlicher w ü n s c h t , als i n Fre ihe i t und 
i n fr iedlicher Gemeinschaft mit uns Deutschen 
zusammenzuleben. W i r kennen die N a m e n w i e 
Sacharow, Solschenyzin , M a x i m o w und M i n d -
szenty, u m nur e inige v o n den U n z ä h l i g e n z u 
nennen, die unter dem Opfer oder der G e f ä h r 
dung ihrer p e r s ö n l i c h e n Freihei t , j a ihres Le 
bens, furchtlos i n ih rem L a n d gegen die W i l l 
k ü r für die Fre ihe i t der Menschen — auch der 
v o n ihren Reg imen u n t e r d r ü c k t e n Deutschen — 
ihre St imme erhoben haben und — so Sacha
r o w — es mit e inem für uns al le beispielhaften 
M u t noch heute t äg l i ch i n den M a u e r n M o s k a u s 
tun. 

D ie W e l t hat ihre St imme vernommen, sie 
s ind auch nicht ohne Echo gebl ieben. „ W e h e 
Wes teuropa , w e n n seine O h r e n taub b le iben" , 
hat So l schenyz in warnend ausgesprochen. W e h e 
auch uns, w e n n w i r der G e w a l t nicht wider 
stehen, w e n n w i r die v o m Unrecht geschlage
nen Menschen ih rem Schicksal ü b e r l a s s e n , hof
fend, so uns den Fr ieden und die Fre ihe i t auf 
die Dauer erhal ten zu k ö n n e n . 

W i r w o l l e n uns e inre ihen in die Reihe derer, 
die e in Europa auf der Grund lage des Selbst
bestimmungsrechtes der V ö l k e r und der a l lge
meinen Menschenrechte bauen w o l l e n . W i r wis 
sen, d a ß w i r nicht a l le ins tehen! 

M i t Entschlossenheit und Beharr l ichkei t , aber 
auch mit n ü c h t e r n e m V e r s t a n d w o l l e n w i r wei ter 
da fü r eintreten, d a ß für uns, für das ganze 
deutsche V o l k und al le e u r o p ä i s c h e n V ö l k e r 
Recht, Fre ihe i t und F r i eden errungen w i r d ! W i r 
werden uns davon nicht v o n K l e i n g l ä u b i g e n , 
Verb lende ten oder B ö s w i l l i g e n abhalten lassen. 
W i r w o l l e n an unserem Recht und dem der 
anderen V ö l k e r festhalten, w e i l w i r eine O r d 
nung f inden w o l l e n für e inen dauerhaften Fr i e 
den in Fre ihe i t i n ganz Europa , für uns urtd 
dfe nach uns kommen 

Gerha rd Prengel 
Amt ie rende r Sprecher 

Keine Nacht 
dauert ewig 

H . W . — Wieder sind wir in ein neues Jahr 
eingetreten. Obgleich sich ein Tag an den ande
ren reiht, so, als gäbe es keinen Übergang, ver
binden die Menschen mit dem Neubeginn eines 
Kalenders jedoch neue Hoffnungen. Sie sehnen 
sich danach, daß die Zukunft lichter werden 
möge, als es die Vergangenheit gewesen ist. 
Doch ich meine, bei diesem Jahreswechsel, bei 
dem Eintritt in das Jahr 1975, sind die Erwar
tungen weit gedämpfter als in früheren Jahren. 
Dafür schwingt die Hoffnung mit, daß es nicht 
schlimmer kommen möge, als es sich in den letz
ten Monaten des abgelaufenen Jahres abzuzeich
nen begann. 

Die Welt ist keineswegs in eine Periode des 
Friedens eingetreten. Seit dem Ende des Zwei
ten Weltkrieges ist der Erdball inzwischen wie
der von 50 Kriegen überzogen worden. Es ist 
nur ein spärlicher Trost zu wissen, daß wir nicht 
unter denjenigen waren, die andere angegriffen 
haben. Vor allem im Nahen Osten wirft die sich 
ständig steigernde Möglichkeit einer Explosion 
Schatten nach Ost und West. Die Gefahren, die 
sich für die hochindustrialisierten Länder des 
Westens dadurch ergeben, daß die Produzenten 
das Erdöl als Waffe zur Durchsetzung ihrer For
derungen wie ihrer politischen Ziele benutzen 
und eine entsprechende Reaktion hierauf unver
meidlich werden könnte, das alles ist schon dazu 
angetan, unser aller Zukunft in den düsteren 
Wolken berechtigter Sorgen und schlimmer Ah
nungen zu sehen. 

Die kritische Entwicklung der Weltwirtschaft 
ebenso wie die zunehmende Arbeitslosigkeit 
und die galoppierende Inflation im eigenen 
Lande verdüstern den Ausblick auf die nächsten 
Monate und lassen die Frage auftreten, ob Fehl
dispositionen, andere Umstände oder gar maß
lose Forderungen die Schuld daran tragen, daß 
unsere bislang so solide Volkswirtschaft solchen 
Erschütterungen ausgesetzt ist. Ist es die mit 
ständigen Zuwachsraten rechnende utopische So
zialpolitik, ist es die Suche nach wirklichkeits
fremden Reformen, die es unmöglich machen, 
zu einer echten Stabilität zurückzufinden? Die 
Regierung wartet mit einem Programm zur Sta
bilisierung der Konjunktur auf, das auch die 
Sicherheit der Arbeitsplätze einschließen soll. 
Opposition und Wirtschaft haben ihre Bedenken 
angemeldet. Es wäre sicherlich schon ein Erfolg, 
wenn wir im Jahre 1975 dorthin zurückkehren 
könnten, wo wir Mitte des letzten Jahres ge
wesen sind. „Damals" lebten wir mit einer be
grenzten Arbeitslosigkeit von 2,5 Prozent und 
mit einer Teuerungsrate von knapp über fi Pro
zent. 

In Bonn mag man die Beruhigungspille reichen, 
woanders in der Welt sei alles eben noch sehr 
viel schlimmer. Doch uns ist das Hemd näher 
als der Rock und niemand kann den Bürger hin
dern, sich daran zu erinnern, daß wir vor weni
gen Jahren noch eine gesunde Wirtschaft be
saßen. So stellen wir mit Recht die Frage, was 
denn der Einzelne wohl tun kann mitzuhelfen, 
die Misere zu wenden. Den Deutschen hat man 
über eine lange Strecke ihrer Geschichte die 
Tugend des Fleißes nachgesagt. Wir sollten uns 
daran erinnern, daß der Wiederaufbau unseres 
im Kriege zerschlagenen Vaterlandes ausschließ
lich aus dem Fleiß der Bürger und nicht aus 
dem Gerede der Funktionäre heraus erfolgte. 

Nur wer sich selbst aufgibt, ist verloren. Das 
gilt für den Einzelnen ebenso wie es für das 
Leben eines Volkes Gültigkeit besitzt. „Ducunt 
fata volentem, nolentem trahunf ist uns von 
den Römern überkommen und Oswald Spengler 
setzte dieses Wort an das Ende seines Unter
ganges des Abendlandes: den Willensstärken 
trägt sein Geschick, den Willenlosen schleift es 
hinter sich her! 

So können wir den Eintritt in das neue Jahr 
nicht besser begehen als mit dem Gelöbnis, nicht 
zu den Willenlosen gehören zu wollen, sondern 
auch in den vor uns liegenden Monaten unsere 
Position und unser Recht mit Nachdruck zu ver
treten und unsere Pflicht zu tun — noch mehr 
als bisher! 

Wer zurückblickt in die Geschichte unseres 
Volkes, erkennt, daß die dunklen Abschnitte im
mer wieder abgelöst wurden durch lichtvollere 
Epochen. Es kommt in unserer Zeit ganz beson
ders darauf an, daß unser Volk sich wieder dar
auf besinnt, seine Pflicht zu tun. Wir leben und 
arbeiten nicht für die Wohlfahrt von Parteien 
und Verbänden, sondern ausschließlich dafür, 
daß unserem Volk seine Freiheit erhalten und 
für Kinder und Enkel gesichert bleibt. Wenn wir 
uns dieser Maxime verpflichtet fühlen, dürfen 
wir in der Gewißheit leben, daß keine Nacht 
ewig dauert. 



Politik 

Kriegsverbrechen: 

Warschau veröffentlichte 
neue „Dokumentation 
der Wehrmachtsverbrechen" 
In Bonn herrscht weiterhin Funkstille 

Warschau — W ä h r e n d die westdeutsche Bun
desregierung die Veröffent l ichung einer D o k u 
mentation der an deutschen Zivi lpersonen w ä h 
rend der Vert re ibung aus der ostdeutschen H e i 
mat v e r ü b t e n Verbrechen abgelehnt hat, hat 
sich die polnische Zentralkommission zur Unter
suchung nazistischer besonders um den Nach
weis bemüh t , daß nicht nur Einheiten der SS 
oder F u n k t i o n ä r e der N S D A P , sondern auch die 
Wehrmacht an Verbrechen gegen die Mensch
lichkeit in Polen beteiligt h ä t t e n . Das Ergebnis 
wurde in einem Buche vorgelegt, das nun im 
Ver lage des polnischen Verteidigungsministe
riums erschienen ist. Durch die „ D o k u m e n t a t e n -
veröffent l ichung" sol l nach gewiesen werden, 
daj) es „ V e r e i n b a r u n g e n " zwischen „der Wehr
macht" und dem „SS-Sicherhei t sd iens t" ü b e r 
Ausschreitungen gegen polnische Ziv i l i s ten ge
geben habe. Wei tere Unterlagen sollen bewei
sen, d a ß „die Wehrmacht" V e r g e l t u n g s m a ß n a h 
men wegen der Ak t iv i t ä t polnischer Partisanen 
ergriffen habe. 

Die polnische Presseagentur P A P berichtete 
a u ß e r d e m , daß die Warschauer Zentralkommis
sion der Ludwigsburger Zentralstelle zur ge
richtlichen Verfolgung von Naziverbrechen „Be
weisunterlagen für Wehrmachtsverbrechen" zu
geleitet habe. Es handele sich um die Ermordung 
von insgesamt 34 Dorfbewohnern durch Ange
hör ige der 99. D iv i s ion des Heeres. Nach der 
P A P - M e l d u n g wurden „24 Todesbescheinigun
gen und 12 Zeugenaussagen" nach Ludwigsburg 
gesandt. 

Polen: 

— Seite 

Ostpolitik: 

Erpressung statt Entspannung 
Jetzt wird das irreale Bonner Konzept noch deutlicher sichtbar 

A m vier ten Jahrestag der Unterzeichnung des 
Warschauer Vertrages ü b e r die Anerkennung 
der Inkorporation der deutschen Ostprovinzen 
in den polnischen Staat hat Warschau die M a s k e 
fallen lassen und vor aller W e l t bekundet, d a ß 
es das bilaterale Abkommen zwischen der Bun
desrepublik Deutschland und der V o l k s r e p u b l i k 
Polen nicht als Grundlage der Entspannung im 
V e r h ä l t n i s zwischen den beiden Ländern , son
dern als Ausgangspunkt für eine fortgesetzte 
Erpressung Bonns betrachtet. A u s den „Jubi 
l ä u m s k o m m e n t a r e n " der polnischen Massen
medien — an der Spitze des Partei-Zentral
organs „ T r y b u n a Ludu" — ging k lar hervor, 
daß die B e m ü h u n g e n der westdeutschen A u ß e n 
poli t ik, die Beziehungen zwischen dem g r ö ß t e n 
eu ropä i schen Satelli ten der Sowjetmacht und 
dem freien T e i l Deutschlands unter Preisgabe 
wichtigster deutscher Interessen dauerhaft zu 
gestalten, gescheitert sind. Die polnische Füh
rungsspitze beharrt auf ihren exorbitanten Re
p a r a t i o n s a n s p r ü c h e n , die sie seit Jahren an Bonn 
richtet, und sie lehnt es ab, gewissen Ausweich
l ö s u n g e n zuzustimmen, welche die Bundesre
gierungen der sozialdemokratisch-liberalen K o 
al i t ion vorgeschlagen haben. Das Angebot Bonns, 
dem polnischen Staate Kredi te i n H ö h e v o n 
mindestens einer M i l l i a r d e D M zu g e w ä h r e n , 
wurde ebenso als „unzure ichend" zu rückgewie 
sen wie die weitere Offerte, die A n s p r ü c h e ehe
maliger polnischer Zwangsarbeiter, die w ä h r e n d 
des Zwei ten Wel tkr ieges im „Großdeu t schen 
Reiche" t ä t i g waren, durch Zahlung von weite
ren Unsummen „abzu lösen" . 

H ie r zeigt sich in geradezu frappierender 
Weise , welche Unterlassungsfehler Bonn bei 
den Verhandlungen ü b e r das westdeutsch-pol
nische O d e r - N e i ß e - A b k o m m e n begangen hat. 
Weder wurde damals unter Hinwe i s darauf, d a ß 
sich Polen durch Ver t re ibung der ostdeutschen 
B e v ö l k e r u n g aus ihrer Heimat und durch totale 
Enteignung v o n M i l l i o n e n Menschen deutscher 
Zunge für erlittene Kr iegsschäden schadlos ge
halten hat, v o n Warschau ein Verzicht auf Re
parationsforderungen verlangt, noch wurde eine 

Warschau gefährdet Verständigung 
Die Ausreise der 280000 Deutschen soll ein Tauschgeschäft sein 

A l s die Bundesrepublik vor v ier Jahren den 
»Vortrag übdif die Normalis ierung der Beziehun
gen mit der Vo lks repub l ik Polen schloß, den 
W i l l y Brandt mit seinem Warschauer! K n i e i a l l 

,j3e§i/jge,U\e, .„.geschah dies n i c h t ^ t ^ a , aus dem 
nüch te rnen Ka lkü l heraus, angesichts des inter
nationalen Entspannungsprozesses bleibe nun 
keine andere W a h l . Vie lmehr war damals die 
Ansicht weit verbreitet, ein Vierteljahrhundert 
nach dem Ende des Zwei ten Wel tkr ieges sei 
es endlich an der Zeit, auch zur V e r s t ä n d i g u n g 
zwischen Deutschen und Polen zu kommen. 

Heute besteht leider ke in Zweifel daran, daß 
dies i n den vergangenen vier Jahren nicht ge
lungen ist. W e r in der Bundesrepublik v i e l 
leicht d a r ü b e r hinwegsehen wollte, i n der Hoff
nung, da der Ver t rag vom 7. Dezember 1970 
gül t ig ist, die diplomatischen Beziehungen auf
genommen sind, der Handel sogar floriert, werde 
die Zeit schon Gras ü b e r das wachsen lassen, 
was noch an Unzu t räg l i chke i t en besteht, der ist 
jetzt von polnischer Seite sehr deutlich an die 

-Tatsachen erinnert worden: Die V e r s t ä n d i g u n g 
zwischen Bonn und Warschau ist immer noch 
nicht erreicht. 

N u n liegt es in der Natur der Sache, daß man 
auf deutscher Seite meint, die Polen h ä t t e n 
Schuld an dieser unbefriedigenden Entwicklung, 
w ä h r e n d die Polen der Bundesrepublik die V e r 
zöge rung eines echten Ausgleichs (auf den man 
doch wohl noch hoffen darf?) anlasten. Dabei 
zeigt sich denn wieder einmal, wie unerfreulich 
sich die Dinge entwickeln k ö n n e n , wenn man 
aus G r ü n d e n des politischen Prestiges oder des 
staatlichen Vor te i l s Menschen zum Gegenstand 
eines Handelns zu machen versucht. 

Denn heute läßt sich ohne weiteres fest
stellen: W e n n Warschau sich nach der Vertrags

unterzeichnung an die „ Informat ion der Regie
rung der V o l k s r e p u b l i k Polen" gehalten hal le , 
die zur Lösung der „ h u m a n i t ä r e n Probleme" ab
gegeben wurde, ja, wenn man wenigstens 1974 
das Versprechen des polnischen A u ß e n m i n i s t e r s 
Stefan Olszowsk i verwirkl icht und 50 000 Deut
schen die Ausre ise gestattet h ä t t e , w ä r e n heute 
vermutlich vie le Schwierigkeiten ü b e r w u n d e n . 
Warschau k ö n n t e dann nicht nur ü b e r den v o n 
Bonn e i n g e r ä u m t e n Kredi t i n H ö h e v o n einer 
M i l l i a r d e D M ver fügen , sondern h ä t t e sicher
lich auch noch andere Hi l fen v o n der Bundes
republik erhalten. 

In Polen aber war man der Meinung , die v o n 
Bonn angestrebte V e r s t ä n d i g u n g sei so etwas 
wie eine A r t Tauschgeschäf t . Dabei wogen die 
280 000 Deutschen, um deren Ausreise es immer 
noch geht, die zudem fleißige Arbe i te r und oft 
genug Fachkräf te sind, den Polen schwerer als 
die westdeutsche U n t e r s t ü t z u n g — wobei W a r 
schau leichtfertigerweise den materiel l nicht 
faßbaren W e r t echter V e r s t ä n d i g u n g oder auch 
nur der sehr umstrittenen Anerkennung der pol
nischen Westgrenze durch Bonn vö l l ig a u ß e r 
acht l ieß. 

Heute ist nun aus Warschau sogar zu hö ren , 
die Frage der Ausreise v o n Deutschen sei übe r 
haupt als abgeschlossen zu betrachten, w ä h r e n d 
man von der Bundesrepublik nicht nur erwartet, 
sondern sogar fordert, sie habe weitaus g r ö ß e r e 
materielle Leistungen zu g e w ä h r e n . Das er
scheint als Rückfall in eine A r t polnischer Über 
heblichkeit, die im Laufe der Geschichte beiden 
V ö l k e r n schweren Schaden zugefügt hat. A u f 
diesem W e g ist ganz gewiß keine V e r s t ä n d i g u n g 
zu erreichen. Es w ä r e gut, wenn Warschau das 
rechtzeitig erkennen w ü r d e . H . O. Lippens 

Regelung der Frage der Er te i lung v o n A u s 
reisegenehmigungen an Deutsche, die i n die 
Bundesrepublik ü b e r s i e d e l n wol len , i n den V e r 
tragstext aufgenommen. Auch die nachfolgen
den Pilgerfahrten einzelner westdeutscher Po l i t i 
ker und ganzer Delegat ionen mit dem Auftrag, 
„um gut Wet ter zu bitten", haben nichts ge
fruchtet. Warschau beharrte auf seiner These, 
d a ß der Ver t r ag W i l l y Brandts nur die „Ein
lei tung des Normalisierungsprozesses" darge
stellt habe und d a ß es noch riesiger finanzieller 
„ W i e d e r g u t m a c h u n g s l e i s t u n g e n " der Bundes
republ ik bedür fe , um ihn erst eigentlich in Gang 
zu bringen. 

Dabei ist die polnische Inlransigenz letztlich 
durch zwei U m s t ä n d e bedingt. Zunächs t und 
vor a l lem ist man sich in Warschau dessen be
w u ß t , d a ß es i n der Bundesrepublik Deutschland 
eine starke „polnische Lobby" gibt, die durch 
eine Reihe e inf lußreicher Massenmedien — vor 
al lem durch das ARD-Fernsehen — u n t e r s t ü t z t 
w i rd . Sie w i r k t v o n jeher darauf h in , d a ß poln i 
schen „ A r g u m e n t e n " Raum gegeben und alles 
u n t e r d r ü c k t w i rd , was dazu angetan ist, die po l 
nischen Zumutungen z u r ü c k z u w e i s e n . So hat es 
Bonn nicht einmal gewagt, Wiedergutmachungs
forderungen der Heimatver t r iebenen ins Feld 
zu führen, w ie es auch v o n einer Veröf fen t 
lichung der Dokumentat ion der Austre ibungs
verbrechen abgesehen hat. M a n vermied also 
fortgesetzt alles, was die deutsche Verhand
lungsposit ion unterbauen k ö n n t e , wie denn W a r 
schau noch nicht e inmal gefragt worden ist, 
warum es R e p a r a t i o n s a n s p r ü c h e an Bonn stellt, 
nicht aber an Ost -Ber l in . Das ist der eine Punkt. 

Zum anderen aber m u ß davon ausgegangen 
werden, d a ß letztl ich M o s k a u hinter a l l den 
prononciert vorgetragenen polnischen Forde
rungen steht. W e n n dem — und daran ist nicht 
zu zweifeln — so ist, w ü r d e es sich um eine 
„ M e h r z w e c k a k t i o n " der sowjetischen Po l i t ik 
handeln. Es l iegen näml ich zahlreiche Beweise 
dafür vor, d a ß M o s k a u alles tut, was nur m ö g 
lich ist, um zu verhindern, d a ß sich so etwas 
wie e in „wes tdeu t sch -po ln i sches S o n d e r v e r h ä l t 
nis" herausbildet, das gegen die Interessen der 
Sowjetmacht gerichtet w ä r e , wie denn i n der 
Tat auch i m Deutschen Bundestag verschiedent
lich eine besonders auf Polen h in orientierte 
Pol i t ik b e f ü r w o r t e t worden ist, indem vorge
bracht wurde, der e u r o p ä i s c h e Sowjetblock solle 
mit der Zei t „aufge lös t" werden, um die „DDR" 
zu isol ieren. Daß dies v o n vornhere in e in vö l l ig 
abwegiges und irreales Konzept war, l iegt auf 
der Hand , und eben das w i r d durch das Verha l t en 
Warschaus demonstriert. Sonst aber gilt , d a ß 
dann, wenn es dem Gierek-Regime doch gelingen 
sollte, die polnischen R e p a r a t i o a n s a n s p r ü c h e 
g e g e n ü b e r Bonn durchzusetzen, ein P r ä z e d e n z 
fall geschaffen und der W e g freigemacht w ä r e 
zu noch weitaus umfangreicheren Wiedergut 
machungsforderungen der Sowjetunion. 

Peter R u t k o w s k i 

Aussiedler: 

| Gehört • gelesen • notiert | 

N i e m a n d hat mehr Feinde auf der W e l t als ein 
aufrechter und stolzer Mensch. Er nimmt Perso
nen und Dinge, w ie sie sind, und nicht, wie sie 
sein wol l en . Chamlorl 

W i r l ieben die Menschen, die frisch heraus sa-
qen was sie denken, falls sie das gleiche denken 
w i e ' w i r . M a r k T w a i n 

Es w ä r e besser, ein M a n n tut, was er tun möchte , 
und er versagt, als d a ß er e in erfolgreicher Nie
mand w i r d . Henry Miller 

A l l e s Gute m u ß aus einem selber kommen. Sonst 
bringt man es ü b e r einen b l o ß e n A n f a l l nicht 
hinaus. Theodor Fontane 

Erfahrungen machen einen M a n n k lüger , eine 
F rau ä l t e r . Henry de Montherlant 

Jede V e r j ü n g u n g ist erstrebenswert. A b e r man 
m u ß schon etwas mehr geleistet haben, als nach 
1940 auf die W e l t gekommen zu sein. 

Friedrich Torberg 

Der M a n n w ü n s c h t sich das Notwendige in not
wendigem A u s m a ß , die F rau das Uber f lüss ige 
im Uber f luß . Marcel Achard 

Die Frauen inspir ieren uns zu g r o ß e n Taten, aber 
sie hindern uns daran, sie au szu füh ren . 

Alexander Dumas 

W e n n einer dich nicht liebt, dann sorge dafür, 
d a ß er dich fürchtet . Jose Ortuho 

UNO: 

Zweierlei Maß 
Interessanter BBC-Kommentar 

London — In e inem Kommentar zu der von 
den kommunist ischen L ä n d e r n Europas unter
s t ü t z t e n UN-Reso lu t i on , i n der die R ä u m u n g 
israelisch verwal te ter arabischer Gebiete i n Pa
l ä s t i n a gefordert wurde, führ t e in Sprecher der 
brit ischen Rundfunkgesellschaft B B C aus, für 
die P a l ä s t i n e n s e r werde eben das gefordert, was 
man den heimatver t r iebenen Ostdeutschen ver
weigere. W ö r t l i c h e r k l ä r t e der Kommenta tor : 
„ W ä h r e n d sie (die kommunist ischen Länder ) die 
R ü c k k e h r v o n Deutschen, die aus O s t p r e u ß e n , 
Wes tpo len und den tschechoslowakischen Rand
gebieten ausgewiesen wurden, als eine revan
chistische Forderung imperial is t ischer Kräf te 
bezeichnen, als eine G e f ä h r d u n g des Friedens 
in Europa und als e ine unrealistische M i ß a c h t u n g 
der durch den K r i e g geschaffenen Z u s t ä n d e , neh
men sie im Nahost-KonfMkt eine v ö l l i g ent
gegengesetzte Ha l tung ein . Das hat n a t ü r l i c h mit 
Recht oder Unrecht nichts zu tun." 

Moskau lehnt Einmischung ab 
Das neue Handelsgesetz der USA erneut in Frage gestellt 

Unabhäng iges Herrchen in freiwill iger Bindung Z e i c h n u n g aus „ K ö l n i s c h e Rundschau" 

Bereits im Dezember 1973 hatte das Rep rä 
sentantenhaus in Wash ing ton das neue Handels
gesetz verabschiedet, jetzt jedoch scheint es 
zweifelhaft, ob es ü b e r h a u p t i n Kraft tritt. Im 
Dezember vergangenen Jahres hatte auch der 
Senat der Vere in ig ten Staaten mit 88 : 0 Stimmen 
die „Trade B i l l " akzeptiert; al lerdings mit einem 
Zusatz des Demokraten H e n r y Jackson: Danach 
wird die G e w ä h r u n g v o n Handelskonzessionen 
an die Sowjetunion und andere kommunistische 
Staaten v o n Erleichterungen für ausreisewil l ige 
Juden und andere Minderhe i ten a b h ä n g i g ge
macht. W ä h r e n d einer Probezeit v o n 18 M o n a 
ten sollte festgestellt werden, ob M o s k a u sich 
an diese Bedingung halten w i r d . 

N u n aber meldet die amtliche sowjetische 
Nachrichtenagentur T A S S : „TASS ist zu der 
Feststellung autorisiert, d a ß die f ü h r e n d e n 
Kreise der Sowjetunion jeden Versuch des E i n 
griffs in die inneren Angelegenhei ten des Lan
des als vö l l ig unannehmbar z u r ü c k w e i s e n . " Die 
Regierung in M o s k a u hatte wiederhol t zu er
kennen gegeben, d a ß die Auswanderung aus 
der Sowjetunion „zu den inneren Z u s t ä n d i g 
keiten unseres Staates" g e h ö r e . A u ß e r d e m habe 
U S - A u ß e n m i n i s t e r Kiss inger die E r l ä u t e r u n g e n 
der sowjetischen Seite ungerechtfertigt als Z u 
sicherung ü b e r die Ausre ise sowjetischer B ü r g e r 
interpretiert. Eine V e r s t ä r k u n g der Ausre i se sei 
nämlich keineswegs vorgesehen. 

In diesem Zusammenhang dür f ten einige A u s 
sagen sowjetdeutscher Auss ied le r interessieren, 
die kürzl ich auf einer Pressekonferenz der 
„Hilfsaktion M ä r t y r e r k i r c h e " verlautbart wur

den. Dort berichteten Auss iedler aus der N ä h e 
von Riga und aus Sib i r ien von anhaltenden Be
hinderungen der R e l i g i o n s a u s ü b u n g und v o n 
Verfolgungen und Verhaftungen deutschsprechen 
Glaubensfreiheit, doch unterbinde ein Gesetz 
der Christen. Die Verfassung garantiere zwar 
aus dem Jahre 1919 gleichzeitig diese Freiheit . 
So betrage die niedrigste Strafe wegen T e i l 
nahme an einem Gottesdienst 50 Rubel . B ibe ln 
m ü s s e man i l lega l für ebenfalls 50 Rube l er
werben. Auch seien nach der Entdeckung einer 
Untergrund-Druckerei etwa sieben Personen ver
haftet worden, die heute auf ihre Veru r t e i lung 
in einem Lager warteten. Chris ten aus Sibi r ien 
berichteten, d a ß dort Kinder aus g l ä u b i g e n Fa 
milien i n grober Wei se i n der Schule v e r h ö r t 
würden , d a ß sogar die K i n d e r von ihren Eltern 
getrennt w ü r d e n . 

In eingeweihten Kre i s en g i l t als nicht ausge
schlossen, d a ß die ablehnende Ha l tung der 
Sowjets g e g e n ü b e r der Aussiedlungsfrage das 
Ergebnis interner Auseinanderse tzungen ist, die 
sich w ä h r e n d der letzten Si tzung des Obersten 
Sowjet oder w ä h r e n d einer Z K - T a g u n g offen
bart haben k ö n n t e n . In W a s h i n g t o n w i r d aller
dings damit gerechnet, d a ß das Handelsgesetz 
nun erneut i n Frage gestellt ist. I. H . 
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D as Ende des alten und der Beginn eine, 
neuen Jahres laden zur Besinnung 
em. Man erinnert sich des Vergange

n e n u n d zieht Bilanz, erwägt die gegen
wartige Situation und denkt über die kom
menden Aufgaben und Ziele nach. Mit Hoff
nungen und Befürchtungen wird allerorten 
die Frage gestellt, was wohl die Zukunli 
bringen mag. Mit dieser Frage beschäfti
gen sich auch die folgenden Überlegungen 

Vorausgeschickt sei, daß ich kein Hell
seher bin und darum auch nicht sagen kann, 
was in nächster und späterer Zukunft sicher 
eintreten wird. Ich lehne den Glauben an 
die Zwangsläufigkeit und Unabwendbarkeit 
des menschlichen Geschehens ab und wende 
mich gegen die pessimistische Voraussage 
von Oswald Spengler, der den Untergang 
des Abendlandes für unabwendbar hielt, 
ebenso wie gegen die optimistische des Je
suiten und Paläontologen Teilhard de 
Chardin, der in der gesamten Welt- und 
Menschheitsgeschichte eine zielstrebige Auf
wärtsentwicklung sah, die von einer Geo-
genese über eine Biogenese und eine Neo-
genese dem Endziel des Omega, des Gott 
alles in allem, zwangsläufig entgegengeht. 
Ich halte es schlicht mit Wilhelm Busch, der 
einmal geschrieben hat: „Aber hier, wie 
überhaupt, kommt es anders, als man 
glaubt." 

Schwierige Prognosen 
Diese grundsätzliche Überzeugung schließt 

nicht aus, daß ich die Futurologie für be
rechtigt und wertvoll halte. Auf Grund 
umfassender Informationen und bekannter 
Gesetzmäßigkeiten bemüht sie sich um Pro
gnosen und stellt dann im Hinblick auf das 
zu Erwartende Pläne auf, die angeben, was 
zu geschehen hat, um Unheil abzuwenden 
und gewünschte Ziele zu erreichen. Auf 
Teilgebieten, wie Städtebau, Landschafts
gestaltung, schulische Unterweisung, mili
tärische Verteidigung und dergleichen, sind 
solche Untersuchungen notwendig und von 
nicht geringem Wert. Weit schwieriger und 
unzuverlässiger sind dagegen Gesamtpro
gnosen und diesbezügliche Gesamtplanun
gen, weil eben nur die schicksalhaft ver
laufenden, aber nicht die beiden letztlich 
doch bestimmenden personalen Faktoren 
der Geschichte, nämlich die menschliche 
Freiheit und die göttl iche Vorst 'rang, gesetz
mäßig zu erfassen und sicher vorausbere
chenbar sind. Im Grunde kann jede Über
legung über zukünftige Gesamtentwicklun
gen nur Möglichkeiten angeben, Hoffnun
gen und Befürchtungen zum Ausdruck 
bringen und Richtlinien entwerfen. In diesem 
Sinne möchte ich auf zwei nicht zu bezwei
felnde Tatbestände hinweisen und erwägen, 
was sich daraus ergeben könnte und wie 
wir uns zu verhalten haben. 

Schreckliches Arsenal 
Ein erster und geradezu erschütternder 

Tatbestand ist das Vorhandensein von nu
klearen Waffen und bakteriologischen und 
sonstigen Massenvernichtungsmitteln. Es ist 
bekannt, daß die erste Atombombe mit 
einem Kostenaufwand von über zwei M i l 
liarden Dollar hergestellt und gegen den 
leidenschaftlichen Widerstand führender 
Physiker wie Niels Bohr, James Franck u. a. 
in Japan eingesetzt wurde; ihre Sprengkraft 
war etwa 5000mal so groß wie die der größ
ten konventionellen Sprengkörper des 
Zweiten Weltkrieges. Einige Jahre später 
wurden die ersten Wasserstoffbomben ge
zündet, deren Sprengkraft noch um ein Vie l 
faches größer ist als die der Hiroshima
bombe. Ferner stehen heute große Düsen
bomber und Interkontinentalraketen zum 
Einsatz bereit. Außer U S A und Rußland ver
fügen gegenwärtig Frankreich, China, In
dien und vielleicht auch Israel über Atom
bomben, und wenn man Berichten Glauben 
schenken darf, ist die technische Entwick
lung so weit fortgeschritten, daß es radika
len' Terrorgruppen schon bald gelingen 
kann, in einem kleinen Betrieb Atombom
ben herzustellen. 

Zufolge dieser überaus ernsten Situation 
würde ein künftiger Krieg ein völlig an
deres Gesicht zeigen. Früher spielte sich 
ein Krieg an den Fronten ab, so daß, zu
mindest zunächst, allein die Frontkämpfer 
betroffen waren. Im letzten Krieg wurde 
durch die Bombardierung des Hinterlandes 
auch die Zivilbevölkerung in das unmittel
bare Kriegsgeschehen einbezogen. Ein kom
mender Krieg, der mit Einsatz von Inter
kontinentalraketen, Atombomben und Was
serstoffbomben geführt würde, würde die 
gesamte Menschheit an den Rand der Selbst
vernichtung führen; der zivilisatorische und 
kulturelle Stand der wenigen dann noch 
Uberlebenden ist nicht vorstellbar. 

Gegenwärtig scheint es im Rüstungspatt 
zwischen den Supermächten zu geben; viel 
leicht sind es auch politische und wirtschaft
liche Erwägungen und Reste moralischer 

Ein Blick 
in die Zukunft 

Von Prof. Dr. Dr. Hans Pfeil 

Wird die Menschheit sich selbst vernichten? 

Verantwortung, die den Krieg verhindern. 
Aber die Möglichkeit einer atomaren Aus
einandersetzung ist nicht auszuschließen. 
Darum ist jede Vereinbarung über Rüstungs
abgrenzung zu begrüßen, wie überhaupt 
alles Erdenkliche getan werden sollte, damit 
der Weltfrieden erhalten bleibe und die 
Atomenergie zum Wohle der Menschheit 
friedlich genutzt werde. Aus dem Willen 
zum überleben ergibt sich der Zwang zum 
Frieden. 

Wie kann aber der Friede erzwungen 
werden? Günther Howe meinte, es sei eine 
Weltpolizei aufzustellen, weil sich nur mit 
ihrer Hilfe die Abschaffung der Atombombe 
erreichen lasse. Arnold Toynbee fordert mit 
eindringlichen Worten, mit der Souveräni
tät der Einzelstaaten zu brechen, einen 
Weltpatriotismus zu wecken und eine Welt
regierung zu schaffen, die dafür sorgen soll, 
daß die Atomenergie nicht noch einmal für 
kriegerische Zwecke eingesetzt werde; eine 
solche Weltregierung sei die einzige Alter
native zum Massenselbstmord. 

Diese Gedankengänge Toynbees sind 
nicht von der Hand zu weisen. Sie werfen 
aber viele Fragen auf, und ihrer Verwirk
lichung stehen gewaltige Schwierigkeiten 
entgegen. Darum wage ich nicht vorauszu
sagen, ob es zu diesem oder einem anderen 
Ausweg kommen oder ob unvorstellbares 
Unheil über die Menschheit hereinbrechen 
wird. Um aber letzteres zu vermeiden, 
sollte zunächst, meine ich, mit allen Mitteln 
die Einigung Europas angestrebt und her
beigeführt werden. Diese Einigung könnte 
dann das Modell für eine Einigung aller 
Staaten unter einer Weltregierung abge
ben, wobei natürlich der eine universale 
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Weltstaat, um nicht sofort innere Konflikte 
heraufzubeschwören, föderalistisch aufzu
bauen wäre und den verschiedenen Rassen, 
Völkern und Kulturen im Sinne des Sub-
sidiaritätsprinzips partikuläre Rechte ein
räumen müßte. 

Toynbee ist weiterhin der Meinung, daß 
die zu gründende Weltregierung eine Be
hörde errichten solle, die für Produktion 
und Verteilung der Welternährungsmittel 
zu sorgen habe. Diese Forderung ist ver
ständlich angesichts der schlechten Ernäh
rungslage in einigen Teilen der Welt und 
angesichts der Gefahr, daß in Zukunft zu
folge des gewaltigen Anwachsens der Welt
bevölkerung mit noch größeren Hunger
katastrophen gerechnet werden muß. 

Bei der Behandlung dieses Problems ist 
von dem Tatbestand auszugehen, daß die 
Zahl der Erdbewohner gegenwärtig rapide 
zunimmt. Jetzt leben etwa vier Milliarden 
Menschen. Falls nicht eine Katastrophe 
über die Menschheit hereinbricht, werden 
es in 25 Jahren, um das Jahr 2000, nach 
Hochrechnungen etwa sechs Milliarden sein, 
die die Erde bevölkern; die Schätzungen 
differieren. Solchen Voraussagen darf aller
dings kein allzu großer Wert beigemessen 
werden, gerade jetzt wird z. B. von einem 
Rückgang der erwarteten Geburtenzahl in 
Indien berichtet, überdies weiß man, daß es 
bei wachsender Industrialisierung allmäh
lich zu einer Senkung der Geburtenrate 
kommt. Aber sicher ist, daß, insbesondere 
zufolge der Fortschritte der medizinischen 
Wissenschaft und der dadurch bedingten 
Verlängerung der Lebenserwartung, mit 
einer beträchtlichen Bevölkerungszunahme 
gerechnet werden muß. 

Was sodann die Ernährungslage angeht, 
so sind es tendenziöse Übertreibungen, 
wenn erst von zwei Drittel und dann von 
der Hälfte der gesamten Weltbevölkerung 
behauptet wurde und jetzt, da diese A n 
gaben widerlegt sind, immer noch von der 
halben Bevölkerung der unterentwickelten 
Länder gesagt wird, daß sie erheblich unter
ernährt sei. Aber wahr ist — und dies ist 
ein bestürzender Tatbestand —, daß viele 
Millionen hungern und alljährlich mehrere 
Millionen verhungern, so daß sich die Frage 
erhebt, wie sich die Ernährungslage in Zu
kunft gestalten wird bzw. wie die Ernäh
rung für die sich vermehrende Menschheit 
sichergestellt werden kann. 

Falsche Lösungen 
Ich nehme diese Frage nicht leicht. Ich 

kenne die Favellas in Rio de Janeiro und 
Buenos Aires, die Barriadas in Lima und 
die Slums in Bombay, Madras und anderen 
Städten aus eigener Anschauung. Trotzdem 
halte ich es für eine falsche lebensfeind 
liebe Lösung, wenn staatlich verordnete 
Geburtenbeschränkung, Legalisierung der 
Abtreibung und Freigabe der Euthanasie 
gefordert werden. Direkt intendierter 
Schwangerschaftsabbruch und direkte ak
tive Sterbehilfe sind Mord, und über die 
Zahl der Kinder, denen sie das Leben schen
ken wollen, haben allein die Ehegatten nach 
gewissenhafter Planung zu entscheiden. Es 
kommt einer neuen Form des Krieges 
gleich, wenn versucht wird, den sich ver
mehrenden Völkern eine Politik der Ge
burtenkontrolle aufzuzwingen. Daher ist es 
nicht zu verwundern, daß solche Pressionen 
bei den lateinamerikanischen, afrikanischen 
und asiatischen Völkern steigende Entfrem
dung und Haß erzeugen gegenüber der 
v/estlich-atlantischen Welt, die einen begei
sterten Selbstmord betreibt. 

Es gibt andere Wege, mit dem Bevölke-
rungs- und Ernährungsproblem fertig zu 
werden. Unbedingt erforderlich ist eine glo
bale Gesamtplanung von erhöhter Produk
tion und richtiger Verteilung der Lebens
mittel. Die Produktion kann erhöht werden, 
da sich bei besserer Bewirtschaftung des 
Bodens auf Grund neuer Einsichten und 
wissenschaftlicher Verfahrensweisen die 
Erträge ganz erheblich steigern lassen. Fer
ner sind etwa 50 Prozent des bebaubaren 
Landes noch unkultiviert, und in einem Teil 
des kultivierbaren Landes in den Tropen 
könnten zwei Ernten eingebracht werden. 
Darum glaube ich, daß Toynbee mit Recht 
meint, aus Erde und Meer seien so viel Le
bensmittel zu gewinnen, daß eine gegen
über heute mindestens sechsmal so große 
Bevölkerungsmenge ernährt werden könne, 
überdies sollten die gewaltigen Nahrungs
mittelüberschüsse, die in manchen Ländern 
teils nicht genutzt, teils absichtlich vernich
tet werden, dort zur Verteilung gelangen, 
wo man sie dringend benötigt. 

Glaube an die Elite 
Zur Durchführung dieser Pläne bedarf es 

allerdings einer nicht bloß regionalen, son
dern globalen Planung und Kooperation. 
Aus diesem Grund ist zu wünschen, daß 
die Vereinten Nationen jenen ständigen 
Welternährungsrat errichten, dessen Grün
dung die Welternährungskonferenz in Rom 
empfohlen hat. Dieser Rat sollte mit so 
viel Autorität und Macht ausgestattet wer
den, daß er eine erhöhte und auf die Be
dürfnisse der Weltbevölkerung genau ab
gestimmte Produktion und eine alle Länder 
einbeziehende richtige Verteilung der Le
bensmittel erzwingen kann. Zugleich sollten 
die Probleme der Erschöpfung der Rohstoff-
und Energiequellen, der Verschmutzung der 
Umwelt durch Schadstoffe und der richti
gen Zielsetzung und Erhöhung der Entwick
lungshilfe gemeinsam angegangen werden, 
und das gewaltige wirtschaftliche Gefälle 
zwischen den reichen Industrieländern und 
den armen Entwicklungsländern wäre ab
zubauen. Voraussetzung für dies alles ist, 
daß Friede herrscht und die Gefahr eines 
großen Krieges gebannt ist. Dann könnten 
auch die ungeheuren Geldmittel, die man 
bislang noch im Rüstungswettlauf ausgibt, 
den Zwecken der Welternährung dienstbar 
gemacht werden. 

Wie sich die Zukunft gestalten wird, weiß 
ich nicht. Aber mit Toynbee glaube ich an 
den gewaltigen Einfluß einer „schöpferi
schen Minderheit". Wenn sich eine „schöp
ferische Minderheit" — mit anderen Wor
ten: eine Elite — in allen Ländern sammein 
und aufraffen, in globaler Zusammenarbeit 
einen neuen Humanismus schaffen und 
die Probleme des Friedens und der Welt
ernährung energisch und mit Erfolg an
packen wird, dann gehen wir einer geordne
ten Zukunft entgegen; andernfalls werden 
sich Niedergang, Zusammenbruch und 
namenloses Leid Ungezählter wohl nicht 
vermeiden lassen. 
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Andere 
Mein ungen 

T H E T I M E S 

Gleichgewicht der Macht 
L o n d o n — „Das Gleichgewicht der,Macht ist 

nicht deswegen notwendig, weil eine der beiden 
Seiten daran denkt, einen totalen Angriff gegen 
die andere zu beginnen, sondern in erster Linie 
deswegen, weil politisches Verhalten durch mili
tärische Faktoren beeinflußt wird. Eine Situation, 
in der die Russen wüßten, daß sie ungestraft 
militärische Maßnahmen ergreifen könnten, 
würde die Einstellung auf beiden Seiten nach 
und nach verändern. Sie würde Westeuropa viel 
aniülliger für Druck und Drohungen machen und 
könnte die Russen verlocken, Risiken einzu
gehen. Wenn sie zum Beispiel versuchten, auf 
die Amerikaner in einem anderen Teil der Welt 
wie etwa im Nahen Osten Druck auszuüben, 
dann könnten sie Berlin bedrohen . . . Besorgnis
erregend ist das Fehlen einer allgemeinen politi
schen Einsicht in diese Situation.' 

Drohende Kriegsgefahr 
Bern — „Die Araber haben begonnen, sich an 

den schrecklichen Gedanken zu gewöhnen, ein 
fünfter Krieg mit Israel scheine unausweichlich 
zu sein. Der iranische Herrscher hatte klarge
stellt, sein Land werde nicht auf arabischer Seite 
an etwaigen Feindseligkeiten teilnehmen. Doch 
diese Äußerung goß ungewollt eher noch öl 
ins Feuer . . . Die meisten Beobachter sind sich 
darüber einig, daß es mit großer Wahrscheinlich
keit zu einem neuen Waffengang komme. Un
einigkeit herrscht lediglich über den Zeitpunkt 
und die möglichen Konsequenzen." 

§ronffur!er|lll9cmcttte 
Krise der französischen Armee 

Frankfurt — „Die französische Armeeiührung 
macht sich Sorgen. Es gärt in der Truppe. Immer 
stärker vibriert die Unruhe in der militärischen 
Jugend. Die Wehrpflichtigen begehren auf, weil 
sie den Dienst in der Truppe wenig sinnvoll 
finden. Zugleich meinen sie als Staatsbürger, 
die bereits mit achtzehn Jahren wählen dürfen, 
von ihren Vorgesetzten als unmündige Kinder 
behandelt zu werden. General de Boissieu, der 
Oberbefehlshaber des Heeres, fürchtet, es könne 
in .der Truppe zu „einem Mai 1968" kommen. 
Die französische Armee durchleidet zur Zeit 
also eine heftige Krise. Die Bundeswehr hat ihre 
Krise bereits überstanden. Allerdings lag unser 
Problem anders. In der Bundeswehr probten die 
Jungen den Aufstand gegen die militärische 
Autorität, weil sie grundsätzlich gegen alles wa
ren. In Frankreich erwecken diejenigen, die die 
militärische Autorität verkörpern, den Eindruck, 
sie seien gegen alles." 

TAGESANZEIGER 
Helmut Schmidts Strategie 

Zürich — „Erstens dürfte das Konjunkturpro-
gramm für die vorentscheidenden Landtagswah-
len in Nordrhein-Westlaien (4. Mai) zu spät 
kommen, auch wenn sich manche Programm
punkte wie eine indirekte Wahlhilfe speziell 
für dieses Bundesland lesen. Da die Arbeitslosig
keit in diesem wirtschaftlich nach wie vor stärk
sten Bundesland aber teilweise über dem Bun
desdurchschnitt liegt, könnte sich diese Verzöge
rung für die in Düsseldorf regierende, kräftig 
auf Bonn ausstrahlende SPD/FDP-Koalition fatal 
auswirken, überspitzt gesagt, Schmidt „opfert" 
das bevölkerungsreichste Bundesland, um ein
einhalb Jahre später seinen bundesweiten Sieg 
sicherzustellen. 

Dies führt zum zweiten unsicheren Punkt in 
der Rechnung: Während des Kanzlers Strategie 
praktisch darauf hinausläuft, seiner eigenen Par
tei auf Landesebene weitere Niederlagen in 
„Schlachten" zuzumuten, um den „Feldzug 76" 
zu gewinnen, ist durchaus nicht sicher, ob diese 
Partei auch nach neuen Wahlschlappen dem Bon
ner Feldherrn noch folgen wird." 

VORWÄRTS 
Leise klingt das Totenglöckchen 

B o n n — „Wenn dem abgeschlaflten FDP-
Schwanz das Kupiermesser der Fünfprozent
klausel droht, kriegt der ganze Koalitionshund 
das Schlottern. Denn auch die SPD leidet an 
Konditionsschwäche und Auszehrung... Wenn 
sich die SPD Hessen-Süd über Bonner Genossen 
entrüstet, die Friedeburgs Abgang zu einem Ge
bot der Parteiräson gemacht haben, dann ist 
das zwar verständlich; aber es läßt den Einblick 
in die gefährliche Lage der Gesamtpartei ver
missen. 

Wer im Interesse der Arbeitnehmer vor schwe
rem wirtschaftlichem Wetter am Bonner Ruder 
bleiben muß, vermag das nicht ohne die FDP. 
Ist die aber aus Angst vor dem Tod zu program
matischem Selbstmord bereit, kann die zum Re
gieren verpflichtete SPD sie nicht davon abhal
ten ... Wenn ein Partner sich in die personellen 
Angelegenheiten des anderen einmischt, dann 
schlägt dem Bündnis zum erstenmal ganz leise 
d a s Totenalöckchen." 

Kirche: 

Bischof Scharf im Urteil der Pastoren 
Zum Abschluß dieses Kapitels: Zustimmung und Ablehnung aus unserem Leserkreis 

Zu den Veröffentlichungen über den Besuch des Bischofs von Berlin, Kurt Scharf, 
bei der unter schwerstem Verdacht einsitzenden Ulrike Meinhoff sind uns aus Kreisen 
unserer Leser zahlreiche Zuschriften zugegangen. In der überwiegenden Mehrzahl 
dieser Leserzuschriften kommt Ärger und Enttäuschung über das Verhalten des Bischofs 
zum Ausdruck. Insbesondere findet die in unserer Veröffentlichung in Folge 50 ge
troffene Feststellung, daß berechtigte christliche Nächstenliebe nicht einseitig nur links
gerichteten Terroristen erwiesen werden dürfe, lebhaft Zustimmung. Zu unserer Frage, 
ob Bischof Scharf auch Rudolf Heß besucht habe, schreibt uns ein Leser, ein solches 
Ansuchen sei aus dem Grunde abwegig, weil die Sowjets als Gewahrsamsmacht einem 
solchen Besuch nicht zustimmen würden. Selbst wenn dem so sein sollte, hätte ein 
Versuch Scharfs, auch den Häftling in Spandau zu besuchen, den Bischof weniger 
dem Verdacht einer einseitigen Betreuung ausgesetzt. 

Zum Abschluß dieses Themas veröffentlichen wir nachstehend zwei Zuschriften, die 
uns aus Kreisen evangelischer Pfarrer erreichten. 
Meine os tp reuß i schen Freunde und ich ä r g e r n 

uns zunehmend ü b e r Ihre mit t lerweile nun fast 
in jeder Ausgabe stehenden kirchenfeindlichen 
A r t i k e l ! Sie wurden weitgehendst ohne genaue 
Nachprüfung bzw. Sachkenntnis geschrieben! 

wogen. W i r haben es nicht getan, w e i l w i r 
meinen, daß damit vorerst jedenfalls unserer 
o s tp reuß i schen Sache nicht gedient ist! 

Eigentl ich ist es sehr schade, d a ß Sie sich 
durch derartige A r t i k e l auf das N i v e a u gewisser 

Immer wieder wurde indirekt und h i n t e r g r ü n d i g Zeitungen, Il lustrierten oder des „Spiege l" be 
zum Kirchenaustritt aufgerufen! 

U m uns solchen s t ä n d i g e n Ä r g e r zu ersparen, 
haben wi r die Abbeste l lung Ihres Blattes er

geben — letzteren hat man woh l nicht ganz 
ohne Grund „Sa tans Dreckschleuder" genannt! 

Scheinbar sind heute kirchenfeindliche A r t i k e l 

Wohin geht der Weg unserer Kirche? 
Viele evangelische Christen heute in höchstem Maße betroffen 

Alarmierende Nachrichten beleuchten schein
werferartig die kirchliche Landschaft der Ge
genwart. In Hessen haben rund 30 Pfarrer und 
Vikare einen Wahlaufruf für die DKP unter
schrieben. Nach der Trauerleier für Holger Meins 
marschierten auch Pfarrer in dem roten Demon
strationszug mit. In Saarbrücken schloß eine Pre
digt mit dem Satz: „Wir Christen müssen heute 
an der Seite der Revolutionäre stehen." In West-
Berlin wurden ein Vikar und eine Pfarrfrau ver
haftet, weil sie in den Verdacht geraten waren, 
Beziehungen zu der Baader-Meinhof-Bande zu 
unterhalten. Ein Theologieproiessor bezeichnete 
die Haltung des Vikars als die eines rechten 
Jüngers Jesu. 

Diese Beispiele ließen sich vermehren. Sie zei
gen mit erschreckender Deutlichkeit, daß nicht 
wenige kirchliche Amtswalter ihre Fortschritt
lichkeit durch die Hinwendung zu den Positionen 
des linken Zeitgeistes beweisen wollen. Im Zei
chen einer modernistischen Theologie, einer ge
sellschaftspolitischen Diakonie und der Ver
wandlung des Evangeliums in ein Revolulions-
prinzip hat sich die Selbstdarstellung der evan
gelischen Kirche stark verändert. Der Protestan
tismus hat eine Öffnung nach links vollzogen. 
Er hat stellenweise eine kräftige Rotfärbung 
angenommen. Wer diesen Linkstrend im kirch
lichen Raum leugnen oder als verleumderische 
Pressekampagne abtun will, der ist entweder 
seltsam harmlos oder er hat Gründe, den wahren 
Tatbestand zu verschleiern. 

In den letzten Wochen ist der Berliner Bischof 
Kurt Scharf erneut in das Schußfeld der Kritik 
geraten. Dabei geht es vor allen Dingen um 
seinen Besuch bei der inhaltierten Frau Mein
hof, der erhebliches Aufsehen erregt hat. Es muß 
dazu folgendes gesagt werden. Die ernsthaften 
Kritiker wollen keineswegs die seelsorgerliche 
Verpflichtung der Kirche für die Insassen unserer 
Gefängnisse bestreiten. Aber dafür gibt es auch 
in Berlin besondere Gefängnisgeistliche. Wenn 
sich Bischof Scharf höchst persönlich zu Frau 
Meinhof bemühte, dann mußte das als eine po
litische Demonstration verstanden werden. Die 
Frage, ob er nicht in seiner Naivität in eine Falle 
der Baader-Meinhof-Bande gegangen ist, mag 
hier ebenso unerörterl bleiben wie die merk
würdigen Begleitumstände dieses Besuchs. 

Die heftigen Angriffe, denen Scharf ausgesetzt 
ist, werden erst richtig verständlich, wenn man 
hinzunimmt, daß der Berliner Bischof seit Jahren 
seine Sympathien für die Linken gezeigt hat. 
An der Verwirrung im kirchlichen Raum Berlins 
trägt er ein gerüttelt Maß an Schuld. Er hat es 
geduldet, daß die „Theologie der Revolution" 
ihren Einzug in die Berliner Kirche gehalten hat. 
Er stellte Rudi Dutschke eine Kanzel zur Ver
tagung. Er sah zu, wie das Berliner Prediger-

Wie andere es sehen: 

seminar in eine „Rote Zelle" verwandelt wurde. 
Er hat den wegen Unterstützung der Baader-
Meinhof-Bande bestraften Vikar Burghardt aul
genommen und seine Hand über ihn gehalten. 
Die roten Wirrköpfe im schwarzen Rock sind 
seine erklärten Schützlinge, lür deren „kühne 
Ideen" er volles Verständnis hat. Seine Ratge
ber sind Männer, die ebenso denken wie er. 
Kein Wunder, daß der Ruf nach seinem Rück
tritt laut wird. Der Theologieproiessor Dr. Wih-
kert hat ihn öffentlich erhoben. Die bekenntnis
treuen Gruppen schließen sich dem an. Erst wenn 
Scharf geht, können in Berlin die Kräfte zum 
Zuge kommen, denen es darum zu tun ist, daß 
die Kirche wirklich Kirche bleibt und aus ihrer 
biblischen Substanz heraus ihren Dienst tut. 

Viele evangelischen Christen sind in höchsten 
Maß betroffen. Nicht wenige kehren einer Kirche 
den Rücken, die ihre eigenen Grundlagen s o 
offensichtlich preisgibt. Es ergibt sich der un
heimliche Vorgang, daß gläubige Christen ihren 
Kirchenaustritt erklären. 

Aber der Austritt ist nicht das geeignete Mit
tel, um der Kirche zu helfen. Es muß Im inner
kirchlichen Raum darum gekämpft werden, daß 
Thomas Münzer nicht über Martin Luther siegt. 
Das kirchliche Sympathisantentum mit den links
radikalen Tendenzen darf nicht das Feld be
haupten. Christliche Ethik und Moral des Ter
rors passen nicht zusammen. Der Christus des 
Neuen Testaments, den der Wittenberger Refor
mator verkündigt hat, ist kein Mann des revo
lutionären Umsturzes und der Gewalttat, son
dern der gottgesandte Heiland der Liebe. 

Alexander Evertz, Pfarrer, Dortmund 

gut ve rkäuf l i ch . Scheinbar kommen sie auch 
gut an — aber nur scheinbar, denn b e w u ß t 
christlich eingestellte Menschen lassen sich durch 
derartige Druckerzeugnisse nicht beeinflussen, 
w e i l sie die christliche Botschaft unserer Kirche 
besser und richtiger verstehen. 

A u ß e r d e m : 
1. Die Verfasser gen. A r t i k e l schreiben übe r 

„die Ki rche" offensichtlich ohne jede A h n u n g 
von dem, was Chris tus w i r k l i c h gesagt und 
gewoll t hat. Sie erwarten nur, d a ß ihre schon 
lange vorhandene und wei th in politische Ansicht 
nun auch noch von „der Ki rche" be s t ä t i g t wird . 
Ist das nicht der F a l l , dann w i r d „die Kirche" 
abgeschossen! 

Gehe ich richtig in der Annahme, daß diese 
Verfasser unserer Kirche ü b e r h a u p t nicht an
g e h ö r e n ? 

2. Es ist ganz einfach nicht wahr, d a ß unsere 
Ev. Kirche „ l inks" steht! N u r ein ganz kleines 
BeisDiel : Ich g e h ö r e schon lange der C D U als 
M i t g l i e d an. 

3. Na tü r l i ch gibt es auch in unserer Ev . Kirche 
„ l inks" eingestellte Pfarrer — wie es auch bei 
Ihnen „ l inks" eingestellte Mi ta rbe i te r gibt! 

Frage: K a n n man deshalb gegen die Ev . Kirche 
oder gegen das O s t p r e u ß e n b l a t t agieren? 

W e r ist denn wo, wie und wann „ l inks" oder 
„ rech ts"? 

Soo einfach also ist das doch nicht! 
4. Es ist heute ausgesprochen leicht, unsere 

Kirche s t ä n d i g i n die Rol le des S ü n d e n b o c k e s zu 
schieben, wenn Staat und Po l i t ik versagen. Hier 
ist j a auch noch (!) der geringste Wide r s t and! 

5. Die Verfasser besagter A r t i k e l sehen un
sere Ev . Kirche als einheit l ichen polit ischen 
Block. Das kann und darf einfach nicht sein, 
we i l unsere M i t g l i e d e r a l len polit ischen Rich
tungen a n g e h ö r e n ! 

6. Auch ich h ä t t e als Bischof v o n Ber l in in 
der seinerzeit gegebenen Si tuat ion die Verbre 
cherin U l r i k e Meinhof f in der Haftanstalt be
sucht — nicht nur, um noch Schlimmeres zu ver
h ü t e n , sondern deshalb, w e i l e in solches Han
deln ganz einfach zum Auf t r ag der Chr is ten 
und damit auch unserer Ki rche g e h ö r t ! 

7. A u c h Menschen, die unmenschlich handel
ten, werden v o n Chr is ten menschlich behandelt. 
In unserer Ev . Kirche gibt es v i e l e Pfarrstel len 
zur Betreuung v o n Insassen der Haftanstalten, 
w e i l Chr is tus das so wol l t e und auch heute 
noch so w i l l ! 

Es ist nur zu na tü r l i ch , d a ß w i r damit den 
H a ß der Leute auf uns ziehen, die „die R ü b e 
abgeschlagen sehen w o l l e n " ! 

Das hatten w i r aber schon mehrmals i n un
serem Staat! Die Endresultate haben w i r ja auch 
bitter erfahren m ü s s e n ! U n d nicht nur w i r Ost
p r e u ß e n ! 

8. W i r versuchen i n unserer E v . Ki rche be i 
a l len vorhandenen Schwächen so z u handeln, 
wie Chris tus es gewol l t hat und getan hat. 

Chris tus wurde „ v o m V o l k " an das K r e u z 
geschlagen, w e i l er so predigte und handelte. 
Auch heute noch w i r d er s t ä n d i g gekreuzigt . 

N u n auch v o m O s t p r e u ß e n b l a t t ? ? ? 

Hans Georg H e l l w i c h 
Pfarrer, Bremen-Hemel ingen 

Bundesländer: 

Gemeinheiten gegen Unionspolitiker 
Unmögliche Resolution der Bremer Jungsozialisten 

Zwar werden die W a h l e n in Bremen erst i m 
Herbst stattfinden, doch es scheint, als habe der 
Wah lkampf an der Wese r schon jetzt mit al ler 
H ä r t e begonnen. A n l a ß zu dieser Vermutung 
gibt ein Streit i n der Bremer Bürgerschaf t , der 
durch eine E r k l ä r u n g der Jungsozial is ten her
vorgerufen wurde. 

In ihrem „Pap ie r zum menschenverachtenden 
Bombenanschlag auf dem Bremer Bahnhof" 
distanzierten sich die engagierten L inken , a l len 
voran Juso-Vorsi tzender Klaus Wedemeier , 
zwar v o n dieser der Baader-Meinhof-Bande zu
geschriebenen A k t i o n , doch zugleich bezeichne
ten sie Opposi t ionspol i t iker wie Dregger, Car 
stens, S t r a u ß und den Fernsehjournalisten Ger -

,Wenn Sie noch Verfahrensfragen haben .. Z e i c h n u n g aus „ S ü d d e u t s c h e Z e i t u n g " 

hard L ö w e n t h a l als . g e f ä h r l i c h e geistige 
Terror is ten" . Nicht v o n e in igen » w i l d g e w o r d e 
nen K l e i n b ü r g e r n v o m Format der Roten-Armee-
Frak t ion" drohe die eigentliche Gefahr für die 
Demokrat ie , sondern v o n „ j e n e n R e a k t i o n ä r e n , 
die vieltausendfachen M o r d und Terror , zum 
Beisp ie l i n C h i l e " u n t e r s t ü t z t e n . A u ß e r d e m 
seien die Beschuldigten geistige Ve rwand te der
jenigen, „die einst i n unserem Lande M o r d und 
Terror in K Z ' s haben a u s f ü h r e n lassen". 

Selbst wenn man nicht jedes W o r t des Zorns 
unbedingt auf die Goldwaage legen w i l l , sind 
sie hier nicht als Ausrutscher, sondern, vo r a l lem 
im Hinb l i ck auf den bevorstehenden Wahlkampf , 
als e indeut ig gezielte P rovoka t ion zu werten. 
Z w a r distanzierte sich der Bundesvorstand der 
SPD postwendend v o n der Bremer Juso-Ent
sch l i eßung , doch die Bremer Sozialdemokraten 
z ö g e r t e n . E i n Ek la t i n der Bürgerschaf t konnte 
nicht ausbleiben: Geschlossen v e r l i e ß die C D U -
Frak t ion den Plenarsaal , nachdem eine Protest-
En t sch l i eßung ihrer Partei , die auch v o n den 
Freien Demokraten u n t e r s t ü t z t wurde, mit abso
luter Mehrhe i t der S P D abgelehnt wurde. Dort 
h i e ß es s i n n g e m ä ß , die Bügerschaf t distanziere 
sich entschieden v o n den die C D U / C S U „bele i 
digenden und diffamierenden Aussagen" . Die 
S P D - V o r s t ä n d e waren dagegen ledigl ich bereit, 
diese unfaire und k r imine l l e E r k l ä r u n g ihrer 
jugendlichen K ä m p f e r als „poli t isch falsch" zu 
bezeichnen. 

In einer gut funkt ionierenden Demokrat ie ist 
es nicht tragbar, wenn ü b e r h i t z t e G e m ü t e r per
sönl iche Bele id igungen und Verteufelungen 
unter dem M a n t e l der poli t ischen Aussage ver
stecken wo l l en . Unter diesen U m s t ä n d e n kann 
kein gerechter W a h l k a m p f ge führ t werden. Re
akt ionen aus SPD-Kre i sen w ie „Das war eine 
absolute Dummhei t" und „Die m ü ß t e man ü b e r s 
Kn ie legen" qual i f iz ieren sich letztl ich nur als 
flaue Redensarten. Jetzt w ä r e es an der Zeit , 
den Verfassern des diffamierenden Papiers 
endlich mit k laren M a ß n a h m e n g e g e n ü b e r z u 
treten und die Grenzen k la r abzustecken, ehe 
die G e m ü t e r e n d g ü l t i g ü b e r s c h ä u m e n und un
sere Demokrat ie unqlrtubwnrHiq zu werden 
, l r n h l Inqolf Hcr rmann 
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Scharfe und e inhe l l i ge K r i t i k ü b t e n d ie z u 
ihrer Jah resa rbe i t s t agung i n D ü s s e l d o r f ve r 
sammel t en Ku l tu r r e f e r en t en aus den M i t g l i e d s 
v e r b ä n d e n des Bundes der V e r t r i e b e n e n an M e 
thode u n d b i she r igen Resu l ta ten der deutsch
po ln i schen S c h u l b u c h g e s p r ä c h e . Im M i t t e l p u n k t 
der E r ö r t e r u n g e n s tand dabe i das j ü n g s t e , d ie 
V e r t r i e b e n e n besonders betreffende Ergebnis 
d ieser G e s p r ä c h e , d ie be iden Empfeh lungen aus 
der 6. Runde v o n A n f a n g O k t o b e r d. J . für die 
B e h a n d l u n g der Nachk r i egsze i t i n den Schul
b ü c h e r n . 

E inge le i t e t w u r d e d ie Aussp rache durch e in 
Referat des Frankfur te r Professors für osteuro
p ä i s c h e Geschichte , D r . K l a u s Zernack, der der 
s t ä n d i g e n D e l e g a t i o n der B u n d e s r e p u b l i k ange
h ö r t . E r machte k e i n e n H e h l daraus, d a ß die be i 
den D e l e g a t i o n e n unter h ö c h s t ungle ichen p o l i 
t ischen u n d methodischen V o r a u s s e t z u n g e n mi t 
e inander ve rhande l t haben. D i e deutsche Seite 
se i z w i e s p ä l t i g , mi t te i ls h is tor ischen, te i ls p o l i 
to log ischen V o r s t e l l u n g e n an die A r b e i t gegan
gen, w ä h r e n d d ie poln ische Sei te nach e inhei t 
l icher , s taat l icher Richtschnur ve r fahren se i . 

Zernack g laubte g l e i c h w o h l , das Ergebnis der 
ers ten Runde der V e r h a n d l u n g e n ü b e r die N a c h 
kr i egsze i t ebenso w i e auch an anderer S te l le 
se in M i t d e l e g i e r t e r , Prof. G . Rhode , p o s i t i v be
ur t e i l en z u d ü r f e n . O h n e auf den Inhalt der E m p 
feh lungen n ä h e r e inzugehen , sah er schon i n der 
E i n b e z i e h u n g v o n Begr i f fen w i e » Z w a n g s u m 
s i e d l u n g " und , l e d i g l i c h als Zi ta t der deutschen 
Pos i t i on , „ H e i m a t v e r t r i e b e n e " , „Rech t auf H e i 
mat" e inen E r f o l g . In der sehr lebhaften D i s 
k u s s i o n w u r d e jedoch Satz für Satz der Emp
feh lungen e iner he rben K r i t i k unterzogen. So 
w u r d e n v o r a l l e m d ie D e u t u n g des Potsdamer 
A b k o m m e n s , d ie A u s s a g e n zur E i n g l i e d e r u n g 
u n d z u m pol i t i schen W i l l e n der V e r t r i e b e n e n 
s o w i e d ie A u s l e g u n g des W a r s c h a u e r V e r t r a 
ges v o n 1970 als u n z u l ä n g l i c h , unzutreffend oder 
h a l b w a h r ausgewiesen . Insbesondere wurde be
m ä n g e l t , d a ß die D a r s t e l l u n g der Grenzfrage 
u n d des Gebie tss tandes d ie verfassungsrecht
l iche u n d v ö l k e r r e c h t l i c h e P o s i t i o n der Bundes
r eg ie rung u n d der B u n d e s r e p u b l i k Deutsch
l a n d v ö l l i g a u ß e r acht lasse u n d i n d iesem zen
t ra len P u n k t sich e inse i t ig der polnische Stand
p u n k t i n den „ E m p f e h l u n g e n " durchgesetzt habe. 

M i t Be f r i ed igung wurde dagegen aufgenom
men, d a ß auch Prof. Zernack k l a r z u e rkennen 
gab, d a ß es sich zumindes t nach A n s i c h t der 
deutschen De lega t ion be i den Empfeh lungen nur 
u m e inen „ u n v o l l s t ä n d i g e n , a u f f ü l l b a r e n wissen
schaftlichen D i s k u s s i o n s b e i t r a g " und ke inesfa l l s 
u m „ R a h m e n r i c h t l i n i e n " für den Unter r ich t han
dele. O b u n d i n w i e w e i t die vorangegangenen 
Empfeh lungen Gegens tand der Unte r r ich t sprax i s 
se in werden , d a r ü b e r w e r d e n z w a r i n der Ta t 
erst die Schu lve rwa l tungen z u bes t immen ha 
ben. Es k a n n jedoch nicht ü b e r s e h e n werden , d a ß 
die Ergebnisse der mi t Bundeshi l fe i n G a n g ge
setzten, durch g le ichges t immte med ia l e P r o 
paganda ü b e r b e w e r t e t e n G e s p r ä c h e sich als M e i 
nungsb i ld , a ls deutsch-polnischer Konsens i m 
öf fen t l i chen B e w u ß t s e i n e inn is ten u n d s c h l i e ß 
l ich auch i n S c h u l b ü c h e r n i h r en Niede r sch lag 
f inden, w e n n sie nicht v o n berufener Seite k r i 
tisch durchleuchtet u n d auf wissenschaft l iche 
Unanfechtbarke i t ü b e r p r ü f t we rden . 

D i e J ah res t agung der Kul tu r re fe ren ten w a r 
v o n B d V - K u l t u r r e f e r e n t H a n s - G ü n t h e r Parp l ies 
vorbere i te t w o r d e n u n d stand unter der L e i t u n g 
v o n B d V - V i z e p r ä s i d e n t Dr . Herbe r t H u p k a 
M d B , der seit der N e u w a h l der B d V - S p i t z e i m 
vergangenen Sommer das Ku l tu r r e s so r t i m P r ä 
s i d i u m ver t r i t t . E r en twicke l te seine V o r s t e l l u n 
gen zur we i t e r en K u l t u r a r b e i t der V e r t r i e b e n e n 
i n e inem s tark d i sku t i e r t en Referat . K u l t u r , so 
betonte H u p k a , se i s o w o h l Se lbs tzweck w i e M i t 
tel z u m Zweck , sei vornehmstes M i t t e l zur Ent
w i c k l u n g u n d Ent fa l tung der P e r s ö n l i c h k e i t des 
E i n z e l n e n u n d des V o l k e s . Ku l tu rpo l i t i s che A u f 
gabe der V e r t r i e b e n e n b le ibe we i t e rh in , gerade 
auch nach A b s c h l u ß des Grundver t r ages mit der 
„DDR" u n d den O s t v e r t r ä g e n , ost-mit teldeut-
sches K u l t u r g u t als Bes tand te i l der gesamtdeut
schen K u l t u r auszuwe i sen s o w i e i h r en E i g e n 
wuchs aufzuze igen u n d ihre B r ü c k e n f u n k t i o n z u 
a k t i v i e r e n . Ke ines f a l l s d ü r f e sie sich auf b l o ß e n 
O s t b r ü c k e n b a u b e s c h r ä n k e n . V i e l m e h r gelte es, 
d ie na t iona le Substanz des gesamtdeutschen 
Ku l tu rgu t e s i n a l l e n se inen T e i l e n z u erhal ten 
und b e w u ß t z u m a c h e n . 

W a s d ie P r a x i s der K u l t u r a r b e i t betrifft, so 
warnte H u p k a v o r a l l z u g r o ß e r Selbs tbezogen-
heit u n d R ü c k b e z o g e n h e i t . Es gelte, den H o r i 
zont z u e rwe i t e rn , das A n g e b o t z u mehren u n d 
seine Q u a l i t ä t z u verbessern . Es reiche nicht aus, 

Ererbtes getreu dem G e d e n k k a l e n d e r wei te r z u 
vermi t te ln , das Erbe m ü s s e v i e l m e h r zeitgerecht 
gesichtet und in g e f ä l l i g e r und ansprechender 
F o r m dargeboten werden . Besonderes A u g e n 
merk sei auch auf die z e i t g e n ö s s i s c h e P roduk
t ion ostdeutscher Herkunf t zu legen. U . a. schlug 
er vo r , angesichts der M i s e r e der Ostdeutsch
landkunde i m Unter r ich t i n freier In i t i a t ive 
ostgeschichtliche „ S o n n t a g s s c h u l e n " bzw. . O s t 
seminare" e inzur ichten u n d z u s ä t z l i c h ü b e r das 
ganze Bundesgebiet vers t reut „ k u l t u r e l l e Z e n 
tren" z u b i l d e n bzw. entsprechende Einr ich tun
gen auszubauen. 

M i t ak tue l l en b i ldungspol i t i schen F r a g e n 
setzte sich B d V - K u l t u r r e f e r e n t H a n s - G ü n t h e r 
Parp l ies i n se inem Referat ü b e r B i l d u n g s p o l i t i k 
und Deutsche Os tkunde auseinander. Er zeigte 
z u n ä c h s t den Stand der Neufassung v o n Os t 
kunde-Er lassen i n den B u n d e s l ä n d e r n auf, nach
dem die Kul tusmin i s t e rkonfe renzen i m J u n i 1973 
den e inze lnen Landesschu lverwal tungen prak
tisch den W e g freigegeben hatte, ihre e i n s c h l ä 
g igen R ich t l i n i en i m A l l e i n g a n g z u ä n d e r n . A l s 
erstes Bundes land hat B a y e r n i m Februar eine 
Neufassung ve rö f f en t l i ch t . Sie t r ä g t den V e r 
ä n d e r u n g e n Rechnung, welche die Schule i n den 
ve rgangenen z w a n z i g J ah ren betroffen haben, 
u n d wahr t erfreul icherweise zugle ich doch d ie 
Substanz der Os tkunde-Empfeh lungen der K u l 
tusminis terkonferenz v o n 1956, baut sie t e i l 
we ise sogar aus. In e in igen we i t e ren Bundes
l ä n d e r n s ind Neufassungen i n V o r b e r e i t u n g . 

In e iner S i tua t ion jedoch, i n der v ie le ror t s u m 
die Erha l tung v o n Geschichte als Unterr ichts
fach gerungen w i r d und i n der i n Hessen E r d 
kunde , Geschichte u n d Soz ia lkunde bereits z u 
dem neuen Fach Gesel lschaf tskunde zusammen
gezogen s ind, erscheint, so f ü h r t e Parpl ies wei te r 
aus, e i n a l l e i n auf Os tkunde ausgerichteter 
B l i c k w i n k e l auf unsere Schulen denn doch etwas 
verengt . Es geht v i e l m e h r darum, die B e m ü 
hungen der V e r t r i e b e n e n u m eine V e r s t ä r k u n g 
der Ostdeutschlandskunde i m Unterr icht e inzu
f ü g e n i n den R a h m e n der a l lgemeinen b i ldungs
pol i t i schen D i s k u s s i o n i n der Öf fen t l i chke i t . Es 
gehe darum, d ie jen igen K r ä f t e i n der pol i t i schen 
Ause inander se tzung a k t i v z u u n t e r s t ü t z e n , die 
für eine W i e d e r b e l e b u n g eines gesunden G e 
s c h i c h t s b e w u ß t s e i n s u n d des W i e d e r v e r e i n i 
gungswi l l ens be i der J u g e n d eintreten. 

E i n Referat v o n F r h r n . v o n F i r c k s M d B ü b e r 
den Stand der D i s k u s s i o n u n d der V o r b e r e i t u n 
gen zu r Er r ich tung einer Deutschen N a t i o n a l 
st if tung gab we i t e ren A n l a ß zur E r ö r t e r u n g der 
Einbez iehung des ostdeutschen Ku l tu rgu te s i n 
das gesamtdeutsche K u l t u r b e w u ß t s e i n . Zusam
menfassend k a m v o n Fi rcks z u dem Schluß , d a ß 
das lauts tark a n g e k ü n d i g t e V o r h a b e n der B u n 
desreg ierung z w a r a l l en tha lben i m Grundsa tz 
b e g r ü ß t , d a ß aber die V o r s t e l l u n g e n ü b e r Z i e l 
setzung und V e r w i r k l i c h u n g des V o r h a b e n s sehr 
unterschiedl ich u n d d a ß v o r a l l e m der Referen
tenentwurf des Bundes innenmin is te r iums un-
ausgereift sei . 

H ö c h s t zweifelhaf t sei v o r a l lem, ob eine B u n 
desstif tung ohne M i t w i r k u n g der verfassungs
rechtl ich z u s t ä n d i g e n L ä n d e r ü b e r h a u p t err ich
tet w e r d e n k ö n n e . Dieses D i l e m m a k ö n n e auch 
durch d ie geplante Konsul ta t ionspf l ich t nicht 
h inre ichend behoben werden . H i n z u k o m m e das 
f inanz ie l le M a n k o . Im Bundeshaushal t 1975 
seien z w a r 22 M i l l i o n e n für das St i f tungsvor
haben vorgesehen , aber es se i durchaus unge
w i ß , ob die Bundes reg ie rung angesichts der 
empfindl ichen H a u s h a l t s l ü c k e gewi l l t und i n der 
Lage sei , d iesen T i t e l ü b e r die l eg i s l a t i ven In
stanzen, v o r a l l em auch i m Bundesrat , durchzu
setzen. 

D i e schwier ige M a t e r i e des Gesetzes zur A b 
w i c k l u n g der unter Sonde rve rwa l tung stehenden 
V e r m ö g e n (Bankenabwicklung) u n d der dazu 
j ü n g s t ergangenen W e s t v e r m ö g e n - Z u f ü h r u n g s 
v e r o r d n u n g brachte i n anschaulicher F o r m M i 
nis ter ia l ra t D r . O s k a r Schuster v o m Bundes in 
nenmin i s t e r ium den versammel ten Kul tu r re fe 
renten nahe. Er e r l ä u t e r t e V o r - u n d Entste
hungsgeschichte der gesetzl ichen Rege lung und, 
w i e d ie auf den ersten B l i ck v ie l l e ich t etwas 
ve rwi r r ende , i n der V e r o r d n u n g gefundene Lö
sung versucht, a l l en betroffenen G r u p p e n ge
recht z u werden . D a es dabei u m die V e r t e i 
l ung v o n G e l d für die k ü n f t i g e ostdeutsche K u l 
turarbei t geht, w a r die Debatte entsprechend 
lebhaft bis heft ig. 

Der Rest der T a g u n g w a r der gemeinsamen 
A r b e i t s p l a n u n g für das kommende Jah r und ak
tue l l en F ragen der k u l t u r e l l e n Bre i tenarbe i t 
gewidmet . D e n A b s c h l u ß bi ldete e in Erfahrungs
austausch. A r t h u r P. H e r m a n n 
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Unvermeidlich holen uns in diesen ersten Januartagen die Bilder wieder ein, 
die Bilder einer Zeit, die genau dreißig Jahre zurückliegt. Dreißig Jahre sind 
in einem Menschenleben eine lange Zeit. Generationen gehen, Generationen 

bleiben und neue Generationen kommen hinzu. Soll daraus nun der Schluß ge
zogen werden, daß die Vergangenheit eisgraue Flechten angesetzt hat und besser 
dem Vergessen überantwortet wird? Ist die Vergangenheit nur noch ein Sarg für 
Erinnerungen? Zugegeben, daß sich vieles an dem, was gewesen ist, nicht reparie
ren läßt. Das ist wie bei einem Haus, das bis auf die Grundmauern heruntergebrannt 
ist. Optisch ist das Haus nicht mehr vorhanden, vernichtet sind dabei die vielen 
Erinnerungen, die diesem Hause eine Seele gaben, vernichtet sind dabei die 
vielen Gegenstände, an denen das Herz hing. Ist aber dieses Haus nie — die 
Betonung liegt auf dem Wörtchen „nie" — wieder aufzubauen, weil der Besitzer 
und Eigentümer lange, sehr lauge abwesend sein mußte? Oder etwa — weil 
andere, die darüber kein legitimes Verfügungsrecht haben, darauf verzichteten 
oder es wegnahmen? Verzichten kann immer nur jeder für sich selbst, nie aber 
andere ungefragt in seinem Namen. Aus Unrecht entsteht kein neues Recht! Und 
Unrecht erleiden, ist zwar schmerzhaft, aber keine Schande. Auch die Dornenkrone 
war als Schmähung und Schande gedacht. Sie hat ihren Träger nur erhöht. In der 
Erinnerung ist sie nicht verbrannt oder eingesargt worden, sie wurde weiterge
reicht — so wie erlittenes Unrecht weitergereicht werden kann. Das hat gar nichts 
mit Rachegedanken oder ähnlichem zu tun, nur mit dem unbeirrbaren Bewußtsein, 
daß es eines Tages revidiert wird. Es ist daher auch wenig sinnvoll, nach Erklä
rungen zu suchen, die das Unrecht in irgendeiner Form zu rechtfertigen scheinen. 
Wer einen Sinn für Realitäten hat, sollte ein slowakisches Sprichwort in seinen 
eigenen Wortschatz aufnehmen, denn es enthält eine in der Erfahrung erhärtete 
Weisheil: „Unrecht hat ein langes Gedächtnis." — Das schließt ein, daß man nicht 
das eigene erlittene Unrecht beklagen darf und darüber die anderen Menschen 
und Völker, die vom gleichen Schicksal getroffen wurden, vergißt. Es gibt kein 
nach Nationalität und Hautfarbe abgestuftes Unrecht. Es ist unteilbar und gleich-
gewichtig. 
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In den ersten Januartagen vor dreißig Jahren war es noch ruhig in der ost
preußischen Heimat. Man wußte wohl, daß sich-da draußen jenseits der Grenzen 
etwas zusammenbraute, glaubte und hoffte jedoch, daß die Dämme halten würden. 
Viele meinten, daß alles schon gutgehen würde. Sie beschwichtigten ihre Besorg
nisse tief hinten im Herzen etwa so wie Kinder, die nachts im Walde laut singen. 
Mitte Januar, fast auf einen Schlag, war es mit dieser Ruhe vorbei. Das Inferno 
tat sich auf. 

Nun sind dreißig Jahre darüber vergangen. Es ist heute wieder möglich, in das 
südliche Ostpreußen zu fahren. In unserer Zeitung wurden oft Reiseberichte dar
über veröffentlicht. Und an dieser Stelle wurde einmal dazu gesagt, daß die meisten 
dieser Berichte unbefriedigend seien, weil sie zu sehr an der Oberfläche blieben 
und selten nur das ausdrückten, was einen Ostpreußen bewegt, wenn er plötzlich 
wieder auf heimatlichem Boden steht. Dazu zwei Berichte von Ostpreußinnen, die 
als junge Menschen die Heimat verloren. So schreibt Frau Inge K. : 

„Vor einigen Wochen schrieben Sie einmal, daß aus den Berichten über Fahrten in du 
Heimat meist nur das Äußerliche herausklingt. Auch mich stört das sehr. Vor sieben 
Wochen war ich in Ostpreußen, und ich stehe noch heute derart unter diesem Druck, 
der sich kaum beschreiben läßt. Der Eindruck war so ungeheuerlich — der Schmerz zeit
weise so überwältigend . . . Selten waren Freude und Schmerz so dicht beieinander. Ick 
war fast nicht in der Lage, meine Füße auf den heimatlichen Boden zu setzen und dann 
war es doch plötzlich so, als wäre ich erst gestern dort fortgegangen. Das Heimweh wird 
nun, nachdem man die Heimat wiedergesehen hat, obgleich ich dort erst siebzehn Jahre 
alt war, als ich fort mußte, noch viel größer. Besonders schmerzlich war es, liebe Menschen, 
die ich vorher nicht kannte, mit denen ich aber vor fünfzehn Jahren einen Kontakt auf
genommen hatte, so darben zu sehen. Die Freude dieser Deutschen — die doch hier 
manchmal vergessen zu sein scheinen — war unbeschreiblich groß. Und ihr Dasein ist 
so kläglich. Da tut es weh, nicht helfen zu können. Die Menschen dort sind sehr be
scheiden und anspruchslos — wie gut täte das hier manch einem — und doch schmerzt 
es, die primitiven Verhältnisse, gerade bei den jungen Landsleutcn zu sehen. Wir müssen 
helfen, die Deutschen dort haben es verdient." 

Hier berichtet Frau Heidi S.: 

„Wie Sie habe ich mir nach meiner diesjährigen Reise nach Ostpreußen die Frage 
gestellt, warum die Berichte über Fahrten und Erlebnisse in Ostpreußen so gleichförmig 
sind und oft so negativ. Ich habe mir gedacht, daß es vielleicht daran liegt, daß es doch 
meist ältere Menschen sind, die da berichten, für die das Wiedersehen mit der Heimat 
gleichzeitig ein Aufreißen alter Wunden bedeutet, Erinnerungen an nicht verkraftete 
Verluste, auch materieller Art. — Für mich war es einfacher: Grundbesitz hatten wir 
nicht. Daß das Forsthaus abgebrannt war, wußte ich, und außerdem war ich erst zehn 
Jahre alt, als wir flüchten mußten. Ich bin mit Freund und Freundin, die nicht aus Ost
preußen stammen, ohne große Vorbereitungen nach Hause gefahren, ohne Pläne, dieses 
oder jenes zu tun. Meine einzige innere Vorbereitung: ich habe die Jerominkinder' von 
Wiechert noch einmal gelesen. Nach diesem Land hatte ich immer Sehnsucht gehabt. — 
Alte Ostpreußen, die inzwischen auch schon wieder einmal dort waren, haben mich ganz 
fassungslos gefragt: ,Was? In Masuren sind Sie nicht gewesen? Und da nicht? Und dort 
nicht?" Es klang manchmal fast ein wenig verächtlich oder mitleidig. Sollte ich sagen: 
,Aber im Bärtingsee bin ich geschwommen, um den Tharden-, den Kirschitter- und dc>>. 
Troku-Pörschkc-See gewandert. Alte Wege in Vaters Revier gegangen, am Seehang habe 
ich gesessen und mich mit einem beglückenden Gefühl der Ruhe und Harmonie erfüllen 
lassen!?' Sie hätten es nicht verstanden. — Unverändert ist die Landschaft wie in der 
Erinnerung, und ich habe das Gefühl gewonnen, daß es Heimat bleibt, ob nun deutsche 
oder fremde Menschen dort wohnen. Wie schön, daß man wieder hin kann." 

M i t d e n b e s t e n G r ü ß e n "hr Christian 



Hedy Gross S&as ^edezzeißen In ^/t\a$uzen 
Zwischen Weihnachten und Heilige Drei Könige — Ein Platz auf der Ofenbank 

Wenn ich heute an das Federreißen in 
der großen Küche bei uns zu Hause 
denke, das zwischen Weihnachten 

und Neujahr, ja, bis zum Tage der Heiligen 
Drei Könige stattfand, Tag für Tag so sicher 
wie das Amen in der Kirche, dann erfüllt 
mich immer eine warme Freude. Was waren 
wir Masuren doch für ein gemütliches Völk
chen! Wir sind es immer noch, aber sicher. 
Nur — was nützt das schon, verstreut in 
alle Winde! Das alles hatte ja nur seinen 
wirklichen Sinn da, wo wir unter uns wa
ren, zu Hause. 

Ich schweife ab vom Federreißen. Aber 
auch dies Abschweifen ist masurisch. Wenn 
ein Masure an einem dieser Abende zwi
schen Weihnachten und Neujahr seinen 
Nachbarn besuchte und ihm eine Geschichte 
erzählen wollte, und er fing um acht Uhr 
abends damit an, dann war er um Mitter
nacht immer noch nicht fertig. Es nützte 
dann auch nichts, wenn die Zuhörer, den 
springenden Punkt vorausahnend, sich ein
schalteten mit: 

„Ja, Onkelchen, so war es, wir wissen 
schon, und dann kam der Frost..." 

Es half den Zuhörern gar nichts, der Er
zähler winkte ab: 

„Nun aber man sachte, sachte, so weit 
sind wir noch lange nicht. Erstmal. . . na, 
wo waren wir doch stehengeblieben. Na, nun 
paßt man auf..." Das einzige, was den Zu
hörern blieb, war, daß sie sich das nächste 
Mal rächen konnten und ebensolange Ge
schichten erzählen. 

Von fünfzig Gänsen . . . 
Aber ich schweife schon wieder ab vom 

Federreißen. Ganz zuerst muß ich überhaupt 
erzählen, muß in Erinnerung bringen, wie 
wichtig damals die Federn waren. Wer 
kennt sie nicht, diese dicht gestopften ost
preußischen Betten? Mein Freund Franz er
zählte immer: Als er mit den seinen ins 
erste Semester nach Königsberg reiste, stand 
das Bett richtig aufrecht, als es aus dem Sack 
gezogen wurde. (Die Wirtinnen verlangten 
damals von den Studenten oft eigene Betten. 
Als Franz das seine dann wieder einpackte, 
konnte es nicht mehr stehen — die Wirtin 
hatte es nämlich für ein Dutzend Kopfkissen 
angezapft.) 

Es ist natürlich ganz verkehrt, Betten so 
fest zu stopfen, Daunen müssen Luft haben, 
die Zwischenräume wärmen gewissermaßen. 
Verkehrt, ja — aber es war nun mal so. Es 
gibt ein masurisches Verschen, das heißt 
ungefähr so: 

Von fünfzig Gänsen Daunen fein 
steck in das Brautbett ihr hinein . . . 

Na, fünfzig, da werden sie wohl ein biß
chen gemogelt haben, aber fünfundzwanzig 
wird ungefähr stimmen. 

Ja, diese Federbetten waren ein wichtiges 
Stück der Aussteuer jeder Bauerntochter, 
und auch der Sohn bekam, wenn er heiratete, 
einen Satz solcher Betten neu mit in die 
Ehe. Aber die Tochter nicht nur einen Satz 
für ihr eigenes Bett, sondern auch für den 
Gast, für das zu erwartende Kind und für 
das Hofgesind. 

Die Daunen für die dicken Oberbetten 
von fünfzig Gänsen brauchte man nicht zu 
reißen. Es mußten ja wirklich schiere Dau
nen sein. Aber die Unterbetten, diese herr
lichen ostpreußischen Unterbetten! Sie wis
sen, die französischen Betten sind berühmt 
wegen ihrer pompösen weichen Matratzen. 
Also die ostpreußischen hätten denselben 
Ruhm verdient wegen dieser Unterbetten 
und der riesigen Kopfkissen, in denen man 
richtig versinken konnte. 

Mit der Hand abgestreift 
Da es meistens mehrere Töchter auf 

einem Hof gab, kann man sich leicht aus
rechnen, wie viele Federn gerissen werden 
mußten für diese Kissen und Unterbetten. 
Die Federn durften ja nicht geschnitten wer
den wie die maschinell präpapierten, die 
dann so starr aufeinander liegen. Sie muß
ten Stück für Stück mit der Hand abgestreift 
werden, mit ihrem Häutchen von den größ
ten und kleinsten Kielen gezogen werden. 
Das Häutchen ohne Kiel läßt dann das Fe
derchen sich kräuseln wie eine Locke. 

Ja, und am dritten Feiertag kam dann 
diese Tuoka (heute würde man sagen: dies 
Team, die Worte scheinen den gleichen 
Stamm zu haben — aber wenn ich an das 
Federreißen denke, sage ich Tuoka). Sonst 
wurde dies Wort nur so für Mannschaften 
zum Torfstechen, Heuharken oder zur Ernte 
angewandt, immer für schwere Arbeiten, 
wo die Männer herrschten. 

Federreißen aber war eine rein weibliche 
Angelegenheit in jeder Hinsicht. 

Jede Frau sah zu, daß sie schon recht früh 
erschien, damit sie mit ihrem Sieb oder Blech 
auf dem Schoß einen Platz auf der langen 
Ofenbank um den Kachelofen entlang er
wischte. Die Tschotka stellte für sich und 
die alte Thiemsche, die Flüchtlingsfrau aus 

Wolhynien, wohl auch noch ein Kohlen
stövchen auf, damit es die Füße recht warm 
hatten. Dann wurden die Tonnen mit den 
verschiedenen Federsorten hereingerollt, 
die Ziehen für die gerissenen bereitgelegt, 
und es ging los. 

Nun muß man sich vorstellen: Zehn, zwölf 
oder auch mehr weibliche Wesen, den gan
zen Tag mit nichts anderem als diesem Kin
derspiel beschäftigt, lediglich mechanisch 
mit den Händen Federchen zu zerreißen — 
wie leicht und frei und beweglich mußte 
das den Geist und den Mund machen, zumal 
ein nachweihnachtliches Frühstück (bei dem 
auch das süße Schnäpschen nicht gefehlt 
hatte) das nötige Feuer gab! Da mußte na
türlich noch manch einer Federn lassen, nicht 
nur Gänse, Enten und Puten. Und es hatte 
sich doch viel ereignet in den Weihnachts
tagen! 

Aus mit der Verlobung 
Man war in der Kirche gewesen, man 

hatte gesehen, daß Agathchens Bräutigam 
nicht da war. Aus mit der Verlobung. Armes 
Agathchen, hätte sie nur den Nachbarn ge
nommen, jetzt war es zu spät. Tja, wer hoch 
hinaus will! Trotzdem . . . armes Agathchen, 
die Mutter war ja an allem schuld, die 
Kirche muß doch im Dorf bleiben . . . Ja, 
ja, die gerechte Strafe . . . 

Na, und erst die Kiste mit der Aussteuer, 
die Dudeis verloren hatten. Man sollte es 
nicht für möglich halten . . . Aber durch die 
Kinder in der Schule war alles ans Tages
licht gekommen. Die Kiste war gefunden 
worden und nicht abgegeben. Nein, was es 
doch für schlechte Menschen gab! Nun wol
len sie ihnen aber den Gendarmen ins Haus 
schicken! 

Allein diese unerhörte Geschichte gab 
schon Stoff für einen ganzen Nachmittag. 
Denn das war doch klar: solche Sachen 
durfte man ja nicht laut und deutlich aus
sprechen. Das fehlte noch! Für so etwas hat
ten die Wände Ohren, und dann konnte 
man noch zum Gericht laufen, ehe man sich's 
versah. Nein, nein, da mußte man schon 
vorsichtig sein, und bis sich nur so mit 
Augenzwinkern, Gesichtverziehen und An
stoßen mit dem Fuß alle zehn bis fünfzehn 
Frauen geeinigt hatten und vollkommen im 
Bilde waren — das dauerte seine Zeit. Und 
dann waren ja inzwischen die Mädchen mit 
ihrer albernen Kicherei dazugekommen, sie 
hatten sich beim Beschicken beeilt, um ja 
nichts zu versäumen von den Neuigkeiten, 

störten aber die erfahrenen Alten doch sehr 
in der Betrachtung der Welt um sie herum. 

Zum Glück mußten die Mädchen ja bald 
aufstehen zum neuerlichen Beschicken, und 
das nachweihnachtliche Mittagessen mußte 
ja auch auf den Tisch. Schwarze Grützwurst, 
Stampfkartoffeln mit Gänsegrieben drin, 
Schmorkohl und all solche nachgebliebenen 
Sachen. Die Dämmerung kam schnell in die
sen Tagen. Kurz nach drei Uhr war denn 
auch Schluß mit dem Federreißen. Die Däm
merung brachte eine der zwölf heiligen 
Nächte herauf, in ihnen durfte nicht ge
arbeitet werden, da ging man höchstens zum 
Nachbarn und erzählte die Neuigkeiten vom 
Tage weiter. Die Federkiele wurden ver
graben, so gut es bei der gefrorenen Erde 
ging. Sie durften auf keinen Fall verbrannt 
werden. Das kann man verstehen: der Duft 
von verbrannten Federn ist nicht gerade 
angenehm. Aber es hatte auch noch eine 
andere Bedeutung, die ich vergessen habe. 
Ich muß mal Mutterchen fragen. 

Ja, und dann wurde gemütlich Kaffee 
getrunken. Es gab große Stücke Fladen und 
Pfefferkuchen, der Kaffee wurde getrunken, 
der Rest des Kuchens in die Schürze ge
wickelt nach Hause getragen. 

Am nächsten Morgen begann dasselbe 
Spiel. Und am heiligen Dreikönigstag g a b 
es kein ungerissenes Federchen i n Tonne 
u n d Kiste. Man hatte d i e Arbeit gu t e i n 
geteilt. Es klappte immer. 

Es gab weit und breit auch keine Geheim
nisse mehr. Man war nach und nach hinter 
alle Schliche gekommen. Die eine wußte 
das, die andere hatte dies gehört. Wenn 
man alles schön zusammenhäkelte, reimte 
es sich schon. Einer allein hätte das nie zu
sammengebracht. Vor allem wurden die 
Männer durchgenommen und mußten ganz 
schön Federn lassen. Der eine wra zu geizig, 
der zweite zu leichtsinnig, und am Ende 
war doch jede froh, daß ihrer denn doch 
noch der beste war, meistens jedenfalls. 

Ach, es waren herrliche Tage gewesen, 
so eine gemütliche Tuoka, zu der man kei
nen zu rufen brauchte. Zum Federreißen ka
men sie alle von selbst. 

i i V / m- jJIsÄnnüiC .*>.•!••.. tvmm-ff-o us 
Diese heimatliche Erinnerung entnahmen w i r 

dem neuen Band So war es damals — Ostpreu
ßen , ehe w i r gehen m u ß t e n , zusammengestellt 
v o n Hans-Ulr ich Stamm und Ruth M a r i a W a g 
ner, erschienen in der Schriftenreihe der Staats
und Wirtschaftspolitischen Gesellschaft, 2 H a m 
burg 13, Postfach 8327, D M 10,80. 

^zeundsehafa <fläddt nicht vom ^M.itnmctL 
Sie will erworben und gepflegt sein - Viele sind des Alleinseins müde - Partner gesucht 

Des Alleinseins müde, suche ich . . . so 
beginnen viele Anzeigen. Da sucht 
eine ,Dame, alleinstehend, 58 Jahre 

alt, jünger aussehend, vielseitig interessiert', 
einen Ehepartner. .Einsames Ehepaar, 52/ 
56 J., sucht gleichgesinntes zu gemeinsamen 
Spaziergängen/Theaterbesuchen'. Und selbst 
eine Zwanzigjährige inseriert: .Freundin 
gesucht, interessiert an Kunst, Musik, Lite
ratur . . . ' Spalte um Spalte erzählt von Ein
samkeit, von der Suche nach Menschen, die 
einem Freund oder Partner werden könn
ten. Meist sind es Frauen, die auf diese 
Weise dem Alleinsein entrinnen wollen. Das 
mittlere Alter ist am häufigsten vertreten, 

aber auch jüngere ersehnen sich Gemeinsam
keit und Gespräch. Die älteren sind in der 
Minderzahl — woraus man schließen könnte, 
daß sie resigniert haben oder daß sie viel
leicht mit ihrem Alleinsein besser zurecht
kommen. 

Es ist sicher kein Zufall, daß sich diese An
zeigen vor allem vor Festtagen häufen. Sie 
sind oft ein letzter verzweifelter Versuch, 
der Einsamkeit zu entrinnen. Wenn die an
deren feiern, möchte man selbst nicht allein 
sein, selbst wenn man eine eigene Woh
nung hat, hübsch eingerichtet und mit allem 
Komfort, der heute so vielen selbstverständ
lich geworden ist. Das Gefühl, die ,Bude" 

Drei skurrile GestaUen - Holzschnitt aus „Das Tagebuch der E v a M a r i a " v o n Ernst v o n Dom-
browski . _ Oben rechts: M a r i a mit dem Jesuskind, ein Holzschnitt des gleichen Küns t l e r s 

könne einem auf den Kopf fallen, ist stärker 
als die vernünftige Überlegung, daß es viele 
Menschen gibt, denen es ähnlich geht und 
die es verstehen, mit dem Alleinsein fertig 
zu werden. 

„Schönen Feierabend!" — „Schöne Fest
tage!" So verabschiedet man sich auf der 
Arbeitsstelle. Kollege X hat eine Frau und 
zwei muntere Sprößlinge. Kollege Y lebt 
bei seiner Mutter. Kollegin Z wohnt zu
sammen mit ihrer Freundin. Man selbst ist 
allein. Ganz allein. Und man fürchtet sich 
vor diesem Alleinsein an Tagen, da die 
anderen beisammen sind, sich was erzählen, 
gemeinsam ein Stück im Fernsehen genie
ßen, eine Festmahlzeit einnehmen, sich 
schließlich eine gute Nacht wünschen. 

Wer allein ist, der empfindet diesen Zu
stand aber oft als eine Last. Wird er — oder 
sie — eingeladen, dann meint man, den 
anderen ebenfalls eine Last zu sein. Fünftes 
Rad am Wagen — dann lieber allein blei
ben! Auch wenn die Stunden sich dehnen, 
auch wenn man sich nach dem Alltag sehnt 
mit seinen vielfältigen Anforderungen . . . 

Wer allein ist, kann diesen Zustand aber 
auch als Geschenk des Himmels empfinden. 
Die laute Geschäftigkeit unserer Städte, das 
Arbeiten in großen Räumen mit vielen Kol
legen, das gemeinsame Mittagessen in der 
Kantine — das alles kann dazu führen, daß 
wir uns danach sehnen, endlich einmal allein 
zu sein, einen langen Spaziergang zu ma
machen oder ein Buch zu lesen oder einfadi 
die Gedanken einmal schweifen zu lassen. 

Freundschaft hilft vieles überwinden. Aber 
wir müssen uns klar darüber sein: Freund
schaft fällt nicht vom Himmel wie die Stern
taler im Märchen. Freundschaft findet sich 
auch im allgemeinen nicht über Inserate. 
Freundschaft wil l erworben und gepflegt 
sein. Und nur dann, wenn wir unser Leben 
so akzeptieren, wie es nun einmal ist, und 
wenn wir selbst zu uns stehen, dann findet 
sich vielleicht ein Mensch, der ähnlich denkt 
wie wir und der uns ohne Vorbehalt so 
nimmt, wie wir sind. Aber das ist ein Ge
schenk und eine Gnade. Cora Crov 
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TAMARA EHLERT 

BITTE GRÜN - EINS ZWEI DREI 
Dies ist die Geschichte zweier Königsber

ger Kinder — die Geschichte von Leo, dem 
Grübler, und Leokadia, dem .Flöckchen vom 
Wirrgraben". „Wir hatten beide die gleich^ 
Hebamme", pflegte Leokadia von sich und 
ihrem Freund Leo zu sagen. Wie sie es 
schafften, ihre große Liebe vielen Hinder
nissen zum Trotz doch noch zu einem ge
meinsamen Glück werden zu lassen das 
wird in dieser Geschichte erzählt. Die Titel
zeile ,Bitte grün — eins zwei drei' stammt 
aus einem alten Kinderreim. 

Leo — der Grübler 

Meinen Vornamen und die Folgen, die 
sich später daraus ergeben sollten, 

verdanke ich einer Schnapsidee mei
nes Vaters. Oder besser gesagt, einer Rum-
Idee. Das kam so: Meine Geburtsnacht im 
Februar des Jahres 1923 war sehr windiq 
und sehr kalt. Vater verbrachte sie größten
teils am offenen Fenster, in der einen Hand 
eine Flasche hochprozentigen Rum, in der 
anderen ein Glas. Er hatte einen steifen 
Grog brauen wollen, fand das dann aber zu 
zeitraubend und trank pur. 

Die Hebamme Sikorski tat sich mit uns 
— Mutter und mir — nicht schwer. Alles 
verlief glatt. Schwierigkeiten machte, wie 
oft in solchen Fällen, nur mein Vater. Wenn 
die Sikorski in die Küche trabte, um heißes 
Wasser oder etwas Erfrischendes zu holen, 
klammerte er sich an ihre stabile Schulter 
und stöhnte: „Stirbt sie? O Gott, sie wird 
sterben — und ich bin schuld." 

„Unsinn", sagte sie energisch. Sie streifte 
ihn ab wie einen Borkenkäfer. „Essen Sie 
lieber was! Oder trinken Sie weiter, dann 
sind Sie mir nicht im Weg." 

Als es von allen Türmen der Stadt drei 
schlug, war ich da. Eine Stunde später kam 
die Sikorski und wollte ihren Antei l an 
der Flasche. Er war nicht mehr sehr groß. 

„Na", meinte sie gemütlich, „denn man 
Prost mit dem bißchen. Es ist ein schöner 
Junge. Finden Sie nicht?" 

„Etwas runzlig, aber sonst sicher sehr 
nett. Wenn ich bloß wüßte, wie wir ihn 
nennen sollen. Wi r hatten mit einem Mäd
chen gerechnet." 

Irgendwo, ziemlich weit entfernt, heulle 
eine Sirene und Feuerwehrautos jagten 
klingelnd und rasselnd durch die Nacht. 

„Es brennt", bemerkte die Sikorski scharf
sinnig. 

„Vermutlich", sagte mein Vater. „Wissen 
Sie denn keinen Namen für den Bengel?" 

A m südlichen Himmel war schwache t 
Feuerschein zu sehen. Die Nacht war aus
gesternt, schneelos, von einem kalten Mond 
beleuchtet, und der Wind war hart und 
angriffig. Im Süden der Stadt waren Hafen, 
Speicher, Lagerhallen und die Zellstoff
fabrik, und der Fluß schlich träge und grau 
daran vorbei. 

„Das is schon komisch", sagte die Sikor
ski. „Heute mittag war ich bei einer Frau, 

L o v i s C o r i n t h 

die hat ein Mädchen gekriegt und hat 'neu 
Jungen haben wollen. Die hat auch keinen 
Namen gewußt. Da hab ich zu ihr gesagt: 
Taufen Sie die Marjell doch Leokadia. Bloß 
so hab ich das gesagt, weil ich nämlich sc 
heiße. Und da hat die Frau gleich gesagt, 
das ist ein hübscher Name, so werd ich das 
Kind taufen." 

„Wie wär's mit Leokadius?" schlug mein 
Vater vor. 

„Sowas gibts nicht, denn schon Leo." 
„Also gut. Leo." 
„Das macht jetzt bloß der Schnaps! Mor

gen werden Sie sich's anders überlegen." 
„Warum sollte ich? Prost." 
Die Sikorski fing an, sich für seinen Ein

fall zu erwärmen. „Also", brammelte sie 
und schüttelte die Flasche, „Feuer und 
Wind, Leokadia und Leo — heißes Herz, 
langer Weg". 

„Ist das ein Orakel?" wollte mein Vater 
wissen. 

„Kann sein, kann nich sein." Die Sikorski 
war aus Jedwabno, und etwas vom Ge
heimnis masurischer Wälder bunkerte in 
ihrem grünlichen Blick. „Aber Sie werden 
sich's ja noch überlegen." 

Er überlegte es sich und blieb dabei. Auch 
meiner Mutter gefiel Leo, weil Tolstoi so 
mit Vornamen hieß. Sie las sehr gern und 
viel . Sehr zum Mißvergnügen der Familie 
ihres Mannes. 

Meine Mutter kochte gut, aber den Len
zens war und blieb sie suspekt. Sie kam 

Das Ste indammer T o r i n K ö n i g s b e r g (1904) 

aus dem Baltikum (Wölfe, Wodka, sibiri
sche Kälte. Jenseits von Eydtkuhnen hörten 
Zucht und Ordnung auf). Es half nichts, daß 
mein Vater die Ordensritter erwähnte. Die 
waren schon zu lange her. Und überhaupt. 
Statt einer soliden Aussteuer schleppte sie 
einen Koffer voller Bücher an und einen 
Samowar. Sie gab keine Kaffeegesellschaf
ten und trank nur Tee. Etwas Vernünftiges 
war von ihr also nicht zu erwarten. 

Vater war in einer Kaserne geboren. Er 
liebte Trillerpfeifen, Drillichzeug, klingen
des Spiel unter alten Bäumen und Pluto, den 
Kompaniehund. Er liebte und bewunderte 
alles im Schutz und Schatten seiner sanften 
Mutter. Er verlor sie, als er acht Jahre alt 
war. Sie hatte es auf der Lunge gehabt. Er 
beschrieb sie mir, wie er sie in Erinnerung 
hatte — am Küchenherd, den Widerschein 
des Feuers auf dem schönen, sanften Ge
sicht, die Schultern leicht zusammengezo
gen, als sei ihr kalt — in der dämmrigen 
Stube, wenn sie die Petroleumlampe anzün
dete, das Licht floß über ihr Kleid und ihr 
Haar. 

Oder wenn im Winter der Schlitten mit 
der Milch kam, da hatte er mitgehn und 
das rauhreifbesternte Fell der struppigen 
kleinen Pferde streicheln dürfen. Die Milch 
in den klirrenden Kannen war gefroren, die 
Mutter lachte, sie hatte selten gelacht, aber 
die knisternde, gefrorene Milch brachte sie 
zum Lachen. 

Großvater heiratete sehr bald wieder. 
Die zweite Frau Lenz war sehr dick. Sie 

hatte etwas Barvermögen und zwei zins
freie Mietshäuser. Als mein Vater aus der 
Schule kam und zu des Kaisers Soldaten 
wollte, stellte sich heraus, daß auch er es 
auf der Lunge hatte, wenn auch nicht sehr 
arg. Großvater traf das hart. 

„Und was nu?" Er dachte lange1 nach, was 
er selten tat. 

„Ich dachte, ich könnte vielleicht Schrift-
-teller werden", sagte mein Vater schüch
tern. 

„Was willst du werden?" .Großvater be
kam einen kleinen Erstickungsanfall, weil 
er so schrecklich lachen mußte. „Nu hör mal, 
Junge, sowas wird doch kein anständiger 
Mensch. Morgen geh ich aufs Finanzamt, 
da kenn' ich jemanden, der wird dich unter
bringen." 

Er nahm seine Mütze und ging ins Trom-
melstübchen. 

Die zweite Frau Lenz ging in den Keller 
und brachte einen Krug Kopskiekelwein her
auf. Den machte sie selbst aus den Johannis
beeren, die auf einem ihrer Grundstücke 
gediehen. 

„Nu trink man", sagte sie. Sie war nicht 
ohne eine gewisse Herzensgüte. „Wird dir 
schon gefallen bei der Steuer. Das andere 
is brotlose Kunst. Kannst ja sonntags deine 
Gedichtchen, oder was das is, schreiben; die 
liest dann später deiner Braut vor." 

In dieser Nacht hockte Vater lange am 
offenen Fenster, vor sich den Krug mit dem 
Kopskiekelwein. über sich einen ausge
sternten Himmel. Es war August und sehr 
warm, und die Sternschnuppen sprangen. Er 
wünschte sich für später eine nette, ver
ständnisvolle Frau. Die Venus stand groß 
und grün und blinzelnd zwischen den an
deren Sternen, er trank ihr zu und blin
zelte zurück, denn er glaubte, es sei seine 
Mutter, die ihm ein Zeichen geben wollte. 
Der Kopskiekelwein war ziemlich stark. 

* 
Meine Eltern waren glücklich miteinan

der, darum war auch ich glücklich. In unsere 
kleine, mit Büchern vollgestopfte Wohnung 
kamen viele Besucher — niemand vom 
Finanzamt, sondern Leute, die meine Eltern 
im „Literarischen Verein" kennengelernt 
hatten. Vater war Beamter geworden. Aber 
seine Liebe zu Büchern hatte er nicht auf
gegeben, nur daß er sie nicht selbst schrieb. 
Das machte ihm jetzt nichts mehr aus. Eine 
Zeitlang hatte es ihm etwas ausgemacht, 
aber als er meine Mutter kennengelernt 
hatte, nicht mehr. Das Finanzamt war in 
den unsicheren Jahren nach dem Ersten 
Weltkrieg eine sehr solide Lebensbasis. 

Die Damen und Herren, die zu uns kamen, 
fand ich sehr nett. Sie brachten mir Kinder
bücher mit, Obst und Süßigkeiten, einmal 
eine Schokoladenkatze, die mit Knickebein-
Likör gefüllt war. Ich aß sie zu rasch auf, 
ging wie auf Wolken und mußte mich am 
Küchenschrank festhalten, weil sich alles 
drehte. Eine der Damen holte sich ein Glas 
Wasser. Sie hatte ein lustiges Gesicht und 
schwarze Ponyfransen. Als sie sah, was mit 
mir los war, lachte sie die Tonleiter herauf 
und herunter und goß mir das Glas Wasser 
über den Kopf, das sie hatte trinken wollen. 

Dann nibbelte sie mein Haar mit einem 
Küchentuch trocken, gab mir einen Klaps 
und raunte mit verdrehten Augen: „Little 
Lord Fauntieroy." 

Fortse tzung folgt 

„Steuer-Spar-Plan" 
30 b i s 50 P r o z e n t I h r e r A r b e i t s 
l e i s t u n g k a s s i e r t d i e S t e u e r . 
Ä n d e r n S i e d a s d u r c h V e r m ö 
g e n s b i l d u n g I A l s „ B a u h e r r " 
k a u f e n S i e e i n A p p a r t e m e n t 
b e i A l m e r i a ( S p a n i e n ) M i t t e l 
m e e r ; I m m o b i l i e n w e r t 50 000,— 
D - M a r k , E i g e n k a p i t a l V J , d a r a u f 
140 »/« S t e u e r v o r t e i l , v . F i n a n z 
a m t g e s c h e n k t . H e r v o r r a g e n d e 
P a r t n e r ! 
Ä h n l i c h e A n g e b o t e f ü r E i g e n 
t u m s w o h n u n g e n u . a . i n M ü n 
s t e r , M ü n c h e n . E r l a n g e n , M a i n z 
o d e r a u c h K a p s t a d t u . M o n t r e a l 
s i n d a k t u e l l . 

U n t e r l a g e n u n d B e r a t u n g 
D I P L . - P O L . U D O W A L E N D Y 

4973 V l o t h o , H o c h s t r a ß e 6 

Königsberger Rinderfleck 
i n b e k a n n t e r Q u a l i t ä t 

800-g-Dose D M 4,80 
400-g -Dose D M 2,90 

P o s t p a k e t m i t d r e i g r o ß e n u . d r e i 
k l . D o s e n i m V o r z u g s p r e i s v . D M 
21,90 p l u s P o r t o u . N a c h n . R e i n h a r d 
K u n k e l , F l e i s c h e r m e i s t e r , 235 N e u 
m ü n s t e r 3, A m N e u e n K a m p 26 a, 

T e l e f o n 0 43 21 / 51813 

Suchanzeige 

# L E C K E R E S A L Z H E R I N G E O 
5-kg-Postdose, Fisdieinw. 4000 o, n. Gr. b. 50 Stck. 

nur 19,85 DM. Nachnahme ab 
H. Schulz, 285 Bremerhoven-F 33. Abt. 37 

i S u c h e d r i n g e n d d e n H e r r n D i r e k t o r 
d e r A k t . - B r a u e r e i S c h ö n b u s c h , 

j K ö n i g s b e r g ( P r ) , z w e c k s A u s -
| k u n f t . O d e r w e r k a n n A n g a b e n 
| m a c h e n , w o s i c h o. g e n . z. Z t . a u f -
| h ä l t . E r i c h W o h l g e f a h r t , 44 M i i n -
! s ter , G ö r l i t z e r S t r a ß e 20. 

W e r k a n n A u s k u n f t g e b e n ü b e r 
F r a u I d a P o t r a f k e , a u s Z ö p e l , 
P o s t M a l d e u t e n , K r . M o h r u n g e n . 

! Z u s c h r i f t e n u n t e r N r . 43 791 a n 
D a s O s t p r e u ß e n b l a t t , 2 H a m b . 13. 

P o m m e r n p a n t o f f e l n s i n d d a s B e s t e 
b e i k a l t e n F ü ß e n . T e r m e . 807 
I n g o l s t a d t , J e s u i t e n s t r . 7-8, P r o 
s p e k t f r e i ! 

F i n r A i h n n K ä r n t e n e r L a t s c h e n -
C l l i r e i u c i i k j e f e r n - F l u l d . e i n e 

d m W o h l t a t f ü r G l i e d e r , 
LI . - L i G e l e n k e u n d v e r -

WOnl l U h l e n k r a m p f t e M u s k e l n . 
E r f r i s c h e n d e D u r c h -

b e S S e i b l u t u n g s w i r k u n g . 
, . , S p a r s a m e S p r i t z f l a -
l a ü l e n ! sehe D M 8,50 u . P o r t o 

Wall-Reform-A 6 674 Landau 
T h e a t e r s t r a ß e 22 

Rheumakranke 
w u r d e n s c h m e r z f r e i d u r c h A n 
w e n d u n g v o n D r B o n s e s 

P f e r d e - F l u i d 88 
V e r l a n g e n S i e G r a t i s p r o s p e k t 
B B . M i n c k , 237 R e n d s b u r g . P o s t f 

H e i m a t b ü d e r - E l c h e 
T i e r e . Ö l g e m ä l d e , A q u a r e l l e , A u s 
w a h l s e n d u n g . K u n s t m a l e r W « « « -
B a e r l B e r l i n 37. A r g e n t i n i s c h e I A u s t r i a M e d . 
A l l e e 24/2G H e i n r i c h s t r a ß e 20—22 

— ( G e g r ü n d e t 1937) 

Volles Haar verjüngt 
und wirkt sympathisch anziehend. Haar
n ä h r p f l e g e , besonders bei Schuppen, 
Ausfall usw., mit meinem „ V i t a m i n - H a a r 
wasser" auf W e l z e n k e i m ö l b a s i s gibt 
Ihnen wieder Freude an Ihrem Haar. 
Kunden schreiben: „Erfo lg g r o ß a r t i g , 
„ ü b e r r a s c h e n d e r Erfolg" etc. Flasche 
8,20 D M . Heute bestellen, in 30 Jagen 
bezahlen. Otto Blocherer, Abt. 60 H D 
8801 Stadtbergen bei Augsburg 

Blutdruckmesser 
z u r S e l b s t k o n t r o l l e , 
s e h r s c h ö n e s E x p o r t 
m o d e l l m . E t u i s tatt 
D M 118,- Jetzt D M 59,-
teeine V e r s a n d k o s t e n . 
K G . 8015 G r a z . 

Echte Filzschuhe 
für Heim und S t r a ß e mit KrimmerbesaU 
bis Gr. 42, Filzuntersohle u. 
haltbarer Porolaufsohle 
G r . 36-42 D M 33,50 
G r . 43-46 D M 34,50 
Nachn. 
S c h u h - J o » t Abt. f 9. 
6122 Erbach/Odw. 

H e i l i g e n b e i l e r , w e r k a n n A n g a b e n 
1 m a c h e n ü b e r d e n V e r b l e i b v o n 
| F r a u G e r t r u d H e n n i g , g e b . R a t h -

k e , H e i l i g e n b e i l , M ü h l e n s t r a ß e 1 
I ( K i n o ) , g e b . 15. 5. 1917. A u c h f ü r 
! k l e i n s t e H i n w e i s e w ä r e i c h d a n k -
| b a r . Z u s c h r i f t e n u n t e r E r s t a t t u n g 

des P o r t o s a n E l i s a b e t h L i n k , 311 
U e l z e n , W a l d s t r a ß e 3. 

Urlaub/Reisen 

S y l t , O b e r b a y . u . C o s t a d e l S o l 
A p p . f r e i . W e s e m a n n , 228 W e s t e r 
l a n d , N o r d e r s t r a ß e 23. 

W i e h e n g e b i r g e , p r e i s w . E r h o l u n g 
D M 16,— V o l l p e n s i o n , d i r e k t a m 
W a l d , H z g . , w . u . k . W a s s e r . U b e r 
d a s g u t e E s s e n w i r d j e d e r s t a u 
n e n . G u t e B a h n v e r b i n d u n g , k o 
s t e n l o s e A b h o l u n g v o m B a h n h o f , 
a b 2. J a n u a r Z i m m e r f r e i . A n m e l 
d u n g e n j e t z t f ü r d a s g a n z e J a h r . 
J ä g e r k l a u s e , W . S e l l e n r i e k , 4991 
B l a s h e i m - L ü b b e c k e , T e l . 0 57 41/ 
77 78. 

W I R W Ü N S C H E N A L L E N U N S E R E N T R E U E N K U N D E N 

U N D L A N D S L E U T E N E I N G E S U N D E S J A H R 1975. 

I H R E 

IZautenOergsche (^uchtianiilun^ • JLeer 

B a d S a l z u f l e n / T e u t o b u r g e r W a l d 
K u r h e i m H a u s R E N A T E 

M o l t k e s t r a ß e 2 a. T e l . (0 52 22) 27 24, 
2 M i n . v. K u r p a r k u . B a d e h ä u s e r n 

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

Internat •9p., 
für Jungen und Mädchen 
Privatschule Jäger 
4923 E x t e r t a l - L a ß b r u c h 
ü b e r Rinteln/Weser • Te l . (05754) 200 

moderne A u s r ü s t u n g 
mit Sprachlabor, 
schul internem Femsehen, 
Lehrcomputer. 
Aufgabenbeaufsichtigung. 
Aufnahme in alle 
Klassen jederzeit zur 
Ausbildung Mittlere 
Reife. Abitur, Wirtschafts-
abitur. 

Prospekt anfordern! 

W e r k a n n b e s t ä t i g e n , d a ß S a l l y i 
! W y a n , T i l s i t , H o h e S t r . 86, In d e n 
\ J a h r e n v o n 1916 b i s 1921 b e i d e r | 

F i r m a M o r i t z G l a s s ( G e t r e i d e g e -
| s c h ä f t ) d r e i J a h r e als L e h r l i n g : 
I u n d z w e i J a h r e als G e h i l f e ge-l 

a r b e i t e t h a t . Z u s c h r i f t e n a n F r a u 
M a r g a r e t W y a n , 4091 W h i t t l e A v e . , 
O a k l a n d , C a l i f o r n i e n 94602, 1TSA.I 

U r l a u b i m H a r z , K u r p e n s i o n u n d 
F l e i s c h e r e i , Z e n t r a l h z g . , fl. w . u . 
k. w . , A u f e n t h a l t s r a u m m . T V , 
L i e g e w i e s e . V o r - u n d N a c h s a i s o n 
V o l l p e n s . 22,— D M , H a u p t s a i s o n 
v. M a i b i s S e p t . 25,— D M . A n n e 
l i e se S p i c h e r , 3422 B a d L a u t e r 
b e r g , S c h a r z f e l d e r S t r a ß e 23. 
T e l e f o n 0 55 24 / 46 88. 

Verschiedenes 

Stellenangebot 

Tüchtige Haushälterin 
i n D a u e r s t e l l u n g a b F r ü h j a h r 

1975 f ü r k i n d e r l o s e n H a u s h a l t 

g e s u c h t . W o h n u n g k a n n v e r 

m i t t e l t w e r d e n ! 

D r . A u g u s t D i e r k s 

285 B r e m e r h a v e n 

H o h e n s t a u f e n s t r a ß e 29 

T e l e f o n 2 23 46 

Naturheilanstalt 
L e i t u n g H e i l p r . G r a f f e n b e r g 

f r ü h e r T i l s i t 
3252 B a d M ü n d e r a D e i s t e r 

A n g e r s t r 60. T e l . 0 50 42 - 33 53 

S p e z i a l b e h a n d l u n g b e i c h r o n . 
L e i d e n . M u s k e l - u n d G e l e n k 
r h e u m a , I schias , B a n d s c h e i b e n , 
H e r z l e i d e n . A s t h m a . M a g e n , u . 
D a r m e r k r a n k u n g e n , V e n e n 

e n t z ü n d u n g e n . B e i n l e i d e n 

H o m ö o p a t h i e . B i o c h e m i e , R o h 
k o s t . H e i l f a s t e n k u r e n , m e d . B ä 
d e r , W a g r a - P a c k u n g e n g e g e n 

s c h m e r z h a f t e E n t z ü n d u n g e n 

D o e n n i g ' s c h e s K o c h b u c h g e s u c h t . 
T h e o d o r S c h ü l e r , 2 N o r d e r s t e d t 3, 
S c h i l l e r s t r a ß e 52. 

Zahnärztin 
I d a P a h n k e - L i e t z n e r , g e b . K l i m m e k 

( O s t p r . ) 
1 B e r l i n 19, K a i s e r d a m m 24.T. 3026460 

Bekanntschatten 

W u n s c h f ü r d a s N e u e J a h r : O s t p r . . 
d u n k e l b l . , l e d i g , ev . , 182, 39 Jahre, 
n i c h t u n v e r m ö g e n d , E i g e n t u m . 
W a g e n , m ö c h t e g e r n e i n f a c h e L e 
b e n s g e f ä h r t i n z w e c k s H e i r a t k e n 
n e n l e r n e n . Z u s c h r i f t e n u n t e r N r . 
43 680 a n D a s O s t p r e u ß e n b l a t t , 2 
H a m b u r g 13. 

R a u m F r a n k f u r t : O s t p r e u ß i n , k f m . 
A n g e s t e l l t e , 35/160, l e d . , ev . , b l o n d , 
a n g e n . Ä u ß e r e s , h ä u s l . , v i e l s . 
i n t e r e s s i e r t , s u c h t g e b i l d e t e n , 
c h a r a k t e r f e s t e n L e b e n s p a r t n e r . 
B i l d z u s c h r i f t e n u n t e r N r . 43 681 a n 
D a s O s t p r e u ß e n b l a t t , 2 H a m b . 13. 

W e s t f a l e n , O s t p r e u ß e , 24 J a h r e , ev . , 
E l e k t r i k e r , m ö c h t e g e r n e i n e i n 
faches , n e t t e s M ä d e l k e n n e n l e r 
n e n . H a u s , W a g e n v o r h a n d e n . Z u 
s c h r i f t e n u n t e r N r . 43 726 a n D a s 
O s t p r e u ß e n b l a t t . 2 H a m b u r g 13. 

Die letzten 
Stunden daheim 
O s t p r e u ß i s c h e M e n s c h e n s c h i l 
d e r n d e n A b s c h i e d v o n d e r 
H e i m a t u n d d a s G r a u e n d e r 
F l u c h t M i t V o r g e s c h i c h t e des 
K r i e g e s . 

224 S e l t e n m i t 14 I l l u s t r a t i o 
n e n , g l a n z k a s c h . E i n b a n d 

P r e i s 9.80 D M 

Staats- und 
Wirtschaftspolitische 

Gesellschaft e. V. 
2 Hamburg 13, Postfach 8327 
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a t t e s 

gut 
Silvestergeschichte von Rudolf Habetin 

Zwei Jahre auf Studienreise in Afrika, 
das ist kein Spaß. Man muß froh sein, 
daß man zurückgekommen ist. Man 

konnte gestorben sein an einer dieser ver
teufelten Seuchen, die der Professor ergrün
den wollte. Aber man ist nun wieder da
heim. Draußen an der Tür steht noch der 
Name Rühling wie früher, Dr. Robert Rüh-
ling. Ja, es hat sich nichts geändert in die
sen zwei Jahren. 

Jetzt soll ein neues beginnen. Silvester. 
Robert räkelt sich in seinem Sessel. Er kann 
es sich leisten, hier zu sitzen und Zeit zu 
haben, Kringel in die Luft zu blasen und 
den Professor und seine Seuchen zu ver
gessen. Einmal muß man Einkehr halten 
und ein wenig zu sich selbst kommen. Doch 
eigentlich ist man auch noch nicht so alt, 
um zu Silvester einsam zu philosophieren. 
Denn das Herz ist jung. Man müßte es im 
Bogen in die Luft werfen: Bitteschön, wer 
fängt es auf? Ich habe es lange genug be
halten. 

Da antwortet die Außenwelt: „Hallo, 
Bobby, alter Knabe, was machst du?" fragt 
Heini Kippke im Telefon. Es gefällt ihm, 
Bobby zu sagen, es ist ihm nicht auszureden. 
„Du fehlst hier in unserer Runde. Wir sind 
im ,Adler'. Vierzehn Personen sind wir, und 
uns fehlt deine Person, deine Persönlich
keit. Wir trinken Sekt zur Feier des Tages, 
jaja. Ich habe einen kleinen Vorschuß ge
nommen auf den Hauptgewinn meines Lot
terieloses. Ich neuen Jahr gewinne ich be
stimmt. Komm, überzeuge dich selbst. Des
wegen rufe ich dich an. Aber beeile dich, 
es ist schon halb zwölf." 

Ja, es ist höchste Zeit. Robert telefoniert 
eine Taxe herbei. Sie fährt gerade vor, als 
er hinunterkommt. Er weiß nicht, wie es 
zugeht, daß jemand sagt: „Zur Gartenstraße 
Nummer 10, bitte!" Als er einsteigen will, 
öffnet sie, der diese Stimme gehört, drüben 

J^utische „J\}ektung 

Eine Handvoll Sand 
von Dünensand 
und ein Atemvoll Wind 
von Dünenwind 
und über See und Haii ein Hauch 
von Dünenhauch. 

Still legt der Abend sein Gewand 
über mein Heimatland 
tu ich es auch 
wird Traum zur Wirklichkeit 
Wind, Atem und ein Hauch 
aus der Unendlichkeit. 

Walter Adamson 

Sonniger Neujahrsmorgen an der K ö n i g s b e r g e r Fürs tensch luch t Fotos (2) G r u n w a l d 

auf der anderen Seite. Und sie sehen sich 
beide verdutzt ins Gesicht. 

Oh, sie ist böse. Sie erwartet, daß der 
Herr ihr den Wagen überläßt. Sie hat es 
eilig, es ist bald Mitternacht. Doch dann 
wird sie kleinlaut, als Robert sagt, er habe 
das Taxi telefonisch bestellt und sich ver
pflichtet, um zwölf Uhr in der Pistorius-
straße zu sein. 

Sie ist sehr jung, wie er sieht. Um den 
kleinen Mund zuckt es bedenklich. Aber es 
wird schwer sein, um diese Zeit einen an
deren Wagen aufzutreiben. 

Da mischt sich der Fahrer ein: „Die beiden 
Straßen sind ja nicht weit voneinander ent
fernt." Er hat recht. Robert atmet auf: „Wir 
benutzen also beide den Wagen, wenn Sie 
wollen . . . " 

„Ja?" sagt sie nun, „das ist sehr freund
lich von Ihnen. Und sie setzt sich verlegen 
lächelnd und sehr schmal in die Ecke. „Fah
ren Sie bitte schnell!" ruft sie noch nach 
vorn. 

„Ja, wir haben Zeit verloren", meint er 
und mustert sie von der Seite. 

Sie hat Pech gehabt und den Zug verpaßt. 
Schon vor vier Stunden wollte sie hier sein. 
Und beinahe hätte sie nun keine Taxe be
kommen. Doch es hilft nichts. Wenn uns das 
Unglück verfolgt, ist es unerbittlich und 
unerschöpflich. Natürlich sind alle Fenster 
dunkel im Haus Nummer zehn. Sie sieht 
es sofort. Es hat keinen Zweck, auszusteigen 
und zu klingeln. Sie tut es trotzdem und 
kommt zurück. Und nun schluchzt sie, wäh
ren die Glocken zwölf schlagen und die 

ersten Böller losdonnern in die klare 
Nacht. Robert steht hilflos daneben und 
denkt: Wir sind ein kurioses Paar auf der 
Schwelle des neuen Jahres. 

„Na denn, Prost Neujahr!" sagt trocken 
der Fahrer. 

„Wenn ich einen Vorschlag machen darf", 
meint Robert zaghaft, und er führt sie wie 
eine Kranke wieder in den Wagen. „Nehmen 
Sie sich ein Zimmer im .Adler'. Sie hätten 
eine Postkarte schreiben sollen. Mit über
raschenden Besuchen erlebt man so seine 
Überraschungen." Freilich, man hätte, man 
sollte, man müßte. Doch um acht Uhr wäre 
das sicherlich nicht passiert. Ihr Schwager 
und ihre Schwester sind gewiß erst spät 
weggegangen, man hat es zu Silvester nicht 
so eilig. Wer weiß, wo sie eingeladen sind. 

Im ,Adler' hat ein Witzbold das Licht ab
geknipst. Als es wieder hell wird, lärmt der 
ganze weite Raum, vollgepfropft, in Dunst 
und Girlanden. Alle Gäste haben rote Papp
nasen im Gesicht und bunte Papierhüte auf 
dem Kopf. Die Stimmung ist gut und schlägt 
tolle Wogen. „Bobby mit Braut!" brüllt 
Kippke von einem der Tische. Schon stülpt 
der Wirt zwei Nasen mit Gummibändern in 
die neuen Gesichter. Er ist stolz auf seine 
Pappnasen-Idee. Dann schwenkt die Kippke-
Runde ihre Sektflaschen fuchtelnd zum Gruß 
durch den Dunst. Wie die Negerkeulen in 
Afrika, denkt Robert. Was ahnen die alle 
von dem verstörten Mädchenherzen neben 
mir? 

Das eine Ende des langen Tisches grenzt 
an die Tanzfläche. Am anderen sitzen ,Bobby 

Fritz Kudnig 

Dom JOifSen un? ?et JOeisheit 
Weisheit hat nichts mil Wissen zu tun. 
Wissen erwirbt man durch einen wachen ; 
Intellekt, Weisheit wächst aus dem Erleben I 
u n d Erleiden der Seele. 

•*• 

Weisheit kennt keine Überheblichkeit wie 
oft das Wissen. Weisheit kann und wird 
nie laut sein und stolz und selbstbewußt 
tun; sie wird leise sein und gottbewußt; 
denn sie weiß, wie viel sie den himmlischen 
Mächten verdankt. 

Wissen putzt sich gern mit den bunten 
Federn der Eitelkeit und schreitet daher wie 
ein schönes, aber kaltherziges Frauenzim
mer das, mit seinen Reizen nicht geizend, 
auf Schritt und Tritt bewundert werden 
will. Weisheit trügt ein schlichtes Gewand 
und ist wie ein weltiromm lächelnder Greis 
im scheidenden Abendlicht. 

Wissen ist friedlos, macht friedlos, weil 
es nie zu einem Ende kommt und kommen 
kann. Weisheit schenkt Frieden, weil sie 
immer nach ihm nur trachtet, nicht nach den 
tausend Dingen der immer neu verlocken
den Umwelt. 

Verführt großes Wissen leicht zu ichbe
tonter Selbstüberschätzung, so führt Weis
heit zu weltweiter Liebe und Güte allem 
Lebendigen gegenüber — und zur Stille der 
Seele, die im Urgrund des Ewigen wurzelt. * 
Wissen ist zeitbedingt. Es altert und ver
altet schnell. Weisheit bleibt immer jung 
und lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. * 
Um Wissen zu erwerben, bedarf es nur 
der Zeit. Weise wird man durch überwunde
nes Leid. 

N a c h L a b i a u u n d T i l s i t führte einst diese Eisenbahnstrecke vom Kön igsbe rge r Nordbahnhof - im Hintergrund die H ä u s e r von Maraunenhof 

und Braut'. „Nur keine falsche Scham!" 
schneidet Kippke jeden Einwand ab, und 
„Sehr, sehr nett, gratuliere zu dem guten 
Geschmack!" brüllen die andern. „So, und 
wenn ihr diese Flasche leer habt, meldet 
ihr euch als vollwertige Tafelgenossen, ihr 
späten Heiligen!" 

Damit steht eine dicke Pulle vor ihnen. 
Anni, so heißt sie, macht gute Miene zum 
bösen Spiel. Und nun lacht sie doch schon, 
weil er so komisch aussieht und weil es ver
standen sein will, unter der Pappnase zu 
trinken. 

Sie haben bald die zweite Flasche und 
sind vollwertig geworden. Sie tanzen auch, 
und der Sekt wird hübsch durcheinander
gedreht. Jedes Paar, das unter den aufge
hängten Adventskranz gerät, muß sich küs
sen. Das ist auch so eine großartige Idee 
des Adlerwirtes. Und endlich ist es den 
anderen gelungen. Als er verlegen Annis 
Wange küßt, protestieren sie heftig. Die 
Musik dudelt und tobt. Man singt und lacht, 
wirft Papierschlangen und schlägt Gläser 
entzwei. Es wird ein lustiges Jahr werden. 
Und der Adler entschwebt in die Wolken. 

„Ein paar Augen haben S i e . . . " , sagt 
Bobby zu seiner .Braut'. Er freut sich, wie 
aufgeschlossen und heiter sie ist. Und als 
man sie beide wieder in die Mitte unter den 
Kranz gedrängt hat und alle ringsum klat
schen, bis die Musik aussetzt, lächelt sie so 
bezaubernd, daß ihre Pappnase gewisser
maßen gar nicht mehr da ist, so verklärt 
und überstrahlt ist sie. Und er küßt sie unter 
stürmischem Beifall. 

Nein, das hätte man sich in Afrika nicht 
träumen lassen. Und er trinkt ihr zu: „Es 
lebe der Schwager und die Schwester, es 
lebe ihre Einladung!" 

• „Ein wundervolles Gesöff ist das", stellt 
Kippke fest und zwinkert ihnen zu. 

Der Adler schwebt wirklich in den Wol
ken. Das Herz erhebt er und trägt es fort. 
Man könnte die Augen schließendes bedarf 
keiner Worte mehr. 

Aber dann reißt er doch beide Augen auf, 
als der Platz neben ihm leer ist. Man schwebt 
im siebenten Himmel und fällt aus allen 
Wolken. Freilich, die Kapelle bricht jetzt 
auf. Die Gäste verlassen singend den Raum 
Auch die Kippke-Runde probiert schon Klei
dungsstücke an. Heini hat keinen Sinn fü-
die Schwermut seines Freundes. „Es war 
ja gar nicht deine Braut", meint er und johlt 
mit den anderen. Und gewiß, er hat recht 
im Wein liegt die Wahrheit. Sicher ist Anni 
auf ihr Zimmer gegangen. Ich hätte nicht 
an den Schwager und die Schwester er-

it™ s o l I e n - d e n k t Robert in müder Reue. 
Doch am nächsten Morgen erinnert er 

sich selbst an sie. Und gegen Mittag fährt 
wieder eine Taxe vor das Haus in der Gar
tenstraße Nummer zehn. Ein Herr, aufrecht, 
nett und nüchtern, steigt die belegten Stu
fen hinauf. Als Annis Schwester ihn be
grünt, sagt sie, als sei es die selbstverständ
lichste Sache der Welt: 

„Aha, der Herr Doktor von gestern abend, 
nicht wahr?" Und Robert ist von diesem 
neuen Jahr — wenigstens was den Anfang 
betrifft — sehr angetan. 
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^y\f achte 
Heimatliches Brauchtum 

um die Jahreswende 
R M W — Reste uralten heidnischen 

Brauchtums hatten sich bei uns vor allem 
in den Heiligen Zwölf Nächten erhalten, den 
„Twelften" zwischen Weihnachten und dem 
Dreikönigstag. Man nahm die Bibel im
mer wieder vor, aber auch die geheimnis
vollen Mächte der Natur wurden beschwo
ren. In diesen zwölf Nächten sollte nach 
dem Glauben unserer Vorfahren die „Wilde 
Jagd" über die Lande ziehen mit Peitschen
knall und Hundegebell, getragen vom 
eisigen Nordostwind. Das Wohl und Wehe 
der kommenden Monate sollte nach dem 
Volksglauben jeweils von dem entsprechen
den Tag der Twelften abhängen. 

So scliien es geboten, an diesen Tagen 
nur das Notwendigste zu tun; alle Räder 
hatten nach Möglichkeit stillzustehen, es 
wurde weder gewebt noch gesponnen noch 
Wäsche gewaschen. Siebenerlei oder neu
nerlei Speisen wurden für die Gäste zurecht
gestellt — für die sichtbaren wie für die 
unsichtbaren, die um Mitternacht auf ge
heimnisvollen Wegen ins Haus finden soll
ten. Immer mußte ein Stück Brot auf dem 
Tisch liegen, damit es in den nächsten zwölf 
Monaten nicht ausging. 

Vielfaches Orakel sollte Glück oder Un
glück für den Einzelnen wie für das ganze 
Land künden: Glücksgreifen am Altjahrs
abend, Schlorrenwerfen, in neuerer Zeit das 
Bleigießen, deuteten beides an. Und wäh
rend die Tage still und besinnlich verbracht 
wurden, tobte sich an den Abenden der 
Ubermut der Jungen aus, die durch Lärm 
und Peitschenknall die bösen Geister zu ver
treiben suchten — so wie es in unseren 
Tagen in der Silvesternacht mit allerlei 

Die Sternsinger — N a c h einem Holzschni t t v o n Eduard Bischoff 

Feuerwerk, mit Böllern und Raketen ge
schieht . . . 

Teufelsgeige, Erbsenbär, Brummtopf — 
wecken diese Begriffe nicht ganz andere 
Vorstellungen? Rumort nicht etwas Wildes 
in diesen Worten; brodelt es nicht geradezu 
darin? Nun, mit diesen Tagen und Wochen 
verband sich eine Kette symbolischer Hand
lungen, in denen es manchmal laut und rauh 
zuging, während Stilles und Besinnliches 
dahinter stand. In dieser Zeit, in der ein 
neues Jahr geboren wurde, war nämlich 
nach alten Überlieferungen das Treiben der 
bösen Geister am hemmungslosesten und 
gewalttätigsten. 

Man mußte sich vorsehen. Daß die Men
schen in diesen Tagen und Nächten ihr Inne
res und Äußeres aufs beste bestellt hatten, 
war selbst verständlich; daß sie sich ganz 
still und ruhig verhielten bei drohender Ge
fahr, war klug und umsichtig. Doch, wie das 
manchmal so ist — auch das Gegenteil galt 
als richtig. Man erzeugte künstlich an
dauernde Bewegungen und viele schreck
liche Geräusche, um die Dämonen in die 
Irre zu führen. 

Nach altem Glauben braust der Wilde Jä
ger mit seinem Gefolge in den zwölf Näch
ten zwischen Weihnachten und dem Drei
königstag lärmend, mit Hundegebell und 

xzftLutnot ats intainationa&cs TJeiständigungsmitted 
Bilanz des 6. Hörspiel- und Erzähler-Wettbewerbs — Veranstaltet vom Ostdeutschen Kulturrat 

V ermessen, unausgereift, zu v ie l ver
langt — das waren meine ersten Ge
danken bei einem Thema, dessen 

Schlüsselworte .Humor', .Menschen' und 
.Völker' sind. Wissen die Themensteiler 
nicht, daß bis heute Humor nur sehr schwer 
zu definieren ist? Wissen sie nicht, daß Völ
ker, daß Menschengruppen insgesamt zu 
Gefühlsregungen und erst recht zu Humor 
im Grunde genommen unfähig sind?" — So 
fragt in der Einführung seines Beitrags für 
den sechsten Hörspiel- und Erzähler-Wett
bewerb des Ostdeutschen Kulturrats und des 
Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen 
ein namhafter Verfasser. 

Andererseits meinen die Initiatoren des 
Wettbewerbs, schon im Text der Ausschrei
bung deutlichgemacht zu haben, worum es 
ihnen ging: nämlich um jene Art von Hu
mor, den „in allen europäischen Begegnungs
räumen nicht nur Künstler und Schriftstel
ler, sondern zahllose einfache Menschen 
bewiesen und weitergegeben haben: erin
nern wir uns Franz Werfeis .Komödie der 
Tragödie', wie er sein Bühnenstück ,Jako-
bowski und der Oberst' nennt, erinnern wir 
uns des Paul-Klee-Wortes ,Ich stifte einen 
Orden —im Aug ' die lustig hüpfende Träne', 
erinnern wir uns der grotesken, von Kriegs
gefangenen und KZ-Insassen aufgezeichne
ten Episoden aus der Welt der Verfolgten, 
die ihre Souveränität über ihre Bewacher 
offenbarten." Wurde dieser Aufruf verstan
den? 

Das nüchterne, zahlenmäßige Abschluß
ergebnis des Wettbewerbs verzeichnet 95 
Manuskripte aus dem In- und Ausland. So 
erhielten den ersten Preis (5000 DM), der 
geteilt wurde, ein bekannter Erzähler aus 
Oberschlesien, Hans Lipinsky-Gottersdorf, 
und der Maler und Schriftsteller Oskar Krei-
bich, der erst vor kurzem seiner neuen 
schwäbischen Heimat einen Text- und Bild
band gewidmet hat. Zweite Preise (je 1500 
DM) erhielten die Schlesierin Barbara 
Strehblow und der aus Prag stammende, 
heute in der Schweiz lebende Schriftsteller 
Peter Lotar. Ferner sind unter den Verfas

sern ausgesprochen origineller Beiträge: 
Frank Thiess, Dagmar von Mutius, Heinz 
Commer, Claus Günther, Erhard Wittek, Ro
derich Menzel, Friedrich Kunitzer, Wolfgang 
Peters, Hellmuth Walters, Klaus Granzow 
und Wolfgang Schwarz, um nur ein Dutzend 
Autorennamen herauszugreifen, deren Bei
träge zusammengenommen ein überzeugen
des Ja zum Humor als einem internationalen 
Verständigungsmittel ergeben. 

Drei Arten von Beiträgen schälten sich 
als Ergebnis dieses sechsten Hörspiel- und 
Erzähler-Wettbewerbs heraus: das leise, 
manchmal fast traurige Lächeln, das ver
ständnisinnige Wort von Mensch zu 
Mensch; sodann die Anekdote, die spitz 
oder breit komponierte Begebenheit und 
endlich die anspruchsvolle Breitwand-Sze
nenfolge. Die erste Art — vielleicht kann 
das angesichts der gestellten Thematik 
nicht anders sein — verrät am stärksten 
die dichterischen Potenzen. 

Literatur ist nun einmal erst dann auch 
wirkliche Dichtung, wo sie unabhängig von 
mehr oder weniger gelungenen Kulissen • 
durch das Kunstmittel Sprache eine eigene 
Ausdruckswelt schafft. Kein Wunder, daß 
sich die besten der eingereichten Arbeiten 
in jenen Schöpfungen zeigen, die weniger 
von der Handlung, als vom Wort leben. 
Hier hatte es die Jury nicht leicht, ihre Ent
scheidungen zu treffen; hier zeigte sich eine 
gewisse Gleichwertigkeit in weit mehr 
Arbeiten, als prämiiert werden konnten, 
hier zeigten sich Übereinstimmungen ebenso 
wie Gegensätze der Beurteilung, die weni
ger in der Preiszuerkennung als in dem 
Sammelband werden Ausdruck finden kön
nen, der in der Anthologiereihe des Ost
deutschen Kulturrrats erscheinen soll. 

Abschließend sei ein Wort jenes Autors 
zitiert, dessen Zweifel wir eingangs erwähn
ten. Heinz Commer bemerkt in einem Essay: 
„Nicht-Kölner mögen mir verzeihen — ich 
komme auf kein besseres Wort als den köl
nischen Spruch ,Jeck loß Jeck elanz'; das 
heißt umständlicher: Wi r haben alle unsere 
Fehler, deshalb sollten wir unsere Mitmen
schen respektieren, gelten und leben lassen. 
Auf das zur Diskussion gestellte Thema 
übertragen, könnte dies heißen: Handele 
auch im Umgang mit Angehörigen anderer 

Nationen stets so humorvoll, wie dies im 
Sinne einer überbrückung von Mißverständ
nissen möglich und notwendig ist. Ich be
kenne abschließend im Hinblick auf meine 
Kritik an dieser Themenstellung und die
sem Wettbewerb: Ich habe mich geirrt. Ich 
stelle richtig: Das Thema ist nicht nur wich
tig und ergiebig — es ist vielmehr in un
serer Zeit doppelt sinnvoll und anerkennens
wert — nicht zuletzt deshalb, weil es von 
Deutschen, von angeblichen Humormuffeln 
kommt!" 

Peitschenknall, durch die Lüfte. „In de 
Twelfte rammele de Wölf", sagte man in 
Ostpreußen. 

Mit einem turbulenten Umzug verkleide
ter Gestalten versuchte man, drohende Ge
fahr und Unheil von Haus und Hof fern
zuhalten — zu bannen, indem man sie dar
stellte, indem man so tat als ob . . . Sobald 
der lärmende Haufe Geld, Eßwaren und 
etwas zu trinken bekommen hatte, zog er 
weiter ins Nachbarhaus. Es war klar: Vor 
solch wildem Treiben wich jeder Dämon. 
Mußte er nicht annehmen, daß seinesglei
chen oder gar noch stärkere Kräfte bereits 
im Hause waren? Schimmel, Ziegenbock und 
Storch waren altgermanische Glücksbringer. 
Der Schimmel deutet auf Wodans Sleipnir. 
Thors Gewitterwagen wurde von Ziegen
böcken gezogen. Beim Storch schließlich — 
unserem Adebar — finden wir im althoch
deutschen Od-beran den „Erben-Bringer" 
wieder. Man umgab sich also mit dem drän
genden Gelärm der Glückssymbole, um die 
Gewalt böser Mächte fernzuhalten. 

Magische Bannwirkung wurde auch den 
Lärminstrumenten Brummtopf und Teufels
geige zugeschrieben, die aus Holzfäßchen, 
Zigarrenkisten und ähnlichem Material 
selbst gemacht wurden. In den Liedern, die 
man beim Umherziehen mit Brummtopf und 
Teufelsgeige sang, klingen letzte Reste alten 
Zauberwünschens an, doch waren sie mit 
realen irdischen Wünschen handfest ge
mischt. So ging das fort bis zum Abschluß 
der heiligen Zeit, dem Dreikönigstag. Dann 
sind die dunkelsten, gefahrvollsten Wochen 
überstanden. Dann auf einmal sind aus den 
Brummtopfsängern die drei Sternsinger und 
die drei Könige' aus dem Morgenland ge
worden. Aber diese ziehen singend umher 
unter dem Glanz von Kronen, die möglichst 
von Goldpapier sein mußten. Der eine trägt 
einen großen, oftmals leuchtenden Stern. 
Der zweite hat eine kleine Wiege um den 
Hals gehängt. Der letzte trägt ein hölzernes 
Schwert, das mit seiner blutroten Spitze auf 
Herodes' Kindermord hinweist. Er hat sein 
Gesicht schwarz gefärbt. Diese Könige sin
gen fromme und weltliche Wunschlieder. 
Auch sie wandern, Gaben sammelnd, von 
Haus zu Haus. 

Wie eng das alles beieinander liegt: 
Glaube, Furcht, die listigen Versuche, Dä
monen zu täuschen und schließlich erlöste 
Dankbarkeit. 

Wer wollte sich darüber wundern, daß 
nicht nur die Alten, die noch ganz diesen 
alten Bräuchen verhaftet waren, ' m den 
Zwölften eine Zeit der Besinnung auf das 
Wesentliche, einen Ruhepunkt zwischen'den 
Jahren sahen? Auch die Jungen, die den 
Zauber dieser Zeit durch Lärm und Mummen
schanz zu bannen suchen, wußten im 
Grunde, daß kein Sterblicher sein Schicksal 
selbst bestimmen kann, daß er einbezogen 
ist in den Wechsel der Jahreszeiten wie der 
Stationen des Lebens von der Geburt bis 
zum Tod. 

Diesen Text entnahmen wir in Auszügen dem 
neuen Bändchen So war es damals, Ostpreußen 
— ehe wir gehen mußten. Erschienen in der 
Schriftenreihe der Staats- und Wirtschaftspoli
tischen Gesellschaft, 2 Hamburg 13, 10,80 DM. 

AHenstein im Schnee —• Linolschni t t v o n R o l f Burchard (Ausschnitt) 



Geschichte 

Die Kirche zählt ihn zu den Heiligen 
Vor 1000 Jahren wurde Bruno unn On.rinrl »oberen - Er w.r der Bonll.tins des O.Ion. 

E
s war gut über legt , in Schloß Neuhaus bei 
Paderborn das für s p ä t a u s g e s i e d e l t e Kinder 
neu erbaute Förderschu lhe im „St. Bruno 

zu nennen und durch diese Namensgebung eine 
G e d ä d i S s t ä t t e zu errichten, die uns an einen 
Großen der abend länd i schen Geschichte erinnert, 

qeteilt und konfessionell ungespalten war, der 
os teuropä ische Raum war weder kirchlich noch 
noliUsch geordnet, er war Randgebiet des Abend-
randes*d9em die Interessen des Papsttums und 
Kaisertums zuqewandt waren. Es ist das ve r 
S S T u n o s . ' d i e s e n Raum in das Bewußtse in 
seiner Zeit gerückt und den Versuch gemacht 
zu haben, ihn in die Einheit des Abendlandes 
hineinzuholen. , 

Es ist deshalb sinn- und wertvol l , Leben und 
Wirken der historischen Persönl ichkei t Brunos 
einer Gegenwart nahezubringen, die aus Ge
schichtsmüdigkei t oftmals zugangslos ist zudem, 
was einmal aus Idealismus geschehen ist. Nicht 
allein die Tatsache der Wiederkehr des 1000. 
Geburtstages rechtfertigt darum das Gedenken. 
Noch bedeutungsvoller ist, nach dem Osten zu 
schauen, der heute Brennpunkt des politischen 
und kirchlichen Geschehens ist und der uns als 
Herkunftsland von ausgesiedelten Famil ien tag
lich in Erinnerung gebracht wi rd 

W i r wissen nicht v ie l aus dem Leben des 9 / 4 
auf Burg Querfurt (Bezirk Halle) geborenen 
Bruno, den die katholische Kirche zu den H e i l i 
gen zählt . Das Wenige, das uns bekannt ist, 
stammt aus einer Chronik aus dem 11. Jahr
hundert aufgezeichnet von Bischof Thietmar von 
Magdeburg, und aus zwei von Bruno selbst ge
schriebenen Biographien übe r Adalbert von Prag, 
der 997 als Missionar in N o r d o s t p r e u ß e n den 
M ä r t y r e r t o d erlitten und den Bruno als Lebens
ideal verehrte. Jahrhundertelang blieben Leben 
und W i r k e n Brunos im Dunkel der Geschichte. 
Erst im 16. Jahrhundert erscheint sein Name 
im „Mar ty ro log ium Romanum" und ein Jahr
hundert spä te r wi rd Bruno zum Landespatron 
Preußens erhoben. In Polen selbst gen ieß t dieser 
Hei l ige große Verehrung. 

Kaiser Otto III. verleiht Adalber t von Prag den Bischofsstab für die Missionsarbei t 
(Bronzerelief an der D o m t ü r zu Gnesen). Adalber t war der V o r l ä u f e r Brunos. 

in Preußen 
F o t o A r c h i v 

Erzbischof der Heiden 
Die Geburtsheimat von Bruno war Grenzland. 

Jenseits der Saale wohnten zu Ende des 10. Jahr
hunderts noch heidnische S l a w e n s t ä m m e , und 
nicht weit von der elterlichen Burg hatte König 
Heinrich I. die heidnischen Ungarn besiegt (933). 
Viel leicht hatten bereits diese beiden Fakten 
den jungen Bruno den Blick o s t w ä r t s richten 
lassen und in ihm den W i l l e n , Miss ionar zu 
werden, geweckt. Nach Besuch der Domschule 
zu Magdeburg wurde er Kanonikus am M a u 
ritius-Dom. Er befand sich im Gefolge des Kaisers 
Otto III., als dieser nach Rom reiste. H ie r trennte 
er sich vom Kaiser und begab sich in ein Kloster, 
das vor nicht langer Zeit den ersten P reußen-
Missionar Adalber t von Prag beherbergt hatte. 
Das Andenken an diesen Ost-Missionar, der 997 
in O s t p r e u ß e n den M ä r t y r e r t o d gestorben war, 
wurde in diesem Kloster weiter gepflegt und 
steigerte in Bruno den Drang, nach dem unbe
kannten Osten zu gehen. Bevor er diesen Ent
schluß verwirkl ichen konnte, begab er sich in 
eine Eremiten-Kolonie auf einer Po-Insel und 
lernte hier die slawische Sprache. 1002 erfolgte 
seine offizielle Berufung zum Miss ionar und 
zwei Jahre spä te r erhielt er von Papst Sylvester 
II. die Weihe zum Erzbischof „inter gentes" 
(„unter den Heiden"). Ausgestattet mit einem 
ausdrückl ichen Missionierungs-Dekret des Kö
nigs Heinrich IL, begab sich nunmehr Bruno zum 
östl ichen Randgebiet des eu ropä i schen Kon t i 
nents, und er baute unter unsägl ichen Schwierig
keiten und Hindernissen ein Miss ionswerk auf, 
das das Wendenland zwischen Elbe und Oder, 
Ungarn, Polen, das erst vor wenigen Jahrzehn
ten von Böhmen aus zu einem T e i l den christ
lichen Glauben angenommen hatte (960), Süd
rußland und schließlich das „Grenzgeb ie t von 
Rußland und Litauen" (das os tp reuß ische Masu-
ren) umfaßte . Hier im P rußen l and erlitt er, nur 
35 Jahre alt geworden, 1009 nahe der Stadt 
Lotzen den M ä r t y r e r t o d . Eine Inschrift an der 
evangelischen Kirche dieser Stadt erinnert „an 
den k ü h n e n deutschen Missionar , der als erster 
Vorkämpfe r für Christus den Marter tod erlitten 
hat". Es war ihm nicht ve rgönn t , seine Heimat, 
„das herzerfreuende Deutschland" wiederzu
sehen. 

So weist das Leben des „Got t e sbo ten" Leistun
gen auf, die aus der Sicht von heute rein re l i 
giöser A r t sind, getan aus Idealismus und Glau
bensheroismus, die jedoch in der Auffassung 
des damaligen F rühmi t t e l a l t e r s auch politisch 
zu verstehen sind, da christliches und politisches 
Denken eine Einheit bildeten. Die Christ ianisie
rung und V e r k ü n d i g u n g des Reiches Gottes war 
identisch mit dem Begriff der Ausbrei tung des 
Imperium Romanum. Evangelisation war zugleich 
Vermit t lung kulturel ler Wer te und Einbringung 
von Ländern und Menschen in die Einheit der 
römischen Kirche. M i t einem beispiellosen Eifer 
fühlte sich Bruno der abend länd i schen Idee ver
pflichtet und opferte sein Leben gleichsam in 
den Osten hinein, um „Segen zu wi rken mit dem 
Wort und mit der Tat", und er tat dies unter 
Verzicht auf eine ehrenvolle berufliche Laufbahn, 
die ihm, dem Verwandten und Freund des Kön igs 
Heinrich IL, winkte, und unter Aufgabe materiel
ler Sicherheiten und Bes i tz tümer („es nütz t nichts 
der leidige Reichtum"). St. Bruno ist Beispiel 
und Ideal einer Zeit, die noch fähig war, sich an 
große Zielvorstel lungen hinzugeben. 

Eine spä t e re Zeit hat Bruno den „Bonifatius 
des Ostens" genannt und damit zum Ausdruck 
bringen wollen, daß diesem „Feue rb rand Gottes" 
eine qleiche Beauftragung von Papst und König 
zuteil geworden ist, wie sie etwa fast 200 Jahre 
früher der aus England kommende Mönch W i n 
fried im westlichen Europa hatte, nämlich über 
die Miss ions tä t igke i t hinaus die kirchlichen V e r 

hä l tn i s se zu ordnen, was ihm den Ti te l „Apos te l 
der Deutschen" eingebracht hatte. W e n n uns 
auch authentische Unterlagen fehlen, so spre
chen vie le Hinweise dafür, daß Bruno ein ähn
liches Mandat für das öst l iche Grenzgebiet Euro
pas hatte: durch G r ü n d u n g von Diözesen („Glau
bensburgen") und deren Zusammenfassung in 
eine Kirchenprovinz, die von der Ostsee bis zum 
Schwarzen Meer reichte, einen „ge is t igen Schutz
w a l l " ( „ a n t e m u r a l e christianitatis") zu errichten 
zur Sicherung der s t änd ig von As i en her be
drohten Ostgrenze des Reiches. 

Der V o l l z u g dieses kirchen- und staatspoliti
schen Auftrages ist infolge des gewaltsamen 
Todes Brunos gescheitert. A b e r ein Erfolg ist 
geblieben: Bruno, der von Natur aus ein apol i t i 
scher Mensch war, wurde durch sein planvol les 
W o l l e n und Tun zum Anreger und Vorberei ter 
der Hineinnahme öst l icher Länder in die römisch
katholische Gesamtkirche und damit i n die E in
heit des Abendlandes. Polen, Litauen und Preu

ßen werden Bestandteile des Reichskirchensy
stems und der e u r o p ä i s c h e n Kulturgemeinschaft. 
A n diese Tatsache erinnert 1965 die V e r s ö h 
nungsbotschaft der polnischen Bischöfe an den 
deutschen Episkopat, in der es he iß t : „Es kamen 
aus dem Westen zu uns Apos t e l und H e i l i g e ; 
sie g e h ö r e n zu dem Wer tvo l l s ten , was uns das 
Abendland geschenkt hat. Ihr segensreiches so
ziales W i r k e n s p ü r e n w i r vielerorts noch heute. 
Z u den bekanntesten z ä h l e n w i r den h l . Bruno 
von Querfurt." Diese Aussage e n t h ä l t Ane rken 
nung und Dank für einen Deutschen, dessen Idea
lismus Stammesbarrieren und Volks tumsgrenzen 
ü b e r w u n d e n hat. 

Somit steht Bruno am Anfang der a b e n d l ä n d i 
schen A e r a des Ostens, vor al lem am Beginn 
der p r euß i s chen und polnischen Geschichte. Beide 
Lände r sind aus der künf t igen Entwicklung Euro
pas nicht wegzudenken. U n d Polen hat sein M a n 
dat, geistiger und kirchlicher „Schutzwal l " zu 
sein, bis auf den heutigen Tag bewahrt. Es hat 
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hl« 7ur Stunde den Abwehrkampf gegen eine 
Ideologie, die seine geistliche Existenz bedroht, 
hestanclen. Das Erbe Brunos ist nicht erloschen. 
In diesem Sinne s ind auch die W o r t e von Papst 
Paul V I zu verstehen, die er 1966 anläßl ich des 
M i l l e n i u m - J u b i l ä u m s an Polen gerichtet hat und 
Bruno einen „Eckste in" nennt, auf dem die 
Christenheit dieses Landes aufgebaut ist . 

Ein B r ü c k e n b a u e u r o p ä i s c h e n A u s m a ß e s ist 
somit das W e r k Brunos. D a r ü b e r hinaus gibt 
e s ein weiteres M e r k m a l akuter Bedeutung, das 
uns diese Gestal t so sympathisch macht. Es ist 
sein christlich-humanes M ü h e n um das „Gute . 
S e s e humanitas um Chr i s t i und der Menschen 
wi l l en ist das Geheimnis seiner Personhchkeit. 
Er spricht es e inmal in aller Deutlichkeit aus, 
daß er die fremden L ä n d e r des Ostens nur „um 
des Guten w i l l e n " betreten habe. Materiel le 
oder national-polit ische M o t i v e lagen ihm fern. 
Dieses W o l l e n des „ G u t e n " v e r a n l a ß t ihn, Ak t io 
nen zur V e r m i t t l u n g von Frieden und Versöh
nung unter den V ö l k e r n zu unternehmen. 

Bei einem Besuch in K i e w geht er auf die 
Bit ten des dort residierenden russischen Groß
fürs ten W l a d i m i r ein, Frieden zu vermitteln zwi
schen dem G r o ß f ü r s t e n t u m und dem Volkss tamm 
der Petschenegen, der v o m Dnjepr und Schwar
zen M e e r aus das russische Staatsgebiet bedroht 
und b e d r ä n g t . Die V e r s ö h n u n g ist ihm gelun
gen und d a r ü b e r hinaus darf er beglückt die 
Bekehrung eines Tei l s dieser „ G r a u s a m s t e n aller 
Heiden" melden. 

U m des Guten w i l l e n " macht er weiterhin 
einen Versuch der Fr iedensvermit t lung zwischen 
König Heinr ich II. (dem s p ä t e r e n Kaiser) und 
dem polnischen Herzog Boles law Chrobry („der 
Starke"). Er verur te i l t diesen K r i e g , der übr igens 
die einzige kriegerische Auseinandersetzung 
zwischen Deutschen und Polen bis zum Jahre 
1939 geblieben ist (der Ordensstaat war nicht 
Bestandteil des Deutschen Reiches, er war ein 
Staatsgebilde eigener A r t ) . Er nennt diesen Krieg 
„wel t l i ches Ehrstreben", das den christlichen 
Pr inz ip ien widerspreche. Er beklagt die „Grau
samkeiten", die w ä h r e n d des Streites begangen 
werden, und b e s c h w ö r t den deutschen König: 
„Hör auf zu verfolgen! Laß fahren die Grausam
keit! Erweise Barmherz igkei t !" Es ist „Ostpol i 
t ik" aus christlicher Hal tung , wenn er um die 
V e r s t ä n d i g u n g zweie r christlicher F ü r s t e n und 
um Entspannung zwischen W e s t und Ost ringt. 

V i e l e Zeichen deuten darauf h in , d a ß die Wel t 
heute in eine neue Epoche eingetreten ist (UNO, 
2. Va t ikanum) . Die Erkenntnis breitet sich aus, 
d a ß unser Europa w i e auch die ganze Erde vor 
dem Untergang nur dann bewahrt werden kön
nen, wenn die Menschen und V ö l k e r i n gegen
seitiger Achtung vore inander leben und unter
einander zum „ G u t e s " - T u n bereit sind, wenn 
U n i t ä t und S o l i d a r i t ä t die Grenzen durch läss ig 
machen und die Menschen ohne Rücksicht auf 
ihre nationale Z u g e h ö r i g k e i t i n Gegensei t igkei t 
V e r k e h r haben. Die W e l t braucht Fr ieden und 
w i l l Fr ieden. Das ist e in Gedankengut , das uns 
Bruno als Erbe z u r ü c k g e l a s s e n hat. Die Vö lke r 
beginnen den D i a l o g miteinander und die K i r 
chen identif izieren sich mit dieser Entwicklung 
und begreifen ihre Mi t a rbe i t an diesem W e r k 
des „ G u t e n " . U n d es gibt auch heute Anzeichen 
dafür, d a ß das seit 1000 Jahren andauernde Span
n u n g s v e r h ä l t n i s zwischen Rom und M o s k a u , zwi 
schen W e s t und Ost g e l ö s t e r w i r d . Beginnt eine 
neue Ä r a unsere Geschichte, die gekennzeichnet 
ist durch den Glauben an das „ G u t e " ? 

Msgr. Kewitsch 

Die Ratsherren zu Tilsit und Danzig 
Zwei Neuerscheinungen des Vereins für Familienforschung in Ost- und Westpreußen e. V. 

Zwei paritätische Weihnachtsgeschenke hat 
der Verein für Familienforschung in Ost- und 
Westpreußen e. V. Hamburg für seine genealo
gischen Freunde herausgebracht. Während die 
Sonderschrift Nr. 28 von Horst Kenkel „Rat und 
Gericht der Stadt Tilsit von 1552—1809" für ost
preußische Heimat- und Familienforscher gedacht 
ist, bringt der 29. Band als Danziger Heimatgruß 
den Neudruck des Werkes „Die Bürgermeister, 
Rathsherren und Schoppen des Danziger Frei
staates von 1342—1813" von Dr. G. Löschin. Von 
letzterem Band schienen sämtliche Exemplare 
dem Zweiten Weltkriege zum Opfer gelallen zu 
sein. Umso erfreulicher ist es, daß der Ausschuß 
der vereinigten vier Danziger Artus-Brüder
schaften zu Lübeck in der Lage gewesen ist, den 
wohl einzig noch vorhandenen Band dem für 
die Erhaltung altpreußischen Kulturguts schon 
wiederholt eingetretenen Verein zwecks Neu
aullage zu übermitteln. 

Mit der Sonderschrift über Tilsit hat Horst 
Kenkel nach seinem umfangreichen „Häuserbuch 
der Stadt Tilsit" bereits die 5. Arbeit über diese 
Stadt vollendet. Auch Kenkels neue Schrill 
unterstreicht die Bedeutung Tilsits. 

Tilsit am Memelstrom, die oftmals stolz wie 
schalkhalt genannte „Stadt ohnegleichen", nahm, 
wenn auch erst 1552 mit kulmischem Stadtrecht 
begabt, früh eine Mittlerrolle zwischen West 
und Ost ein. Angesichts des westwärts von Rag-
nit nicht mehr sonderlich hohen Memeluters lag 
Tilsit für einen Güterumschlag auf der Memel 
recht günstig. Andererseits konnten Hochwasser 
und Eisgang den auf festem Untergrund gebauten 
Wohnhäusern, Speichern und Lagerräumen nicht 
schaden. Da außerdem von dem gegenüberlie
genden Memeluier die alte Handelsstraße nach 
Schamaiten führte, entwickelte sich Tilsit rasch 
zu einem lebhalten Marktflecken, der nach einer 
bürgerlichen Selbstverwaltung verlangte. So ist 
schon im Jahre 1547, wie Kenkel betont, ein 
Schulz Michael Socher bekannt. 

Der Rat von Tilsit bestand anlänglich aus acht 
Ratsherren, auch Ratmänner oder Ratsverwandtc 
genannt. Aus ihnen wurden der Bürgermeister 
sein Compan (Vertreter) und der Schulz (Richter) 
gewählt. Der erste Tilsiter Bürgermeister im 
Jahre 1551 hatte den markiqen Namen Gallr< 
(Gallus) Klemm. 

Das Gericht (die Schöppenbank) setzte sich 
aus acht gekorenen Schoppen oder Gerichtsver-

wandten zusammen. Sie erhielten wie die Rats
verwandten keine Besoldung, sondern waren 
auf ihre Dienstleistungsgebühren angewiesen. 
Erster Schöppenmeister zu Tilsit war Jeronimus 
Plato mit Hans Bomgarte als Compan. 

Der Stadtrichter mußte eine größere prakti
sche Erfahrung und in zunehmendem Maße eine 
juristische Vorbildung besitzen. Einen harten, 
zweijährigen Streit zwischen zwei Bewerbern 
um die Ireigewordene Richterstelle gab es im 
Jahre 1742. Hier setzte sich der Rat für den aus 
dem Bezirk Halle zugewanderten Ratsverwand
ten Scheinemann ein. Die Königsberger Regie
rung hingegen war für den langjährigen Tilsiter 
Kaulmann und Großbürger Woywod, weil die
ser die litauische und die polnische Sprache be
herrschte. Eine angeordnete Sonderprülunq zu 
Königsberg bestanden — beide! — Dennoch ent
schied sich das Generaldirektorium in Berlin für 
Scheinemann, 

Der Stadtschreiber mußte als Leiter des Scliritt-
verkehrs des Rates ein juristisches Universitäts
studium nachweisen und „lateinisch" können. 
Die Amtszeiten der einzelnen Stadtschreiber sind 
ab 1504 zum überwiegenden Maße überliefert 
Bemerkenswerterweise bekleideten oft Auswär
tige die höchsten Stellen. So stammte der Stadt-
sdxreiber und spätere Bürgermeister Christoph 
Flubach aus Königsberg (1587). Königsberger 
waren auch die Stadtschreiber Heinrich Kendel 
(1665) Johann Wiehert (1722) und Carl Friedr. 
Wilnelmi (1759). Aus dem „Reich" kamen außer 
dem schon genannten Reutlinger Klemm der 
Burgermeister Andreas Coppius (1048), ein Wu-
u e r ^ ? U S , e n e r ' u n d d e r Ritter Jacob Friedr 
Heidt der Nürnberger Kind und 1009 als pau-
per (arm) an der Königsberger Universität im
matrikuliert worden war. Der Bürgermeister 
Furchtegott Lebrecht Andreae (1780) war sogar 
aus dem litauischen Kauen gebürtig. 

K,?rleJ°m
 ,VfrfasseT zusätzlich aulgestellten 

Kurz-Stammlisten lassen oftmals eine Ver-
schwagerung und Versippung mit Rats- und 
Kaufmannsfamilien anderer Städte erkennen 
Zf!£ h , e r ' / e ' a u c h . Königsberg die Hauptrolle 
spielt, so fehlen nicht lnsterburg und Memel 
ZU den interessantesten Ratsgeschlechlern 
horten die „Boltz", welche ge-

. generationenlanq 
fahrend hervortraten und sich im Laufe der 
h ST'* Tlden

 F a m i h e n ^stelmann, Ca-nus, Falck und Klemm versippten. So heiratete 

Anne Loysa Boltz 1783 den Tilsiter Diakon Gott
fried Carrius. In der Ehe ihrer Tochter Lowisa 
mit dem Leutnant und Salzfaktor Georg Heinr. 
Ferdinand von Schenkendorf wurde am 11. De
zember 1783 kein Geringerer als unser Freiheits
dichter Max von Schenkendort geboren. 

Es würde hier zu weit führen, auf die lange, 
glanzvolle Reihe der Bürgermeister, Ratsherren 
und Schoppen Danzigs von 1342 bis zur Einglie
derung des Stadtstaates in Preußen einzugehen. 
Selten hat eine Stadt jahrhundertelang so viele 
fähige Männer an seiner Spitze gehabt. 

Erinnert sei vor allem an die Bürgermeister 
Constantin Ferber aus dem berühmten Geschlecht 
der Ferber und Johann Proite (oder Preute), 
welche mit ihrem Kollegen Dr. Georg Kleefeld 
und mit dem Ratsherren Albrecht Giese im Jahre 
1509 in Lublin mutig die Interessen Danzigs 
vertraten, ungeachtet einer völkerrechtswidri
gen, monatelangen Gefüngnishail! 

In ähnlicher Weise traten die Danziger Schu
mann hervor, deren Stammvater Midxael nach 
einer kühnen Waffentat vom Hochmeister Con
rad von Jungingen mit dem Zuruf „Schau, ein 
Mann" begrüßt worden sein soll. Immer wieder 
waren die Schumanns Bürgermeister, Ratsherren 
Uli, ^ u0i?P,e?, Z U Danzi9- Besonders bewährte 
sich Gabriel IL, der älteste von 15 Söhnen Ga
briels I. Schumann, im schwedisch-polnischen 
Kriege als geschickter Unterhändler im Streit 
um das von beiden Mächten begehrte Danzig. 
np'rmo-0, g l e i c h e n Vornamens, ebenfalls Bür-
9jrmeister von Danzig und ein sehr gewandter 

ZnH, £ U , n d ' g e r M a n n ' v e r t r a t d ' e Rechte der 
«S"nredeU',Samen P r o z e ß m i t den „mißver
gnügten Gewerken" vor dem Thron des Polen-
Komgs Johann Sobieski. 

r , , n ^ n c . V ^ r g e s s e n s e i a u c n i m Wandel der 
2? Stadtgeschlechter, die Danzig zur „Kö

nigin der Ostsee' machten, die bekannte Kaui-
k E w UmJ S,cnöffenf™Hie Uphagen, deren 
nn'™ l" dG[ Lana90sse jeder bewunderte, der 
Danzig besuchte. 

Die 80 bzw. 09 Seiten starken Bände sind zum 

'orto über den Versandleiter des obenqenann-
. ?n Vereins , Gunter Wichmann in 2 Hamburg 23, 
Ä r £ , ;?'if e 41 (Postsch.-Konto Hamburg 
Nr. 157 580-200) zu beziehen. gn. 
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Fe rd inand G r e g o r o v m s ist we i th in bekannt 
als „ d e r Geschichtsschreiber der Stadt R o m " , 
dem die E w i g e Stadt als e inz igem Protestan

ten das E h r e n b ü r g e r r e c h t v e r l i e h e n hat. M e h r 
gelesen aber hat man w o h l seine . W a n d e r j a h r e 
in I t a l ien" , d ie dazu bei t rugen, den Begriff der 
„ h e r o i s c h e n Landschaft" zu p r ä g e n und e in be-
st immes I t a l i enb i ld vorzuformen . W e r seine 
Sd i r i t t e v o r oder nach der letzten Jahrhunder t 
wende zum ersten M a l e do r th in lenkte , trug 
h ä u f i g — auch w e n n er G r e g o r o v i u s W e r k e 
nicht gelesen, dann durch seine Lehrer — das 
I t a l i enb i ld dieses b e r ü h m t e n Deutschen aus Ost
p r e u ß e n i n seiner Seele. 

F e r d i n a n d G r e g o r o v i u s , am 19. Januar 1821 in 
N e i d e n b u r g geboren und am 1. M a i 1891 i n 
M ü n c h e n gestorben, ist in seiner Jugend eng mit 
G u m b i n n e n v e r b u n d e n gewesen . H i e r verbrach
te er seine S c h ü l e r z e i t und ist w o h l der b e r ü h m 
teste A b i t u r i e n t der Fr iedr ichsschule . A l s er 
nach l ä n g e r e r A b w e s e n h e i t am 27. Augus t 1860 
wiede r i n G u m b i n n e n wei l te , schrieb er in sein 
Tagebuch; „Dor t habe ich die s c h ö n s t e n K i n d e r 
jahre, v o m elften bis zum siebzehnten, aui dem 
G y m n a s i u m ver lebt , und ich hatte den Or t seit 
e i n u n d z w a n z i g J a h r e n nicht wiedergesehen . Ich 
ei l te in das Haus meines O n k e l s . Es war neu 
ausgebaut; d ie Pappe ln des Hofes s ind ver
schwunden, aber im Gar t en b e g r ü ß t e mich die 
alte, t raul ich schattige Buchenal lee . Ich suchte 
nach den V o g e l n e s t e r n und fand solche in den
selben B ä u m e n wieder . D ie Empf indungen der 
K i n d h e i t d rangen m ä c h t i g auf mich e in . So hat 
mich nicht Pompe j i bewegt, als es dieser Gar ten 
meiner Jugendsp ie l e tat." 

N a c h dem f r ü h e n Tode der M u t t e r i n N e i d e n 
burg (1831) sah der V a t e r , der als Kre i s jus t i z ra t 
in der N e i d e n b u r g selbst wohnte und dort sei
nen A m t s s i t z hatte, ke ine andere L ö s u n g , als 
seine j ü n g s t e n S ö h n e J u l i u s und Ferd inand dem 
O n k e l H e i n r i c h G r e g o r o v i u s zur wei te ren Er
z iehung zu ü b e r g e b e n . Dieser w a r als L a n d - und 

„In Mathematik guten Willen gezeigt" 
Ferdinand Gregorovius und seine Jugendjahre an der Friedrichsschule in Gumbinnen 

ä 
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Ferd inand G r e g o r o v i u s 

S tadtger ich tsd i rek tor eben i n G u m b i n n e n t ä t i g . 
F re i l i ch b l i eben auch d ie f r ü h e s t e n N e i d e n b u r -
ger K i n d h e i t s e r i n n e r u n g e n i n F e r d i n a n d haften, 
bekennt er doch u . a. (1864): „ D a s e h r w ü r d i g e 
Sch loß w a r e i n g r o ß e r F a k t o r i n meiner k l e i n e n 
Lebensgeschichte — es geht d a v o n e in Bezug auf 
die E n g e l s b u r g i n R o m . O h n e jene Ne idenburge r 
R i t t e r t ü r m e h ä t t e ich v ie l l e i ch t d ie Geschichte 
der Stadt R o m i m M i t t e l a l t e r nicht geschrieben." 

W a s gab dem Geschichtsschreiber der E w i g e n 
Stadt n u n G u m b i n n e n , insbesondere d ie F r i e 
drichsschule? E r besuchte sie zugle ich mit dem 
al ter ten B r u d e r J u l i u s , der s p ä t e r Obers t und 
Reg imen t skommandeu r w u r d e u n d die Geschich
te se iner He ima t s t ad t N e i d e n b u r g geschrieben 
hat. G r e g o r o v i u s war k e i n M u s t e r s c h ü l e r ; be
sondere Z ü g e , die auf seine s p ä t e r e n g r o ß e n 
W e r k e h ä t t e n h indeu ten k ö n n e n , wa ren nicht 
bemerkbar . Das F r i e d r i c h s - G y m n a s i u m wurde 
v o n J o h a n n D a n i e l P r a n g (1822-49) geleitet , der 
dem ersten i n der Geschichte des o s t p r e u ß i s c h e n 
h ö h e r e n Schulwesens bekann ten D i r e k t o r Jo 
hann W i l h e l m R e i n h o l d C l e m e n s folgte. Prang 
hatte nicht das Forma t seines A m t s v o r g ä n g e r s . 
M a n konnte aber v o n i h m sagen, d a ß er „d ie 
ä u ß e r e n V e r h ä l t n i s s e , d ie K a s s e n g e s c h ä f t e mit 
einer ausgezeichneten P ü n k t l i c h k e i t und G e 
wissenhaf t igke i t sicher geordnet hat; die Bau
l ichke i ten , die B ü c h e r e i e n und sonst igen Samm-
lungen v e r d a n k e n i h m ihr Ents tehen und fortge
setztes G e d e i h e n ; daneben hat er den guten Ruf 
der A n s t a l t w ä h r e n d so mancher a l lgemeiner 
V e r d ä c h t i g u n g e n und A n f e i n d u n g e n des h ö 
heren Schulwesens mit W ü r d e zu w a h r e n ge
w u ß t . " D ie Zucht i n seiner Ans t a l t war streng. 
Immerh in k a n n Prang als der zwei te G r ü n d e r 
der Schule bezeichnet werden , wobe i das 
S d i w e r g e w i c h t seiner T ä t i g k e i t i m wei te ren 
A u s b a u e n , noch mehr i m O r d n e n der Fr iedr ichs-
schul-Belange liegt. 

M i t der B e g r ü n d u n g des h ö h e r e n Schulwesens 
durch W i l h e l m v o n H u m b o l d t fand der N e u 
humanismus E ingang . D a b e i s tand die Einfüh
rung in griechische Sprache und Geis t obenan; 
der W e r t dieses Erz iehungsfaktors , damals i n 
G u m b i n n e n schon umstr i t ten, auch den Besuch 
der Schule beeinf lussend, stand im G r u n d s ä t z 
l ichen u n v e r r ü c k b a r fest, denn H e l l a s galt eben 
als d ie U r q u e l l e a l le r S c h ö n h e i t und K u l t u r . Da
neben trat das La te in , dessen erzieherischen 
W e r t g e g e n ü b e r der C lemens -Ze i t w iede rum 
Prang betonte. Insgesamt war bekannt , d a ß da ' 
G u m b i n n e r F r i e d r i c h s - G y m n a s i u m i n den alten 
Sprachen v i e l e n anderen Schulen vo rang ing . 

I I I I I I I 
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M a r k t und Darkehmer S t r a ß e i n G u m b i n n e n um 1860 

In dieser schulischen und erzieherischen 
A t m o s p h ä r e wuchs Fe rd inand Grego rov ius auf. 
Seine N e i g u n g e n gal ten i n G u m b i n n e n der G e 
schichte, den al ten Sprachen und der Geogra 
phie . 

Seine griechischen Kenntn isse ve rdank te er 
vor a l l em dem s p ä t e r e n Thorner G y m n a s i a l 
professor Janson, w ä h r e n d Professor Petrenz 
ihn durch das La te in f ü h r t e , o b w o h l dieser 
Lehrer mehr dem Griechischen zugetan war . 
E inen guten Deutsch- und Geschichtsunterricht 
erfuhr er bei Professor H e i n r i c h Ot to Hamann , 
dem E n k e l v o n J o h a n n G e o r g H a m a n n , des 
„ M a g u s im N o r d e n " und Nachfolger Prangs im 
Di rek to r i a t . Die auf mangelnde V o r b i l d u n g und 
Begabung z u r ü c k g e h e n d e n und daher unzu
l ä n g l i c h e n Le is tungen i n der M a t h e m a t i k be
handelte Professor Spe r l i ng mit Nachsicht. Ins
gesamt war es vor a l l em eine gediegene k las 
sische B i l d u n g , deren Fe rd inand G r e g o r o v i u s an 
der G u m b i n n e r Fr iedr ichsschule tei lhaft ig wur 
de. A u f d iesem Fundament konnte er sicher 
bauen. 

N o c h hatte Fe rd inand G r e g o r o v i u s die A b i 
t u r p r ü f u n g abzulegen. Dabe i ist weniger das 
E x a m e n an sich, sondern die Vorgeschichte v o n 
e in igem Reiz . Nachdem er sich zur P r ü f u n g ge
meldet hatte, gab D i r e k t o r P rang dem O n k e l , 
dem Ger ich t sd i rek tor H e i n r i c h Grego rov iu s , den 
Rat, die M e l d u n g z u r ü c k z u z i e h e n und f ü h r t e 
dabei aus: „Sit t l ich tadelfreie F ü h r u n g , r e g e l m ä 
ß i g e r Schulbesuch und g r ö ß t e n t e i l s befr iedigen
der h ä u s l i c h e r F l e iß , wodurch sich der junge 
M a n n stets empfohlen hat, s ind a l le rd ings we
sentliche, aber nicht die e inz igen Erfordernisse 
zu e inem g ü n s t i g e n A u s f a l l des Examens . M i t 
dem erforder l ichen M a ß e an Kenn tn i s sen m ü s 
sen Sicherhei t i m D e n k e n und eine gewisse Reife 
des Ur t e i l s und des Charak te r s ve rbunden sein, 
w ie man sie v o n e inem s i e b z e h n j ä h r i g e n J ü n g 
l inge weder e rwar ten noch ohne g r o ß e U n b i l l i g 
ke i t ve r l angen kann . D a z u kommt, d a ß Grego
rov ius i n der M a t h e m a t i k ganz v e r s ä u m t i n das 
G y m n a s i u m gekommen und bisher nicht i m 
stande gewesen ist, das V e r s ä u m t e e inzubr in 
gen, so d a ß er nach dem Ur t e i l e des betreffen
den Lehrers h inter den Forderungen des Regle 

ments sehr m e r k l i d i z u r ü c k s t e h t . U m dennoch 
das Zeugnis der Reife erhal ten zu k ö n n e n , m ü ß 
te er mindestens in La te in und Griechisch bedeu
tend mehr als das Geforderte zu le is ten imstan
de se in; da dies nun eben nicht der F a l l ist, so 
läß t sich auch ke in g ü n s t i g e s Resultat erwar
ten." 

Der O n k e l konterte sachlich, höflich und e in 
w e n i g i ronisch: „. . . M e i n Neffe Fe rd inand Gre 
gorov ius ist nicht s iebzehn, sondern ba ld acht
zehn Jahre alt. Er hat m i r und seinem V a t e r die 
Freude gemacht, d a ß er stets gute Zeugnisse 
ü b e r seine F ü h r u n g , seinen r e g e l m ä ß i g e n Schul
besuch und seinen befr iedigenden h ä u s l i c h e n 
F le iß beibrachte, und ich — in dessen Hause er 
nun schon durch sechs Jahre sich aufgehalten — 
hatte Öfters Gelegenhei t , mich v o n seiner S o l i 
d i t ä t und Charak te r fes t igke i t zu ü b e r z e u g e n . 
W a r u m so l l er nun noch durch e in Jah r l ä n g e r 
auf der Schule gehal ten werden? E t w a damit er 
noch mehr Charak te r fes t igke i t erlange? U n d ist 
die Er langung v o n Charak te r fes t igke i t v o n der 
Erre ichung einer gewissen Z a h l v o n Jah ren ab
h ä n g i g ? Sol l te das Letztere der F a l l sein, was ich 
jedoch bezweife le und bestreite, so w e i ß ich 
nicht, w i e das hiesige k ö n i g l i c h e G y m n a s i u m 
es ve ran twor ten wo l l e , d a ß es bisher sehr oft 
noch v i e l j ü n g e r e J ü n g l i n g e zur U n i v e r s i t ä t 
entlassen. Bei der A b i t u r i e n t e n - P r ü f u n g dü r f t e 
es w o h l v o r z ü g l i c h auf den Besi tz der erforder
l ichen Kenntn i sse ankommen, wenn gegen die 
Si t t l ichkei t des G e p r ü f t e n nichts oder wenigstens 
nichts Erhebl iches zu er innern ist. Gegen die 
si t t l ich gute F ü h r u n g des Fe rd inand Gregoro
v ius haben die H e r r e n Lehrer nichts zu er innern 
gefunden, u n d ob er die erforderl ichen Kennt 
nisse sich angeeignet, mag er i n der mit i h m vor 
zunehmenden P r ü f u n g beweisen. H a b e n daher 
E w . W o h l g e b o r e n die hohe G ü t e und lassen mei 
nen genannten Neffen zur A b i t u r i e n t e n - P r ü f u n g 

zu Es ist ü b r i g e n s auch der W i l l e meines 
Bruders , d a ß sein Sohn jetzt das A b i t u r i e n t e n -
E x a m e n mache, und es ist auch der W u n s c h mei 
nes Neffen, der wahr l i ch — besonders i m letzten 
ha lben Jahre — mit der g r ö ß t e n Ans t rengung , 
selbst mit Aufopfe rung seiner Gesundhei t , sich 

h ierzu vorberei tet , indem er selbst N ä c h t e h in 
durch gearbeitet. . . " 

Di rek to r Prang hat sich ü b e r die „ s c h n ö d e Z u 
r ü c k w e i s u n g eines guten Rats" beklagt . He in r i ch 
Grego rov ius l i eß sich auf wei tere E r ö r t e r u n g e n 
nicht ein, und der V a t e r schl ießl ich bestand auf 
der Te i lnahme seines Sohnes an dem Examen, 
in das er nun auch eintrat. Im Schrift l ichen er
hiel t er durchweg ke ine bessere No te als G e 
n ü g e n d ; unter dem V o r s i t z des Prov.-Schulrats 
Dr . Lucas bestand er auch die m ü n d l i c h e P rü 
fung. A l s Fe rd inand G r e g o r o v i u s sich i m Jahre 
1856 inmit ten angestrengter A r b e i t zu seiner 
Geschichte der Stadt R o m befand, er innerte er 
sich an seine L a t e i n p r ü f u n g und vermerk te in 
seinem Tagebuch (6. I V . 1856): „Ich erinnere 
mich, d a ß ich als junger Mensch e inmal e inen 
w i r k l i c h prophetischen T r a u m hatte. V o r dem 
Abi tu r i en ten -Examen im G y m n a s i u m zu G u m 
binnen t r ä u m t e mir , d a ß der Professor die Ode 
lus tum et tenacem propos i t i v i r u m mir zu er
k l ä r e n gab. Ich ü b t e sie mir sofort gut e in . A l s 
ich nun am Tage der P r ü f u n g mit meinen M i t 
s c h ü l e r n in den Saal g ing, sagte ich ihnen, d a ß 
und wodurch ich w ü ß t e , welches meine Aufgabe 
sein werde. Sie lachten mich aus. Der Profes
sor Petrenz griff nach dem H o r a z und sagte zu 
mi r : Schlagen sie die Ode auf lus tum et tenacem 
propos i t i v i r u m . D ie M i t e x a m i n a n d e n sahen 
mich s taunend an, und ich bestand sehr g l ä n 
zend." D ie P r ü f u n g s a k t e n b e s t ä t i g t e n , d a ß Prof. 
Petrez i h m H o r a z C a r m . III, 3 V e r s 1-15 vorge
legt und Fe rd inand G r e g o r o v i u s „im ganzen 
r ichtig und g e l ä u f i g " ü b e r s e t z t habe. 

In der v o r der m ü n d l i c h e n P r ü f u n g angefer
tigten Beur t e i lung war zu lesen d a ß sein s i t t l i 
ches Betragen v ö l l i g e inwandfre i sei, und in der 
a b s c h l i e ß e n d e n Konferenz baute man auch 
gle ichzei t ig D i r e k t o r Prang eine Brücke , indem 
man zu der U n i v e r s i t ä t s r e i f e des jungen G r e 
gorov ius bemerkt : „Die zum Besuche der U n i 
v e r s i t ä t erforderl iche Reife hat man, abgesehen 
v o n seiner Jugend , ke ine V e r a n l a s s u n g i h m ab
zusprechen." Sonst konnte man dar in noch le
sen: „G. hat, bei g e w ö h n l i c h e n A n l a g e n , i n al len 
sprachlichen L e h r g e g e n s t ä n d e n , desgleichen i n 
Geschichte, Geograph ie und P h y s i k r e g e l m ä ß i 
gen F le iß bewiesen, auch i n der M a t h e m a t i k 
guten W i l l e n gezeigt. Die schriftl ichen A r b e i t e n 
waren g e w ö h n l i c h mit F l e iß angefertigt und 
wurden p ü n k t l i c h abgeliefert ." 

Selbst i m Deutschen hat sich der s p ä t e r e Dich
ter und b e r ü h m t e Ver fasser der „ W a n d e r j a h r e 
in I ta l ien" nicht e inma l hervorgetan , da Prof. 
H a m a n n i h m bescheinigt: „Die deutschen A r b e i 
ten g e n ü g t e n g e w ö h n l i c h , obgleich e inige auch 
nur ober f läch l ich ausfielen." Der Ab i tu r i en t en -
aufsatz „ ü b e r die Ruhmgie rde a l s - B e w e g g r u n d 
der Tugend" w a r nur „z ieml ich g e n ü g e n d " . Erst 
der letzte T e i l v e r r ä t eine gewisse--wohlange
brachte W ä r m e des G e f ü h l s . D i e Sprache ist re in 
und meist f l i eßend . " Insgesamt w a r es aber 
sicherl ich nicht Zu fa l l , d a ß man Ferd inand G r e 
gorov ius als j ü n g s t e n A b i t u r i e n t e n be i der 
feierl ichen Ent lassung M i c h a e l i s 1838 die A b i 
turientenrede ü b e r t r u g . (Das Ende des Schul
jahres l ag i m vergangenen Jahrhunder t i n Preu
ß e n i m Herbst) . 

W i e bereits e r w ä h n t , besuchte Fe rd inand G r e 
gorov ius am 27. A u g u s t 1860 noch e inma l G u m 
binnen und den nunmehr amtierenden D i r ek to r 
H . O . Hamann , seinen Deutsch- und Geschichts
lehrer. Der E n k e l des M a g u s i m N o r d e n konnte 
auf se inen S c h ü l e r stolz sein. N e i d e n b u r g und 
G u m b i n n e n w a r e n A n f a n g und A u s g a n g der 
K i n d h e i t des Geschichtsschreibers der Stadt 
Rom, und G u m b i n n e n k a n n diesen b e r ü h m t e n 
Deutschen als sich z u g e h ö r i g rechnen. 

Dr. Herbert Kirrinnis 

Die Friedrichsschule in Gumbinnen 
Fotos (3) Archiv 



Aus der Heimat 
£*e dtpTrnßfnbfau 4. Januar 1975 — Folge 1 — Seite 12 

JLan$stzecken(l.au$ 
am JLdivantlnsaa 

W eißt, Mensch, das is doch auch rein 
wie verhext", sagte meine Freundin 
Rose nach den Weihnachtsferien tief

sinnig zu mir. „Wenn keine Schneeschuhe 
hast, denn schneit wie doli und dammlich. 
Und jetzt, wo welche hast, da will und will 
nuscht kommen." 

Aber in der zweiten Januarhälfte holte 
der Wettergott alles nach. Es stiemte zeit
weise so stark, daß man kaum die Hand 
vor Augen sah. Dazu gab es Frost, und 
morgens auf dem Schulweg froren einem die 
Nasenspitze und die Backen an. 

Uber dem Löwentinsee flitzten die Segel
schlitten nach Rotwalde rüber und auf der 
kleinen Popowka, unserer Eisenbahn, 
herrschte reger Betrieb. Außerdem plante 
der Kegelklub eine Schlittenpartie durch 
den Stadtwald, aber vor allen Dingen muß
ten Roses neue Skier eingeweiht werden. 

Wir starteten in der Waldallee zu einem 
Langstreckenlauf. Ich vorneweg, weil ich 
meine Schneeschuhe schon ein Jahr lang 
hatte und ganz gut damit umgehen konnte. 
Rose folgte in meiner Spur. Alles war tief 
verschneit, wie es sich gehört, und der Him
mel hing so schwer und grau über der Land
schaft, daß es bestimmt bald wieder Neu
schnee geben würde. Ein kalter Wind blies 
uns um die Ohren, und ab und zu flogen 
bei unserem Kommen ein paar Krähen mit 
klagendem Geschrei hoch. 

„Daß in der Waldallee so viele Berge 
gibt, wüßt' ich früher nich", stöhnte Rose 
verzagt, wozu sie auch allen Grund hatte. 
Denn jedesmal, wenn der Weg etwas ab
fiel, so daß man ohne Anstrengung dahin
gleiten konnte, schnallte sie die Skier ab 
und trug sie über der Schulter im Lauf
schritt hinter mir her. Ging es jedoch auf
wärts, dann befestigte sie die Bindung von 
neuem. „Mein Opa hat gesagt, sei man vor
sichtig. Wie schnell hast dir was gebro
chen." 

So kamen wir nur mühsam weiter. Und 
statt bis. in den Wald zu laufen, scherten 

• Miirsdionüam Rosenbaumberg rechts raus, 
um dort kleinere Abfahrten zü'üben. An 
•den i Mäßigen tummelten sich ein paar Jun
gen mit ihren Rodelschlitten, auf denen sie 
verwegen mal bäuchlings, dann wieder 
rücklings oder einer auf dem Rücken des 
anderen, zu Tal sausten. Uns hatten sie 
gleich .aufem Kieker'. „Sowas will Skilau
fen", spottete der eine. „Die kennen doch 
noch nich mal ohne Skier stehn." — „Paß 
auf, gleich liejen se aufem Dubs." 

Denen würde ich's zeigen — von wegen 
aufem Dubs! Aber es gab ja auch noch an
dere Körperteile, auf die man fallen konnte. 
Nach der ersten Abfahrt lag ich jedenfalls 
lang, was die Lorbasse mit triumphieren
dem Gelächter quittierten. Danach traute 
sich Rose nun überhaupt nicht mehr. Sie 
denke nicht dran, vor Zuschauern zu üben. 
Und vor so frechen Pomuchelsköppen schon 
gar nicht! 

Als es dämmrig wurde, verschwanden sie 
lärmend, und auch wir machten uns eine 
Weile später auf den Heimweg. Es war 
inzwischen fast dunkel geworden; darum 

schulterte Rose vorsichtshalber ihre Skiei 
denn der Opa hatte sie ja gewarnt. Nach 
jeder kleinen Abfahrt wartete ich bibbernd 
auf sie, die ebenfalls durchgefroren war. 
mal bis zu den Knien in einer Schneewehe 
versank oder über ein paar harte, eisver
krustete Humpel stolperte. 

„Das find' ich von deinem Opa direkt 
schon dammlich, daß nich anständig laufen 
sollst", sagte ich verbittert, was Rose mir 
mächtig übelnahm. „Mein Opa is noch lang 
nich dammlich, das merk dir man." 

Feindselige Stimmung lag in der eisig
kalten Luft, die uns jetzt obendrein auch 
noch mit ungemütlichen Schneegraupeln 
überschüttete. Zwar beleuchtete blasser 
Laternenschein in Abständen den Weg, aber 
mir kam es doch so vor, als lauere hinter 
jedem Baum eine unheimliche Gestalt. 
Hätte ich doch lieber auf den Schnee vor 
mir geachtet! Ein besonders glattes, abschüs
siges Stück ließ meine Bretter auf einmal 
wie von selbst mit mir abrutschen. Doch 
nicht etwa geradeaus, sondern seitwärts 
zwischen zwei Baumstämmen hindurch, daß 
mir Hören und Sehen verging. Ein Split
tern, ein Krachen — und dann fand ich mich 
noch ganz benommen, mit seltsam ver
schachtelten Beinen, in einem Graben wie
der, dem man es vorher nicht angesehen 
hatte, daß er einer war. 

„Erbarmung, Edithchen!" schrie Rose und 
vergaß ihren Ärger. „Hast dir was gemacht?" 
Sie ließ ihre Skier fallen und saß auch schon 
neben mir. Ich stöhnte. Es dauerte eine 
ganze Weile, bis wir meine Beine und die 
zerbrochenen Bretter auseinander sortiert 
hatten, und schließlich noch langsamer als 
vorher, voll bepackt, nach Hause schlichen. 

Eis und Schnee g e h ö r t e n für uns K inde r zum Win te r . 

Die Beine waren wie durch ein Wunder heil 
geblieben. Rose kam mit zu uns, um mir 
bei der fälligen Strafpredigt zur Seite zu 
stehen. 

Aber dann, als alles überstanden war und 
wir uns mit wahrem Bärenhunger auf 
Schmalzstullen mit Grieben stürzten, da 
sagte sie doch voll stiller Genugtuung: 

„Siehst, der Opa hatt' doch recht, Vor
sicht is besser als Nachsicht." Und da könnt' 
ich ihr diesmal denn auch wirklich nicht 
widersprechen. Edith Beyer-Gampert 

z&ez ^=MLun2 In 2ez *K~izeki 
Am Silvesterabend des Jahres 1919 machte 

meine Mutter mit uns jüngeren Ge
schwistern — meine beiden älteren 

Schwestern hatten bereits geheiratet und 
das Elternhaus verlassen — einen Kirch
gang. Wir wohnten auf der Mühle Laptau 
im Samland. Im Juni des Jahres war mein 
Vater gestorben; meine Schwager waren 
als Offiziere gerade aus dem Felde heim
gekehrt und hatten ihre bürgerlichen Be
rufe wieder ergriffen. Die damalige Zeit 
brachte nach dem verlorenen Krieg viel 
Unruhe mit sich. 

Nach dem Abendessen trafen wir Vorbe
reitungen zum Aufbruch. Der Küchenhilfe 
wurde zum Jahreswechsel Urlaub gewährt, 
nur der Werkführer befand sich noch auf 
seinem Zimmer, das von dem Mühlenge
bäude aus zu erreichen war. Unseren Hof
hund, der Schäferhündin Minka, die sonst 
frei herumlaufen durfte, legte ich diesmal 
zur Vorsicht an die Kette der Hundebude 
neben der Einfahrt zum Hof. Hier sollte die 
Minka während unserer Abwesenheit die 

Hofgebäude sowie das Wohnaus an der 
Mühle bewachen. 

Es war ein richtiger ostpreußischer Win
terabend. Hell schien der Mond vom stern
klaren Himmel auf das Land herab, am 
unteren Mühlenfluß hörte man das Knacken 
der Eisschollen, der Schnee hatte Wiesen 
und Felder zugedeckt. Unser Weg vom 
Mühlental führte uns vorbei an den zwei
hundert Jahre alten Linden am verschneiten 
Hohlweg über den Schienenstrang der 
Cranzer Eisenbahn zum Dorfeingang von 
Laptau. Hatten wir schließlich das gemüt
liche Gasthaus Leskien und den Schloßberg 
gegenüber der Cranzer Chaussee erreicht, 
dann grüßte uns der wuchtige Bau der 
Ordenskirche. Durch das geöffnete Portal 
fiel der Blick auf den altgotischen Altar und 
den kerzenbesteckten Tannenbaum. Wie 
immer nahmen wir auf der Empore Platz 
in der mit unserem Namen versehenen 
Eichenbank. 

Allmählich füllten die Kirchgänger das 
Gotteshaus. Jeder erwartete nur noch das 

. . . wie hier in der weiten Landschaft des Stablack mit unzäh l igen Spuren von Mensch und Ti 
M a u r i t i u s 

Erscheinen des Pfarrers. Während dieser 
Zeit aber hatte sich unsere Minka an der 
Kette am Hundezwinger losgerissen und 
war einfach unseren Spuren nachgeeilt. So 
wurde plötzlich die andachtsvolle Kirchen
gemeinde durch erregte Stimmen aufge
schreckt. Zurufe gaben zu verstehen, daß 
der Hofhund aus der Laptauer Mühle in 
der Kirche frei herumlaufe. 

Dann sahen wir die Bescherung: Die 
Eisenkette am Halsband mitschleifend, lief 
das Tier suchend um den Altar herum. Un
sere eigene Spur konnte die treue Seele 
wegen der nach uns gekommenen Kirchen
besucher nicht mehr aufnehmen. Um grö
ßeres Unheil zu verhindern, eilte ich von 
der Empore hinunter und nahm die ver
störte Minka, die mir freudig zusprang, in 
Empfang. A n der Kette führte ich sie weg 
zum Glöckner, der den Hund zunächst in 
einem naheliegenden Stall einsperrte. 

Nachdem der Gottesdienst beendet war, 
holte ich unsere Minka wieder ab, befreite 
sie von der Kette, und freudig lief sie uns 
voraus, dem elterlichen Hof entgegen. Bei 
der grimmigen Kälte erlaubten wir der Hün
din, sich zur Feier des Tages mit uns zu
sammen im Wohnzimmer aufzuhalten, wo 
sie sich am warmen Kachelofen wohlig hin
streckte, mit sich und der Welt zufrieden. 

Hans Schlesies 

Ernst grub im Garten und im Sturm 
nach einem fetten Regenwurm. 
(Doch grub er deshalb nur im Sturm, 
weil Sturm sich reimt auf Regenwurm.) 
Sieh da! ein Köder krengelt sich 
schon nach dem ersten Spatenstich. 
Ernst holte schnell den Angelstab 
und sich zum Flusse hinbegab. 

Vielleicht, denkt er, fang ich 'nen Barsch; 
auf Barsch reimt leider sich nur — schlecht 
ein feines Wort-, mir wär's auch recht, 
wenn ich mir angle einen Hecht. 
Doch weder Barsch noch Hecht anbiß, 
so oft auch Ernst die Angel schmiß, 
worauf er, da er doch nichts fing, 
als Philosoph nach Hause ging. 

Wie war es, Freund, wenn du von Ems, 
und seiner Weisheit etwas lernst? 
Für manchen Mann ist auf mein Wort 
das Leben nur ein Angelsport. 

Der eine wirft die Angel weit 
nach einer mitgiftschweren Maid; 
als leckern Köder bietet dann 
bescheiden er sich selber an. 
Der andre läßt es sich was kosten 
er angelt nach 'nem fetten Posten. 
Und jeder möchte ganz allein 
erfolgreich mit der Angel sein. 
Sag, Freund, kann wohl die Welt bestehn, 
wenn alle Menschen angeln gehn? 

Gerhard Weicher! 
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Ein Stuhl mit zwei Adressbüchern 
Schon vor 50 Jahren konnte man in Berlin die Anfänge des guten Dampfradios bewundern 

Die Inflation war gerade vorbei, in diu 
?f l* .2? e i n e e i n z i 9 e Straßenbahntahrt 
1,5 Mill iarden Mark aus der Tasche ziehen 
mußte Der Rundfunk lag im Babykörbchen, 
in Berlin war das Kind noch kein Jahr alt, 
die Zwillinge in München, Frankfurt, Ham
burg, Königsberg und Leipzig zählten erst 
wenige Monate. In ganz Deutschland gab 
es erst fünfhundert zahlende Radiohörer. 
Aber Hunderttausende interessierten sich 
für dieses neue Medium. Deshalb unter
nahm man in Berlin vor fünfzig Jahren den 
Versuch, zum erstenmal eine Funk-Aus
stellung zu veranstalten. 

Die „Berliner Funkstunde", die ihr erstes 
Programm am 29. Oktober 1923 aus dem 
Vox-Haus in der Potsdamer Straße 4 über 
einen 0,25-Kilowatt-Sender ausgestrahlt 
hatte, erhielt auf der „1. Großen Deutschen 
Funk-Ausstellunq" die Möglichkeit, sich 
der Öffentlichkeit vorzustellen. 

Sie baute für die Funk-Ausstellung ihi 
Sendestudio originalgetreu nach, so wie es 
heute noch im Deutschen Rundtunkmuseum 
direkt unter dem Berliner Funkturm zu 
sehen ist Die ersten Rundfunkhörer be
staunten den kleinen Raum, der aus akusti
schen Gründen mit grauen Lazarettdecken, 
mit Scheuerlappen und Kreppapier be
hangen war. Sie bewunderten die Geräte, 
mit denen man „Radio machen" konnte: 
das schwarze Klavier, den dunkelbraunen 
Schallplattenschrank und dazu das eigent
liche Übertragungsgerät : einen Stuhl, des
sen Sitzfläche durch zwei Adreßbücher er
höht worden war, und darauf ein altes 
Telefonmikrophon für die Sendung. 

Um den Besuchern eine „Live"-Vorstel-
lung von der Arbeit in einer Radiostation 
zu geben, hatte man Alfred Braun, den 
ersten Funkreporter, in Stearin nach
modelliert, wie für ein Wachsfiguren
kabinett — Funk-Ausstellung vor 50 Jah
ren. 

A m 4. Dezember 1924, als Reichspräsident 
Friedrich Ebert die erste Funk-Ausstellung 
eröffnete, existierten die Berliner Messe
hallen noch nicht. Auch der Funkturm, die 
kleine Ausgabe des Pariser Eiffelturms, 
wurde erst ein Jahr später gebaut und 1926 
eröffnet. 

Um die radiobegeisterten Menschen mit 
dem Funk vertrauter zu machen, errichtete 
man in Berlin aus Holz eine mächtige Halle, 
das „Haus der Funkindustrie". Es war 130 
Meter lang und hatte eine Ausstellungs-

Heute im Museum: Dds erste deutsche Rundfunk-Studio F o t o BfH 

fläche von 7030 Quadratmetern. Obwohl 
man, neben dem Reichspräsidenten, zur Er
öffnung der Funk-Ausstellung alles holte, 
was gut und teuer war, und aus einem 
kanonenförmigen Lautsprecher Beethoven
musik über den Vorplatz in die Landschaft 
schoß, nahmen die Zeitungen von diesem 
Ereignis wenig Notiz. Verwunderlich 
eigentlich, wenn man bedenkt, daß sich bis 

zum 14. Dezember 1924 auf der „1. Großen 
Deutschen Funk-Ausstellung" immerhin 
114 109 Besucher einfanden. 

Hans Haarmann war der schaurigste Fall 
in der Kriminalgeschichte der zwanziger 
Jahre. Der Angeklagte hatte 27 nach
gewiesene Morde an Kindern und jungen 
Männern begangen und die Toten zer
stückelt. Der Rundfunk war noch nicht so 

weit, um aktuell aus Hannover über dieses 
Thema des Tages zu berichten. Wei l die 
Erste Deutsche Funkausstellung Haarmann 
als Ton-Übertragung nicht zu bieten hatte, 
mußte sie mit anderen Attraktionen locken. 
In der auslaufenden Stummfilmzeit präsen
tierte man deshalb zum erstenmal den Stai 
der wortlosen Leinwand mit seiner eigenen 
Stimme: „Harry Piel spricht heute abend 
um sechs Uhr dreißig im Rundfunk." Wer 
schon den damals üblichen selbstgebastel
ten Detektor mit Kopfhörern besaß, konnte 
Harry Piel aus einem Gemisch von vielen 
Prassel- und Knattertönen selbst dann her
aushören, wenn er nicht in einer der vielen 
Abhörkabinen in der neuen Ausstellungs
halle saß. Denn zur Übertragung der Son
derveranstaltungen der „1. Großen Deut
schen Funk-Ausstellung" hatte man vor der 
Halle einen 84 Meter hohen Mast mit A n 
tenne errichtet. Nicht weit davon entfernt 
legte man dann das Fundament für den Ber
liner Funkturm. Vergleicht man das An
gebot der Fernseh-, Radio- und Phono-
Industrie auf der Internationalen Rundfunk-
und Fernsehausstellung, wie sie 1971 und 
1973 in Berlin stattfand und vom 29. August 
bis zum 7. September 1975 auch wieder dort 
sein wird, waren die Neuheiten der ersten 
Funkschau recht kümmerlich. Der „Berliner 
Lokal-Anzeiger" wußte am 7. Dezember 
1924 lediglich zu berichten: „Der oft aus
gesprochene Wunsch der Rundfunkteil
nehmer, deutsche und ausländische Sende
stationen mit einem einfachen Apparat 
hören zu können, wird durch einen Ein
rühren-Audion-Empfänger e r fü l l t . . . " 

übrigens schimpfte man schon auf der 
ersten Rundfunk-Ausstellung über die 
„Funksteuer", wie die Besucher die Radio
gebühren nannten. Dabei waren sie schon 
von 350 Milliarden Mark im Jahr nach dem 
Ende der Inflation auf 24 „Goldmark" er
mäßigt worden. BfH 

Ein Chinese züchtete erste Karpfen 
In Europa war der Weihnachts- und Silvesterschmaus schon vor der Eiszeit bekannt 

Ein gutherziger Mensch war der Chinese 
Tao Tsu-kung, der im 5. Jahrhundert v. Chr. 
lebte und von dem es heißt, er sei der erste 
Karpfenzüchter gewesen. Er legte für die 
Fische nicht nur einfach einen Teich von 
einem Morgen Größe an, sondern er baute 
auch verstreut neun kleine Inselchen hin
ein. Damit wollte er seinen Karpfen weis-

Mäuse zerfraßen die Orgel 
Das Weihnachtslied „Stille Nacht" entstand durch Zufall 

machen, sie schwimmen in einem weiten 
Meer umher, vorbei an neun Kontinenten. 
Frei und glücklich sollten sich die Fische in 
seinem Teich fühlen. Tao Tsu-kung hat es 
also verdient, daß wir ein wenig seiner ge
denken, wenn wir uns genußvoll den Weih
nachts- oder Silvesterkarpfen zu Gemüte 
führen. 

Weniger phantasievoll, aber gewiß prak
tischer als Tao ging sein Landsmann Fan-Ii 
vor, der im selben Jahrhundert wirkte und 
der, wie man sagt, das erste Buch über die 
Fischzucht geschrieben hat. Er besetzte die 
Ränder seiner Karpfenteiche mit Maulbeer-

Die Mönche verbreiteten den Karpfen in 
ganz Europa. Berühmt waren schon im 
15. Jahrhundert die holsteinischen, böhmi
schen und polnischen Züchtereien. Der er
ste Versuch, den Fisch in den USA anzu
siedeln, scheiterte 1830 daran, daß sich die 
im Hudson ausgesetzten Karpfen ganz ein
fach „verkrümelten". Fast fünf Jahrzehnte 
mußten noch vergehen, bis die Übersied
lung in die Staaten endlich klappte. Im Mai 
1877 kam der Bremer Kaufmann Hessel mit 
rund 350 Karpfen in New York an. Diese 
Fische bildeten den Grundstock für die 
heute blühende amerikanische Teichwirt
schaft. 

In aller Welt singt man heute eines der 
schönsten deutschen Weihnachtslieder: 
„Stille Nacht, heilige Nacht . . . " Es mutet 
an wie eine jener alten Volksweisen, die 
unbekannten Quellen entsprangen. Dabei 
sind erst 156 Jahre vergangen, seit ein 
Hilfspfarrer und ein Organist es schufen 
und es zum ersten Male in der Nikolaus
kirche zu Oberndorf im Salzburger Land er
klang. 

Rührend schlicht ist die Gesdiichte des 
Liedes vom „holden Knaben im lockigen 
Haar." Im Winter 1818 hatten Mäuse die 
Orgel der Nikolauskirche derart zerfressen, 
daß sie keinen rechten Ton mehr hergeben 
wollte. Hilfspfarrer Joseph Mohr mußte 
bei der Weihnachtsmesse auf den beschei
denen Prunk des Instruments verzichten. So 
sann er auf ein anderes Mittel, den Gottes
dienst dennoch würdig zu verschönern. Er 
begab sich, einen Quartbogen in der Brust
tasche, am Nachmittag des 24. Dezember 
zum Organisten Franz Gruber. 

Was nun weiter geschah, berichtete 
Gruber 36 Jahre später bescheiden in einem 
Brief: „Es war am 24. Dezember des Jahres 
1318, als der damalige Hilfspriester Herr 
Josef Mohr bei der neuerrichteten Pfarre 
5t. Nicole in Oberndorf dem den Organisten 
ertretenden Franz Gruber (damals zugleich 

mch Schullehrer in Arnsdorf) ein Gedicht 
überbrachte mit dem Ersuchen, eine hierauf 
passende Melodie für zwei Solo-Stimmen 
samt Chor und für eine Gitarrenbegleitung 
schreiben zu wollen. Letztgenannter über
brachte noch am selbigen Abend diesem 
musikkundigen Geistlichen gemäß Ver
langen seine einfache Komposition, welche 
sogleich in der Heiligen Nacht, das heißt 
beim Mitternachtsgottesdienst, mit allem 
Beifall produziert wurde (und zwar von den 
Schöpfern des Liedes selbst). Joseph Mohr, 
als Verfasser dieses Gedichtes, starb am 
4 Dezember 1848 als Vikar zu Wagrain in 
Pongau. — Hallstein, den 30. Dezember 
1854, Franz Gruber, Stadtpfarrer-Chor
regent und Organist." 

Als der greise Magister diesen Briet 
schrieb, sang man sein und des Hilfs

priesters Mohr Weihnachtslied „Stille 
Nacht, heilige Nacht" schon überall, wo sich 
Menschen unter einem Christbaum oder vor 
einer Krippe versammelten. Aus der Kirche 
von Oberndorf an der Salzach, wo Öster
reich an Bayern grenzt, war es seinen Weg 
in die Welt gegangen. Es wurde das Lieb
lingslied des preußischen Königs Friedrich 
Wilhelm IV., der es sich von seinem Dom
chor alljährlich im Schloß vortragen ließ. 

Die 1180 erbaute Nikolauskirche zu 
Oberndorf riß man in den 20er Jahren die
ses Jahrhunderts wegen Baufälligkeit nie
der. A n ihrer Stelle steht jetzt auf einem 
Hügel eine schlichte Gedächtniskapelle. 

Willy Bastmann 

Winter im Salzburger Land: D i e G e d ä c h t n i s k a 
pelle i n Oberndorf F o t o L V A S a l z b u r g 

bäumen, in deren Zweigen er Bienenstöcke 
unterbrachte. Jede ins Wasser fallende 
Biene beendete ihr nützliches Dasein als 
Karpfenfutter — ebenso wie die ver
kümmerten Exemplare der Seidenspinner
raupen, die der Züchter mit den Blättern 
der Maulbeerbäume fütterte. Wi r sehen: 
Fan-Ii hatte sein Unternehmen großartig 
durchrationalisiert! 

In Europa war übrigens der Karpfen, der 
den wissenschaftlichen Namen „Cyprinus 
carpio" trägt, schon vor den Eiszeiten zu 
Hause. Als jedoch die Gletscher sachte vor
rückten, liefen ihm kalte Schauer über die 
Schuppen, er wich in wärmere Regionen aus 
und kehrte erst ins Abendland zurück, als 
das Klima wieder menschen- bzw. karpfen
würdige Temperaturen verbreitete. Die er
ste schriftliche Nachricht von seinem Vor
handensein hat uns Cassiodorus hinter
lassen, Geheimschreiber des Ostgoten
königs Theoderich. Er erwähnte den edlen 
Fisch in einem Rundschreiben, in dem er 
den Provinzgouverneuren einen saftigen 
„Anpfiff" verpaßte. Grimmig warf er ihnen 
vor, sie sorgten nicht liebevoll genug für 
des Königs Magenfreuden. „Der Privat
mann", schrieb er, „kann ja essen, was ge
rade auf dem Markt ist, doch auf fürstliche 
Tafeln gehören seltene Delikatessen wie 
der Fisch carpa, der in der Donau lebt." 
Unser beliebter Weihnachts- und Silvester
schmaus hatte es also damals schon zum 
Statussymbol gebracht. 

Als wohlschmeckende nahrhafte Fasten
speise schätzten die Mönche des Mittel
alters den Karpfen. Wo sie ein Kloster bau
ten, legten sie gern auch Karpfenteiche an. 
Wie schon lange vorher die Chinesen mach
ten sie den Fisch zum „schwimmenden 
Haustier". Im 13. Jahrhundert erwähnt der 
Prior Cäsarius von Heisterbach den Karp
fen im Zusammenhang mit einem furcht
erregenden Ereignis. Der Bruder Simon — 
so berichtet der fromme, gelehrte Mann in 
seinen „Dialogi miraculorum" — habe den 
Satan gesehen. Der Gottseibeiuns sei ihm in 
einer Rüstung erschienen, die bedeckt war 
mit Schuppen, wie sie der Fisch carpo trage. 

Einst glaubte man, getrocknete und 
pulverisierte Teile des Karpfens könnten 
die Epilepsie heilen, Nierensteine lösen, 
Blut stillen und das leidige Sodbrennen 
mildern. Uber solchen Aberglauben sind 
wir heute natürlich längst hinaus. Daß 
manche Leute Karpfenschuppen im Porte
monnaie mit sich führen, ist ganz etwas an
deres. Schließlich weiß man ja, daß einem 
dadurch nie das Geld ausgeht. 

Herbert Willmer 

Maigret nun gegen Altpapier 
Seltsame Methoden, Papier zu sparen 

Immer größere Ausmaße nimmt der 
Papiermangel in der Sowjetunion an. Er 
hinderte die UdSSR bereits daran, den In
dern schon zugesagtes Zeitungspapier zu 
liefern — und jetzt macht er sich auch auf 
dem Binnenmarkt empfindlich bemerkbar. 
Und zwar z. T. in einer recht kuriosen Form. 

Das sowjetische Verlagswesen, das sich 
bisher damit brüstete, die höchsten Auf
lagen der Welt zu erzielen, liefert einige 
Werke nur noch aus, wenn der Käufer nicht 
nur den normalen Preis zahlt, sondern über
dies 20 kg Altpapier mitbringt. Betroffen 
davon sind vor allem gering aufgelegte 
Ubersetzungen wie beispielsweise die 
Märchen von Hans Christian Andersen, die 
Maigret-Krimis von George Simenon, 
Conan Doyles „Hund von Baskerville" und 
andere Bücher von „geringen gesellschaft
lichem Wert". 

In Schwierigkeiten gerieten auch die so
wjetischen Zeitungs- und Zeitschriften
verlage. Die „Literaturnaja Gaseta" be
dient sich offenbar einer ganz besonderen 
Methode, um Papier einzusparen: Wie man 
zahlreichen Beschwerden von Lesern die
ses Blattes in der Presse entnehmen kann, 
werden sie nur noch mit jeder zweiten Aus
gabe beliefert, so daß ein Teil der Leser
schaft die Ausgaben mit gerader Nummer, 
ein anderer Teil jene mit ungerader Num
mer erhält. Hans P. Rullmann 



Glückwünsche DIR .CttüTraömülmi 
4. Januar 1975 — Folge 1 — Seite 1 

C 7 
Mit g c a t u U c c c n . . . 

zum 98. Geburtstag 
S e y d a , H a n s , Bahnhofsvors teher , aus Lotzen, R a 

stenburg u n d Osterode , jetzt bei se iner T o d i t e i 
A n n e m a r i e Rutz, 2418 Ratzeburg , B e r g s t r a ß e 23, 
a m 8. J a n u a r 

zum 95. Geburtstag 
K a r a s d i , H e i n r i c h , aus O r t e i s b u r g , jetzt 79 U l m , R a d 

gasse 22, Postfach 510, am 9. J a n u a r 
Rheinbacher , Henr ie t te , geb. Boeffel , aus R ö d e n t a l , 

K r e i s Lotzen, jetzt 6415 Petersberg, R a a b - M a u r u s -
S t r a ß e 35, a m 12. J a n u a r 

T i m m , K ä t h e , geb. B leyer , aus P r a w d o w e n be i N i k o 
l a i k e n , Kre i s Sensburg , jetzt 28 B r e m e n , Schwach-
hauser H e e r s t r a ß e 264, A l t e r s h e i m L a n d h a u s H o r n , 
Z i m m e r 405, am 25. Dezember 

zum 94. Geburtstag 
Popa l l , P a u l , aus P i l l a u - C a d d i g h a k e n , jetzt 2 H a m 

burg-Klos ter tor , R e p s o l d s t r a ß e 52, a m 11. J a 
nuar 

S i e g m u n d , A n n a , aus L a b i a u , jetzt bei i h r e m S o h n 
8412 G e r s f e l d / R h ö n , S a n a t o r i u m D r . S i e g m u n d , 
P a r k v i l l a , a m 30. Dezember 

zum 93. Geburtstag 
Dodszuwei t , M a r i a , geb. U r b a n , aus J ä g e r k r u g , K r e i s 

T i l s i t -Ragni t , jetzt 2359 W a k e n d o r f II, ü b e r K a l 
tenkirchen, a m 25. D e z e m b e r 

zum 92. Geburtstag 
F r i e d e r i c i , Ida, geb. B r o ß o m , aus T a w e l l e n b r u c h , 

K r e i s E lchn iederung , jetzt 2357 B a d Bramstedt , K a n t 
s t r a ß e 3, a m 4. J a n u a r 

W o l f g r a m m , H e d w i g , geb. D o u s , L e h r e r w i t w e , aus 
M a u l e n , K r e i s K ö n i g s b e r g , jetzt 237 R e n d s b u r g , 
H e r r e n s t r a ß e 21, S t . - V i n z e n t - A l t e r s h e i m , a m 6. 
J a n u a r 

zum 91. Geburtstag 
O p p e r m a n n , M a r i a , geb. W i l k s , aus K u k o n e i t e n , 

K r e i s H e y d e k r u g , jetzt bei ihrer Tochter A n n a 
W a l l e n z u s , 40t H i l d e n , A m Stadtwa ld 19. am 
4. J a n u a r 

U r e d a t , J o h a n n , aus K l e i n - S c h o l l e n , K r e i s T i l s i t - R a g 
nit, jetzt 469 H e r n e , O v e r w e g 7, a m 4. J a n u a r 

zum 90. Geburtstag 
Goetz , E m i l , aus W o y m a n n s , K r e i s P r . - E y l a u , jetzt 

be i se iner Tochter H i l d e g a r d Rademacher , 338 G o s 
lar , F e l d s t r a ß e 10, a m 24. D e z e m b e r 

H a a s l e r , M a r i a , geb. Rogainat , aus M a r k t h a u s e n , 
K r e i s L a b i a u , jetzt 469 H e r n e , J a h n s t r a ß e 14, am 
28. Dezember 

K e r s t a n , M a r i e , geb. Pacz ia , aus L e i n a u , K r e i s O r t e l s -
b u r g , jetzt 2 H a m b u r g 80, G o e r d e l e r s t r a ß e 7 c, am 
8. J a n u a r 

M a t z i c k , M a r i a , geb. Lauschat, aus Ossafe lde , K r e i s 
E lchn iederung , jetzt be i i h r e m S o h n H e r b e r t , 3558 
F r a n k e n b e r g a. d. E d e r , Ber l i ner S t r a ß e 10, a m 13. 
Dezember 

Der berühmte 
Magenfreundliche 

M e h r i n g , R e i n h o l d , L e h r e r i . R . , aus K ö n i g s b e r g , Stef-
f e c k s t r a ß e 15/17, jetzt 4902 B a d Sa lzuf l en -Breden , 
H e l d m a n n s t r a ß e 96, A l t e n w o h n h e i m , a m 12. J a n u a r 

Poschmann, D r . , A d o l f , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r , aus R ö -
ß e l , jetzt 44 M ü n s t e r , Ber l i ner S t r a ß e 25, a m 2. J a 
nuar 

Strasdat, A n n a , geb. Q u e d n a u , aus Sdvwalbenta l , jetzt 
2361 K l e i n R ö n n a u , P l ö n e r S t r a ß e 16, a m 7. J a n u a r 

zum 89. Geburtstag 
D e h n e n , M a x , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r i . R . , Le i ter der 

Besselschule K ö n i g s b e r g , aus Lyck , jetzt 8031 G r ö 
benzel l , Brenner S t r a ß e 45, a m 12. J a n u a r 

zum 88. Geburtstag 
B u r d i n s k i , M i n n a , aus M i n g f e n , K r e i s O r t e i s b u r g , 

jetzt 2351 G r o ß e n a s p e , B i e m ö h l e r S t r a ß e 9, am 
9. J a n u a r 

Lepinat , M a t h e s , aus Seefe lden bei W e h r k i r c h e n , 
Kre i s G o l d a p , jetzt 35 K a s s e l - K i . , C h r i s t b u c h e n 
s t r a ß e 27, am 4. Dezember 

L o j e w s k i , K a r l , aus W a l d p u s c h , K r e i s O r t e i s b u r g , 
jetzt 4714 Se lm, Budienstr . 2, A l t e r s h e i m St. Josef , 
am 22. Dezember 

Peterat, E d u a r d , A m t m a n n a. D . , aus Kaszemecken , 
Kre i s T i l s i t , und M e m e l , M o l t k e s t r a ß e 5, jetzt 495 
D a n k e r s e n , E n z i a n s t r a ß e 30, am 2. J a n u a r 

zum 87. Geburtstag 
D r a z b a , W i l h e l m i n e , aus Lyck , jetzt 24 L ü b e c k - S i e m s , 

B ö h m s k a m p 43, bei N i k o l a y z i k , a m 6. J a n u a r 
Faust , L i n a , geb. H i l l e r , aus G e o r g e n t h a l , K r e i s M o h -

rungen, jetzt 5411 A l s b a c h , B u r g s t r a ß e 17, a m 9. 
J a n u a r 

H e i n , F r i e d a , aus Scharfenrade, K r e i s L y c k , jetzt 2085 
Q u i c k b o r n , K a m p s t r a ß e 40, a m 7. J a n u a r 

Schlingelhoff , K ä t h e , geb. K u w e r t , aus G r o ß B i r k e n 
felde, Kre i s W e h l a u , jetzt 3510 H a n n o v e r s c h - M ü n -
den, E ichenweg 5 c, a m 7. J a n u a r 

Segatz, A u g u s t e , aus G r a b n i c k , K r e i s L y c k , jetzt 56 
W u p p e r t a l - B o n s d o r f , M o n h o f s f e l d 118, a m 8. J a n u a r 

zum 86. Geburtstag 
K o w n a t z k i , E m m a , aus L i s sau , K r e i s L y c k , jetzt 238 

Schleswig, D a n n e w e r k r e d d e r 14, am 7. J a n u a r 

/um 85. Geburtstag 
B u y n y , Henrie t te , geb. K o k ö s k a , aus R i n g e n , K r e i s 

T r e u b u r g , jetzt 2 H a m b u r g 26. S m i t s t r a ß e 7. am 
7. J a n u a r 

Freyhof f , M a r t h a , geb. Schumann, aus K ö n i g s b e r g , 
A l t r o ß g ä r t e r K i r c h e n s t r a ß e 2, jetzt 296 A u r i c h , 
Kirchdorfer S t r a ß e 2, am 26. Dezember 

Kurschat , Bertha, aus F u c h s h ü g e l , K r e i s W e h l a u , jetzt 
3 H a n n o v e r , M a r i e n s t r a ß e 5, a m 9. J a n u a r 

y Peter, He lene , geb. W i e c k , aus H u s s e h n e n , K r e i s Pr . -
f \ l^yl.iu. jetzt 2139 L a u e n b r ü c k 232, K r e i s Rotenburg-

W ü m m e , am 5. Januar 
Syttkns , Berta, aus Lyck, jetzt 45 O s n a b r ü c k , Rheinet 

L a n d s t r a ß e 160, am 6. J a n u a r 
W i l h e l m , E l l a , aus Lyck, jetzt 4 D ü s s e l d o r l , Stock

k a m p s t r a ß e 55, am 7. J a n u a r 
Z a j e w s k i , Fri tz , Fle ischermeister aus K ö n i g s b e r g , 

B e e t h o v e n s t r a ß e 46, ietzt 86 Bamberg , O t t o s t r a ß e 
33, am 28. Dezember 

zum 84. Geburtstag 
B o r o w y , M a r i e , geb. S t a n k o , aus G a r b a s s e n , K r e i s 

T r e u b u r g , jetzt 83 L a n d s h u t - A u l o h , N e i s s e s t r a ß e 
36, a m 4. J a n u a r 

H e n k e , E l i sabe th , geb. M i c h e l , aus H e r m s d o r f u n d 
C o p d i n e n bei L u d w i g s o r t , K r e i s H e i l i g e n b e i l , jetzt 1 
B e r l i n 30, K u r f ü r s t e n s t r a ß e 81, a m 30. D e z e m b e r 

Pertenbrel ter , G e r t r u d , geb. Schaak, aus P i l l a u 11, 
T u r m b e r g s t r a ß e 6. jetzt 2412 Poggensee , Post 
N ü s s e 

T a u b e , E r i c h , T i sch lermei s ter i . R . , aus A b s c h w a n g e n , 
^ K r e i s P r . - E y l a u , jetzt 49 H e r f o r d , F i n k e n s t r a ß e 8, 
)k a m 5. J a n u a r 

zum 83. Geburtstag 
K e r w i e n , Berta , Schne ider in , aus H e i n r i c h s w a l d e , 

K r e i s E l c h n i e d e r u n g , jetzt z u erre ichen ü b e r F r a u 
Ida K e r w i e n , 5138 H e i n s b e r g - K o r b e n , P f a r r e r - H . 
S t r a ß e 15, a m 5. J a n u a r 

K u n z , H e l e n e , geb. F r e n z e l , aus D o m n a u u n d Barten
stein, jetzt 672 S p e y e r , S c h u l z e - D e l i t z s c h - S t r a ß e 14, 
a m 30. D e z e m b e r 

M a t z k o w s k i , W i l l y , aus W i s m i n n e n , jetzt 475 U n n a -
K ö n i g s b o r n , D r e s d n e r S t r a ß e 13 

S a m l a n d , Josef, Bauer , aus L i n g l a c k u n d K l a c k e n , 
K r e i s R ö ß e l , jetzt be i F a m i l i e E g o n H e i s e , 4714 
S e l m , W e r n e r s t r a ß e 143, a m 10. J a n u a r 

Siegert , G u s t a v , aus O r t e i s b u r g , jetzt 6909 W a l l d o r f , 
R i n g s t r a ß e 51. a m 3. J a n u a r 

zum 82. Geburtstag 
Bah! , M a r i e , v e r w . S u d a u , geb. M a s a n e k , aus T i l s i t 

u n d T a p i a u , jetzt be i ihrer Tochter H e r t a W a g n e r , 
2 H a m b u r g 74, T r i f t k o p p e l 6, a m 7. J a n u a r 

F r i e d h e i m , B r u n o , aus K r e u z i n g e n , K r e i s E lchn iede 
r u n g e n , jetzt 2054 Geesthacht , N a r z i s s e n w e g 10, a m 
9. J a n u a r 

K l o h s , Berta , geb. H o f f m a n n , aus Br iensdorf , K r e i s 
P r e u ß i s c h H o l l a n d , jetzt 7832 K e n z i n g e n , M e t z g e r 
s t r a ß e 13, a m 31. D e z e m b e r 

N e u m a n n , Ida, geb. G u t t m a n n , aus S c h l o ß b e r g , M a r k t 
15, jetzt 31 C e l l e , F u n d u m s t r a ß e 7, a m 6. J a n u a r 

Riegert , A u g u s t e , geb. Schmidtke , aus A n g e r f e l d e , 
K r e i s G u m b i n n e n , jetzt zu erre ichen ü b e r H e r r n 
W o l f g a n g Z a n s i n g e r , 78 F r e i b u r g , D o r t u s s t r a ß e 12, 
a m 2. J a n u a r 

W i e w o i r a , G e o r g , Bauer u n d B ä c k e r m e i s t e r , aus A n 
hal t sberg , K r e i s O r t e i s b u r g , jetzt 34 G ö t t i i u j e n , 
M a u r e r s t r a ß e 4, am 22. D e z e m b e r 

zum 81 . Geburtstag 
F r e i t a g , M a r g a r e t e , geb. S a m p e l , aus K ö n i g s b e r g , 

T r a g h e i m e r M ü h l e n s t r a ß e 23, jetzt 6531 M ü n s t e r -
S a r m s h e i m , B e r g s t r a ß e 3, a m 11. J a n u a r 

Schiefereit , K a r l , R e v i e r f ö r s t e r i . R . , aus Fors thaus 
J a c o b s w a l d e , K r e i s O r t e i s b u r g , jetzt 3118 B e v e n 
sen ü b e r N i e n b u r g . B e h r i n g s t r a ß e 13, a m 4. J a n u a r 

zum 80. Geburtstag 
Bal tromejus , E m m a Lui se , geb. K a s z e m e k , aus H e y d e -

k r u g - W e r d e n , jetzt 23 K i e l , A r n o l d - H e l l e r - S t r a ß e 
2-6, a m 28. D e z e m b e r 

D o w i d a t , geb. F l a m m i n g , aus S a n d k i r c h e n , K r e i s T i l 
s i t -Ragnit , jetzt 7809 K o l l n a u i . Bre i sgau , K o n r a d i n -
K r e u t z e r - S t r a ß e 16, a m 8. J a n u a r 

Faus t , Lui se , aus P i l l a u I, S t r a n d s t r a ß e 8, jetzt 236 
B a d Segeberg , G u s t a v - F r e n s s e n - W e g 28, am 6. 
J a n u a r 

G u l l e r t , E l l a , geb. B e r g , aus K ö n i g s b e r g , jetzt 318 
W o l f s b u r g , K a n t - A l l e e 1, a m 21. D e z e m b e r 

H i p l e r , Ida, aus W i l l e n b e r g , K r e i s O t t e l s b u r g , ielzt 
6 F r a n k f u r t - H e d d e r n h e i m , K a l t m ü h l s t r a ß e 6, am 
3. J a n u a r 

K r a u s e , M i n n a , geb. S a l e w s k i , aus B i e b e r s w a l d e , 
K r e i s O s t e r o d e , jetzt 2301 W e s t e n s e e , K r e i s Rends 
b u r g - E c k e r n f ö r d e , A m S a n d b e r g , a m 5. J a n u a r 

K r y s t o f i a k , M a r t h a , geb. Lit tek, aus W i l l e n b e r g , 
K r e i s O r t e i s b u r g , jetzt 437 H a m m , E l s t e r n s t r a ß e 8, 
am 7. J a n u a r 

Lepinat , A u g u s t e , aus Seefe lden bei W e h r k i r c h e n , 
K r e i s G o l d a p , jetzt 35 K a s s e l - K i . , C h r i s t b u c h e n 
s t r a ß e 27, a m 10. N o v e m b e r 

P o w i a n , B r u n o , O r t s v e r t r e t e r , aus G r ü n s e e , K r e i s 
Lyck , jetzt 3181 P a r s a u 102, a m 7. J a n u a r . 

Sczepan , F r i e d e r i k e , aus W i l l e n b e r g , K r e i s Orte ! s -
b u r g , jetzt 4352 H e r t e n . S c h ü t z e n s t r a ß e 91, am 
4. J a n u a r 

T o d z i , M a r i e , geb. G a z i o c h , aus O r t e i s b u r g , jetzt 
31 C e l l e , M ü n z s t r a ß e 2, am 7. J a n u a r 

W a w r z y n , M a r i a , geb. S a w a t z k i , aus W a i d e n , 
S y b b a , K r e i s L y c k , jetzt 3043 S c h n e v e r d i n g e n , 
H e b e r e r S t r a ß e 42, a m 11. J a n u a r 

zum 75. Geburtstag 
Baruch , A l f r e d , aus S o l d a u , L y c k u n d A l i e n s t e i n , jetzt 

F ia t 12, A b e r d e e n - C o u r t , M a i d a - W a l e L o n d o n 
W . 9., E n g l a n d , am 26. D e z e m b e r 

B o h m a n n , F r i e d a , aus P i l l a u II, T u r m b e r g s t r a ß e 26, 
jetzt 495 M i n d e n , B o r r i e s s t r a ß e 15, a m 11. J a n u a r 

Bo ie , D o r a , geb. G r a e m e r , aus B r a u n s b e r g , jetzt 587 
H e m e r , Im Bodce loh 4, am 3. J a n u a r 

D z i e n u s , J o h a n n , L a n d w i r t aus Schaden, K r e i s Sens
b u r g , jetzt 3457 Eschershausen , U n t e r d e m O t h e r -
b e r g 2, a m 27. D e z e m b e r 

Froese , Fr i tz , aus A u l e n b a c h ( A u l o w ö h n e n ) , K r e i s In-
s terburg , jetzt 852 E r l a n g e n , R e i n i g e r s t r a ß e 2, a m 10. 
J a n u a r 

G e r s , K l a r a , geb. P r z y s t a w i k , aus L i s k e n , K r e i s J o 
h a n n i s b u r g , jetzt 3001 Schu lenburg , D o r f s t r a ß e 10, 
a m 20. D e z e m b e r 

G r a f , W a l t e r , aus Ste indorf , K r e i s L a b i a u , jetzt 24 
L ü b e c k , P a g o n n i e n s t r a ß e 9, a m 23. D e z e m b e r 

H o p p e , M a r i a , aus Insterburg, Sta l lgasse 5, jetzt 287 
D e l m e n h o r s t , A m W o l l e p a r k 5, a m 4. J a n u a r 

Lusz ick , G r e t e , geb. Ratensperger , aus E b e n r o d e , jetzt 
2061 K a y h u d e , A n der N a h e r f u r t h 26, a m 19. D e 
zember 

M e l i e r , L i s a , geb. R a d a u , aus Dietr ichsdorf , K r . G e r 
d a u e n , jetzt 2085 Q u i c k b o r n , H a r k s h e i d e r W e g 152, 
a m 9. J a n u a r 

Poloschek, Got t l i eb , aus B u r d u n g e n , K r e i s N e i d e n 
b u r g , jetzt 4794 S c h l o ß N e u h a u s , D u b e l o h s t r a ß e 192, 

Rat tay , B r u n o , aus L y c k , D a n z i g e r S t r a ß e 30, jetzt 565 
S o l i n g e n 1, G u n t e r s t r a ß e 40, a m 4. J a n u a r 

Schmidt , C l ä r e , geb. K e m m s i e s , aus P r . - E y l a u , W i n d 
ig m ü h l e n s t r a ß e 14, jetzt 68 M a n n h e i m 52, F r a n k e n -
* N s t r a ß e 38, a m 6. J a n u a r 

S y n o f c i k , E m i l , aus G o l d a p , T r e u b u r g u n d T i l s i t , 
jetzt 311 U e l z e n 1, H o e f f t s t r a ß e 3, a m 10. J a n u a r 

W i t t k e , A n n a , aus E l b i n g , jetzt 287 De lmenhors t , D ü -
s t e r n o r t s t r a ß e 98, a m 1. J a n u a r 

zum 70. Geburtstag 
Baschek, G e o r g , aus K o r n a u ( O l s c h ö w k e n ) , jetzt 3211 

Bante ln , K r e i s A l f e l d , K i r c h s l r a ß e , a m 9. J a n u a r 
Brombach, H e r b e r t , aus K ö n i g s b e r g , A p p e l b a u m 

s t r a ß e 32, jetzt 287 De lmenhors t , k, . ' W e r S t r a ß e 
22, a m 5. J a n u a r 

H a u p t m a n n , H e r b e r t , aus A n g e r b u r g , jetzt 2902 R a 
stede, T ö p f e r w e g 1, a m 5. J a n u a r 

K o l l e . K a r l , aus K ö n i g s b e r g , jetzt 2082 Uetersen . 
K r e u z m o o r , am 24. Dezember 

K r o p p , H a n n a , geb. J a s c h e w s k i , aus T r e u b u r g , jetzt 
6 F r a n k f u r t , L a n g e n h a i n e r S t r a ß e 10, a m 10. J a n u a r 

Stolz , E r w i n , aus P i l l a u I, H a f f s t r a ß e 10 a, jetzt 3212 
G r o n a u , Bre i te S t r a ß e 1, a m 10. J a n u a r 

W e r m t e r , O t t i l i e , geb. Sabbat , aus L e n g a i n e n , K r e i s 
A l l e n s t e i n , jetzt 2 N o r d e r s t e d t 1, R o m i n t e r W e g 8 d, 
a m 21. D e z e m b e r , 

W o l f f , A r t u r , aus M ü h l h a u s e n u n d F r a u e n b u r g , jetzt 
6507 I n g e l h e i m / R h e i n , N e u w e g 1, a m 7. J a n u a r 

zur Goldenen Hochzeit 
E b i n g e r , E d u a r d u n d F r a u M a r i a , geb. S tanwe i l er , 

H o l z s c h u h - B e t r i e b , aus K a p k e i m , K r e i s W e h l a u , 
jetzt 2 H a m b u r g 76, D a m e r o w - W e g 8, a m 26. D e 
z e m b e r 

S c h u r a n . E r n s t u n d F r a u M a r t a , geb. P h i l i p z i g , aus 
S a l d a h n e n , K r e i s A n g e r b u r g , jetzt 311 U e l z e n 8. 

W i e s e n s t r a ß e 107, a m 27. D e z e m b e r 

T o h e h n , W a l t e r u n d F r a u A n n a , geb. C z a r n o w s k i , 
aus S c h ö n w a l d e , K r . K ö n i g s b e r g , jetzt 495 M i n d e n , 
G e r t r u d s t r a ß e 2, am 25. D e z e m b e r 

zum Abitur 
W e i ß , J o a c h i m ( W e r n e r W e i ß u n d H i l d e g a r d , geb. 

Schories , aus H e i n r i c h s w a l d e ) , jetzt 1 B e r l i n 62, 
W a r t b u r g s t r a ß e 32. an der R o b e r l - B l u m - O b e r s c h u l e 

K U L T U R N O T I Z E N 
Stiftung Deutschlandhaus Berlin — Aspekte 

deutscher Kultur-Zeugnisse aus 800 Jahren 
deutscher Geschichte. Die Auss te l lung zeigt be i 
spielhafte Skulpturen. Schlösser , Ki rchen und 
Burgen. Montags bis freitags v o n 9 bis 17 Uhr , 
sonnabends und sonntags v o n 14 bis 19 Uhr . 
Eintri t t frei. W ä h r e n d der Feiertage bleibt die 
Ausste l lung geschlossen. 

Haus Königsberg, Duisburg, Mülheimer Stra
ße 39 _ Immanuel Kant 1724 bis 1804, Ausstel
lung an läß l ich des 250. Geburtstages des g r o ß e n 
Philosophen. Die Auss te l lung ist bis Freitag, 31. 
Januar, geöffn^; 

Acht aquarellierte Lithografien . D i e Sünd
flut" v o n Lov i s Cor in th wurden in München für 
33 000 D M bei K a r l und Faber v o n der Münche
ner graphischen Sammlung erworben. 

Auf einer Veranstaltung der Union der Ver
triebenen und Flüchtl inge in der C D U / C S U 
Hamburg sprach G ü n t e r Päh l , Ke i tum/Sy l t , zum 
Thema „ A g n e s M i e g e l — ihr Leben, ihr W e r k 
und die Entwick lung unserer Literatur." 

Haus des Deutschen Ostens, Düsseldorf — 
A m p h i t r y o n : A n t i k e G ö t t e r , Po l i t i k und K r i e g 
in einem musikal ischen D o p p e l g ä n g e r l u s t s p i e l . 
Donnerstag, 2. Januar, 16 und 20 U h r im Eichen
dorff-Saal. — Doctor Dolittle: Die phantastischen 
Abenteuer Dr. Dol i t t les i n der Begegnung mit 
Tieren und auf der Suche nach einer Riesen-
meeresschnecke. Dienstag, 7. Januar, 16 Uhr , i m 
Eichendorff-Saal. — Volkstanzkreis: W e g e n gro
ß e r Nachfrage ab Januar z w e i m a l i m Monat . 
Mi t twoch , 8. Januar, und Mi t twoch , 15. Januar, 
18 und 20 Uhr . F ü r A n f ä n g e r 18 bis 19.30 Uhr . 
F ü r Fortgeschrittene 20 U h r im Eichendorff-Saal. 

Westdeutscher Rundfunk: Naturschutzgebiet 
Böhmerwald: Vergangenes, Gegenwart , Zukunft. 
Sonntag, 5. Januar, 8 bis 9 Uhr , II. Programm. 
— W o h l t ä t e r i n des Erzgebirges. Z u m 400. Todes
tag v o n Barbara Uttmann, v o n Hans -Ul r i ch Engel. 
Sonntag, 12 Januar. 8 bis 9 Uhr . II. Programm. 

1975 ist da. . . 
. . . und mit welchen Schwierigkeiten wir in diesem Jahr — sei es in finan

zieller Hinsicht oder in bezug auf die Belieferung — zu tun haben werden, 
vermögen wir noch nicht zu sagen. 

Es ist uns als Vertriebsabteilung doch ein besonderes Anliegen, Ihnen allen 
für Ihre Treue, Ihren unerschütterlichen Glauben an unsere Zeitung und für den 
sich immer wieder neu zeigenden Einsatz in der Werbung für DAS OST-
PREUSSENBLATT zu danken. 

Schon des öfteren haben wir zum Ausdruck gebracht, daß wir durch das 
Umstellen auf elektronische Datenverarbeitung mit kolossalen Schwierigkei
len und neuen Erkenntnissen zu kämpfen haben. Werden Sie bitte nicht unge
duldig, sondern vertrauen Sie uns. In absehbarer Zeit haben wir alle Wider
wärtigkeiten überwunden. 

Unser Wunsch und unsere Uberzeugung ist, daß Sie weiterhin an der Ver
breitung unserer einmaligen Zeitung mithelfen werden, um die angestamm
te Heimat nie in Vergessenheit geraten zu lassen. 

Für Ihre Neuwerbungen wählen Sie bitte die Ihnen zustehende Werbe
prämie aus nachstehendem Angebot: 

Füi die Werbung eines neuen Dauerbeziehers 

Der redliche O s t p r e u ß e 
Postkartenkalender j 
O s t p r e u ß e n k a r t e mit i'arDigen S t ä d t e w a p p e n ; 
Provinzkarte O s t p r e u ß e n 1 : 300 300; 

drei Elchschaufelabzeichen, Meta l l , versilbert 

Vierfarbkugelschreiber mit P r ä g u n g 
DAF O S T P R E U S S E N B L A T T s 

A u t o s c h l ü s s e l a n h ä n g e i mit Elchschaufel) 
Wandte l le i 12,5 cm Durchmesser mit Elch
schaufel; 
Brieföffner mit Elchschaufel; 
Bildband „Os tp reußen* (Langewiesche Buche 
rei); 
„Die aus dem Osten kamen" (authentischei 
Bericht aus T a g e b ü c h e r n und Erinnerungen 
zusammengestellt) * 
„Chr i s toph Pankratius Mieserich unter den 
Seligen" von Hugo Wel lems : 
„Mein Lied , mein Land" , Liederbuch; 
„Der Zauberei Gottes", von Paul Fechtner; 
Die D o k u m e n t a r b ä n d e : 
„Die letzten Stunden daheim"; 
„Schicksal irt sieben Jahrhunderten"; 
„So war es damals"; 
.Land der dunklen W ä l d e r " . Schallplatte. 
„ S u l d o a t k e s p ä l e un K o m m i ß " — Mundart-
Schallplatte; 

Für zwei neue Dauerbezieher: 

Gasfeuerzeug mit Elchschaufel; 
„Heimat , He ima t l " Roman. Schicksal des 
Bruchhofes an der Grenze, von Richard Skow-
ronnek. 
G r o ß b i l d b a n d „ K ö n i g s b e r g i n 144 B i l d e r n " ; 
„Das Samland in 144 Bildern"» 
„Das Ermland in 144 Bildern"» 
„ M a s u r e n in 144 B i lde rn" i 
„Von M e m e l bis Trakehnen in 144 B i l d e r n " : 
Schwarze Wandkache l . 15x15 cm, mit Elch
schaufel, A d l e i , K ö n i g s b e r g e i Schloß oder 
Wappen o s t p r e u ß i s c h e i S t ä d t e ; 
Wappentel ler , 20 cm Durchmesser. 

Für drei neue Dauerbezieher: 

„Die Pferde mit der Eldaschaufel", v o n D . M. 
G o o d a l l ; 
.Land vol ler Gnade" von G ü n t h e r Schwab 
über W ä l d e r , Wasser und W i l d n i s ; 
Wappentel ler , 25 cm Durchmesser. 

Für vier neue Dauerbezieher: 

„Der g r o ß e K ö n i g " von Hans Heyck , I. Band. 
Ganzle inen . 352 Seiten. 

Für fünf neue Dauerbezieher: 

Schöner Kupferstich Ost- und W e s t p r e u ß e n 
(z. Z . Friedrich W i l h e l m I.), B i ldg röße 
55 x 47 cm. 

Bestellung ^£>05 £>flprm0mW(ffi 
D i e Z e i t u n g e r s c h e i n t w ö c h e n t l i c h 

Neuer Bezieher: _ _ 

Genaue Anschrift: 
Letzte Heimatanschrift 
(für die Kreiskartei) . 
W e r b e r (oder Spender bei Paterv 
schaftsabon.) Name und Anschrift: 
G e w ü n s c h t e 
W e r b e p r ä m i e : -

Die Bestel lung gilt ab sofort / eb 
b is auf Widerruf . 

B e z u g s g e b ü h r monatlich D M 4,80 Zahlung sol l i m voraus erfolaen f ü r 
• V, Jahr D M 14,40 • V, J , h r D M 28,80 ^ J a h r D M 5 7 R n . . 

• Dauerauftrag oder E i n z e l ü b e r w e i s u n g e n auf das Postscheckkonto L £ « 2 . , £ * " * 
oder auf das Konto 192 344 (BLZ 200 500 00) bei der H . m S ? k ? " J " H a m b u r f l 

• g e b ü h r e n d e n Einzug v o m Konto des ° ° ° • lÜSS^QSÄT^ 1 
N r . . bei 

• monatlichen Bareinzug beim Bezieher durch die Post. 

txis £#pKu0mWcm 2 Hamburg 13 • Postfach 8047 
Parkal lee 84 • Telefon (0 40) 45 25 41 / 42 
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Aus der landsmannschaftlichen Arbeit in . . . 

ERLIN 
^ r h „ n M r £ ' " " " ' - " " l . - n - : U , , n , r G u l l l a u « « . 

5. Jan 15 U h r , H e i m a t k r e i s S a m l d u d / L a b i a u : K r . w 

l r n n ' c » n ' D

U l S d , U n d h a u s ' 1 B l n - 6 1 - S t r e s e m a n n -
s t r d ß o 90, R a u m 118. 

12. J a n 16 U h r , H e i m a t k r e i s K ö n i g s b e r g ( P r | : K r . 
t r e l t e n , R e s t a u r a n t B l o c k , I B i n 21 A r m i n i u s 

s t r a ß e 2. -

26. J a n . , 15 U h r , H e i m a t k r e i s O r i e l s b u r g : K r e i s t r e f f e n 
*L J " h r o s h d U P t V f r s a m m l u n g . D e u t s c h l a n d h a u s , 

„ . 1 B m - 6 1 . S t r e s e m a n n 90, K a s i n o . 
..b. J a n . , 15 U h r , H e i m a t k r o ; > A l l e n s t e l n : K r e i s t r e f f e n 

H a n s a - R e s t a u r a n t , 1 B l n . 21. A l t M o a b i t 47/4B. 

HAMBURG 
V o r s i t z e n d e r d e r L a n d e s g r u p p e : F r i t z S . t i e , k u s , l l . m i 
b ü r g . G e s c h ä f t s f ü h r e r : H u g o W a g n e r , .' I L m i b u r q 74 
T r i f t k o p p e l 6, T e l e f o n 0 40 7 32 « 4 68 ( p r i v a t ) . 

B e z i r k s g r u p p e n 

B e r g e d u r f u n d U m g e b u n g — M o n t a g , 20. J a n u a r , 
H o l s t e i n i s c h e r H o f , J a h r e s h a u p t v e r s a m m l u n g . Im A n 
s c h l u ß a n d e n o f f i z i e l l e n T e i l w i r d F r ä u l e i n K i r s c h 
ü b e r i h r e R e i s e in d i e U S A b e r i c h t e n u n d d a z u F a r b 
d i a s z e i g e n . 

L o k s t e d t — N i e n d o r f — S c h n e l s e n — S o n n abend , 
4. J a n u a r , 19 U h r , i m G a s t h a u s Z u r D o p p e l e i c h e , A m 
T i b a r g , f indet d i e ers te M o n a t s v e r s a m m l u n g i m 
n e u e n J a h r statt. 

F r a u e n g r u p p e n 

B e r g e d o r f u n d U m g e b u n g — D i e n s t a g , 7. J a n u a r , 
17.30 U h r , a l s o e i n e h a l b e S t u n d e f r ü h e r als t o t a l , 
im L i r h t w t i r k h a u s T r e f f e n d e r F r a u e n g r u p p e . T h e m a 
des A b e n d s „ R ü c k b l i c k auf 1974". G ä s t e w i l l k o m m e n . 

F a r m s e n - W a l d d ö r f e r — D i e n s t a g , 7. J a n u a r , 15 U h r , 
k o m m t d i e F r a u e n g r u p p e i m V e r e i n s l o k a l des F T V , 
B e r n e r H e e r w e g 187 b, z u s a m m e n . 

B e z i r k s g r u p p e 
F a r m s e n - W a l d d ö r f e r — F r e i t a g , 24. J a n u a r , 19 U h r , 

T r e f f e n i m V e r e i n s l o k a l des F T V , B e r n e r H e e r w e g 
N r . 187 b : . D i e M u s i k k o m m t . " G ä s t e w i l l k o m m e n . 

G e m e i n s c h a f t e v a n g e l i s c h e r O s t p r e u ß e n 

H a m b u r g — S o n n t a g 12. J a n u a r , 15 U h r , in d e r 
E r l ö s e l k i r c h e a m B e r l i n e r T o r ( U u n d S - B a h n ) , O s t 
p r e u ß e n g o t t e s d i e n s t . P r e d i g t P f a r r e r M a r i e n f e l d , f r ü 
h e r W i e l i t z k e n , K r e i s T r e u b u r g . 

SCHLESWIG-HOLSTEIN 
V o r s i t z e n d e r d e r L a n d e s g r u p p e : G u n t e r P e t e r s d o r f 
K i e l . G e s c h ä f t s s t e l l e : 23 K i e l , W i l h e l m l n e n s t r . 4 7 / 4 » , 
T e l e f o n 04 31/4 02 11. 

A h r e n s b ö k — M i t t w o c h , 15. J a n u a r , Z u s a m m e n 
k u n f t d e r F r a u e n g r u p p e . — F r e i t a g , 17. J a n u a r , F l e c k -
u s s e n . 

P i n n e b e r g — S o n n a b e n d , 25. J a n u a r , J a h r e s h a u p t 
v e r s a m m l u n g . 

S c h l e s w i g — N ä c h s t e V e r a n s t a l t u n g e n : D o n n e r s t a g , 
23. J a n u a r , 19.30 U h r , J a h r e s h a u p t v e r s a m m l u n g . — 
F r e i t a g , 14. F e b r u a r . 19.30 U h r , b u n t e r A b e n d . — 

Liebe Abonnenten, 
unserer Bitte um Ä n d e r u n g der Ein
ziehungsart der B e z u g s g e b ü h r e n haben 
sehr viele von Ihnen entsprochen. 

Bitte, werden sie nicht ungeduldig, 
wenn die Umstellung noch einige Zeit 
dauert; wir sind auf die Anderungsnach-
richt der Post angewiesen — und das 
dauert seine Zeit. 

D o n n e r s t a g , 13. M ä r z , 16 U h r , H e i m a t a b e n d m i t F r a u 
E v a R e h s . — A l l e Z u s a m m e n k ü n f t e i m D e u t s c h e n H o f . 

U e t e r s e n — S o n n a b e n d , 1. F e b r u a r , 15 U h r , J a h 
r e s h a u p t v e r s a m m l u n g . — Im J a n u a r k e i n e Z u 
s a m m e n k u n f t . 

NIEDERSACHSEN 
V o r s i t z e n d e r : H o r s t F r i s c h m u t h . W e s t : F r e d i J o s t , 457 
Q u a k e n b r ü c k , H a s e s t r a ß e 60, T e l e f o n 0 54 31 / 35 17. 
N o r d : W e r n e r H o f f m a n n , 3112 E b s t o r f , M a x - E y t h -
W e g 3, T e l e f o n 0 58 2 2 / 8 43. S ü d : H o r s t F r i s c h m u t h , 
3 H a n n o v e r 1, H i l d e s h e i m e r S t r a ß e 119, T e l e f o n 

N r . 05 11 / 80 40 57. 

B r a m s c h e — F r a u e n g r u p p e : N ä c h s t e s T r e f f e n a m 
D i e n s t a g , d e m 7. J a n u a r , 15 U h r , i n d e r R a t s k l a u s e . 
V o r t r a g m i t D i a s u n d F i l m . T h e m a : U r l a u b i n O s t 
p r e u ß e n . 

H a n n o v e r — M i t d e r s e h r gut b e s u c h t e n A d v e n t s 
f e i e r f a n d d i e le tzte V e r a n s t a l t u n g d i e s e s J a h r e s 
statt. — D a s J a h r e s f e s t 1975 f indet a m 8. F e b r u a r 
b e i N e c k e r m a n n i n d e r v i e r t e n E t a g e i m C a f e u n d 
S p e i s e r e s t a u r a n t a ls K a p p e n f e s t m i t e i n e m k a r n e v a -
l i s t i s c h e n P r o g r a m m statt . D i e H a n n o v e r s c h e K a r n e -
v a l s g e s e l l s c h a f t u n d d i e K a p e l l e G e r h a r d M a i u . a. 
w i r k e n m i t . D e r V o r v e r k a u f v o n E i n t r i t t s k a r t e n z u 
4 _ D M b e g i n n t a m 4. J a n u a r b e i d e n V o r v e r k a u f s 
s t e l l e n E l i t e - R e i n i g u n g G a u e r , C e l l e r S t r a ß e 10/11, 
B i l d e r - Q u e l l e O r l o w s k i , A m A e g i d i e n t o r p l a t z 2 A , 
u n d b e i N e c k e r m a n n a m K u c h e n - B ü f e t t , v i e r t e E t a g e . 

O s n a b r ü c k — D i e F r a u e n g r u p p e trifft s ich M i t t 
w o c h 8. J a n u a r , 15 U h r , i m C a f e M e y e r , K o l l e g i e n -
w a l l ' l7 . . _ \ ± 

W e e n d e — S o n n a b e n d , a m 11. J a n u a r , i m G a s t h a u s 
W e i ß e s R o ß J a h r e s h a u p t v e r s a m m l u n g , v e r b u n d e n 
m i t e i n e m G r ü t z w u r s t e s s e n . A u f d e r T a g e s o r d n u n g 
s t e h e n u a. f o l g e n d e P u n k t e : T ä t i g k e i t s b e r i c h t , 
K a s s e n b e r i c h t , u n d N e u w a h l des V o r s t a n d e s . — 
S o n n a b e n d , 1. F e b r u a r , i m E i s e n b a h n - A u s b e s s e r u n g s 
w e r k G ö t t i n g e n , 20 U h r , o s t p r e u ß i s c h e s K a p p e n - u n d 
K o s t ü m f e s t , z u d e m s c h o n jetzt d i e M i t g l i e d e r u n d 
auch G ä s t e s o w i e d i e N a c h b a r g r u p p e n h e r z l i c h e i n 
g e l a d e n w e r d e n . M i t L a n d s l e u t e n d e r G r u p p e w u r d e 
e i n e T a n z g r u p p e z u s a m m e n g e s t e l l t , d i e m i t T a n z e n 
aus V a t e r s u n d G r o ß v a t e r s Z e i t e n , i n a l t e n T r a c h t e n , 
z u r U n t e r h a l t u n g b e i t r a g e n w i r d . A u c h d e r o s t p r e u 
ß i s c h e B ü g e l t a n z w i r d d a b e i n icht f e h l e n . 

— | I I | I I II Ii i I I U I — 
V o r s i t z e n d e r d e r L a n d e s g r u p p e : H a r r y P o l e y D u i s 

b u r g . G e s c h ä f t s s t e l l e : 4 D ü s s e l d o r f , D u i s b u r g e r Str . 71, 

T e l e f o n 02 11 / 48 26 72. 
B i e l e f e l d — D o n n e r s t a g , 9. J a n u a r , 20 U h r , S c h a b -

b e r s t u n d e i n d e r F r ö b e l s c h u l e . F r ö b e l s t r a ß e 5 T h e m a : 
I n f o r m a t i o n f ü r e i n e R e i s e n a c h O s t - u n d We_st-
p r e u ß e n . G ä s t e w i l l k o m m e n . — S o n n a b e n d 1 F e 
b r u a r 20 U h r G a s t s t ä t t e E i s e n h ü t t e , M a r k t r . t r a ß o 8, 
K o s t ü m - u n d ' K a p p e n f e s t mi t d e n P o m m e r n . G a s t e 
u n d F r e u n d e w i l l k o m m e n . 

K ö l n — D i e F r a u e n g r u p p e trifft s ich D i e n s t a g , d e n 
7. J a n u a r , 14.30 U h r . i m K o l p i n g h a u s , I l e l e n e n s t r a h o . 

K ö l n — S o n n a b e n d , 18. J a n u a r , f ä h r t d i e K r e i s 
g r u p p e nach D u i s b u r g . B e s i c h t i g u n g des H a u s e s 
K ö n i g s b e r g u n d der g r o ß e n K a n t a u s s t e ü u n g i m H a u s 
K ö n i g s b e r g unter F ü h r u n g v o n L a n d e s k u l t u r r e f e r e n t 
D r . H a n s w e r n e r H e i n c k e . A b f a h r t v o m P a r k p l a t z 
J a b a c h s t r a ß e u m 9.30 U h r , R ü c k k e h r g e g e n 18 U h r . 
F a h r p r e i s 8 D M . A n m e l d u n g e n so fort b e i d e r 
F r a u e n g r u p p e , F r a u Preuschof . T e l e f o n 52 68 17, F r a u 
S c h r o e t e r u n d F r a u F a b i g , s o w i e b e i Hrlch K l e i n , 
5 K ö l n 71, K i r b u r g e r W e g 119, T e l e f o n 70 77 31. D e r 
F a h r p r e i s ist b e i d e r A n m e l d u n g nach M o g l c h k e i t z u 
e n t r i c h t e n . — D i e O s t p r e u ß e n r u n d e i m J a n u a r 7311t 
aus . 

V i e r s e n — A n l ä ß l i c h e i n e r b e s o n d e r e n E h r i m g 
hat te d i e K r e i s g r u p p e e i n v o l l e s H a u s . E s k o n i t e n 
nicht n u r d i e V o r s i t z e n d e n der b e n a c h b a r t e n K r e i s 
g r u p p e n , s o w i e d i e V e r t r e t u n g e n d e r S c h l e s i e r u n d 
d e r S u d e t e n d e u t s c h e n b e g r ü ß t w e r d e n , s o n d e r n auch 
u n g e w ö h n l i c h v i e l e M i t g l i e d e r d e r K r e i s g r u p p e . Z w e i 
V o r s t a n d s m i t g l i e d e r h a t t e n schon a m f r ü h e n N a c h 
m i t t a g 120 E i s b e i n e v o r b e r e i t e n l a s s e n u n d d a f ü r ge
sorg t , d a ß a m A b e n d n a c h d e r B e g r ü ß u n g d u r c h d e n 
V o r s i t z e n d e n M a x P i l l a t h a l l e s z u m A u s t e i l e n f e i t i g 
w a r . N a c h d e m E s s e n w u r d e es f e i er l i ch , d e n n es 
ga l t , e i n e n M a n n z u e h r e n , d e r seit A n b a g i n n a k t i v 
in der l a n d s m a n n s c h a f t l i c h e n A r b e i t steht, W a l d e m a r 
E h l e r t . A m 7. J u l i 1893 i n R a m u t t e n , K r e i s H e y d e -
k r u g , g e b o r e n , w a r er L e h r e r in S t a n g e n w a l d e , K r e i s 
R o s e n b e r g , s p ä t e r in R o s e n b e r g d i r e k t . N a c h d e r V e r 
t r e i b u n g w a r er M i t b e g r ü n d e r d e r K r e i s g r u p p e V i e r 
sen u n d auch e i n e Z e i t l a n g d e r e n V o r s i t z e n d e r . D i e 
ses u n d n o c h v i e l e s a n d e r e e r f u h r e n d ie A n w e s e n d e n 
d u r c h d i e L a u d a t i o , d i e v o n L m . S t u d i e n d i r e k t o r 
J o h a n n e s W i d d r a g e h a l t e n w u r d e . N o c h h e u t e mi t 
81 J a h r e n ist er K u l t u r w a r l der K r e i s g r u p p e u n d b e i 
a l l e n M i t g l i e d e r n d u r c h s e i n e V o r t r ä g e s e h r b e l i e b t . 
Z u m A b s c h l u ß des A b e n d s ze ig te d e r L m . G e r h a r d 
S i e b e r t e i n e n s e l b s t g e d r e h t e n F i l m ü b e r se ine R e i s e 
n a c h W a s h i n g t o n , z u d e n N i a g a r a f ä l l e n u n d n a d i 
N e w Y o r k , d e r v o n d e n M i t g l i e d e r n m i t v i e l B e i f a l l 
b e d a c h t w u r d e . 

W a r e n d o r t — F r a u e n g r u p p e : D o n n e r s t a g , d e n 
9. J a n u a r , F i l m v o r t r a g . O r t des Z u s a m m e n s e i n s w i r d 
i n d e r ö r t l i c h e n P r e s s e b e k a n n t g e g e b e n . 

HESSEN 
V o r s i t z e n d e r d e r L a n d e s g r u p p e : O t t o v o n S c h w i c h o w , 
355 M a r b u r g , F r h r . - v . - S t e i n - S t r a ß e 37, T e l e f o n 0 64 21 -
4 75 84. 

G i e ß e n — S o n n a b e n d , 11. J a n u a r , 19 U h r , M a r t i n s 
hof, F a s c h i n g s v c r a n s t a l t u n g d e r O s t - u n d W e s t 
p r e u ß e n mi t d e n P o m m e r n . D a f ü r f-iilt d i e M o n a t s 
v e r s a m m l u n g i m J a n u a r aus . 

K a s s e l — D i e n s t a g , 7. J a n u a r , 15 U h r , h e i m a t l i d t e 
K a f f e e s t u n d e i n d e r G a s t s t ä t t e T e u t e b e r g , W o l f s a n g e r 
( L i n i e 6). — S k a t a b e n d e u n d g e m ü t l i c h e s B e i 
s a m m e n s e i n a m ers t en F r e i t a g j e d e n M o n a t s i m 
B ü r g e r h a u s H o l l ä n d i s c h e S t r a ß e ( L i n i e 1). 

BADEN-WÜRTTEMBERG 
V o r s i t z e n d e i det L a n d e s g r u p p e : E r w i n Seefe ldt , 
7417 U r a c h , M a u c h e n l a l s t r a ß e 45, T e l . 0 71 25 \ 44 25 

G i e n g e n — S o n n a b e n d , 18. J a n u a r , 19.30 U h r , 
K a p p e n a b e n d , g e m e i n s a m m i t d i n S d i l e s i e m i m 
S c h l ü s s e l k e l l e r . 

S tu t tgar t — D e r « O s t d e u t s c h e K u l t u r k r e i s " be
w ä h r t e s ich je tzt n a c h m e h r e r e n g u t e n V o r t r a g s 
a b e n d e n d u r c h e i n m u s i s c h e s F i n a l e v o r v o l l bese tz 
t e m S a a l . S c h ö p f e r i s c h e M e n s c h e n aus v e r s c h i e d e n e n 
o s t d e u t s c h e n G a u e n ges ta l t e t en n a c h e i n e r Idee u n d 
E i n l a d u n g des O r g a n i s a t o r s , des V o r s i t z e n d e n d e r 
L a n d e s g r u p p e W e s t p r e u ß e n , Prof . D r . S c h i e n e m a n n , 
e i n e g e m e i n s a m e b e s i n n l i c h e H ö r f o l g e , b e i d e r die. 
Z u h ö r e r d a s auf d e n s c h ö n e n g e k n ü p f t e n W a n d 
t e p p i c h d e r R a v e n s b u r g e r O s t p r e u ß i n r . e n n e b e n der 
E i n g a n g s t ü r r i c h t e n k o n n t e n . A u c h A n g e h ö r i g e d e r 
j u n g e n G e n e r a t i o n h a t t e n , m u t i g r e o r o d u z i e r e n d , 
i h r e n A n t e i l : s ie t r u g e n als ge schu l t e M i t g l ; e d e r d e r 
N o r d o s t d e u t s c h e n S p i e l s c h a r , R e u t l i n g e n , r e i z v o l l 
v e r t o n t e u n d i n s t r u m e n t i e r t e T e x t e v o n i h r e r L e i t e r i n 
E r n a S e n g e r aus D a n z i g , g e b o r e n e M a r i e n b u r g e r i n , 

Das Erinnerungsfoto [33] 

Sackheimer Mädchen-Mittelschule — Von der Schulabschlußklasse 1943, die Frau 
Käthe Haugwitz leitete und die am 25. August dieses Jahres ihr 80. Lebensjahr 
vollendete, fand nach dreißig Jahren im September 1973 ein Klassentreffen stall.. 
Gastgeberin war Hildegard Neumann, geborene Kasper, in Forsbach bei Köln. 
Die Einsenderin des Fotos, auf dem auch der inzwischen verstorbene Rektor 
Zeil abgebildet ist, Margarete Schippel, geborene Conradt, die jetzt in Frankfurt' 
Main lebt, schreibt uns: „Von den Ehemaligen waren bei dem Treffen Gerda 
Bayer, geborene Witt; Brigitte Beltic, geborene Simionek, die extra aus England 
gekommen war; Christel Dupont, geborene Willuweit; Elly Perez, geborene Sauer
baum; Ilse Prüfer, geborene Schneider; und Herta Strunk dabei. Nicht daran teil
nehmen konnten Erika Auersch, geborene Olschewski; Ruth Droeger; Ruth Eh
lert, geborene Mallien; Ingeborg Lapsien-, Hildegard Lippert, geborene Schönsee, 
die erst nach dem Treffen wiedergefunden wurde, sowie vier in Mitteldeutschland 
lebende Schulkameradinnen, mit denen ich jedoch ständig in brieflichem Kontakt 
stehe." Die Damen hoffen, durch dieses Foto ihre anderen früheren Klassenkame
radinnen wiederzufinden. HZ 

u n d der P o m m e r i n C l ä r e W i l l e r mi t g u t t m D a r s t e l 
l u n g s w i l l e n v o r , A n n e t t e W e r n i c k , T c c h t e r e ines 
W e s t p r e u ß e n , b e w ä h r t e s ich b e i d e r D a r b i e t u n g der 
F a l k s c h e n K l a v i e r s t ü c k e als e i n e bere i t s mit P r e i s e n 
a u s g e z e i c h n e t e N a c h w u c h s p i a n i s t i n . B r u n o M a t -
schol ls h u m o r i g g e b o t e n e E i n l a g e z w e i e r p la t tdeut 
scher G e d i c h t e e r w e c k t e S z e n e n aus d e m R a u m der 
F r e i e n S tadt D a n z i g . D e n H a u p t a n t e i l g e m ä ß s e i n e r 
u r s p r ü n g l i c h e n K o n z e p t i o n ha t t en an d e n g e l u n g e n e n 
A b e n d als A u t o r e n der K o m p o n i s t u n d T e x t d i c h t e r 
S i e g f r i e d W i l h e l m F a l k , V o r s i t z e n d e r der P o m m e r -
schen K r e i s g r u p p e Stut tgart , d e r schlesiscvie L y r i k e r 
W a l t e r L e i p r i c h , D o s s e n h e i m b e i H e i d e l b e r g , u n d 
W e r n e r S c h i e n e m a n n , g e b o r e n e r P o s e n c r mi t D a n z J g -
w e s t p r e u ß i s c h e r J u g e n d . D e r A b e n d setzte mi t e i n e m 
g e f ü h l s r e i c h e n L i e d e i n , das v o n d e m S o l o - B a r i t o n 
des S ü d d e u t s c h e n R u n d f u n k s , M a n f r e d A c k e r m a n n , 
k o n g e n i a l g e s u n g e n w u r d e . D r . S c h i e n c m a r . n h a l l e 
b e i d e r B e g r ü ß u n g d e n S i n n des A b e n d s , d e r v o m 
K o n s e r v i e r e n z u d e n N e u s c h ö p f u n g e n h i n l e n k e n u n d 
d e r e n M a n n i g f a l t i g k e i t d a r t u n w o l l e , o h n e u n b e 
s c h e i d e n e W e r t u r t e i l e z u p r ä j u d i z i e r e n , als s p e z i e l 
l e n K u l t u r b e i t r a g d a r g e l e g t . D e m s ü d l i c h e r e n Z w e i g 
o s t d e u t s c h e n G e i s t e s l e b e n s v e r t r a t a m E n d e E l i s a b e t h 
G r e g o r , N a c h f o l g e r i n i h r e s v e r s t o r b e n e n M a n n e s als 
schles i sches O K K - K o m i t e e m i t g l i e d ; s ie f o r m u l i e r t e i n 
h e r z l i c h e n W o r t e n n o c h e i n m a l d e n D a n k a n d i e M i t 
w i r k e n d e n , v o m N e u n j ä h r i g e n b is z u d e n ü b e r Sech
z i g j ä h r i g e n , u n d a n d e n O r g a n i s a t o r des A b e n d s , 
d e n e n d i e Z u h ö r e r s c h a f t so oft u n d re i ch l i ch B e i f a l l 
g e s p e n d e t hatte . 

Wie schwer es ist, im A u s l a n d e inen Prof i -
B o x k a m p f zu gewinnen , m u ß t e der ostdeutsche 
Ex-Europameis te r und Deutsche M e i s t e r Lo tha r 
A b e n d (30), B r i e g / K i e l , nach seiner k .o . -Nieder -
lage gegen den N o r w e g e r Poulsen i n O s l o er
fahren, als er jetzt gut vorbere i te t i m Super
leichtgewicht i n H e l s i n k i gegen den F i n n e n N i k -
k i n e n nach e inem Zehn-Runden-Kampf mit 1:2-
Richters t immen zum V e r l i e r e r e r k l ä r t wurde . 
Lothar A b e n d e n t t ä u s c h t : „ U n e n t s c h i e d e n ja , 
v e r l o r e n habe ich nie." Hoffent l ich ergeht es dem 
K ö n i g s b e r g e r Deutschen M e i s t e r im Halbschwer
gewicht, K a r l - H e i n z K l e i n , i n I ta l ien besser. 

Die Europacup-UEFA-Fußbal l sp ie l e der betei

l ig ten deutschen Mannschaf ten endeten: H a m 
burger Spor tve re in gegen D y n a m o Dresden 4:1, 
Par t i zan Be lg rad gegen 1. F C Kö ln (ohne den 
ostdeutschen Na t iona l sp i e l e r Weber ) 1:0, M ö n 
chengladbach gegen R e a l Saragossa 5:0, F C 
A m s t e r d a m gegen For tuna D ü s s e l d o r f 3:0. D i e 
R ü c k s p i e l e am 11. Dezember werden ü b e r das 
W e i t e r k o m m e n entscheiden. 
Der o s t p r e u ß i s c h e Speerwerfer W a l d e m a r E h 
lert (65) aus T i l s i t i n Schenefeld (Schleswig-
Hols te in) als Haupt lehre r lebend, v o r dem Z w e i 
ten W e l t k r i e g auch b e i m Ber l ine r Spor tc lub als 
Speerwerfer u n d M e h r k ä m p f e r erfolgreich u n d 
in den 50er J ah ren auch am Start bei den T r a -

Keine Ny/eihnachtsberichte 
Alle Jahre wieder kommen unsere Landsleute überall in Stadt und Land zusammen, 

um die adventliche und vorweihnachtliche Zeit lestlich zu begehen. Bei den vielen Be
richten, die uns über die heimatlichen Feiern erreichten, ist es uns auch in diesem Jahr 
nicht möglich, entgegen unserer sonstigen Gepflogenheit, alle Beitrage zu veröffentlichen. 
Wir bitten unsere Mitarbeiter und unsere Leser dafür um Verständnis. 

Aus der Fülle der Einsendungen geht hervor, daß unser ostpreußisches Brauchtum bei 
allen Feiern nach wie vor gepflegt wird. In den Gedanken, die in diesen Stunden nach 
Hause wandern, tauchten Sternsinger, Schimmelreiter und Umzüge mit dem Brummlopt 
auf. Gemeinsam gesungene Advents- und Weihnachtslieder, Lesungen und Gedichte 
ostpreußischer Dichter und Schriftsteller brachten heimatliche Atmosphäre in die von den 
Frauen der Gruppen festlich geschmückten Räume und Säle, lm Schein der Kerzen saßen 
unsere Landsleute bei Kaffee und Mohnstritzel oder Fladen, Pfeffernüssen und selbst
gebackenem Marzipan beisammen, lauschten dem Chorgesang oder zarter Flötenmusik 
und erfreuten sich an Weihnachtsspielen, die von Jugendlichen und Jugendgruppen glei
chermaßen dargeboten wurden. Häufig kam auch Knecht Ruprecht oder der Nikolaus 
und bedachte die Kinder mit bunten Tüten voller Gebäck und Süßigkeiten. 

In diesen Stunden der Besinnung spürten alle die innere Verbundenheit, sie spürten, 
daß wir Ostpreußen, auch fern der Heimat, eine große Familie bilden. HZ 

d i t i o n s w e t t k ä m p f e n der ostdeutschen Leicht
athleten, starb ganz p lö tz l ich (Herzversagen) am 
5. N o v e m b e r . Nach 1945 war er Ü b u n g s l e i t e r 
und F u n k t i o n ä r , auch K r e i s - und Bez i rksvo r s i t 
zender i m Le ich ta th le t ikverband Sch l e swig -Ho l 
stein und wurde 1973 mi t dem ewigen W a n d e r 
preis , dem „ g o l d e n e n Rennschuh" ausgezeich
net. 

Der o s t p r e u ß i s c h e mehrfache H a n d b a l l - N a 
t iona lsp ie le r Siegfr ied Pe r rey (59) aus K ö n i g s 
berg, der bei fünf O l y m p i s c h e n Sp ie l en ruicli 
dem K r i e g il^e deutsche Mannschaft betreute und 
besonders am G e l i n g e n der O l y m p i s c h e n Spie le 
1972 i n M ü n c h e n a l l e r g r ö ß t e n A n t e i l hatte, 
m u ß t e jetzt innerhalb dre i W o c h e n z w e i schwere 
Opera t ionen i m K rankenhaus Ludwigshafen we
gen einer a l ten Be inve r l e t zung ü b e r sich erge
hen lassen. Pe r rey w o l l t e sich mit frischem 
Schwung in die A r b e i t s t ü r z e n , da brach er bei 
einer Dienst re ise mit e inem B l u t e r g u ß zusam
men. Er m u ß t e zehn Tage k ü n s t l i c h e r n ä h r t wer
den und konnte nicht sprechen. Jetzt geht es 
aber wieder bergauf, und es besteht die Hoff
nung, d a ß der g r o ß e harte M a n n , „ M i s t e r O l y m 
p i a " , s p ä t e s t e n s für O l y m p i a 1976 i n M o n t r e a l 
wieder zur V e r f ü g u n g steht. 

Der S ü n d e n b o c k ist immer der Tra iner , wenn 
be i e iner F u ß b a l l m a n n s c h a f t eine K r i s e eintr i t t 
und die erwarte ten Erfolge e inmal ausble iben. 
Das m u ß t e nun auch der o s t p r e u ß i s c h e Me i s t e r 
t ra iner v o n B a y e r n M ü n c h e n , U d o Lattek-Sens-
burg, erfahren, der mit seiner Mannschaft nicht 
nur dre i Jahre den Deutschen Mei s t e r t i t e l ge
wann, i m letzen Jah r auch Europapoka ls ieger 
wurde und den Stamm für die deutsche W e l t 
meisterschaft stell te. M e h r e r e Bundes l igasp ie le 
i n der je tz igen Runde 1 9 7 4 / 7 5 g ingen ve r lo ren , 
(falsche P lanung der V e r e i n s f ü h r u n g , u n z ä h l i g e 
Re i sen zu P r iva t sp i e l en und der V e r k a u f des 
Weltmeis terschaf tsspielers Brei tner nach M a 
drid) . Das S p i e l gegen For tuna D ü s s e l d o r f wur 
de mit 4 :0 zwar gewonnen, doch ist es k a u m zu 
erwarten, d a ß , w e n n sich die gewohnten Er
folge wieder e ins te l len , der R ü c k s t a n d v o n sie
ben Punk ten aufgeholt werden, der Mei s t e r t i t e l 
noch e inma l erfolgreich ver te id ig t werden kann . 

„U-Bahn-Bau ist öffentliche 
Verschwendung" 

Der U - B a h n - B a u i n 16 S t ä d t e n der Bundes
r epub l ik ist nach Ans ich t des D ü s s e l d o r f e r A r c h i 
tekten u n d V e r k e h r s e x p e r t e n Theo Romahn 
„nach K r i e g f ü h r e n die g r ö ß t e öffent l iche V e r 
schwendung, die i n e inem Land mit V o l l m o t o r i 
s ie rung denkbar is t" . In e inem G e s p r ä c h mit der 
Nachrichtenagentur A s s o c i a t e d Press sagte R o 
mahn, w e r die automobi le Gesellschaft dieses 
Jahrhunder ts i n e in Raster z u r ü c k z w i n g e n wo l l e , 
das i m v o r i g e n Jahrhunder t entstanden sei, re
giere gegen den technischen und gesellschaft
l ichen Fortschri t t . Der Schienen-Massentransport 
sei eine typische Zwangss i tua t ion der A r m u t s 
gesellschaft v o r hundert J ah ren gewesen. W e r 
diese L ö s u n g für das J ah r 2000 anbiete, verrate, 
d a ß er k e i n Zukunf tskonzept habe. 

Der aus O s t p r e u ß e n stammende Arch i t ek t be
zeichnete es als u n m ö g l i c h , mit e inem noch so 
gut ausgebauten Massenverkehrsne tz den Indi-
v i d u a l v e r k e h r zu ersetzen. Im ü b r i g e n koste das 
A u f r e i ß e n v o n S t r a ß e n und das Graben v o n T u n 
neln i n den 16 S t ä d t e n mit U-Bahn-Bau — auch 
D ü s s e l d o r f ist darunter — pro Ki lome te r mehr 
als 100 M i l l i o n e n M a r k . 
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Aus den ostpreußischen Heimatkreisen . . . 
Oie Kartei des Heimatkreises braucht Ihre Anschrift. Melden Sie deshalb jeden Wohnungs

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

Bartenstein 
Kreisvertre ter H a n s - H e r m a n n Steppuhn, L ü b e c k , 
G r ö n a u e r B a u m 1, T e l e f o n 50 32 28. 

G r o ß - S c h w a r a u n e n u n d U m g e g e n d heute. V o n 
Fr i t z -Joach im F i r l e y , 3091 N e d d e n a v e r b e r g e n 128, 
Kre i s V e r d e n (Al ler) . D a ich weder po ln i sch noch 
russisch spreche, machte ich im J u l i 1974 mit der be
w ä h r t e n , f ü r Re i sen nach P o l e n spez ia l i s ierten F i r m a 
U r b a n , L i e b e n a u , die beste B e z i e h u n g e n z u den amt
l ichen polnischen Ste l len hat, e ine n e u n t ä g i g e Reise 
in die He imat . V o n F r a n k f u r t (Oder) an s tanden uns 
stets zwei Po l innen v o n O r b i s , W a r s c h a u , als D o l 
metscherinnen zur V e r f ü g u n g u n d ertei l ten al le er
forderl ichen Informat ionen u n d A u s k ü n f t e , insbeson
dere auch ü b e r die A g r a r - u n d B o d e n r e f o r m , die 
F o r s t v e r w a l t u n g u n d die J a g d in Po len . S ü d l i c h v o n 
Bartenste in s ind d ie landwirtschaft l ichen Betr iebe 
unseres He imatkre i s e s i m a l lgeme inen in i h r e n Be
t r i e b s g r ö ß e n aus deutscher Ze i t erha l ten gebl ieben . 
D a s h e i ß t , was eine S i e d l u n g oder e in B a u e r n h o f war , 
ist es auch heute jetzt noch, w e n n ich auch fest
stellte, d a ß e inige B a u e r n h ö f e v ö l l i g v e r s c h w u n d e n 
s ind , wie z. B . der B a u e r n h o f Brechmann , L o s g e h n e n , 
u n d die M ü h l e M o s c h m a n n , M i n t e n , nebst L a n d w i r t 
schaft, sowie auch das Staubecken an der Doste , die 
jetzt . P i s a " h e i ß t , w ie e in Schi ld in L o s g e h n e n k u r z 
v o r ihrer M ü n d u n g in den K i n k e i m e r See v e r k ü n d e t , 
der u m eine F l ä c h e v o n ü b e r 1000 M o r g e n k le iner 
g e w o r d e n ist. D i e e inst ige W a s s e r f l ä c h e ist jetzt 
v ö l l i g e i n g e g r ü n t nicht nur mit G r ä s e r n , sondern auch 
mit B ü s c h e n . 

Gumbinnen 
K r e i s v e r t r e t e r : D i p l . - I n g . n i e t r i c h G o l d b e c k , 4812 
B r a c k w e d e 1, W i n t e r b e r g e r S tr . 14, T e l . «5 21/44 in 55. 

H e i m a t b r i e f 27 — In diesen T a g e n w u r d e mit d e m 
H e i m a t b r i e f N r . 27 das dritte u n d letzte Hef t dieses 
Jahres verschickt. Es e n t h ä l t u . a. B i lder u n d Berichte 
v o n den V e r a n s t a l t u n g e n bei der 250-Jahr-Fe ier für 
G u m b i n n e n in Bie le fe ld mit d e m W o r t l a u t der A n 
dacht v o n Pfarrer F l o r e y , S a l z b u r g , u n d mit e iner 
a u s f ü h r l i c h e n W ü r d i g u n g des V o r t r a g e s v o n Prof . 
D r . R i e m a n n ü b e r W e s e n u n d W e r k A g n e s M i e g e l s . 
In den dre i d i e s j ä h r i g e n H e i m a t b r i e f e n , z u denen j a 
auch die Festschrift „ 2 5 0 J a h r e Stadt G u m b i n n e n — 
20 J a h r e Patenschaft B i e l e f e l d — G u m b i n n e n " g e h ö r t , 
w u r d e n v e r s t ä n d l i c h e r w e i s e meistens T h e m e n be
handelt , die die Stadt u n d ihre Geschichte betreffen. 
V o m n ä c h s t e n Brief, N r . 28, an, der i m F r ü h j a h r 1975 
erscheint, w e r d e n d a n n auch w i e d e r die be l i ebten 
Sch i lderungen aus d e m Kre i sgeb ie t fortgesetzt. H i e r 
f ü r l iegen bereits B e i t r ä g e v o r aus A n g e r e d c ( K a m -
pischkehmen) , A n g e r f e l d e (Mings t immen) , Seewiese 
(Atszirgessern) u n d anderen D ö r f e r n . Es k a n n sich 
n a t ü r l i c h auch we i t erh in j e d e r m a n n bete i l igen , der 
etwas schreiben m ö c h t e . A u c h B i lder w e r d e n i m m e r 
wieder zur Bere icherung der H e i m a t b r i e f e gebraucht. 
Diese m ü s s e n aber genau e r l ä u t e r t w e r d e n , i n d e m 
m a n auf e inem besonderen Blatt e ine Beschre ibung 
des Ortes , der abgebi ldeten G e g e n s t ä n d e u n d Per
sonen (mit Namen) u n d auch des Ze i tpunktes gibt. 
A l l e U n t e r l a g e n sende m a n an das K r e i s a r c h i v G u m 
b innen im Stadtarchiv Bie le fe ld , 48 Bie le fe ld , W e r t h e r 
S t r a ß e . 3. D i e B i lder w e r d e n aut W H ^ $ f l b » * d * . R # p r o . - > -
dukt ion z u r ü c k g e g e b e n . W e r den H e i m a t b r i e f nicht 
r e g e l m ä i » J * P T h ä l t oder w e r v o n B e k a n n t e n o d e r V e r 
wandten (auch den K i n d e r n mit e igenem Hauss tand) 
w e i ß , d a ß sie den H e i m a t b r i e f nicht b e k o m m e n , der 
teile die jetz ige u n d die f r ü h e r e Heimatanschr i f t in 
Stadt bzw. K r e i s G u m b i n n e n mit a n : Stadt B ie le fe ld , 
Stadtamt 80, Patenschaft G u m b i n n e n , 48 B ie l e fe ld , 
Postfach 181. D i e Kre isgemeinschaf t dankt a l l en 
Lands leuten , die sich auch in d iesem J a h r in so gro
ß e r Z a h l t a t k r ä f t i g u n d mit S p e n d e n an der gemein
samen A r b e i t u n d besonders an der G e s t a l t u n g des 
Heimatbrie fes betei l igt haben . W i r w e r d e n uns auch 
im n ä c h s t e n J a h r b e m ü h e n , die V e r b i n d u n g mit a l l en 
unseren M t i b ü r g e r n durch m ö g l i c h s t v ie le V e r a n s t a l 
tungen an verschiedenen O r t e n zu erha l ten u n d z u 
v e r s t ä r k e n . M i t d iesem A u s b l i c k g r ü ß e n w i r alle 
G u m b i n n e r aus Stadt u n d L a n d u n d w ü n s c h e n i h n e n 
ein gutes J a h r 1975. 

D i e ehemal igen C e c i l i e n s c h ü l e r i n n e n u n d Fr iedr ichs 
s c h ü l e r treffen sich wieder (10. Treffen) am F r e i t a g , 
3. J a n u a r , 15.30 U h r , in H a m b u r g , D a m m t o r b a h n h o f , 
B a h n h o f s g a s t s t ä t t e (Uniklause) . A l l e G u m b i n n e r mit 
A n g e h ö r i g e n s ind zu d iesem z w a n g l o s e n B e i s a m m e n 
sein herzl ich e inge laden. 

Heiligenbeil 
Krei sver tre ter : G e o r g V ö g e r l , 1 B e r l i n 41 (Steglitz), 
B u g g e s t r a ß e 6. T e l e f o n 0 30 / 8 21 20 96. 

Das Hauplkre i s t re f f en 1975 findet am 21./22. J u n i 
in Burgdorf statt. A u s A n l a ß der 2 0 j ä h r i g e n W i e d e r 
k e h r des P a t e n s c h a f t s v e r h ä l t n i s s e s w i r d d ie sem Tref 
fen eine besondere N o t e be igemessen . M e r k e n sich 
bitte diesen T e r m i n v o r u n d s t immen Sie dense lben 
mit ihren U r l a u b s p l ä n e n ab. — D i e Kre i sgemeinschaf t 
H e i l i g e n b e i l w ü n s c h t ihren P a t e n s c h a f t s t r ä g e r n , M i t 
arbei tern u n d Lands leuten e in fr iedvol les , g l ü c k l i c h e s 
u n d erfolgreiches J a h r 1975. 

„ D e r K r e i s H e i l i g e n b e i l " . D a s unter d ie sem T i t e l 
bearbeitete K r e i s b u d i w i r d v o n v i e l e n L a n d s l e u t e n , 
vor a l l em v o n denen , die bereits den Be trag v o n 
30 D M eingezahlt h a b e n , s e h n s ü c h t i g erwartet . M e h 
rere U m s t ä n d e machten sein Ersche inen z u W e i h 
nachten u n m ö g l i c h . Es m ü s s e n noch e in ige K a p i t e l 
ausgearbeitet w e r den , so d a ß der Inhalt des Buches 
v i e l umfangreicher w i r d als vorgesehen . D i e Be
schaffung gerade neuzeit l ichen M a t e r i a l s f ü r die noch 
fehlenden K a p i t e l ist besonders schwier ig . H i n z u 
k a m e n unvorhergesehene Ere ign i s se , die me ine A r b e i t 
am Buch stark beh inder ten: der Bruch meines A r m e s , 
K r a n k h e i t u n d zwei T o d e s f ä l l e in der F a m i l i e . Es tut 
mir le id, dies mit te i len zu m ü s s e n . Ich bitte aber, für 
meine L a g e u n d meine schwierige A r b e i t V e r s t ä n d n i s 
z u ze igen u n d nicht u n g e d u l d i g u n d m i ß m u t i g zu 
werden. Das H e i m a t b u c h unseres Kre i s e s w i r d er
scheinen. E i n e n T e r m i n wage ich nicht zu nennen . 

E . J . Guttze i t 

D i e V e r e i n i g u n g e h e m . S c h ü l e r der V o r s t ä d t i s c h e n 
O b e r r e a l s c h u l e zu K ö n i g s b e r g (Pr) e. V . hatte in 
D u i s b u r g ins H a u s K ö n i g s b e r g e inge laden . D e r F ü h 
r u n g durch die K a n t a u s s t e l l u n g mit F r a u D r . I. G u n 
termann folgte e in recht stattl icher F r e u n d e s k r e i s , 
der a u f m e r k s a m den W o r t e n ü b e r das L e b e n u n d 
W i r k e n des G e l e h r t e n lauschte. Z u r Kafee ta fe l i m 
F r i t z - G a u s e - Z i m m e r war d a n n auch der letzte Platz 
besetzt. W e r n e r Strahl gab a n s c h l i e ß e n d e inen F i l m -
u n d Diaber icht v o n seiner O s t p r e u ß e n r e i s e 1974. H i e r 
w u r d e n v i e l e E r i n n e r u n g e n wach, u n d w e r d ie L a n d 
schaft noch nicht kannte , k o n n t e sich unsere H e i m a t 
in B i l d e r n ansehen, auf das er ver s t ehen sol lte , 
w a r u m wir diese H e i m a t so sehr i m H e r z e n tragen . 
D e n A b e n d verbrachten w i r in g e m ü t l i c h e r R u n d e 
g e m e i n s a m i m B a h n h o f s h o t e l D u i s b u r g . V i e l z u 
schnell v e r g i n g e n die S tu nd en , u n d mit den bes ten 
W ü n s c h e n f ü r 1975 trennten sich die B o w k e s v o n 
e inander u n d strebten i h r e m Z u h a u s e zu. 

Königsberg-Land 
K r e i s v e r t r e t e r : B r u n o K e r w i n . 454 L e n g e r i c h . 
T h o m a s - M a n n - S t r a f J e 13, T e l e f o n 0 54 81/7 32. 

D e r K r e i s a u s s c h u ß hat in der S i tzung a n l ä ß l i c h des 
Kreis tref fens in M i n d e n e i n s t i m m i g beschlossen, sich 
d e m V e r e i n S a m l ä n d i s c h e r H e i m a t b r i e f „ U n s e r 
s c h ö n e s S a m l a n d " a n z u s c h l i e ß e n . D e r H e i m a t b r i e f er
scheint v i e r m a l j ä h r l i c h . U n s e r H e i m a t k r e i s w i r d 
also er s tmal ig i m ersten Hef t 1975, A u s g a b e E n d e 
M ä r z , ver tre ten se in . D e r H e i m a t b r i e f k a n n schon 
jetzt be i der V e r s a n d s t e l l e f ü r den H e i m a t b r i e f 
z. H d . F r a u Else Pfeiffer, 208 P i n n e b e r g , F a h l t s k a m p 
N r . 30, Postfach 1705, bestel lt w e r d e n . Es l iegt an 
uns, d a ß der H e i m a t b r i e f v i e l e Leser unter u n s e r e n 
L a n d s l e u t e n findet. Bitte, be te i l igen S ie sich audr an 
der G e s t a l t u n g des Briefes . W i r w ü r d e n es gerne 
sehen, w e n n i m ersten H e i m a t b r i e f B e i t r ä g e v i e l e r 
O r t e unseres H e i m a t k r e i s e s zu lesen w ä r e n . W e r 
schreibt e inen k u r z e n A r t i k e l ü b e r se inen H e i m a t 
ort? S e n d e n Sie bitte d iesen bis s p ä t e s t e n s E n d e 
J a n u a r an F r i t z L ö b e r t , 46 D o r t m u n d - S c h a r n h o r s t , 
S p a n n s t r a ß e 22, T e l e f o n 02 31 / 23 09 95. W i r w ü n 
schen a l len Lands leuten e in gesundes und erfo lg
reiches neues J a h r . 

Königsberg-Stadt 
A m t i e r e n d e r Stadtvors i tzender: D ip l . - Ing . U l r i c h 
A l b i n u s , 53 B o n n . G e s c h ä f t s s t e l l e : G ü n t e r Boret ius , 
4 D ü s s e l d o r f , B i s m a r c k s t r a ß e 90, T e l e f o n 35 03 80. 

R o ß g ä r t e r Mit te l schule — Z u u n s e r e m n ä c h s t e n 
Zwischentreffen S o n n a b e n d , 18. J a n u a r , m ö c h t e ich 
alle E h e m a l i g e n mit ihren A n g e h ö r i g e n aus H a m b u r g 
u n d U m g e b u n g e in laden . W i r treffen uns w i e d e r u m 
15 U h r bei Lackemann i m H a m b u r g - Z i m m e r (knapp 
f ü n f M i n u t e n v o m U - B a h n h o f W a n d s b e k - M a r k t ent
fernt). Anschr i f t : H a u s L a c k e m a n n , H i n t e r m Stern 14. 
— Schon heute laden w ir zu unserem n ä c h s t e n H a u p t 
treffen v o m 2. bis 4. M a i nach 6122 Erbach ( O d e n 
wald), Postfach 1249, e in . Q u a r t i e r w ü n s c h e bitte schon 
jetzt d e m dort igen S t ä d t i s c h e n V e r k e h r s a m t v o r 
tragen. N ä h e r e E inze lhe i ten i m R u n d b r i e f 1/75. 

Lyck 
Kre i sver tre t er H e l l m u t R a t h k e , 239 F l e n s b u r g , T w e d -
ter M a r k t 61, Postfach 496, T e l . 04 61 / 3 70 33, abends 
R u f - N r . 04 61 / 3 62 66. 

M a s u r e n f a h r t nach L y c k mit d e m Standort Lotzen 
in der Ze i t v o m 23. bis 31. M a i u n d v o m 26. A u g u s t 
bis 3. September . A u f W u n s c h v i e l e r Lands l eu te s ind 
noch e i n m a l F a h r t e n nach L ö t z e n / L y c k mit e i n e m 
O m n i b u s v o r g e s e h e n . E i n e T o u r i s t e n u n t e r b r i n g u n g 
in Lyck ist w e i t e r h i n nicht m ö g l i c h . Bei der F a h r t im 
M a i ist die U n t e r b r i n g u n g i m e h e m a l i g e n H o t e l 
K a i s e r h o f , jetzt M a s u r s k i , in Lotzen v o r g e s e h e n . Der 
Preis b e t r ä g t f ü r die F a h r t e i n s c h l i e ß l i c h V o l l p e n s i o n , 
V i s u m b e s c h a f f u n g u n d s ä m t l i c h e r N e b e n k o s t e n , sowie 
e iner Dre i e inha lb -S tunden-Sch i f fahr t auf den m a s u r i -
schen Seen 520,— D M . F ü r e ine s p ä t e r e F a h r t ist die 
U n t e r b r i n g u n g in ^ i n e m n e u erste l l ten H o t e l in 
•Lotzen, das noch n.<\ in /ugster.tjg i s t , . v o r g e s e h e n . 
D e r Preis e r h ö h t sich ^b.ei . .digäjyjj , , , . wesent l ich u n d 
steht noch nicht fest. Interessenten k ö n n e n sich u n 
v e r b i n d l i c h a n m e l d e n bei L m . H e i n r i c h N e u w a l d , 
444 Rhe ine , Im S u n d e r n 25, T e l e f o n 0 25 31 / 86 91. 

Memel, Heydekrug, Pogegen 
K r e i s v e r t r e t e r Stadt : D r . G U n t h e r L i n d e n a u , L a n d : 
D r . W a l t e r S c h ü t z l e r . H e y d e k r u g : W a l t e r Buttkere i t . 
P o g e g e n : G e o r g G r e n t z . G e s c h ä f t s s t e l l e a l l er v i e r 
K r e i s e : 2390 F l e n s b u r g - M ü r w i k , T w e d t e r M a r k t 8. 

D r e i ß i g J a h r e s ind es her , d a ß d ie M e m e l l ä n d e r 
ihre H e i m a t v e r l a s s e n m u ß t e n u n d e i n e m ungewis 
sen Schicksal entgegen g i n g e n . Bereits A n f a n g A u g u s t 
1944 w a r die erste E v a k u i e r u n g d u r c h g e f ü h r t w o r d e n . 
Z u r E i n b r i n g u n g der E r n t e kehrte e in T e i l der Be
v ö l k e r u n g des M e m e l g e b i e t s jedoch b a l d wieder z u 
r ü c k , u m sich d a n n A n f a n g O k t o b e r e n d g ü l t i g auf 
e inen hof fnungs losen W e g zu machen. D e r A b s t a n d 
v o n 30 J a h r e n z u den furchtbaren E r e i g n i s s e n des 
letzten K r i e g e s u n d se iner F o l g e n l ä ß t uns diese z w a r 
nicht verges sen , aber doch mi t e iner gewi s sen A b 
g e k l ä r t h e i t u n d er forder l i chen R u h e betrachten. W e n n 
w i r in der G e b o r g e n h e i t unserer j e tz igen U m g e b u n g 
w ä h r e n d dieser T a g e R ü c k s c h a u ha l ten , so l l ten w i r 
mit d e m Erre ichten nicht u n z u f r i e d e n se in , s o n d e r n 
d e m Schicksal d a n k e n , d a ß es uns v o r k r i e g e r i s c h e n 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n u n d g r o ß e n N a t u r k a t a s t r o p h e n 
bewahrte , die al les durch F l e i ß , M ü h e u n d A u s d a u e r 
Geschaf fene w i e d e r zunichte machen. M i t N ü d i t e r n -
heit u n d g e s c h ä r f t e r Beobachtungsgabe m ü s s e n w i r 
jedoch e r k e n n e n , d a ß diese G e b o r g e n h e i t t ä g l i c h ge
f ä h r d e t u n d n u r eine scheinbare ist, w e n n w i r v o r den 
uns t ä g l i c h u m g e b e n d e n G e f a h r e n d ie A u g e n v e r 
s c h l i e ß e n . In d i e sem Sinne w ü n s c h e ich Ihnen s o w i e 
Ihren F a m i l i e n a n g e h ö r i g e n z u m J a h r e s w e c h s e l 1974/75 
alles G u t e i n der H o f f n u n g , d a ß Ihnen f ü r d ie Z u k u n f t 
G e s u n d h e i t u n d W o h l e r g e h e n beschieden se in m ö g e n . 

H . P r e u ß 

Ortelsburg 
K r e i s v e r t r e t e r : M a x B r e n k . 3280 B a d P v r m o n t P o s t 
f a c h 1147, T e l e f o n 0 52 81/27 11. 

S i t z u n g des K r e i s t a g e s — N a c h e iner v o r b e r e i t e n 
den S i t zung des Kre i sausschusses in unserer H e i m a t 
stube i m M u s e u m der Patenstadt f a n d d ie letzte 
K r e i s t a g s s i t z u n g d ieser W a h l p e r i o d e i m H a u s des 
H a n d w e r k s , W a n n e - E i c k e l , G e r i c h t s s t r a ß e 1, statt. — 
Bereits a m V o r m i t t a g dieses T a g e s hatten M i t g l i e 
der des Kre i sausschusses a m E h r e n m a l i m E i c k e l e r 
P a r k unserer T o t e n gedacht u n d dort e i n e n K r a n z 
n iederge legt . — D i e B e d e u t u n g dieser K r e i s t a g s 
s i tzung, d ie g le ichze i t ig d ie letzte i n W a n n e - E i c k e l w a r , 
w u r d e durch e in le i t ende G r u ß w o r t e v o n F r a u B ü r 
germeis ter in F ä h r m a n n in V e r t r e t u n g f ü r d e n v e r 
h inder ten O b e r b ü r g e r m e i s t e r besonders betont. ( A b 
1. J a n u a r 1975 w e r d e n die S t ä d t e W a n n e - E i c k e l u n d 
H e r n e z u e iner G r o ß g e m e i n d e unter d e m N a m e n 
H e r n e zusammengelegt . ) A n s c h l i e ß e n d e r ö f f n e t e 
K r e i s v e r t r e t e r B r e n k nach der B e g r ü ß u n g , in sbeson
dere der V e r t r e t e r des Rates u n d der V e r w a l t u n g der 
Patenstadt sowie der V e r t r i e b e n e n - V e r b ä n d e u n d der 
Presse, den off iz ie l len T e i l der S i t zung . E i n sti l les 
G e d e n k e n galt d e m seit der le tzten S i t zung vers tor
benen Kre i s tagsmi tg l i ed A l b e r t B o s k aus K l e i n -
D a n k h e i m . — S o d a n n ü b e r r e i c h t e der K r e i s v e r t r e t e r 
als k l e ines Z e i c h e n aufr icht igen D a n k e s f ü r die v e r 
s t ä n d n i s v o l l e u n d w a r m h e r z i g e B e t r e u u n g ihrer 
P a ten k ind er durch d ie Stadt W a n n e - E i c k e l in den 
z w ö l f J a h r e n der Patenschaft die G o l d e n e E h r e n n a d e l 
nebst U r k u n d e an O b e r b ü r g e r m e i s t e r U r b a n s k i (zu 
H ä n d e n v o n F r a u B M F ä h r m a n n ) , F r a u B ü r g e r 
meis ter in F ä h r m a n n , O b e r s t a d t d i r e k t o r H u f o l d u n d 

Stadtrat F i n k e . A u ß e r d e m w u r d e n l o l g e n d e K r e i s -
tagsmitg l i eder in d a n k b a r e r A n e r k e n n u n g , n r e r 

l a n g j ä h r i g e n , t a l k r ä f t i g e n M i t a r b e i t mit der G o l d e n e n 
E h r e n n a d e l ausgezeichnet: H u g o B e h r e n d t , F r i e d r i c h 
B i e l l a Er ich Desens , W i l h e l m G e y e r , H e r m a n n 
G r e s d i k o w i t z u n d G u s t a v H e y b o w i t z . N e b e n der E r 
l ed igung der ü b l i c h e n T a g e s o r d n u n g s p u n k t e w u r d e 
e ine Ä n d e r u n g der Sa tzung u n d der W a h l o r d n u n g 
beschlossen u n d z u m ersten Ste l lver tre ter des K r e i s 
vertreters das M i t g l i e d des Kre i s tages H a n s Petry 
(52 Jahre) g e w ä h l t . V o r der W a h l des n e u e n K r e i s 
tages w i r d die g e ä n d e r t e Sa tzung nebst W a h l o r d 
n u n g a n dieser Ste l le i m O s t p r e u ß e n b l a t t v e r ö f f e n t 
licht. — V o r B e e n d i g u n g der S i t z u n g ergri f f O b e r 
s tadtd irektor H u f e i d das W o r t . E r brachte u. a. d a n n 
zum A u s d r u c k , d a ß die Patenschaft auch unter v e r 
ä n d e r t e n V e r h ä l t n i s s e n fortbestehen w e r d e . — Kiei*-
vertreter B r e n k hob in se inen S c h l u ß w o r t e n die W i c h 
t igkeit der H e i m a t a r b e i t h e r v o r u n d d a n k t e a l len 
treuen H e l f e r n f ü r ihr l a n g j ä h r i g e s , u n e r m ü d l i c h e s 
W i r k e n auf d i e s e m G e b i e t . In d i e sem Z u s a m m e n h a n g 
sei auch a l l en ü b r i g e n b e w ä h r t e n t a t k r ä f t i g e n M i t 
arbe i t ern f ü r ihre w e r t v o l l e H i l f e i m zu E n d e gehen
den J a h r w ä r m s t e r D a n k ausgesprochen . Ihnen, so
w i e auch a l l e n a n d e r e n K r e i s a n g e h ö r i g e n , w ü n s c h e n 
w i r e i n e n guten , unbeschwerten W e g im J a h r 1975. 
Im A n s c h l u ß an die K r e i s t a g s s i t z u n g hielt L m . W o l t -
g a n g D ü n n b i e r e inen interessanten D i a - V o r t r a g ü b e r 
seine d i e s j ä h r i g e R e i s e nach O s t p r e u ß e n , w o b e i d i e 
B i l d e r aus d e m K r e i s O r t e l s b u r g n a t ü r l i c h b e s o n d e r e n 
A n k l a n g fanden . 

Osterode 
K r e i s v e i t r e t e r : H a n s S t r U v e r , 333 H e l m s t e d t , 
S c h ü t z c n w a l l 13, T e l e f o n 0 53 51 .«20 "3. 

O s t e r o d e r Z e i t u n g — D i e F o l g e 42 unserer O s t e -
roder Z e i t u n g ist i m N o v e m b e r v e r s a n d t w o r d e n , u n d 
auch diese A u f g a b e ist w i e d e r e in ge lungenes W e r k . 
A u f 80 Sei ten br ingt sie v i e l A l t e s u n d N e u e s aus 
unserer H e i m a t u n d j eder Leser w i r d m e h r e r e A r t i k e l 
f inden, d ie i h n ganz besonders in teress i eren . A u s der 
F ü l l e der B e i t r ä g e s ind h e r v o r z u h e b e n d ie Geschichte 
des T a n n e n b e r g d e n k m a l s . Berichte ü b e r Heese l i cht , 
E r i n n e r u n g e n ü b e r M a n c h e n g u t u n d S e e m e n , sowie 
Reiseber ichte dieses J a h r e s nach O s t e r o d e , L i e b e 
m ü h l u n d G e i e r s w a l d e . U b e r d r e i e i n h a l b e n g b e d r u c k t e 
Se i ten enthal ten F a m i l i e n n a c h r i c h t e n . W e r diese 
F o l g e noch nicht erha l t en hat, oder w e r unsere Z e i 
t u n g ü b e r h a u p t noch nicht kennt , aber g e r n lesen 
m ö c h t e , w e n d e sich an K u r t K u e s s n e r , 23 K i e l 14, 
B i e l e n b e r g s t r a ß e 36. U n d wer e i n e m guten B e k a n n 
ten, d e m unsere Z e i t u n g noch u n b e k a n n t ist, durch 
Z u s e n d u n g dieser F o l g e e ine W e i h n a c h t s f r e u d e be 
re i ten w i l l , w e n d e sich sofort an L m . K u e s s n e r . D i e 
K o n t e n der Kre i sgemeinschaf t O s t e r o d e ( O s t p r e u ß e n ) 
s i n d : Postscheckkonto H a m b u r g 3013 66-204 oder 
G i r o k o n t o N r . 432 190 der K i e l e r S p a r - u n d L e i h k a s s e 
in K i e l . A l l e n d e n j e n i g e n , d i e durch S p e n d e n d ie 
F i n a n z i e r u n g unserer Z e i t u n g gesichert h a b e n , gi l t 
unser D a n k . W e r dies noch n a c h h o l e n w i l l , beachte 
bitte den letzten A b s a t z auf der letzten Umsch lagse i t e 
der F o l g e 42. 

Treuburg 
K r e i s v e r t r e t e r : T h e o d o r To l sdor f f , D o r t m u n d . G e 
s c h ä f t s f ü h r u n g : M a r i e K o w i t z , 2418 R a t z e b u r g , 
S c h r a n g e n s t r a ß e 21. 

N e u e A n s c h r i f t der K a r t e i — A l l e n T r e u b u i g e r n 
m ö c h t e ich zur K e n n t n i s geben , d a ß ich mit u n s e r e r 
K a r t e i u m g e z o g e n b i n . u n d z w a r i n d i e S c h r a n g e n 
s t r a ß e 21 in 2418 R a t z e b u r g . A u ß e r d e m teile ich mit , 
d a ß das A l b u m v o n unserer Re i se nach T r e u b u r g 
fert ig ist u n d schon zur A d v e n t s f e j e r , be i u n s e r e r 
•Ortsgru-ppe-tn-Berl tn war. -E-r-enthntt e t w a 150 B i l d e r ^ 
s c h ö n e u n d traur ige , u n d gibt e i n e n LTberblick ü b e r 
e i n e n T e i l unseres K r e i s e s . V o n M a r k a u , K r u p i n n e n 
u n d W o y n a s s e n habe ich gar nichts b e k o m m e n . D a s 
A l b u m k a n n n u n laufend angefordert w e r d e n , u n d i d i 
d a n k e a l l e n sehr, d i e sich d a r a n bete i l ig t h a b e n . 
Bitte, w e i t e r h i n B i l d e r v o n a l l en T r e u b u r g - R e i s e n 
senden, ü b r i g e n s : D i e C h r o n i k ist nicht nur e i n W e i h 
nachtsgeschenk, sie e ignet sich auch f ü r andere 
G e l e g e n h e i t e n , da sie e ine b l e i b e n d e E r i n n e r u n g 
br ingt . N u n w ü n s c h e ich a l l en e in gutes neues J a h r , 
u n d sende auch viele' G r ü ß e in die U S A an L a n d s m a n n 
Schi l ler u n d seine F r a u , g e b ü r t i g e T r e u b u r g e r u n d 
e irf ige Leser des O s t p r e u ß e n - b l a u e s . M a r i e K o w i t z 

Wehlau 
K r e i s V e r t r e t e r : W e r n e r t ä p p k e , 2358 K a l t e n k i r c h e n . 
O e r s d o r f e r W e g 37> T e l e f o n 0 41 91/20 03. 

D e r N o v e m b e r brachte noch e ine R e i h e v o n Z u 
s a m m e n k ü n f t e n u n d V e r a n s t a l t u n g e n . D e r K r e i s a u s -
s d i u ß trat mi t d e n V e r t r e t e r n des P a t e n k r e i s e s i n 
B r u c h h a u s e n - V i l s e n z u s a m m e n . A n d ieser S i t z u n g 
n a h m nicht tei l W a l t e r K r e p u l a t , T a p i a u . W i r w u ß 
ten, d a ß se ine G e s u n d h e i t nicht m e h r die beste w a r . 
K u r z e Z e i t danach erreichte uns d ie Nachr icht , d a ß er 
a m 25. N o v e m b e r v e r s t o r b e n ist. D a m i t v e r l o r d i e 
Kre i sgeme inschaf t d e n letzten M i t b e g r ü n d e r , der b i s 
z u m T o d e t e i l n a h m a m G e s c h i c k unseres H e i m a t k r e i 
ses. E r hat ge l i t ten unter d e n unmensch l i chen B e d i n 
g u n g e n , d i e d ie N a c h k r i e g s z e i t mit sich brachte u n d 
a m mei s ten unter d e m V e r l u s t der H e i m a t , d e r in 
d ieser F o r m auch nicht durch e inen v e r l o r e n e n K r i e g 
z u rechtfert igen ist. » N i c h t s ist gerege l t , w a s nicht 
gerecht gerege l t ist", w a r se ine U b e r z e u g u n g , u n d 
als d e u t s c h b e w u ß t e r M a n n s tand er oft z ä h n e k n i r 
schend u n d verb i t ter t v o r d e n G e s c h e h n i s s e n d e r 
N a c h k r i e g s z e i t . W i r , d i e i h n k a n n t e n , w e r d e n se ine 
aufrechte A r t nicht v e r g e s s e n u n d se in A n d e n k e n 
stets in E h r e n ha l t en . — A u f der V o r s t a n d s s i t z u n g 
w u r d e U. a. die V o r a u s p l a n u n g f ü r 1975 besprochen , 
das J a h r , das d ie 20. W i e d e r k e h r der Patensrihafts-
ü b e n a h m e des K r e i s e s Grafschaf t H o y a f ü r den 
H e i m a t k r e i s W e h l a u br ing t . M a n k a m ü b e r e i n , das 
H a u p t t r e f f e n aus d i e s e m A n l a ß in S y k e oder B a s s u m 
z u verans ta l t en , je nach d e n g ü n s t i g e r e n r ä u m l i c h e n 
G e g e b e n h e i t e n . A l s T e r m i n ist gep lant S o n n a b e n d , 
14., bis M o n t a g , 16. J u n i , w o b e i der S o n n t a g f ü r das 
H a u p t t r e f f e n v o r g e s e h e n ist. In der F e b r u a r s i t z u n g 
w i r d das P r o g r a m m mit k u l t u r e l l e m A b e n d , Fes takt 
a m S o n n t a g , K r e i s t a g s s i t z u n g a m M o n t a g u n d Paten
kre i sbes i cht igungs fahr t festgelegt w e r d e n . — D a 1976 
mit e i n e m g r o ß e n O s t p r e u ß e n t r e f f e n z u rechnen ist, 
so l l ten w i r 1975 we i tere Bez i rks t re f f en d u r c h f ü h r e n . 
Es ist f ü r uns stets schwier ig , solche T r e f f e n z. B . i m 
s ü d d e u t s c h e n R a u m d u r c h z u f ü h r e n . J e d o c h ist es w i c h -
l i g t i g , auch d i e dor t vers treut l e b e n d e n W e h l a u e r 
durch e i n T r e f f e n anzusprechen . D a s k a n n n u r in der 
W e i s e geschehen, d a ß w i r uns mit d e n N a c h b a r k r e i 
sen L a b i a u , Ins terburg , K ö n i g s b e r g z u s a m m e n t u n u n d 
d a n n g e m e i n s a m a n e i n e m z e n t r a l e n O r t d ie L a n d s 
leute z u s a m m e n r u f e n , u m dort nach K r e i s e n geg l i e 
dert z u tagen . — A u s technischen G r ü n d e n w i r d es 
sich nicht anders a r r a n g i e r e n lassen , d a ß i m A p r i l / 
M a i e i n W e s t - T r e f f e n i m R u h r g e b i e t stattfindet u n d 
i m H e r b s t e i n S ü d t r e f f e n i m R a u m A u g s b u r g d i e 
W e h l a u e r vere in ig t . 

D a s H e i m a t b u c h W e h l a u befindet sich i m D r u c k . 
Es w i r d z u m Patenschaftstreffen gr i f fberei t se in . 
J e d e r h e i m a t b e w u ß t e W e h l a u e r sol l te jetzt d i e B e 
s t e l lung f ü r diese umfassendste Q u e l l e des H e i m a t 
kreises aufgeben. Richten S ie bitte d e n A u f t r a g an 
F r a u U r s u l a W e i ß , 2 8 1 « S y k e , S u l i n g e r S t r a ß e 8 
N i e h l n u r jede F a m i l i e sollte- das B u c h bes i tzen son
dern Jedes K i n d sol l te e in solches se in E i g e n n e n n e n 
D u r c h die s t ä n d i g e n P r e i s e r h ö h u n g e n w i r d sich d. i 
b i sher angesetzte V o r b e s t e l l p r e i s von .10 D M nicht 

Das letzte Geleit 
Hans Ludwig Loeffke beigesetzt 

Eine ü b e r a u s stattliche Schar seiner Freunde 
und Bekannten war gekommen, um Forstmeister 
a. D. Hans L u d w i g Loeffke das letzte Geleit 
zu geben, der am 17. Dezember in Häckl ingen 
bei L ü n e b u r g beigesetzt wurde. N u r wenige 
Wochen nach der V o l l e n d u n g seines Lebens
werkes war der M i t b e g r ü n d e r der Bundeslands-
mannschaft O s t p r e u ß e n e. V . unerwartet im 
Al t e r v o n 69 Jahren verstorben. Anfang No
vember noch konnte er mit der E inweihung des 
Erweiterungsbaues zum O s t p r e u ß i s c h e n Jagd-
museum in L ü n e b u r g einen weiteren H ö h e p u n k t 
seines Schaffens erleben. Das O s t p r e u ß e n b l a t t 
hat das Lebenswerk Loeffkes in seiner Ausgabe 
vom 21. Dezember g e w ü r d i g t . 

A n der S t ä t t e seines Erfolges war Hans Lud
wig Loeffke dann auch aufgebahrt und viele 
hundert O s t p r e u ß e n und Freunde des Jagd
museums erwiesen ihm die letzte Ehre. Für den 
Bundesvorstand der Landsmannschaft Ostpreu
ßen w ü r d i g t e Bundesgeschä f t s füh re r Friedrich-
Kar l M i l t h a l e r die Verdiens te Loeffkes um das 
Jagdmuseum. A u s den W o r t e n k lang tiefe Dank
barkeit für diesen Sohn O s t p r e u ß e n s , der sei
nen Landsleuten ein Stück Heimat erhalten hat. 

„In drei Jahrzehnten p r e u ß i s c h e n Dienens — 
z i e l b e w u ß t und selbstlos — galt sein Denken 
und Hande ln unserer Heimat . . . W i r alle neh
men in dieser Stunde Abschied in dankbarer 
Er innerung an gemeinsame Arbe i t , an gemein
same Sorgen um die Zukunft unserer o s t p r e u ß i 
schen Heimat . Sein p e r s ö n l i c h e r Einsatz bis zum 
Letzten w i r d uns stets M a h n u n g sein." 

W o r t e des Dankes und der Ane rkennung spra
chen ferner M i n . - D i r . L i n d e m ß n n für die nieder
sächsische Landesregierung, Landrat Dr . Martens 
für den Kre i s L ü n e b u r g , Fre iherr v o n Fircks als 
Vors i tzender des Ve re in s O s t p r e u ß i s c h e s Jagd
museum, Bundestagsabgeordneter Hors t Schnie
der (CDU), W i l l i Homeie r (BdV), Oberforst
meister v o n Stein v o m V o r s t a n d des Vere ins 
O s t p r e u ß i s c h e s Jagdmuseum und W i l l i Eckel
berg v o m Corps Li t tuania . Oberlandforstmeister 
Alpe r s gab dem Vers torbenen einen letzten 
Bruch ins Grab . 

Ein H a l l a l i für den passionierten J ä g e r und 
eine riesige Z a h l v o n K r ä n z e n und Blumen 
für den engagierten O s t p r e u ß e n zeugten von 
der W e r t s c h ä t z u n g , die Hans L u d w i g Loeffke 
entgegengebracht wurde. H. B. 

h a l t e n lassen . W i r m ü s s e n be i d e m U m f a n g des 
Buches v o n 640 Se i t en mi t e i n e r E r h ö h u n g u m 8 D M 
rechnen . D a h e r m ö c h t e ich d ie Bit te u n d E m p f e h l u n g 
aussprechen , nicht k o p f s c h e u z u w e r d e n u n d z u res i 
g n i e r e n o d e r gar a b z u b e s t e l l e n ; s o n d e r n so z u v e r 
f a h r e n , z u n ä c h s t d i e b i s h e r g e n a n n t e n 30 D M aut 
d a s K o n t o 1999 dejr K r e i s g e m e i n s c h a f t W e h l a u be i 

. .der - K r e i s s p a r k a s s e ' S y k e e i n z u z a h l e n , u m d a n n s p ä 
ter deH wesent l i ch k l e i n e r e n N a c h z a h l u n g s b e t r a g v o n 
e i n i g e n M a r k z u ü b e r w e i s e n . V i e l e h a b e n bere i t s 
i h r e Z a h l u n g e n geleistet . Es w i r d g e b e t e n , d a ß im 
J a n u a r / F e b r u a r 1975 d i e n o c h nicht e i n g e s a n d t e n V o r 
a u s z a h l u n g e n f ü r das H e i m a t b u c h auf das o b e n ge
n a n n t e K o n t o entrichtet w e r d e n ; d e n n aus d i e s e r 
G e l d e r n w e r d e n die D r u c k k o s t e n mi t finanziert, w o 
b e i z u b e d e n k e n ist, d a ß u n s e r P a l e n k r e i s d i e H a u p t 
last u n d das R i s i k o t r ä g t . E s l iegt a n E u c h a l l e n , l i e b t 
L a n d s l e u t e , d a ß w i r d e n A b s a t z des Buches durch 
v i e l f a c h e u n d e ines j e d e n B e s t e l l u n g s i chers te l l en! 
E s so l l te e ines j e d e n E h r e n s a c h e s e in , d ieses Buch 
i n s e inen Bes i tz z u b r i n g e n . E s hat n o c h n i e e i n e so 
u m f a n g r e i c h e V e r ö f f e n t l i c h u n g ü b e r d e n K r e i s W e h 
l a u g e g e b e n . D i e A u f l a g e ist begrenzt . E i n N a c h d r u c k 
w i r d nicht m ö g l i c h s e in ! D i e s e s B u c h e igne t s ich a u d i 
als G e b u r t s t a g s - u n d J u b i l ä u m s g a b e (S i lber- ode i 
G o l d e n e H o c h z e i t usw.) . B e i d e n U b e r w e i s u n g e n f ü i 
das H e i m a t b u c h bi t te nicht d e n V e r m e r k v e r g e s s e n : 
F ü r das W e h l a u e r H e i m a t b u c h . 

B e i L e h r t e f a n d e i n v o n 24 J u g e n d l i c h e n besuchtes 
W e h l a u e r J u g e n d t r e f f e n statt. Es s tand u n t e r d e m 
T h e m a „ E i n i g k e i t u n d Recht u n d F r e i h e i t " . D i e G e 
schichte unseres L a n d e s , d i e G e g e b e n h e i t e n des 

Ä R G E R L I C H . . . 
ist es für den Einsender von Manuskrip

ten wie für Mitarbeiter der Redaktion, wenn 
die veröffentlichten Texte Setzfehler ent
halten. Deshalb unsere Bitte: Schreiben Sie 
Ihre Manuskripte stets eineinhalbzeilig, da
mit sie gut zu lesen sind, und lassen Sie 
links einen zehn Zentimeter breiten Rand 
frei für redaktionell erforderliche Umstellun
gen. Sie erleichtern uns und der Druckerei 
die Zusammenarbeit. 

DAS OSTPREUSSENBLATT 
Redaktion 

H e i m a t k r e i s e s s t a n d e n zur D e b a t t e u n d e i n besonde-
n i-, 1 g , b e s d l a f t i n t e sich mit der b e v ö l k e r u n g s 
p o l i t i s c h e n L a g e , d ie so e r s c h r e c k e n d ist, d a ß , wenn 
die derze i t i ge T e n d e n z sich fortsetzt w i r in 200 J a h -
Pn" ^ n 0 d l e i n 5 - M i " ' ° n e n - V o I k s ind . D a ß solche 
Umwicklungen po l i t i sche K o n s e q u e n z e n herausfor
d e r n , hegt auf d e r H a n d . 

H n H 0 ^ a n n ° u V e r t r a f e n s i c n n a c h 4 0 J a h n m die A b -
R e T w ™ a h r g a n 9 e , 1 9 3 3 ™ d 1934 der O r d e n s s c h u l e -
^hlgJ? T m I U W o h l a u . « i n d e n k w ü r i q e s W i e d e r -
2 ; n

b

r t

e i d c m d l e H a I f t e d e r A b i t u r i e n t e n a n w e s e n d 
A n f a h r t Z W e i V a U e n L e h r e r - W e ( I e n d e r ™ t e n 
oekomm^6 9^ U " , d W e g e n K r a n k h t > i t w a r e n elf nicht 
« t i n ^ T r o r f d ' „ e S ! m G r u n d e w i r d d a s n ä c h s t e d^r-weSri L i 6 " w \ a d K r e u z n a * stattf inden, u m den 
w a r 2 Ä £ ^ o h n e n d e n e n t g e g e n z u k o m m e n . Es 
I L ' ™ ' 1 * 1 h e r z e r f r i s c h e n d u n d e r s c h ü t t e r n d z u -

X S ' p n » n « i V e , l e n ' Z U s P r e * e n u n d d ie ver sch iedenen Schicksa le z u e r f a h r e n . 

W e h L n > r „ m a ^ , e f k a m W e d a c h t e n w i e d e r z u den 
W e r d e r T m a n r Ä V ° n a l I e n 9 u l ^ ' 9 < m o m m e n 
Ä i K E r i n n e r u n g w e c k e n u n d d i e J u n g e -
leutee E m W e * v ° l l e s « » « a l len Lands -
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D. Kottysch bei ostpreußischen Boxern 
Ein unvergeßliches Wiedersehen nach vier Jahrzehnten 

Stadthagen — A u f E i n l a d u n g v o n H e i n z W e r 
ner aus K o n i g s b e r g / P r . trafen sich nach nahezu 
v ie r J ah rzehn t en die ehema l igen Boxspor t l e r aus 
dem R a u m K o n i g s b e r g / P r . in der Kre iss tad t 
Stadthagen, L a n d k r e i s Schaumburg-Lippe . A l s 
Gas te w a r e n angere is t : O l y m p i a s i e g e r i m B o x e n 
(Halbmi t te lgewicht ) v o n M ü n c h e n 1972 Dieter 
Ko t ty sch aus H a m b u r g und der f r ü h e r e Deut
sche M e i s t e r im Schwergewich t W i l l y Regenauer 
aus B a d Nenndor f . S ie a l l e b i lde ten , z u m g r ö ß t e n 
T e i l mit Ehefrauen, an den be iden T a g e n eine 
„ w i r k l i c h e F a m i l i e . " 

Schon am S o n n a b e n d v o r m i t t a g w a r nahezu 
alles, was f r ü h e r i n o s t p r e u ß i s c h e n und deut
schen B o x s p o r t k r e i s e n R a n g und N a m e n hatte, 
e ingetroffen. D a w a r e n u . a. d ie ehemal igen 
besten Schwergewich t l e r Ostdeutschlands , Senior 
Ernst H o h m a n n , H a n n o v e r , Ernst M ü l l e r , Ke t t 
w i g u n d P a u l N i t sch , Dannenberg , dazu der 
„ H a l b s c h w e r e " F r a n z Sohn , B a d Godesberg , 
A m a t e u r u n d Prof i , mehrfacher ostpreu

ßischer Landesmeister und A n g e h ö r i g e r 
des Nat ionals ta f fe l -Kaders , noch heute am M i t 
te l rhe in mit dem Boxspor t verbunden , der be
kannte Mi t t e lgewich t l e r F r i t z S t insky , heute 
Pol ize ibeamter in Kasse l , mehrfacher o s t p r e u ß i 
scher Landesmeister , dazu Hessen- und s ü d d e u t 
scher M e i s t e r und die nicht wen ige r erfolgre i 
chen Bruno Badtke , Köln , Richard Danker t , Ber
l in , K a r l Luzat, Boml i tz , F r i t z Quoos , Bremen, 
A m a t e u r und Prof i H e i n z Sohn, P inneberg und 
der jetzt in Stadthagen a n s ä s s i g e H e i n z W e r n e r , 
genau wie S t i n s k y Pol ize ibeamter , P o l i z e i - N i e 
dersachsenmeister im Wel t e rgewich t und zusam
men mit S t i n s k y Te i lnehmer an den 1. Deutschen 
Pol ize i -Boxmeis terschaf ten nach dem K r i e g e 
1950 in Essen. 

Der erfolgreichste der „ O s t p r e u ß i s c h e n Boxer -
l a m i l i e " w a r ebenfalls mit v o n der Part ie , der 
mehrfache O s t p r e u ß e n m e i s t e r der A m a t e u r e u n d 
zweifache Deutsche M e i s t e r der Berufsboxer , 
F r i t z Gahrmeis ter , jetzt Be r l i n , dessen beide 

Siege (Titelkampfe) ü b e r den damal igen „Hut -
schmied vom N i e d e r r h e i n " , Die te r Hucks , aus 
Moer s , jetzt Braun lage /Harz , v i e l e n al ten B o x 
fans noch heute in E r inne rung sind. A l l e diese 
„ a l t e n K ä m p e n " , z u denen sich der M e i s t e r t u i -
ner P a u l M ü l l e r , Wagenfe ld /Diepho lz , der be
kannte F u ß b a l l - O b e r l i g a s p i e l e r H e i n z J ä h r l i n g 
vom V f B K ö n i g s b e r g / P r . , K o b l e n z , K a r l Stein, 
Bonn , Bruder des Bademeisters v o n der 
Schwimmansta l t F r i e d l ä n d e r Tor , K u r t Schiff
mann, Braunschweig , Bruder des bekannten, l e i 
der 1935 zu f rüh vers torbenen Boxer s K o n r a d 
Schiffmann und A n g e h ö r i g e der „ S c h a u m b u r g e r 
Boxe r f ami l i e " gesel l t hatten, brachten nicht we
niger als zwe i tausend B o x - R u n d e n mit zum 
Wiede r sehen . E ine wahrhaft stolze B i l anz , und 
nur zu oft wurde diese oder jene „Ringsch lach t " 
noch e inmal besonders behandelt , e ingehend 
„ u n t e r die L u p e " genommen; denn der Ini t iator 
dieses Treffens, H e i n z W e r n e r , zeigte a n l ä ß 
l ich eines Lich tb i ldervor t rages am Sonntagvor
mi t tag i n V e r b i n d u n g mitgebrachter al ter Fotos 
und A l b e n v i e l e r G ä s t e zahlreiche und unver
g e ß l i c h e Begebenhei ten aus der Geschichte der 
„ O s t p r e u ß i s c h e n B o x e r f a m i l i e " . V i e l Freude und 
F r ö h l i c h k e i t , aber auch t r aur ig d a r ü b e r , d a ß so 
mancher p r ä c h t i g e K ä m p f e r — durch die G e 

schehnisse der Zei t — nicht mehr unter uns sein 
konnte . 

Es war eine w i r k l i c h g e m ü t l i c h e Runde, ver
s c h ö n e r t und bereichert durch Beetenbartsch, 
K ö n i g s b e r g e r K l o p s e , Kass l e r mit Sauerkraut , 
Rinderschmorbraten und Rou laden — alles vor
zügl ich hergerichtet v o n Her t a W e r n e r , eben
falls eine K ö n i g s b e r g e r i n , und flott servier t v o n 
deren Sohn Bodo W e r n e r , dem Ex-S teward der 
Hapag , unter den v o n H e i n z W e r n e r gefert ig
ten Dekora t ionen — er w a r in K ö n i g s b e r g Schau
fensterdekorateur — mit W i l l k o m m e n s g r u ß an 
die Boxspor t f reunde. 

Schweren Herzens erfolgte der Aufbruch in 
die „ H e i m a t s t a n d o r t e " mit der Fes t legung eines 
erneuten Wiede r sehens der „ O s t p r e u ß i s c h e n 
Boxe r f ami l i e " für das kommende Jahr am 27. 
und 28. September, nicht zuletzt wegen der zen
tralen Lage und der e inwandfre ien, reibungs
losen Organ i sa t ion , w i e d e r u m i n Stadthagen, in 
den g e m ü t l i c h e n C l u b r ä u m e n der G a s t s t ä t t e 
Bornau-Eck. U m eine Anschr i f tenl is te hers te l len 
zu k ö n n e n , bittet H e i n z W e r n e r um wei tere 
Boxer -Persona l ien , nicht nur aus den K ö n t g s -
berger V e r e i n e n auch aus der P r o v i n z und 
aus Danz ig , an seine Anschr i f t : 496 Stadthagen, 
Or t s t e i l Re insen N r . 19, Te lefon 0 57 21 / 2 0 94. 

P r o s i t N e u j a h r ! U n s e r e W E R K S T A T T D A N K T f ü r I h r V e r 

t r a u e n . 1974 f ü h r t o n w i r 2027 U h r r e p a r a t u r e n a u s ; d i e b i l l i g s t e n 

k o s t e t e n n i c h t s , d i e t e u e r s t e 1685,— D M . 

W I R a r b e i t e n a u c h 1975 m i t M O D E R N S T E R T E C H N I K , a b e r 

m i t d e r S O R G F A L T u n d d e m V E R A N T W O R T U N G S B E W U S S T -

S E I N v o n d r e i B I S T R I C K - G E N E R A T I O N E N . 

I h r U H R M A C H E R 

u n d J U W E L I E R 
K6nigib«rg,f r. 

8011 B A L D H A M v o r M ü n c h e n , B a h n h o f s p l a t z 1 

r 

W e r U h r e n d u r c h d i e m o d e r n s t e e l e k t r o n i s c h e R e i n i g u n g s m a 

s c h i n e j a g t , o h n e s ie s o r g f ä l t i g z u ö l e n u n d s c h a d h a f t e Z a p f e n 

z u p o l i e r e n , i s t n i c h t F O R T S C H R I T T L I C H , s o n d e r n P F U S C H E R . 

W I R a r b e i t e n a u c h 1 9 7 5 m i t m o d e r n s t e r T e c h n i k , a b e r m i t 

d e r S O R G F A L T u n d d e m V E R A N T W O R T U N G S B E W U S S T S E I N 

v o n d r e i B I S T R I C K - G E N E R A T I O N E N : f o r t s c h r i t t l i c h - k o n -

s e r v a t i v . 

I h r U H R M A C H E R 

u n d J U W E L I E R 

Känigib«rg,fr. 

8011 B A L D H A M v o r M ü n c h e n , B a h n h o l s p l a t z l 

A m 26. D e z e m b e r 1974 v o l l e n d e t e 
m e i n l i e b e r M a n n , u n s e r l i e b e r 
V a t e r , S c h w i e g e r - , G r o ß - u n d U r 
g r o ß v a t e r 

Herrmann Baehler 
a u s S p a n n e g e l n , K r e i s L a b i a u 

( O s t p r e u ß e n ) 
j e t z t 3457 E s c h e r s h a u s e n 

K r e i s H o l z m i n d e n 

s e i n 8 0. L e b e n s j a h r . 

E s g r a t u l i e r e n v o n H e r z e n 

S E I N E F R A U , S E I N E K I N D E R 
S C H W I E G E R - . G R O S S - U N D 
U R G R O S S K I N D E R 

J 
r 

A m 5. J a n u a r 1975 f e i e r t m e i n 
l i e b e r M a n n , u n s e r l i e b e r V a 
t e r , S c h w i e g e r v a t e r u n d O p a 

Ernst Volkmann 
S c h m i e d e m e i s t e r u n d L a n d w i r t 

a u s K a n t h a u s e n 
K r e i s G u m b i n n e n 

s e i n e n 7 3. G e b u r t s t a g . 
E s g r a t u l i e r e n r e c h t h e r z l i c h 
u n d w ü n s c h e n a l l e s e r d e n k l i c h 
G u t e u n d n o c h v i e l e g e m e i n 
s a m e J a h r e 
s e i n e F r a u M a r i a 
s e i n e S ö h n e B r u n o u . M a n f r e d 
m i t F a m i l i e n 
2077 T r i t t a u 
B r e s l a u e r S t r a ß e 5 

A m 19. D e z e m b e r 1974 b e g i n g 
i c h m e i n e n 7 5. G e b u r t s t a g 
u n d g r ü ß e a l l e m e i n e V e r 
w a n d t e n u n d B e k a n n t e n , i n s 
b e s o n d e r e m e i n e e h e m a l i g e n 
A r b e l t s k o l l e g e n ( g i n n e n ) d e r 

S t a d t v e r w a l t u n g E b e n r o d e 
( O s t p r e u ß e n ) 

Grete Luszick 
g e b . R a t e n s p e r g e r 

2061 K a y h u d e (Ho l s t ) 
A n d e r N a h e r f u r t h 26 

U n s e r e l i e b e M u t t i , O m i u n d U r o m i , F r a u 

Lisbeth Weiß 
g e b . O b e r m ü l l e r 

N i c k e l s d o r f , A ß l a k e n , B a r t e n u n d K ö n i g s b e r g (Pr ) 

f e i e r t a m 7. J a n u a r 1975 i h r e n 8 5. G e b u r t s t a g . 

D a n k b a r w ü n s c h e n w i r G l ü c k , G e s u n d h e i t u n d G o t t e s S e g e n 
w e i t e r h i n . 

S I E G F R I E D W E I S S M I T F A M I L I E 
G E R H A R D W E I S S M I T F A M I L I E 
E D I T H P L E W A , g e b . W e i ß , M I T F A M I L I E 

4426 V r e d e n ( W e s t f a l e n ) , A d e l h e i d s t r a ß e 7 

A m 11. D e z e m b e r 1974 v e r s t a r b m e i n e u n v e r g e ß l i c h e l i e b e F r a u 

Gertrud Arndt 
g e b . N i e d e r 

g e b . a m 22. J a n u a r 1915 i n K ö n i g s b e r g (Pr) 

S a m i t t e r A l l e e u n d P l a n t a g e 

I n t i e f e r T r a u e r 

W a l t e r A r n d t , E h e m a n n 

S i e g f r i e d A r n d t , S o h n 

I n g e A r n d t . S c h w i e g e r t o c h t e r 

E n k e l u n d U r e n k e l 

3101 O p p e r s h a u s e n 110 

A m 3. J a n u a r 1975 f e i e r t u n s e r e 
l i e b e M u t t e r , S c h w e s t e r u n d 
T a n t e , F r a u 

Dora Boie 
g e b . G r a e m e r 

a u s B r a u n s b e r g , O s t p r e u ß e n 
i h r e n 7 5. G e b u r t s t a g . 
H e r z l i c h g r a t u l i e r e n u n d w ü n 
s c h e n n o c h v i e l e g l u c k l i c h e 
J a h r e i h r e S ö h n e R e i n h a r d u n d 
H a n s - H i n r i c h . S c h w i e g e r t o c h t e r 
G i s e l a , N i c h t e n u n d N e f f e n u n d 
i h r e S c h w e s t e r u n d H a u s g e 
n o s s i n R u t h G e i g e r , g e b . G r a e 
m e r , , 
587 H e m e r , I m B o c k e l o h 4 

S o G o t t w i l l , d a r f u n s e r e l i e b e 
ä l t e s t e S c h w e s t e r u n d S c h w ä g e 
r i n 

Bertha Kurschat 
a u s F u c h s h ü g e l , K r e i s W e h l a u 

( O s t p r e u ß e n ) 
j e t z t 3 H a n n o v e r 

M a r i e n s t r a ß e 5 
i n z u f r i e d e n e m G e s u n d h e i t s z u 
s t a n d a m 9. J a n u a r 1975 i h r 
8 5. L e b e n s j a h r v o l l e n d e n . 
D a z u g r a t u l i e r e n h e r z l i c h s t u n d 
w ü n s c h e n i h r e i n e n w e i t e r e n 
g e s u n d e n u n d g e s e g n e t e n L e 
b e n s a b e n d 

i h r e S c h w e s t e r n . B r u d e r , 
S c h w ä g e r i n u . S c h w a g e r 

G l e i c h z e i t i g g e d e n k e n w i r i n 
L i e b e u n d D a n k b a r k e i t a l l e r 
u n s e r e r l i e b e n V e r s t o r b e n e n u . 
G e f a l l e n e n . 

J a h r e 
w i r d a m 11. J a n u a r 1975 u n s e r e 
l i e b e M u t t e r 

Maria Wawrzyn 
g e b . S a w a t z k i 

aus W a i d e n ( S y b b a ) , K r . L y c k 
E s g r a t u l i e r e n h e r z l i c h s t u n d 
w ü n s c h e n a l l e s e r d e n k l i c h G u t e 
f ü r d a s n e u e L e b e n s j a h r 
d i e K i n d e r G e r t r u d . R e i n h o l d . 
G e r d a u n d A d e l h e i d 
m i t i h r e n F a m i l i e n 
3043 S c h n e v e r d i n g e n 
H e b e r e r s t r a ß e 42 

Z u m e i n e m 90. G e b u r t s t a g 
h a b e n m i c h so v i e l e G l ü c k w ü n 
s c h e e r r e i c h t , d a ß es m i r n u r 
a u f d i e s e m W e g e m ö g l i c h ist , 
a l l e n m e i n e n h e r z l i c h e n D a n k 
z u s a g e n . 

M e i n e F r a u u n d i c h w ü n s c h e n 
a l l e n B e k a n n t e n e i n g e s e g n e t e s 
N e u e s J a h r . 

Franz Bolz 
a u s F i s c h h a u s e n ( S a m l a n d ) 

j e t z t 238 S c h l e s w i g 
D a n n e w e r k r e d d e r 27 

Otto M e i l e r Lisa Melier 
g e b . R a d a u 

. 9 . 1. 1900 * 2 6 ' 1 l W t > 

a u s D i e t r i c h s d o r f , K r e i s G e r d a u e n ( O s t p r e u ß e n ) 

j e t z t 2085 Q u i c k b o r n / i . H . 
H a r k s h e i d e r W e g 152 

E s g r a t u l i e r e n s e h r h e r z l i c h u n d w ü n s c h e n w e i t e r a l l e s G u t e 

D I E K I N D E R U N D E N K E L K I N D E R 

J 

E S I S T S E H R W I C H T I G 

oe l a l l e n F a m i l i e n a n z e i g e n a u c h d e n l e t z t e n H e i m a t o r t a n 
z u g e b e n . 
In O s t p r e u ß e n g a b es s e h r v i e l e g l e i c h l a u t e n d e N a m e n , so d a l : 
o h n e d i e H e i m a t o r t a n g a b e h ä u f l e V e r w e c h s e l u n g e n v o r 
K o m m e n . 

A n l ä ß l i c h d e r G e b u r t s t a g e u n s e r e r E l t e r n 

Amalie Dolinga 
g e b . B a g i n s k i 

g e b . 11. 11. 1874 gest . 9. 10. 1959 

August Dolinga 
g e b . 20. 12. 1870 gest . 13. 3. 1936 

a u s A d l i g W o l l a , K r e i s L o t z e n 

g e d e n k e n w i r i h r e r i n L i e b e u n d D a n k b a r k e i t . 

I m N a m e n a l l e r A n g e h ö r i g e n 

G R E T E S C H L I C H E N M A I E R 

g e b . D o l i n g a 

714 L u d w i g s b u r g . R e i c h e r t s h a l d e 25. i m D e z e m b e r 1974 

U n s e r e l i e b e M u t t e r , G r o ß - u n d U r g r o ß m u t t e r 

Meta Stabbert 
g e h . B ö t t c h e r 

a u s F r i e d e b e r g , K r e i s E l c h n i e d e r u n g ( O s t p r e u ß e n ) 

ist h e u t e a b e n d , i m A l t e r v o n 77 J a h r e n , i n G o t t e s F r i e d e n 
h e i m g e g a n g e n . 

In s t i l l e r T r a u e r 

W a l t e r u n d H i l d e g a r d S t a b b e r t 

H a n s u n d E r n a S t a b b e r t 

S i e g f r i e d u n d E r i k a S t a b b e r t 

d i e E n k e l u n d U r e n k e l 

5072 S c h i l d g e n , F i n k e n w e g 2 

M i d d l e t o w n ( U S A ) u n d A l b a n y ( U S A ) 

d e n 18. D e z e m b e r 1974 

W i r t r a u e r n a u s t i e f s t e m H e r z e n u m u n s e r e l i e b e E n t s c h l a f e n e 

Herta Koenig 
g e b . M e l c h i n 

g e b . M). F e b r u a r 1909 gest . 18. D e z e m b e r 1974 

aus P r o s t k e n , K r e i s L y c k 

U n s e r e g e l i e b t e M u t t e r u n d S c h w i e g e r m u t t e r , l i e b e S c h w e s t e r . 

N i c h t e , S c h w ä g e r i n u n d T a n t e h a t n a c h s c h w e r e r K r a n k h e i t 

E r l ö s u n g g e f u n d e n . 

In s t i l l e r T r a u e r 

i m N a m e n a l l e r A n g e h ö r i g e n 

F r a n k - R a i n e r K o e n i g 

:) H a n n o v e r , V e i l c h e n s t r a ß e 2 A 

N a c h e i n e m a r b e i t s r e i c h e n L e b e n v e r s t a r b a m 18. D e z e m b e r 
1974 u n s e r e l i e b e M u t t e r , S c h w i e g e r m u t t e r , S c h w e s t e r , S c h w ä g e 
r i n u n d T a n t e , F r a u 

)C Berta Schirmacher 
aus E i c h e n , K r e i s P r . - E y l a u , u n d K ö n i g s b e r g (Pr ) 

i m A l t e r v o n 82 J a h r e n . 

I n s t i l l e r T r a u e r 

C h r i s t e l B r a u n , g e b . S c h i r m a c h e r 
K u r t B r a u n 
u n d a l l e A n v e r w a n d t e n 

675 K a i s e r s l a u t e r n , K a p e l l e n w e g 29 u n d L e i p z i g e r S t r a ß e 47 

A m 10. D e z e m b e r 1974 v e r s t a r b u n s e r e l i e b e M u t t e r , S c h w i e g e r 
m u t t e r u n d G r o ß m u t t e r 

Maria Urban 
g e b . V o u l j e m e 

a u s T a l h e i m , K r e i s A n g e r b u r g ( O s t p r e u ß e n ) 

i m A l t e r v o n 84 J a h r e n . 

I n s t i l l e r T r a u e r 
i m N a m e n a l l e r A n g e h ö r i g e n 

Ursula W i e n , g e b . U r b a n 

3102 H e r m a r m s t » u r g , B a r m b o s t e l 21. D e z e m b e r 1974 
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U n s e r e l iebe M u t t e r u n d G r o ß m u t t e r 

Hertha Grote 
geb. R o h d e 

aus K ö n i g s b e r g (Pr) , K u n c k e l s t r a ß e 14 A 

ist i m 80. L e b e n s j a h r sanft e ingesch la fen . 

In s t i l l er T r a u e r 

S a b i n e H a r r s e n , geb. G r o t e 
E v a G r o t e 
H a n s - G e o r g G r o t e u n d F r a u H a n n e l o r e 

geb. W e t z k e r 
F e l i x W i d d e r u n d F r a u I n g e b o r g 

geb . G r o t e 
u n d E n k e l k i n d e r 

2 H a m b u r g - B l a n k e n e s e , d e n 18. D e z e m b e r 1974 
S c h e n e f e l d e r H o l t 104 

D i e B e e r d i g u n g hat a u f d e m B l a n k e n e s e r F r i e d h o f i n H a m b u r g -
S ü l l d o r f s ta t tge funden . 

F e r n der ge l i eb ten H e i m a t entschl ie f nach e i n e m e r f ü l l t e n 
L e b e n 

Gertrud Brausch 
geb. S a m l a n d 

aus I n s t e r b u r g , B e l o w s t r a ß e 12 
« K ö n i g s b e r g (Pr) 1. 4. 1880 t B a d K r o z i n g e n 18. 11. 1974 
W i t w e des G e n o s s e n s c h a f t s d i r e k t o r s E m i l B r a u s c h (1875—1925) 

Sie s i n d i m T o d e v e r e i n t m i t i h r e n S ö h n e n W e r n e r (1903 
bis 1963) u n d H e r b e r t (1908—1945). 

E s t r a u e r n 

Schwes ter , T o c h t e r . S o h n , 
S c h w i e g e r t ö c h t e r , E n k e l u n d U r e n k e l 
I m N a m e n d e r F a m i l i e 
G e r d B r a u s c h 

7812 B a d K r o z i n g e n , V o g e s e n s t r . 8 
C h a r l o t t e W i e s n e r , geb . B r a u s c h 

7332 E i s l i n g e n / F i l s , T ä l e s w e g 21 

D i e E i n ä s c h e r u n g f a n d i n a l l e r S t i l l e statt; d i e U r n e w i r d i n 
Soest (Westfa len) beigesetzt w e r d e n . 

E i n sanf ter T o d n a h m m i r m e i n e l i ebe F r a u , u n s e r e t r e u s o r 
gende gute M u t t e r , S c h w i e g e r m u t t e r , unsere l i ebe O m a , S c h w e 
ster, S c h w ä g e r i n u n d T a n t e 

Lina Böhnke 
geb. R i m s 

aus Z o h p e n , K r e i s W e h l a u 
• 9. 11. 1898 t 28. 11. 1974 

In s t i l l er T r a u e r 
H e i n r i c h B ö h n k e 
H i l d e g a r d S i e m o n e i t u n d F a m i l i e 

geb . B ö h n k e 
U r s u l a W i l k i n g u n d F a m i l i e 

geb. B ö h n k e 
G e r h a r d B ö h n k e u n d F a m i l i e 

2807 A c h i m - U p h u s e n , i m D e z e m b e r 1974 
K ö n i g s b e r g e r S t r a ß e 30 

F e r n i h r e r ge l i eb ten H e i m a t v e r s t a r b m e i n e l iebe F r a u , M u t t e r , 
S c h w i e g e r m u t t e r u n d O m a 

Mathilde Rossol 
geb. B u s e 

geb. 12. 3. 1909 gest. 10. 12. 1974 
aus R e i p e n , K r e i s W e h l a u 

R o b e r t R o s s o l 
B e n n o R o s s o l u n d F r a u 
J ü r g e n u n d E r i k 

2373 Schacht A u d o r f b e i R e n d s b u r g , D o r f s t r a ß e 41 

Charlotte Schilling 
geb. F r e u t e ! 

31. D e z e m b e r 1894 t 17. D e z e m b e r 1974 

K u r z v o r V o l l e n d u n g ihres achtz igs ten L e b e n s j a h r e s 
w u r d e u n s e r e l i ebe M u t t e r , S c h w i e g e r m u t t e r u n d 
G r o ß m u t t e r d u r c h e i n e n sanf ten T o d e r l ö s t . 

In s t i l l er T r a u e r 

G e r h a r d S t u w e u n d F r a u I n g e b o r g 
geb. S c h i l l i n g 

B a r b a r a u n d J o a c h i m 

2 H a m b u r g 60. B a r m b e k e r S t r a ß e 171 

£'LT,r,tuer.f?ie.r
 f a n d a m M o n t a g , d e m 30. D e z e m b e r 1974, u m 

i ? ; „ n J r Z l SaUe F r i e d h o f H a m b u r g - Ö j e n d o r f , M a n s h a r d t -
SirrtüO statt. 

A m 4. D e z e m b e r 1974, nach 58 J a h r e n g e m e i n s a m e n L e b e n s 
weges, e r l ö s t e e in sanf ter T o d m e i n e l i ebe F r a u , u n s e r e v o r 
b i ld l i che M u t t e r , S c h w i e g e r m u t t e r , G r o ß m u t t e r , U r g r o ß m u t t e r 
Schwester , S c h w ä g e r i n u n d T a n t e 

Gertrud Voss 
geb. E l i s s a t 

geboren a m 18. A u g u s t 1894 z u G e s w e t h e n , K r e i s I n s t e r b u r g 
v e r t r i e b e n aus K ö n i g s b e r g ( P r ) - Q u e d n a u , W i e s e n s t r a ß e 15 

v o n i h r e m langen L e i d e n . 
N a m e n s a l l e r H i n t e r b l i e b e n e n 
F r i e d r i c h V o s s 

4 D ü s s e l d o r f , L i n d e n s t r a ß e 167 
W i r h a b e n sie a m D i e n s t a g , d e m 10. D e z e m b e r 1974, v o n d e r 

la des SiUtfi k dhofes zur le tzten R u h e geleitet . 

H e u t e ent sch l i e f n a c h l a n g e m , s c h w e r e m L e i d e n 
m e i n e l i ebe M u t t e r , u n s e r e gute O m l , S c h w e s t e r . 
S c h w ä g e r i n u n d T a n t e 

Anna Szepanski 
geb. G r e s c h e k 

aus T i e f e n . K r e i s L o t z e n 
• 25. N o v e m b e r 1902 t 4. D e z e m b e r 1974 

In s t i l l e r T r a u e r 

O s k a r S z e p a n s k i 
E n k e l k i n d e r 
G e s c h w i s t e r u n d A n v e r w a n d t e 

5240 B e t z d o r f , S i e g - K ö l n e r - S t r a ß e 108 

A m 16. N o v e m b e r 1974 ist u n s e r e l i ebe M u t t e r , S c h w i e g e r m u t 
ter , G r o ß m u t t e r , U r g r o ß m u t t e r , S c h w e s t e r , S c h w ä g e r i n u n d 
T a n t e 

Olga Kugge 
geb. K o h l 

aus P e r t e l t n i c k e n . K r e i s S a m l a n d 

i m A l t e r v o n 80 J a h r e n nach g e d u l d i g e r t r a g e n e m L e i d e n in 
s t i l l e m F r i e d e n h e i m g e g a n g e n . 

In s t i l l e r T r a u e r 

E l e o n o r e K u g g e 
W e r n e r L a ß u n d F r a u H i l d e g a r d , geb. K u g g e 
H a n s - A l b e r t K a n n e n b e r g u n d F a m i l i e 
R i c h a r d B r e u e r u n d F r a u C h r i s t i n e , geb. L a ß 
B e r n h a r d L a ß , D o r o t h e e L a ß 
u n d A n v e r w a n d t e 

599 A l t e n a (West fa len) , S c h u b e r t s t r a ß e 58 

E i n sanf ter T o d b e e n d e t e a m 21. D e z e m b e r 1974 das L e b e n 
u n s e r e r g u t e n , a l l ze i t f ü r s o r g l i c h e n T a n t e u n d G r o ß t a n t e , m e i 
n e r l i e b e n S c h w e s t e r , S c h w ä g e r i n u n d u n s e r e r K u s i n e 

Edith Reichwaldt 
i m gesegneten A l t e r v o n 92 J a h r e n . 

I n D a n k b a r k e i t u n d T r a u e r 
K ä t h e M e i n e r t , geb . R e i c h w a l d t 
W o l f g a n g u n d D i e t m a r M e i n e r t 
K ä t e A l e x , geb . R e i c h w a l d t 
u n d al le A n g e h ö r i g e n 

2300 K i e l 14, S c h ö n b e r g e r S t r a ß e 20 
3171 B o k e l b e r g e ü b e r E t t e n b ü t t e l 

D i e B e i s e t z u n g h a t a m F r e i t a g , d e m 27. 12. 1974, auf d e m Ost -
f r i e d h o f i n K i e l s t a t t g e f u n d e n . 

A m 22. D e z e m b e r 1974 v e r s t a r b i m 90. L e b e n s j a h r nach e i n e m 
e r f ü l l t e n , a r b e i t s r e i c h e n L e b e n u n s e r e l i ebe , gute M u t t e r , 
G r o ß m u t t e r , U r g r o ß m u t t e r u n d T a n t e 

Minna Hartmann 
geb. N o r g a l l 

aus A c k e r a u , K r e i s P r . - E y l a u 
X 

In s t i l l er T r a u e r u n d D a n k b a r k e i t 

A l i c e Q u e d n a u , geb. H a r t m a n n 
H e r b e r t Q u e d n a u 

3057 N e u s t a d t a m R ü b e n b e r g e , S i e m e n s s t r a ß e 60 

P l ö t z l i c h u n d u n e r w a r t e t , f ü r u n s al le u n f a ß b a r , v e r s t a r b a m 
17. D e z e m b e r 1974 u n s e r e h e r z e n s g u t e M u t t e r , G r o ß m u t t e r , 
S c h w i e g e r m u t t e r , S c h w e s t e r . S c h w ä g e r i n , T a n t e u n d K u s i n e , 
F r a u 

Margarete Niklas 
geb. B o g u m i l 

i m A l t e r v o n 62 J a h r e n . 

I m N a m e n a l l e r H i n t e r b l i e b e n e n 

K u r t B o g u m i l 

4231 D i e r s f o r d t N r . 33 ü b e r W e s e l 

V ö l l i g u n e r w a r t e t v e r s t a r b a m 13. D e z e m b e r 1974 m e i n e ge
l i ebte F r a u , u n s e r e gute M u t t e r u n d S c h w i e g e r m u t t e r . F r a u 

Wally Domisch 
geb. J o h n i g k 

aus G u m b i n n e n , L u i s e n s t r a ß e 23 
geb. 5. 12. 1899 gest. 13. 12. 1974 

In t i e f er T r a u e r 

A l b e r t D o m i s c h 

G u n h i l d H ö l z n e r , geb. D o m i s c h 
K u r t H ö l z n e r 

«38 B a d H o m b u r g v. d . H . . R e i n e r z e r W e g 8 
8031 E i c h e n a u bei M ü n c h e n . S p e c h t s t r a ß e 5 

N a c h e i n e m e r f ü l l t e n L e b e n e n t s c h l i e f a m 14. D e z e m b e r 1974 
u n s e r e l i e b e M u t t e r , S c h w i e g e r m u t t e r , G r o ß m u t t e r , Schwes ter , 
S c h w ä g e r i n u n d T a n t e , d i e W i t w e 

Auguste Hagen 
geb . P e t o n g 

g e b o r e n a m 10. A p r i l 1896 in O s t p r e u ß e n 

In s t i l l e r T r a u e r 

C h r i s t a Z i m m e r , geb . H a g e n 
G o t t f r i e d Z i m m e r , F a c h z a h n a r z t 
M a r t i n Z i m m e r 
J ü r g e n H a g e n 
u n d a l l e A n g e h ö r i g e n 

294 W i l h e l m s h a v e n , P e t e r s t r a ß e 7 a ' E c k e A d a l b e r t s t r a ß e 

D i e B e e r d i g u n g f a n d a m M i t t w o c h , d e m 18. D e z e m b e r 1974. u m 
13 U h r a u f d e m F r i e d h o f F r i e d e n s t r a ß e in W i l h e l m s h a v e n statt. 

G e s t e r n a b e n d e n t s c h l i e f n a c h l a n g e r , s c h w e r e r 
K r a n k h e i t u n s e r e l i e b e M u t t e r , S c h w i e g e r m u t t e r . 
G r o ß m u t t e r u n d U r g r o ß m u t t e r 

Margarete Hagel 
geb . K l ü t z 

aus R e i c h e n s e e 

i m A l t e r v o n 75 J a h r e n . 

In s t i l l e r T r a u e r 

G e r d a S d u n z l k , geb . H a g e l 
K a r l S d u n z i k 
H u g o H a g e l u n d F r a u Ilse 
H i l d e g a r d A n n u ß , geb . H a g e l 
F r i t z A n n u ß 
I r m g a r d C i e s l a , geb . H a g e l 
S i e g f r i e d C i e s l a 
R e i n h a r d H a g e l u n d F r a u D a g m a r 
14 E n k e l k i n d e r u n d 1 U r e n k e l 

56 W u p p e r t a l - V o h w i n k e l , d e n 9. D e z e m b e r 1974 
W a l d k a m p f b a h n 73 

D i e B e e r d i g u n g f a n d a m M o n t a g , d e m 16. D e z e m b e r 1974, v o n 
d e r K a p e l l e des ev . F r i e d h o f e s W u p p e r t a l - V o h w i n k e l . E h r e n -
h a i n s t r a ß e , aus statt . 

A m 14. N o v e m b e r 1974 v e r s t a r b i m A l t e r v o n 83 J a h r e n m e i n e 
l i ebe M u t t e r , S c h w i e g e r m u t t e r u n d G r o ß m u t t e r 

Berta Blumenau 
geb . E g g e r t 

aus L a n g e n d o r f b e i S c h i p p e n b e i l 

I m N a m e n a l l e r A n g e h ö r i g e n 

H e r b e r t B l u m e n a u 

x 331 C a l b e (Saale) , L e n i n s t r a ß e 39 

N a c h k u r z e r , s c h w e r e r K r a n k h e i t , f ü r u n s a l l e n o c h u n f a ß b a r , 
e n t s c h l i e f m e i n l i e b e r M a n n , u n s e r g u t e r V a t e r u n d O p a , 
u n s e r l i e b e r B r u d e r , V e t t e r , S c h w a g e r u n d O n k e l 

Erich Grunwald 
B a u - I n g e n i e u r u n d B a u m e i s t e r B D B 

• 5. 6. 1914 i n D ö b e r n ( O s t p r e u ß e n ) 
t 15. 12. 1974 

In L i e b e u n d D a n k b a r k e i t 

i m N a m e n a l l e r A n g e h ö r i g e n 

H i l d e G r u n w a l d , geb . K e t z n e r 

23 K i e l - L e m s c h e n h a g e n , R ü s t e r s t r a ß e 6 

^ ? u i t b M i P h P r n
 U " l e r

 * , r e u s ° ' - g e n d e r V a t e r . S c h w i e g e r v a t e r 
u n d u n s e i l i e b e r O p a , B r u d e r , S c h w a g e r , O n k e l u n d V e t t e r , der 

L a n d w i r t 

Hans Hartmann 
aus T e l l r o d e , K r e i s G u m b i n n e n ( O s t p r e u ß e n ) 

In s t i l l e r T r a u e r 

T o n i H a r t m a n n , geb . B r a n d t 
A r n o H a r t m a n n u n d F r a u H e i n k e 

geb . B r a n d t 
U w e V o s s u n d F r a u B r i g i t t a 

geb . H a r t m a n n 
H a r t m u t H a r t m a n n u n d M o n i k a 
u n d se ine v i e r E n k e l k i n d e r 

2221 F r i c d r i e h s k o o g . S ü d e r d e i c h 68 Im D e z e m b e r 1974 
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S T A T T K A R T E N 

W e n n m e i n e K r ä f t e b r e c h e n , 
d e r A t e m g e h t so s c h w e r , 
m e i n M u n d k e i n W o r t k a n n s p r e c h e n 
s t e h d u m i r b e i , o h . H e r r . 

N a c h e i n e m a r b e i t s r e i c h e n L e b e n s t a r b h e u t e u n s e r l i e b e r 
g u t e r v a t e r , S c h w i e g e r v a t e r , G r o ß v a t e r u n d U r g r o ß v a t e r 

Fritz Sachs 
i m g e s e g n e t e n A l t e r v o n 86 J a h r e n . 

I n s t i l l e r T r a u e r 

E r i c h K o r t e k a m p u n d K r a u F r i e d a 
g e b . S a c h s 

B r u n o S a c h s u n d F r a u E r i k a 
g e b . E b e l i n g 

E n k e l , U r e n k e l 
u n d a l l e A n v e r w a n d t e n 

4811 L e o p o l d s h ö h e - G r e s t e , d e n 10. D e z e m b e r 1974 
A m E s e l s b a c h 71 

D i e T r a u e r f e i e r f a n d a m S a n n a b e n d , d e m 14. D e z e m b e r 1974. 
u m 13.30 U h r i n d e r F r i e d h o f s k a p e l l e D a h l h a u s e n s tat t . 

Reinhard Fitz 
a u s G r . B u d l a c k e n , K r e i s W e h l a u 

ist a m 11. D e z e m b e r 1974 i m 84. L e b e n s j a h r v e r s t o r b e n . 

I n s t i l l e r T r a u e r 

i m N a m e n a l l e r A n g e h ö r i g e n 

M a x J o d e i t u n d F r a u B e r t a 

28 B r e m e n 61, A s t e r d a m m 72 

D u w a r s t d e r l e t z t e , 
d e r D e i n e r V ä t e r L a n d p f l ü g t e ; 
d o c h a u s z u r u h e n i n D e i n e r H e i m a t e r d e 
d a s w a r D i r n i c h t v e r g ö n n t . 

N a c h k u r z e r , s c h w e r e r K r a n k h e i t , p l ö t z l i c h u n d u n e r w a r t e t , 
a n d e n F o l g e n s e i n e r K r i e g s l e i d e n e n t s c h l i e f u n s e r l i e b e r B r u 
d e r , S c h w a g e r , O n k e l u n d U r o n k e l 

L a n d w i r t s o h n 

Gottlieb Radek 
* 1. J u n i 1901 t 21. A p r i l 1974 

a u s W a g e n f e l d , K r e i s O r t e l s b u r g 

I n s t i l l e r T r a u e r 
i m N a m e n a l l e r A n g e h ö r i g e n 

G u s t a v R a d e k 

328 B a d P y r m o n t - L ö w e n s e n , A m R o s e n h o f 14 

N a c h e i n e m a r b e i t s r e i c h e n L e b e n v e r s t a r b a m 7. D e z e m b e r 1974 
m e i n l i e b e r , t r e u s o r g e n d e r L e b e n s k a m e r a d , u n s e r g u t e r V a t e r , 
G r o ß - u n d U r g r o ß v a t e r 

R e g i e r u n g s o b e r i n s p e k t o r a . D . 

Ewald Frunder 
a u s K ö n i g s b e r g ( P r ) , P o l . - P r ä s i d i u m 

i m 79. L e b e n s j a h r . 

I n s t i l l e r T r a u e r 
i m N a m e n a l l e r A n g e h ö r i g e n 

F r i d e l F r u n d e r , g e b . G r u n 

34 G ö t t i n g e n , F r i e d e n s s t r a ß e 7 

A m ° 0 N o v e m b e r 1974 e n t s c h l i e f n a c h l a n g e r K r a n k h e i t m e i n 
l i e b e r ' M a n n , u n s e r g u t e r V a t e r , S c h w i e g e r v a t e r , G r o ß v a t e r . 
B r u d e r , S c h w a g e r u n d O n k e l 

Otto Stirnat 
a u s G r ü n e i c h e n , K r e i s S c h l o ß b e r g ( O s t p r e u ß e n ) 

n a c h V o l l e n d u n g s e i n e s 76. L e b e n s j a h r e s . 

I n s t i l l e r T r a u e r 

E r n a S t i r n a t , g e b . S c h o b e r 
K l a u s S t i r n a t 
G e r d S c h o b e r u n d F r a u R u t h 
S a b i n e , S u s a n n e u n d A n d r e a s 
M i n n a S c h o b e r 

2433 G r ö m i t z 2, L e n s t e r b e k 

N A C H R U F 

Benno Puskeppeleit 
a u s W i e s e n f e l d , K r e i s T i l s i t - R a g n i t 

* 13. 11. 1910 t 20. 7. 1974 

In s t i l l e r T r a u e r 

L y d i a P u s k e p p e l e i t , g e b . F r e u t e l 
u n d K i n d e r 

3001 A l t w a r m b ü c h e n . L ü n e b u r g e r D a m m 9 

Martha Lange 
g e b . N i e s k e 

* 16. 10. 1885 t 2. 11. 1974 

Emma Fellechner 
g e b . N i e s k e 

* 21. 3. 1894 t 21. 10. 1974 

• 15. 12. 1919 

Otto Lange 
1919 t 4. 

Karl Lange 

t 4. 11. 1974 

* 20. 7. 1922 

I m N a m e n d e r A n g e h ö r i g e n 

L o t t e C o n r a d , geb . L a n g e 

2082 T o r n e s c h , E s i n g e r W e g 24 

H e r r , d e i n W i l l e geschehe . 

H e u t e m i t t a g w u r d e m e i n i n n i g g e l i e b t e r M a n n , m e i n 

g ü t i g e r V a t e r u n d S c h w i e g e r v a t e r , u n s e r a l l e r b e s t e r 

O p a , l i e b e r B r u d e r , S c h w a g e r . O n k e l u n d V e t t e r 

Georg Richard Ruhnke 
G u t P u c k n e n u n d M a l l w e n ( O s t p r e u ß e n ) 

v o n s e i n e m S c h ö p f e r i m 72. L e b e n s j a h r h e i m g e r u f e n . 

W i r g e d e n k e n s e i n e r i n L i e b e u n d D a n k b a r k e i t 

C h a r l o t t e R u h n k e , g e b . S c h l e m m i n g e r 

M a r i a n n e S a m e i s k y , g e b . R u h n k e 

G ö t z S a m e i s k y 

J ö r g u n d H e i n e r a ls E n k e l 

u n d A n v e r w a n d t e 

56 W u p p e r t a l - S o n n b o r n , d e n 17. D e z e m b e r 1974 

R e m i g i u s s t r a ß e 24 

D i e B e e r d i g u n g f a n d M o n t a g , d e n 23. D e z e m b e r 1974, u m 

10.30 U h r , v o n d e r K a p e l l e des n e u e n e v . F r i e d h o f e s i'n A V u p p e r -

t a l - S o n n b o r n , K i r c h h o f s t r a ß e , a u s statt . 

I n L i e b e u n d D a n k b a r k e i t n e h m e n w i r A b s c h i e d v o n m e i n e m 
l i e b e n M a n n , u n s e r e m h e r z e n s g u t e n V a t e r , G r o ß v a t e r , S c h w i e 
g e r v a t e r , B r u d e r , S c h w a g e r u n d O n k e l 

Arnulf Kohlhoff 
aus K ö n i g s b e r g ( P r ) , A l i e n s t e i n ( O s t p r e u ß e n ) 

* 18. 11. 1898 f I L 12. 1974 

E r w u r d e f e r n s e i n e r g e l i e b t e n o s t p r e u ß i s c h e n H e i m a t , n a c h 
l a n g e m , s c h w e r e m , m i t g r o ß e r G e d u l d g e t r a g e n e m L e i d e n , 
h e i m g e r u f e n . 

I n s t i l l e r T r a u e r 

E d i t h K o h l h o f f , g e b . M o n t z k a 
G i s e l a K o h l h o f f 
B r i g i t t e L a u t e r b a c h , g e b . K o h l h o f T 
m i t K e r s t i n u n d T o r s t e n 
E r n s t - G ü n t e r K o h l h o f f u n d F r a u 
m i t P e t r a u n d U w e 
A n v e r w a n d t e u n d F r e u n d e 

85 N ü r n b e r g , K a r l - J a t h o - W e g 12 

D i e T r a u e r f e i e r i m K r e m a t o r i u m f a n d a m M o n t a g , d e m 16. D e 
z e m b e r 1974, a u f d e m W e s t f r i e d h o f i n N ü r n b e r g statt . 

N a c h e i n e m a r b e i t s r e i c h e n L e b e n f e r n s e i n e r g e l i e b t e n H e i m a t 

v e r s t a r b n a c h k u r z e r , s c h w e r e r K r a n k h e i t m e i n g e l i e b t e r M a n n 

K a u f m a n n 

Helmut Jastrzembski 
a u s H a a r s c h e n , K r e i s A n g e r b u r g ( O s t p r e u ß e n ) 

i m A l t e r v o n 64 J a h r e n . 

I n s t i l l e r T r a u e r 

H u b e r t i n e J a s t r z e m b s k i , g e b . B i e s i n g 

5 K ö l n 1, J o s e f s t r a ß e 34/36 

V o l l S c h m e r z u n d T r a u e r g e b e n w i r d e n p l ö t z l i c h e n T o d m e i 

nes g e l i e b t e n M a n n e s u n d V a t e r s b e k a n n t . 

Konrad Wodtke 
B a u m e i s t e r 

• 11. 12. 1892 t 5. 12. 1974 

aus A l i e n s t e i n 

I n s t i l l e r T r a u e r 

M a r i a W o d t k e , g e b . W i t t 
I lse W o d t k e 

6 F r a n k f u r t a m M a i n 60. I l b e n s t ä d t e r S t r a ß e 25 

I n T r a u e r g e d e n k e n w i r u n s e r e r l i e b e n B u n d e s b r ü d e r , v o n 

d e n e n w i r i m J a h r e 1974 f ü r i m m e r A b s c h i e d n e h m e n m u ß t e n 

AH Dr. med. Peter Menzel 
F a c h a r z t f ü r G y n ä k o l o g i e 

O b e r a r z t a n d e r C h a r i t a s - K l i n i k z u S a a r b r ü c k e n 

g e b . 5. 12. 1940 gest . 29. 1. 1974 

a k t . W S 1960/61 

AH Hans Korf 
D i p l o m - I n g e n i e u r 

g e b . 4. 5. 1894 B A S S . 1959 

G h i b e l l i n i a G ö t t i n g e n et 

AH Dr. med. Ernst Maeding 
p r a k t . A r z t 

g e b . 20. 5. 1892 gest . 24. 3. 1974 

a k t . S S 1912 
et B a l t i a R o s t o c k 

et S l e s v i g i a - N i e d e r s a c h s e n H a m b u r g - K ö n i g s b e r g 

AH Dr. jur. Alfons Foitzik 
L t . V e r w a l t u n g s d i r e k t o r a . D . 

g e b . 14. 2. 1891 gest . 9. 10. 1974 

B A W S 1921/22 
S u e v i a J e n a B r e s l a u z u H a m b u r g , 

j e t z t S a x o S u e v i a E r l a n g e n et 

AH Dr. med. dent. Karl Hager 
Z a h n a r z t 

V e r t r a u e n s a r z t d e r S a a r k n a p p s c h a f t 
g e b . 15. 12. 1907 gest . 26. 11. 1974 

B A W S 1956/57 
S a l i a B o n n et 

W i r w e r d e n i h n e n stets T r e u e u n d D a n k b a r k e i t b e w a h r e n 

F ü r d i e A k t i v i t a s 

W o l f g a n g O t t e r b a c h X 
F ü r d e n A l t h e r r e n v e r b a n d 

G e r t V o l t m e r 

Kurt Brock 
* 26. 7. 1893 t 15. 12. 1974 

E i n e r f ü l l t e s L e b e n g i n g z u E n d e . 

M e i n l i e b e r M a n n , u n s e r t r e u s o r g e n d e r V a t e r u n d 

S c h w i e g e r v a t e r i s t f ü r i m m e r v o n u n s g e g a n g e n . *• 

I n s t i l l e r T r a u e r 

A n n a m a r i e B r o c k , g e b . J a k i e l s k i 

I n g r i d G l o ß , g e b . B r o c k 

H o r s t G l o ß 

215 B u x t e h u d e , E s t e t a l s t r a ß e 6 

D i e T r a u e r f e i e r f a n d s ta t t a m F r e i t a g , d e m 20. D e z e m b e r 1974, 
i n d e r K a p e l l e des W a l d f r i e d h o f e s . 

N a c h l a n g e m L e i d e n is t h e u t e , f e r n s e i n e r g e l i e b t e n , o s t p r e u 

ß i s c h e n H e i m a t , m e i n l i e b e r M a n n , u n s e r g u t e r V a t e r , S c h w i e 

g e r v a t e r u n d G r o ß v a t e r 

Walter Bieber 
g e b . 3. 6. 1902 gest . 16. 12. 1974 

a u s D r ö s c h d o r f , K r e i s I n s t e r b u r g 

z u l e t z t w o h n h a f t i n K ö n i g s b e r g ( P r ) , P h i l o s o p h e n d a m m 4 

i n d i e E w i g k e i t a b b e r u f e n w o r d e n . 

In s t i l l e r T r a u e r 

I d a B i e b e r , g e b . M a t t u k a t 
u n d a l l e A n g e h ö r i g e n 

714 L u d w i g s b u r g , d e n 16. D e z e m b e r 1974 

N a c h e i n e m e r f ü l l t e n L e b e n v e r s t a r b u n s e r l i e b e r V a t e r , 
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Es gibt ein besonderes Verhä l tn i s zwischen 
Deutschland und Amer ika . Es beruht auf der 
Tatsache, daß die Bundesrepublik in der vor
dersten Frontl inie der eu ropä i schen Konfron
tation mit der Sowjetunion steht und starke 
Blutsbande zwischen beiden Ländern bestehen. 

Diese Feststellung trifft eine Untersuchung Dr. 
Roger Morgans in einem Buch, das jetzt in der 
Londoner „Times" breit dargelegt wurde. Un
sere Mitarbei ter in Bettina Bandow, die zur letz
ten Steuben-Parade in den U S A war, behandelt 
in dem nachstehenden Beitrag die Deutschen in 
den U S A . 

Die Deutsch-Amerikaner sind die g röß t e 
Minderheit in den Vereinigten Staaten; aber sie 
machen sich am wenigsten bemerkbar." So ur
teilt Richard O'Connor in seinem 1968 veröffent
lichten Buch „The German-Americans". 

In einer Definition he iß t es: „Deutsch-Ameri 
kaner oder Deutsch-Kanadier sind nur, aber 
auch alle diejenigen, die in ihrer Volksabstam
mung Deutsche sind ohne Rücksicht auf das 
Land ihrer Herkunft — also Amerikaner , deren 
V ä t e r und V o r v ä t e r Reichsdeutsche, Volksdeut
sche, Deutsch-Österre icher , Tiroler, Schweizer 
oder Ungarn-, S iebenbürger - , W o l g a - oder Ba l 
tendeutsche waren. Sie alle sind ethnisch 
( = vo lksmäßig ) Deutsch-Amerikaner. Ein zu
fällig in Deutschland geborener Neger, der 
amerikanischer Bürger wi rd , ist ke in Deutsch-
Amerikaner , sondern bleibt Afro-Amerikaner ." 
Bei Anwendung dieses ethnischen Prinzips soll 
die Zahl der Deutsch-Amerikaner mindestens 40 
M i l l i o n e n betragen, eingerechnet jene, deren 
teilweise deutsche Abstammung feststeht, wie 
bei dem verstorbenen Senator Joseph M c C a r t h y 
oder der Prinzessin Grace K e l l y von Monaco 
oder der Gatt in des E x p r ä s i d e n t e n Richard 
N i x o n . Richard O'Connor zähl t i n seinem er
w ä h n t e n Buch auch M ä n n e r wie A d o l p h S. Ochs, 
Joseph Pulitzer und Wal te r Lippmann zu den 
Deutsch-Amerikanern. Dr. Henry A . Kissinger, 
dessen Va te r Rabbiner in Deutschland war, 
wi rd meist als „deu t sch-geborener Berater des 
P rä s iden t en" bezeichnet, ü b e r Alber t Einstein 
sagt man, daß er als Deutsch-Amerikaner galt, 
wenn seine kommunistischen Neigungen k r i t i 
siert wurden, als Jude jedoch, wenn es um sei
ne wissenschaftliche Leistung ging. 

V o n 75 M i l l i o n e n befragten Amer ikanern er
k l ä r t e n insgesamt 20,0 Mi l l i onen , daß sie von 
Deutschen abstammen. So steht in einer amt
lichen Studie des statistischen Büros der US-Re
gierung, die 1971 unter dem Ti t e l : „Charac te -
ristics of the Population by Ethnic O r i g i n " ver
öffentlicht wurde. Eingedenk derer, die ihre 
famil iäre Vergangenheit im Laufe der Genera
tionen vergessen haben (oder wollten), liegt die 
Zahl vermutlich sogar doppelt so hoch. Es war 
nicht immer der Fa l l , daß die Amer ikaner deut
scher Herkunft sich b e w u ß t so identifizierten. 
„Deutschsein" war in den letzten dre iß ig Jahren 
ein M a k e l . M a n genierte sich seiner deutschen 
Abstammung, was angesichts der H a ß p r o p a g a n 
da gegen alles Deutsche ke in Wunder war. V i e l e 
anglisierten ihre Namen im Ersten Wel tk r i eg , 
andere gaben sich als Schweizer oder Elsäßer 
aus (wie z. B. Eisenhower, Herbert Hoover, A l 
bert Schweitzer). 

Warum so schüchtern? 
Angesichts des hohen B e v ö l k e r u n g s a n t e i l s 

wi rd oft die Frage gestellt, warum sich diese 
Gruppe, immerhin ein Sechstel der Nat ion, so 
wenig bemerkbar macht und sich ke in stark or
ganisiertes Deutsch-Amerikanertum herausbil
det. Umso verwunderlicher ist diese Tatsache, 
als doch die Deutschen bekannt für ihr Nat ional 
bewuß t se in und Organisationstalent sind. Eine 
Erk lä rung mag die Einschüchterung der Deutsch-
Amerikaner w ä h r e n d zweier Wel tkr iege sein; 
Sowieso ve rhaß t , hielten sie sich mit politischen 
Stellungnahmen und Forderungen lieber zurück. 
V i e l e m ö g e n auch durch schlechte Erinnerungen 
davon abgehalten werden, sich i n einer politisch 
orientierten Vere in igung zu organisieren: V o n 
1907-1917 gab es den „Deutsch-Amer ikan ischen 
Nationalbund", dem etwa 10 000 Vereine mit 
mehr als 2 M i l l i o n e n Mi tg l iedern a n g e h ö r t e n 
und der, wie es heißt , die g röß t e ethnische Or
ganisation war, die es je in der amerikanischen 
Geschichte gegeben hat. Dieser V e r e i n war dem 
Zugriff der Staatsmacht ausgesetzt, we i l er mit 
den Zen t ra lmäch ten sympathisierte, und wurde 

Amer ikaner mit deutschem Blut : Henry Kiss inger , Grace K e l l y , Wernher v. Braun 

schließlich von der Wilson-Regierung aufgelös t . 
V ie l e , die den Ruf nach mehr politischer Orga

nisation der Deutsch-Amerikaner laut werden 
lassen, sehen auch im „Ass imi l i e rungsdruck" , 
dem ihrer Me inung nach leider zu sehr nachge
geben wi rd , einen Grund für die politische Z u 
rückha l tung . Der Assimil ierungs- oder Anpas
sungsdruck ist eine unmittelbare Forderung an 
den Enwanderer. W o h l nirgendwo kann eine 
ethnische Gruppe beliebt werden, wenn sie ihre 
alte Heimat in der neuen nachbilden w i l l . Für 
den deutschen Einwanderer nach A m e r i k a he iß t 
das: Er muß sich mögl ichs t schnell amerikani
sieren und dazu passen eben keine Kundgebun
gen, auf denen W ü n s c h e und Rechtsforderungen 
Deutschlands vertreten werden — mag es letzt
lich die Furcht vor der Isolation sein, die ihn von 
solchen Init iat iven z u r ü c k k e h r e n läßt . 

ü b e r den Grad der Amer ikanis ie rung k ö n n e n 
einige Zahlen, wiederum aus der e r w ä h n t e n 
Studie der US-Regierung, Aufschluß geben: 75,5 
Prozent der 20 M i l l i o n e n Amer ikaner , die sich 
zu ihrer deutschen Abstammung bekennen, nen
nen bereits Englisch als ihre Muttersprache und 
98,2 Prozent als die tägl iche Umgangssprache. 
Das heißt , d a ß 24,5 Prozent als K i n d Deutsch 
sprachen, aber nur 1,8 Prozent es heute noch 
tun. U n d nur 34,1 Prozent der deutsch-amerika
nischen jungen M ä n n e r heirateten deutsche 
Mädchen bzw. Frauen, die sich selbst als Deut
sche identifizieren. Dagegen heirateten 45,3 Pro
zent der Ang lo -Amer ikane r gleicher ethnischer 
Herkunft; die entsprechenden Zahlen bei den 
Amer ikanern romanischer Abstammung l iegen 
noch wesentlich höhe r . 52,7 Prozent I ta lo-Ameri -
kaner heirateten M ä d c h e n italienischer Her
kunft und 76,1 Prozent der Hispano-Amer ika-
ner (Mexikaner, Portorikaner, Kubaner usw.) 
heirateten M ä d c h e n gleichgearteter Abs tam
mung; das he iß t : diese Volksgruppen erhalten 
weitgehend ihre Ident i tä t . N u r die Iren mischen 
sich ähnl ich ein wie die Deutschen, d. h. nur ein 
Dri t te l junger Iren w ä h l e n irische Mädchen zur 
Frau. Im Vergle ich mit anderen Volksgruppen 
fällt auf, daß sich die Deutschen besonders rasch 
assimiliert haben. 

Vere ine gibt es viele — 2 345 Vere ine und Or
ganisationen und al le in 42 deutsche Kirchen in 
N e w Y o r k und Umgebung. Z a h l e n m ä ß g übe r 
treffen die deutschen Organisat ionen die jeder 
anderen ethnischen Minderhei t . Die Vie l fa l t ist 
erstaunlich: Landsmannschaften, Sänger , Sport
ler, Literaten, Veteranen, Kartenspieler, Mün
zensammler usw. Die haup t säch l i chs te A k t i v i 
tä t deutsch-amerikanischer Vere ine ist der Ge
sang. M a n sagt, d a ß n u r das deutsche Lied das 
Deutsch-Amerikanertum nach den beiden Wel t 
kriegen vor dem seelischen Zusammenbruch be
wahrte. Der im Juni 1850 in Phi ladelphia ge

g r ü n d e t e „Nordös t l i che S ä n g e r b u n d " feierte am 
17. 6. 1950 in der Convent ion H a l l in Phi ladel 
phia sein lOOjähriges J u b i l ä u m mit 5 000 St im
men: Es war sicher das gewaltigste Sänger fes t , 
das je eine ethnische Gruppe in A m e r i k a ver
anstaltet hat. A b e r das ist es ja, was die K r i t i 
ker so reizt: Die Deutsch-Amerikaner haben 
zwar ein weitverzweigtes Vereinswesen, aber 
das hä l t sich politisch eben zurück. 

Es gibt nur drei politische Organisat ionen, die 
Aussagen für das deutsche V o l k machen. Die äl
teste ist die „S teuben Society of A m e r i c a " . In 
ihrem Programm befassen sich 73 von 75 Para
graphen mit meist innenpolit ischen amerikani
schen Angelegenheiten. Z w e i Punkte aber for
mulieren politische Forderungen für Deutsch
land, nämlich „Mora l i sche und materielle Unter
s tü t zung zur deutschen Wiedervere in igung auf 
der Basis des Selbstbestimmungsrechtes", sowie 
ein Bekenntnis zur „Woche der unterjochten 
V ö l k e r " . Im gleichen Sinne wi rk t die „Fede ra -

und deutsche Ostprobleme": „Dabei möchte ich 
bemerken d a ß etwa 20 v . H . der amerikanischen 
B e v ö l k e r u n g d e u t s c h s t ä m m i g ist. Die Deutsch-
Amer ikane r besitzen aber, im Gegensatz zu den 
Italienern, Polen oder Juden, kaum (wenn über
haupt) e in V o l k s b e w u ß t s e i n . Sie verhalten sich 
viel leicht mehr „ a m e r i k a n i s c h " als die Söhne 
der Mayf lower -P ion ie re . " 

Diese Feststel lung ist sicher richtig, aber 
im Zusammenhang mit der hohen Zahl 
d e u t s c h s t ä m m i g e r A m e r i k a n e r und gleich
zei t igem Desinteresse an Fragen deutscher 
Pol i t ik bleibt immer folgender Aspekt 
u n e r w ä h n t : M ü ß t e man nicht differen
zieren zwischen denen, die „ a l t e i n g e s e s s e n " und 
Urenke l v o n den erstmals 1683 und dann be
sonders 1848 Eingewanderten sind? Diese Bür
ger er innern sich viel leicht daran, d a ß sie 
d e u t s c h s t ä m m i g sind, fühlen sich aber so als 
Amer ikaner , d a ß sie sich für speziel le Fragen 
deutscher Pol i t ik nicht mehr interessieren. Sie 

Zwischen 
zwei Welten 

40 Millionen Deutsch-Amerikaner in den USA 

t ion of A m e r i c a n Cit izens of German Descent". 
Sie fordert nicht nur die deutsche Wiederve r 
einigung, sondern auch die R ü c k e r s t a t t u n g aller 
Ostgebiete. Der „Deu t sch -amer ikan i sche Na t io -
n a l - K o n g r e ß " (D. A . N . K. ) , mit ü b e r 21 000 M i t 
gliedern die w o h l g r ö ß t e deutsch-amerikanische 
Organisat ion, hat als eines ihrer Lei tmotive, d a ß 
Deutschland „in Freihei t wiedervereinigt w i r d " . 
Dazu he iß t es i n der offiziellen Monatszeitschrift 
dieses Vere ins v o m Februar 1974: „An der 
Schwelle zum 16. Jahr des D. A . N . K . w i r d zu
mindest dieser Leitgedanke neu formuliert wer
den müssen . " 

Dr. A l f r ed Maur i ce de Zayas ist dabei, ein 
Buch ü b e r die vö lke r r ech t l i chen Aspekte der 
Ver t re ibung (in englischer Sprache) zu verfas
sen. In einem A r t i k e l der „ P o m m e r s c h e n Z e i 
tung" v o m 13. 4. 1974 schreibt er unter dem T i 
tel „öffent l iche politische Me inung in den U S A 

pflegen viel le icht „nur" noch die deutsche Spra
che und K u l t u r — aber ist denn das nicht be
merkenswert v ie l ? U n d was die rasche A s s i m i 
l ierung i m Gegensatz zu anderen Vo lksg ruppen 
anbetrifft: Die Deutschen gingen meist mit dem 
Gedanken nach A m e r i k a , alles abzustreifen und 
dort eine neue Heimat bis an ihr Lebensende zu 
finden, w ä h r e n d Einwanderer aus Italien, Gr ie 
chenland, aus den slawischen L ä n d e r n oder auch 
aus C h i n a u r s p r ü n g l i c h nur auf j ewei l s einige 
Jahre oder Jahrzehnte kommen wol l ten , um 
G e l d zu verdienen und zu sparen, im Hinbl ick 
darauf, s p ä t e r i n die eigene Heimat zurückzu
kehren. W e n n diese B e v ö l k e r u n g s g r u p p e n den
noch gebl ieben s ind, ist das eine andere Sache. 
A l s i m zwei ten W e l t k r i e g die Registr ierung al
ler A u s l ä n d e r vorgenommen wurde, fand man 
unter denjenigen, die trotz jahrzehntelanger A n 
wesenheit i m Lande ke ine r le i Anstrengungen 
gemacht hatten, amerikanische S t a a t s b ü r g e r zu 
werden, v i e l e A n g e h ö r i g e dieser V ö l k e r , da
gegen nur sehr wenige Deutsche, Ös t e r r e i che r 
oder Schweizer. Ist nicht die j ewei l ige M o t i v a 
tion auszuwandern ein K r i t e r i u m für die A n 
passungsbereitschaft der einen und die fehlende 
Bereitschaft der anderen? Diejenigen, die nach 
dem zwei ten W e l t k r i e g auswanderten, sind es — 
und sie erreichen nicht die Mil l ionengrenze , 
denn nach 1948 durften j äh r l i ch nur 13 685 Deut
sche auswandern —, die sich ü b e r das Desinter
esse der g e s c h ä t z e n 40 M i l l i o n e n Deutsch-Ame
r ikaner an deutsche Pol i t ik wundern. Sie verges
sen dabei d a ß für sie als neuere Einwandere ' 
der Kontak t zur alten Heimat , zu Freunden und 
Verwand ten dank besserer Einkommen, dank 
der Luftpost und der i m m e r b i l l iger werdenden 
R e U n m ö g l i c h k e i t e n nach Europa sehr v i e l enger 
gebl eben ist als dies f rühe r mögl ich war. 
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