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Lehren der Geschichte: 

Warum Karthago unterging 
Verlorenes Gleichgewicht besiegelte schon in der Antike die Vorherrschaft des Siegers 

V O N H A N S G R A F H U Y N M d B 

D a s e i n z i g e — so h e i ß t es —, was m a n aus de r 
G e s c h i c h t e l e r n e n k a n n , ist, d a ß d i e M e n s c h e n 
n i c h t s a u s de r G e s c h i c h t e l e r n e n . I m m e r h i n ist es 
le ich te r , s i c h v o r de r N a c h a h m u n g sch l ech t e r 
B e i s p i e l e z u h ü t e n , a l s gute z u be fo lgen . E i n d r o 
hendes V o r b i l d für unsere T a g e ist der U n t e r g a n g 
e ine r f ü h r e n d e n M a c h t i m A l t e r t u m : d i e Z e r s t ö 
rung K a r t h a g o s . 

K a r t h a g o ist v o n R o m i m Z w e i t e n P u n i s c h e n 
K r i e g bes iegt w o r d e n . S c i p i o hat i m J a h r e 201 v . 
C h r . d e n K a r t h a g e r n d e n F r i e d e n d ik t i e r t . K a r 
thago ve r t r au t e i n e r v o n R o m p r o k l a m i e r t e n E n t 
s p a n n u n g s p o l i t i k f r i ed l i che r K o e x i s t e n z u n d 
ve rp f l i ch te t s i c h , gegen R o m ode r se ine V e r b ü n 
de ten a u ß e r h a l b A f r i k a s ü b e r h a u p t n i c h t u n d i n 
A f r i k a n u r m i t E r l a u b n i s R o m s m i l i t ä r i s c h aufzu
t re ten. M i t M a s s i n i s s a w i r d K a r t h a g o e i n m ä c h t i 
ger N a c h b a r a ls r ö m i s c h e r Sa t e l l i t z u r Se i te ge
stel l t . 

R o m d e h n t se ine H e g e m o n i e ü b e r das G e b i e t 
K a r t h a g o s i m W e s t e n des M i t t e l m e e r e s aus. K a r 
thago s i n d d i e H ä n d e g e b u n d e n ; s e in E i n f l u ß g e -
biet w i r d auf s e i n H e r z l a n d z u r ü c k g e d r ä n g t . 
D a m i t hat R o m K a r t h a g o bere i t s i n se iner H a n d . 
J e d o c h g e n ü g t i h m d ie s n i c h t . Es ist M a r c u s Po r -
c i u s C a t o — e i n e r de r „ F a l k e n " i n der r ö m i s c h e n 
P o l i t i k —, de r a l l e se ine R e d e n i m Senat m i t d e m 
Sa tz z u b e e n d e n pflegt: „ Im ü b r i g e n m e i n e i c h , 
d a ß K a r t h a g o z e r s t ö r t w e r d e n m u ß . " U n t e r d e m 
w o h l w o l l e n d e n A u g e R o m s b e g i n n e n K r i e g e 
d u r c h S t e l l ve r t r e t e r gegen K a r t h a g o . D i e N u m i -
der ü b e r f a l l e n i m J a h r e 193 unter n i c h t i g e n V o r 
w ä n d e n k a r t h a g i s c h e s G e b i e t , p l ü n d e r n u n d be
se tzen d e n r e i c h s t e n T e i l se ines T e r r i t o r i u m s , d ie 
L a n d s c h a f t E m p o r i a e i n de r k l e i n e n Syr te . R o m 
ist h i e r b e i z u g l e i c h P a r t e i u n d Sch i eds r i ch t e r . 
K a r t h a g o wag t n ich t , e twas d a g e g e n z u unter 
n e h m e n . Botschaf t ü b e r Botschaf t s e n d e n d ie 
K a r t h a g e r n a c h R o m u n d b e s c h w ö r e n d e n r ö m i 
s c h e n Senat , i h n e n e n t w e d e r z u gestat ten, s i c h 
m i t W a f f e n z u v e r t e i d i g e n , e i n Sch i edsge r i ch t z u 
b e s t e l l e n ode r d i e G r e n z e n n e u fes tzulegen. A l 
l e i n i n d e n l e t z t e n z w e i J a h r e n — so e r k l ä r t K a r 
thago i m J a h r e 192 — s e i e n i h m ü b e r 70 D ö r f e r 
v e r t r a g s w i d r i g e n t r i s s e n w o r d e n . A l l e B i t t en u n d 
B e s c h w e r d e n h a b e n j e d o c h n u r d e n Erfolg, d a ß 
r ö m i s c h e F r i e d e n s k o m m i s s i o n e n i n A f r i k a er
s c h e i n e n , d i e n a c h l a n g w i e r i g e n U n t e r s u c h u n 
gen k e i n e r l e i E n t s c h e i d u n g e n treffen, oder d a ß 
d i e V e r h a n d l u n g e n m a n g e l s In s t ruk t ionen v e r 
tagt w e r d e n . 

Unvergessene Heimat : K ö n i g s b e r g , B l i c k auf das S c h l o ß v o m S c h l o ß t e i c h a u s g e s e h e n 

Hannibal wird denunziert 
D u r c h g e s c h i c k t e p s y c h o l o g i s c h e K r i e g f ü h 

rung b e d i e n t s i c h R o m der k a r t h a g i s c h e n Innen
po l i t i k , u m se ine of fens iven Z i e l e z u s i c h e r n . K a r 
thago l e i d e t un te r d e m T r a u m a des v o r k u r z e m 
b e e n d e t e n Z w e i t e n P u n i s c h e n K r i e g e s . D i e ka r 
t h a g i s c h e n O l i g a r c h e n — d i e auf se ine A n p a s 
s u n g s p o l i t i k b e d a c h t e n „ T a u b e n " — m a c h e n 
g e m e i n s a m e S a c h e m i t d e r r ö m i s c h e n „ F r i e d e n s 
p o l i t i k " u n d d e n u n z i e r e n d e n g r o ß e n a l t en M a n n 
K a r t h a g o s , H a n n i b a l , a l s K r i e g s t r e i b e r u n d Re
v a n c h i s t e n . A b e r a u c h n a c h d e m H a n n i b a l K a r 
thago v e r l a s s e n m u ß , f ü h r t d ies n i ch t z u e i n e m 
N a c h l a s s e n , s o n d e r n z u e ine r V e r s t ä r k u n g des 
r ö m i s c h e n D r u c k s . 
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I m m e r n o c h g l a u b e n d i e Kar thage r , d u r c h 
N a c h g i e b i g k e i t R o m u m s t i m m e n zu k ö n n e n . S ie 
b e g i n n e n daher, m i t Wi r t s cha f t sk r ed i t en , d u r c h 
r e i c h e K o r n s e n d u n g e n u m d ie G u n s t R o m s z u 
w e r b e n . O h n e Er fo lg . S c h l i e ß l i c h b e g n ü g t s i c h 
d ie R e g i e r u n g K a r t h a g o s dami t , a l l e i n d e n W o h l 
s t and u n d d i e k o m m u n a l e F r e i h e i t K a r t h a g o s 
un ter r ö m i s c h e r Oberher r schaf t re t ten z u w o l l e n . 
Im Jah re 187 erb ie te t s ie s i ch , s ä m t l i c h e i m F r i e 
d e n des Jah res 201 b e i B e e n d i g u n g des Z w e i t e n 
P u n i s c h e n K r i e g e s auf J a h r z e h n t e h inaus festge
leg ten T e r m i n z a h l u n g e n sofort z u en t r i ch ten . 
D i e R ö m e r l e h n e n ab, d e n n i h n e n l iegt an der H ö 
r igke i t K a r t h a g o s m e h r als an d e n T r i b u t l e i s t u n 
gen selbst . Indessen ruht C a t o n ich t , b i s er d ie 
v ö l l i g e Unte rwer fung u n d die E i n b e z i e h u n g K a r 
thagos ins r ö m i s c h e W e l t r e i c h b e w i r k e n kann . Er 
e r re ich t e i n e n G e h e i m b e s c h l u ß des r ö m i s c h e m 
Senats , d a ß der K r i e g e r k l ä r t se in sol le , w e n n d ie 
K a r t h a g e r s i c h n i ch t z u e ine r v o l l s t ä n d i g e n u n 
a u s g e w o g e n e n u n d e inse i t i gen A b r ü s t u n g stra
teg ischer Waf f en bere i t f inden w ü r d e n , n ä m l i c h 
ihr gesamtes H e e r zu en t l a s sen u n d ihre F lo t te z u 
v e r b r e n n e n , w ä h r e n d R o m wei te r a u f r ü s t e t . 

I m m e r n o c h v e r s u c h e n d i e K a r t h a g e r d u r c h 
n o c h g r ö ß e r e U n t e r w ü r f i g k e i t d ie G u n s t R o m s z u 
e r l angen : S ie o r d n e n unve r l ang t d ie H i n r i c h t u n g 
ih re r angesehens t en M ä n n e r an ; der r ö m i s c h e 
Senat e r k l ä r t j edoch , d a ß d iese E n t s c h u l d i g u n g 
der K a r t h a g e r u n z u r e i c h e n d se i . R o m so l l be
s t i m m e n d ü r f e n , w e l c h e W a f f e n K a r t h a g o zur S i 
c h e r u n g se iner U n a b h ä n g i g k e i t f ü h r e n darf. R o m 
fordert s c h l i e ß l i c h d ie v ö l l i g e Entwaffnung der 
Stadt u n d e r k l ä r t auf Befragen der Kar thager , d a ß 
es A n g e l e g e n h e i t der r ö m i s c h e n F r i e d e n s p o l i t i k 
se in werde , i n Zukunf t K a r t h a g o z u ve r t e id igen . 
G e h o r s a m ersche in t der Rat Ka r thagos vo r d e n 
K o n s u l n m i t a l l e m K r i e g s - u n d F l o t t e n m a t e r i a l 
der Z e u g h ä u s e r u n d a l l e n i n p r i v a t e m Bes i tz be
f i n d l i c h e n W a f f e n — insgesamt 3000 W u r f g e 
s c h ü t z e n u n d 200 000 R ü s t u n g e n — u n d fragt an, 

ob R o m n o c h wei te re F o r d e r u n g e n stel le . D a r 
aufh in e r k l ä r t der r ö m i s c h e K o n s u l L u c i u s M a r -
c ius C e n s o r i n u s , d a ß er W e i s u n g habe, d ie Z e r 
s t ö r u n g der Stadt K a r t h a g o z u fordern . Es s tehe 
d e n B e w o h n e r n frei, s i c h i n D ö r f e r n i m Innern des 
L a n d e s n e u anzus i ede ln . 

N u n e n d l i c h m e r k t m a n i n Ka r thago , w o r a n 
m a n ist. Z u s p ä t e n t s c h l i e ß t m a n s i c h z u m W i d e r 
s tand, u m das ve r lo rene G l e i c h g e w i c h t wiede r 
he r zus t e l l en : T a g u n d N a c h t w e r d e n W a f f e n ge
s chmiede t , d i e F r a u e n s c h e r e n s i ch das Haar , u m 
d ie S e h n e n für d ie W u r f g e s c h ü t z e he rzus te l l en . 
N a c h l a n g j ä h r i g e r Be lage rung w i r d i m Jahre 146 
v . C h r . K a r t h a g o v o n d e n r ö m i s c h e n T r u p p e n er
obert . D e r r ö m i s c h e Senat befiehlt s e i n e m F e l d 
h e r r n S c i p i o , d i e Stadt d e m E r d b o d e n g l e i c h z u 
m a c h e n u n d den Pflug d a r ü b e r zu f ü h r e n . 17 Tage 
l ang b r e n n e n d i e R u i n e n . 

W i e vo r ü b e r 2000 J a h r e n R o m , so s t ö ß t heute 
M o s k a u zur W e l t h e r r s c h a f t vor . G e w i ß , d ie G e 
sch i ch t e w i e d e r h o l t s i ch n ich t . A b e r i m m e r w i e 
der h a b e n G r o ß m a c h t p o l i t i k u n d V o r m a c h t s t r e 
b e n d a n a c h getrachtet , bes tehende G l e i c h g e 
w i c h t s s y s t e m e der M ä c h t e au fzubrechen u n d 
e ine H e g e m o n i e z u e r r i ch ten . W ä h r e n d s i c h so l 
che A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n zu f r ü h e r e n Z e i t e n i n 
m e h r oder wen ige r fes tumr i ssenen R ä u m e n v o l l 
z o g e n haben , l ä ß t d ie t echn i sche E n t w i c k l u n g 
e ine so l che B e g r e n z u n g n ich t m e h r zu . W e r n ich t 
berei t ist, s i ch in e i n G l e i c h g e w i c h t der M ä c h t e zu 
f ü g e n , m u ß z u m K a m p f u m d ie W e l t h e r r s c h a f t 
an t re ten . M o s k a u ist auf d e m W e g e , der W e l t 
se ine Vorhe r r scha f t — e ine Pax Sowje t i ca — auf
z u z w i n g e n unter d e m D e c k m a n t e l der „fr iedli
c h e n K o e x i s t e n z " , der E n t s p a n n u n g u n d mi t M i t 
t e ln der Infi l t rat ion u n d des Ste l lver t re terkr ieges . 

S c h o n C l a u s e w i t z schre ib t , der Erobere r l i ebe 
i m m e r d e n F r i e d e n . A m l i e b s t e n k o m m e er i n 
unser L a n d ohne K r i e g ! A n uns ist es, w a c h s a m z u 
se in , d a m i t uns das S c h i c k s a l Ka r thagos erspart 
b le ib t . 

Griff in die Geschichte: 

Praktizierte 
Arithmetik 

H . W . — Im J a h r e 1901 un te rh ie l t s i ch W i l 
h e l m IL, d a m a l s D e u t s c h e r Ka i se r , m i t e i n e m b r i 
t i s chen L o r d ü b e r d ie v o n R u ß l a n d ausgehenden 
Gefah ren . A l s der L o r d s p ö t t i s c h fragte, ob E u r o 
pa s c h o n i n z e h n oder w i e v i e l J a h r e n mi t so lcher 
Gefah r r e c h n e n m ü s s e , an twor te te W i l h e l m : „In 
z e h n oder z w a n z i g J a h r e n s icher noch nicht , w o h l 
aber i n fünfzig Jahren ." E i n fast p rophe t i s ches 
W o r t , g e s p r o c h e n v o n e i n e m M o n a r c h e n , d e m 
d ie N a c h w e l t w e n i g p o l i t i s c h e n W e i t b l i c k e i n 
r ä u m e n w i l l . 

W i e i m m e r d e m a u c h se i — 1951 sah E u r o p a 
berei ts anders aus. H i e r z u hatte der Z w e i t e 
W e l t k r i e g beiget ragen, der der S o w j e t u n i o n e ine 
en t s che idende P o s i t i o n i n E u r o p a e i n r ä u m t e . 
U n b e k ü m m e r t hat te s c h o n a m 2. S e p t e m b e r 
1943 der a m e r i k a n i s c h e P r ä s i d e n t R o o s e v e l t i n 
e i n e m G e s p r ä c h m i t d e m i h m bef reunde ten K a r 
d i n a l S p e e l m a n mi t e iner en twaffnenden So rg lo 
s igke i t a u s g e f ü h r t : „ D i e T e i l u n g d e r W e l t ist e ine 
e infache S a c h e . . . D e r Pazi f ik zu den V e r e i n i g t e n 
Staaten, A f r i k a u n d E u r o p a w e r d e n z w i s c h e n 
R u ß l a n d u n d E n g l a n d aufgeteil t . Ich hoffe nur, 
d a ß d ie russ i sche In te rven t ion i n E u r o p a n ich t z u 
g r o ß se in w i r d . . . M i t S t a l i n , g laube ich , we rde i c h 
m i c h besser v e r s t e h e n als m i t W i n s t o n . W i n s t o n 
ist Idealist . S t a l i n dagegen Rea l i s t w i e i c h . . . " 

Rooseve l t s V o r s t e l l u n g e n b e w e i s e n d e W e l t 
f remdhei t d ieses a m e r i k a n i s c h e n P r ä s i d e n t e n , 
der d e n A u s g a n g des K r i e g e s n ich t mehre r r eb te . 
Es gibt S t i m m e n in den U S A , aus d e n e n Besorgnis 
des P r ä s i d e n t e n i n dessen le tz ten L e b e n s w o c h e n 
k l ing t ; hervorgerufen e i n m a l d u r c h die den P o l e n 
aufgezwungene k o m m u n i s t i s c h e Regie des L u -
b l i n e r K o m i t e e s , z u m a n d e r e n d u r c h den i m m e r 
s t ä r k e r e r k e n n b a r e n D r a n g Sta l ins , den v o n der 
R o t e n A r m e e un te rwor fenen Staa ten e ine soz ia 
l i s t i sche Gese l l scha f t so rdnung aufzuzwingen . 
„So geschah es" — so klagt C h u r c h i l l i n „ T r i u m p h 
a n d t ragedy" — „ d a ß d ie g r o ß e n D e m o k r a t i e n 
t r i u m p h i e r t e n u n d ims t ande waren , d ie T o r h e i 
ten z u w i e d e r h o l e n , d ie i h n e n s c h o n n a h e z u ihr 
L e b e n gekostet hatten." 

D i e s e E r k e n n t n i s des mi tun te r als we i t 
b l i c k e n d b e z e i c h n e t e n b r i t i s chen Premiers k a m 
r e i c h l i c h s p ä t , d e n n s c h o n i m D e z e m b e r 1941, als 
A u ß e n m i n i s t e r E d e n n a c h M o s k a u flog, ver 
m o c h t e er z u e rkennen , was S t a l i n w o h l gu the i 
ß e n w ü r d e : P o l e n e r h ä l t O s t p r e u ß e n ohne d e n 
n ö r d l i c h e n T e i l des Landes , den die U d S S R 
ebenso beanspruch te w ie das f innische Pe t samo 
u n d die r u m ä n i s c h e n P r o v i n z e n Bessa rab ien u n d 
die N o r d b u k o w i n a . D e u t s c h l a n d sol le zer
s t ü c k e l t w e r d e n i n d ie u n a b h ä n g i g e n S taa ten 
R h e i n l a n d , B a y e r n u n d Os t e r r e i ch . U n d das a l les 
nannte S t a l i n t r o c k e n „ P r a k t i s c h e A r i t h m e t i k " . 

S e i n e R e c h n u n g g ing vo r a l l e m d a d u r c h auf, 
d a ß Rooseve l t auf d e n K o n f e r e n z e n v o n C a s a -
b lanca , T e h e r a n u n d Ja l t a d i e sowje t i schen E r 
w a r t u n g e n n o c h d u r c h e igene r ad ika l e r e P l ä n e 
ü b e r t r a f . W a s half es schon , d a ß se in A u ß e n m i n i 
ster C u r d e l l H u l l i h m d r i n g e n d anget ragen hatte, 
s i ch n ich t auf e ine V e r l e t z u n g der P r i n z i p i e n der 
A t l a n t i k - C h a r t a e inzu la s sen ( „ . . . ke ine e inse i t i 
ge V e r g r ö ß e r u n g der S i e g e r s t a a t e n . . . ke ine G e 
b i e t s v e r ä n d e r u n g e n , d ie den frei ausgesproche
n e n W ü n s c h e n d e r betroffenen V ö l k e r nicht ent
sp rachen . . . " ) . S c h o n 1943 ä u ß e r t e Rooseve l t 
w ä h r e n d Edens Besuch in W a s h i n g t o n , P o l e n 
t ä t e besser, w e n n es für d e n V e r l u s t se iner O s t 
gebie te (an die Sowje tun ion) d u r c h die Z u t e i l u n g 
O s t p r e u ß e n s u n d T e i l e Sch le s i ens e n t s c h ä d i g t 
w ü r d e . Im G r u n d e hande l t e es s i ch h i e rbe i nur 
u m e ine B e s t ä t i g u n g dessen, was berei ts a m 15. 
D e z e m b e r 1941 i n e i n e m „ ä u ß e r s t g e h e i m e n P r o -
t o k o l l " a u c h v o n d e n E n g l ä n d e r n d e n Sowjets z u 
ges tanden w o r d e n war . 

S o w u r d e d e n n E u r o p a n a c h der „ p r a k t i s c h e n 
A r i t h m e t i k " S ta l ins gestal tet u n d dessen E r b e n 
lassen n ich t e rkennen , d a ß sie berei t w ä r e n , aus 
den L e h r e n zwe ie r W e l t k r i e g e d ie F o l g e r u n g z u 
z iehen , n ä m l i c h , e i n e n ech t en F r i e d e n in E u r o p a 
anzus t reben , der n a c h d e n V o r s t e l l u n g e n des 
se ine rze i t i gen U S - A u ß e n m i n i s t e r s C o r d e i l H u l l 
auf der G r u n d l a g e der frei ausgesp rochenen 
W ü n s c h e der betroffenen V ö l k e r gesch lossen 
w e r d e n so l l te . S t a l in s p rak t i z i e r t e u n d v o m W e 
s ten geb i l l ig t e A r i t h m e t i k b le ib t das w i r k l i c h e 
H i n d e r n i s für e i n e n ge rech ten F r i e d e n . 



Aufruf: 

Zur Europawahl 
Die Pommersche Abgeordnetenver

sammlung hat auf ihrer Tagung am 
19. /20. M a i in K i e l nachstehenden Auf
ruf verabschiedet: 

W i r Ver t r iebenen haben in unserer 
Char ta 1950 als erste das Z ie l der pol i t i 
schen Einigung Europas proklamier t 
W ir wol len einen Zustand des Friedens 
in Europa h e r b e i f ü h r e n , in dem das 
deutsche V o l k in freier Selbstbestim
mung seine Einheit wiedererlangt. W i r 
halten an diesem Zie l unbeirrbar fest. 

U m dazu fähig zu werden, m u ß der 
freie Te i l Europas — die E u r o p ä i s c h e 
Gemeinschaft — poli t isch handlungs
fähig gemacht werden. Zur Zeit geht es 
damit zu langsam voran. A b e r nicht Re
signation und Untä t igke i t schaffen den 
notwendigen W a n d e l , sondern Beharr
l ichkeit und politisches Engagement. 

Jeder hat dazu in den n ä c h s t e n W o 
chen besondere Gelegenheit. M o b i l i 
sieren w i r unsere Famil ien, unsere 
Freunde und Nachbarn! 

Ü b e r l a s s e n w i r die Zukunft Europas 
nicht den Schwarzsehern! 

Deutschland braucht Europa, und 
Europa braucht Mutmacher , nicht 
Miesmacher! 

M a c h e n wi r den Pol i t ikern neuen 
M u t durch unsere Stimmabgabe am 17. 
J u n i 1984, dem Tag der deutschen E i n 
heit, für e in vereinigtes Europa! 

17. Juni: 

Gedenken auch im Ausland nötig 
Auch in unseren auswärtigen Missionen muß des Tages der deutschen Einheit gedacht werden 

S t a a t e n d e s W a r -
M i t dem Tag der deutschen Einheit am 17 

Juni tun wir uns schwer. Inder Bundesrepublik 
Deutschland wird seit eh und je wohl zu Recht 
Klage d a r ü b e r geführt, d a ß dieser Tag, der an 
den Aufstand des Jahres 1953 in der damals 
noch so benannten sowjetischen Besatzungs
zone erinnert, weniger als nationaler Gedenk
tag, zu den ihn B u n d e s p r ä s i d e n t He in r i ch 
Lübke erk lär t hatte, begangen werde denn als 
zusä tz l i che r freier Tag. In diesem Jahr wird der 
17. Juni , da an diesem Tag das neue Europä i 
sche Parlament zu w ä h l e n ist, mehr denn je 
zuvor ein politischer Tag sein. 

Bes türzend ist, daß wir uns offenkundig mit 
diesem nationalen Gedenktag im Aus l and be
sonders schwer tun. W i r sind seit ü b e r zehn 
Jahren Mi tg l i ed der Vereinten Nationen, aber 
bis heute haben wir i m Gegensatz zu den ü b e r 
150 Mitgl iedern diesen Tag als „nat ional day" 
nicht registrieren lassen. A l s Grund wird an
gegeben, d a ß wir, die Deutschen im geteilten 
Vaterland, keinen nationalen Feiertag hä t t en , 
sondern nur diesen nationalen Gedenktag. Die 
anderen UN-Mi tg l i ede r meldeten ihren natio
nalen Feiertag an. A b e r gerade der besondere 
Charakter dieses Tages, der mit den nationa
len Bekenntnistagen der anderen Staaten 
durchaus vergleichbar ist, läßt es geradezu 
dringend geboten erscheinen, daß er bei den 
Vereinten Nat ionen registriert wird. 

V o r al lem aber liegt im argen, d a ß die Bot

schaften und ü b i i g e n Vertretungen der Bun
desrepublik Deutschland sich im Laufe der 
Jahre daran g e w ö h n t haben, vor offiziellen 
Veranstaltungen und Einladungen zum 17. 
Jun i auf den 23. M a i auszuweichen, denn an 
diesem Tage ist bekanntl ich das Grundgesetz 
in Kraft getreten. Vereinzel t wird — und dies 
ledigl ich intern, also unter A u s s c h l u ß der Öf
fentlichkeit — des Tages der deutschen E in 
heit i n unseren a u s w ä r t i g e n Miss ionen ge
dacht. Es ist den Missionschefs a u s d r ü c k l i c h 
„freigestellt", ob sie s ich noch des Tages der 
deutschen Einheit erinnern sollten oder nicht. 

Gewiß, man kann auch am Tag des Inkraft
tretens des Grundgesetzes an die Tei lung 
Deutschlands und das Wiedervereinigungs
gebot erinnern, aber der Gesetzgeber hat nicht 
den 23. M a i , sondern den 17. Jun i zum nationa
len Gedenktag erklär t . Darum m u ß auch dieser 
Tag von unseren a u s w ä r t i g e n Miss ionen in an
gemessener und würd ige r Wei se begangen 
werden. Es sei allerdings nicht verschwiegen, 

Kirche: 

d a ß die R e p r ä s e n t a n t e n der Staaten des W a r 
schauer Paktes einer Ein ladung zu einer V e r 
anstaltung aus A n l a ß des 17. Jun i wahrschein
l ich fernbleiben dürf ten . Das darf aber uns, die 
Bundesrepubl ik Deutschland, nicht veranlas
sen, etwa aus diesem Grunde von Verans ta l 
tungen am Tage der deutschen Einheit i m A u s 
land absehen zu wol len . 

Es m u ß u n m i ß v e r s t ä n d l i c h gerade auch im 
A u s l a n d zum A u s d r u c k gebracht werden, d a ß 
der offizielle „Feier tag" der Bundesrepubl ik 
Deutschland der 17. J u n i als nationaler G e 
denktag und Tag der deutschen Einhei t ist. 
W a s in den letzten Jahren Ü b u n g geworden 
ist, indem man auf den 23 . M a i ausgewichen 
ist, entspricht nicht dem S e l b s t v e r s t ä n d n i s 
unseres Staates und widerspr icht auch dem 
Gesetzesauftrag, den 17. Jun i als nat ionalen 
Gedenktag zu begehen. Es sei jedermann un
benommen, auch an den 23 . M a i zu erinnern, 
aber es darf damit nicht die Praxis des Ersatzes 
g e ü b t werden. 

Rückgabe der Kirchenarchive 
Polen sollen die evangelischen Kirchenbücher an die EKD geben 

Honecker-Reise: 

Der Besuch noch keineswegs endgültig 
Bonn erhofft sich weitere menschliche Erleichterungen von der SED 

Durch. ' 'die A n k ü n d i g u n g eines Besuches des 
neuen sowjetischen Partei- und Staatschefs 
Tschernenko in Os t -Ber l in scheinen s ich die Pr ior i 
t ä t e n der D D R - P o l i t i k wieder verschoben zu haben. 
Es ist auch nicht ausgeschlossen, d a ß Honecker zu
n ä c h s t e inmal den für den Herbst ins Haus stehen
den Tsche-rnenko-Besuch abwarten wi l l , bevor er 
seine Vis i t e in der Bundesrepubl ik Deutschland in 
weitere E r w ä g u n g e n einbezieht. Dabei sollte nicht 
unbeachtet bleiben, d a ß die Sowjetunion mit einer 
gewissen Skepsis angebliche „ L o c k e r u n g s ü b u n 
gen" in ihrem west l ichen Vorfe ld beobachtet und 
die Stagnation in den amerikanisch-sowjetischen 
Beziehungen dürf te auch auf Moskaus Satel l i ten 
durchschlagen. Bisher ging man davon aus, es sei im 
besonderen Interesse Honeckers gelegen, m ö g 
lichst bald in die Bundesrepublik zu kommen. 
Selbst zur Zeit der O l y m p i a - A b s a g e durch die So
wjets und die D D R wurde die Besuchsabsicht noch 
e inmal bes tä t ig t . 

Soll te es zu dem Besuch kommen, hofft die Bun
desregierung nach den W o r t e n des Bundesmini
sters für innerdeutsche Beziehungen, W i n d e l e n , 
vor a l lem eine Verbesserung der B e g e g n u n g s m ö g -
l ichkei ten für Menschen in Deutschland. Zwar habe 
die Bundesregierung den Besuch Honeckers nicht 
an Vorbedingungen geknüpf t , doch „sinnvoll ist er 
na tü r l i ch nur dann, wenn etwas für die Menschen 
herauskommt". F ü h r e n d e S E D - K r e i s e dagegen 
lehnen jeden bundesdeutschen W u n s c h , den avi 
sierten Besuch mit erkennbaren menschl ichen Er
leichterungen zu verbinden, strikt ab. Hin ter vorge
haltener H a n d heißt es in Os t -Ber l in unter anderem, 
Bonn sei auf Honecker angewiesen, um die Frie
densbewegung zu beruhigen. W e n n derartige Über 
legungen t a t s ä c h l i c h in Ost -Ber l in angestellt wer
den sollten, dann w ü r d e hier sichtbar, wie sehr man 
innerhalb der S E D die innenpol i t ischen Einwir 

k u n g s m ö g l i c h k e i t e n auf die Pol i t ik in Bonn e in
schä tz t . 

D ie bundesdeutschen Beobachter des innerdeut
schen V e r h ä l t n i s s e s haben noch den substanzlosen 
Besuch des f rüheren Bundeskanzlers He lmut 
Schmid t i n G ü s t r o w in guter Er innerung. Es kann 
wenig im Interesse der Regierung K o h l liegen, bei 
einer Bi lanzierung eines etwaigen Honecker -Be
suchs die Feststellung treffen zu m ü s s e n , d a ß a u ß e r 
e in paar Net t igkei ten nichts herausgekommen 
w ä r e . Hans Ottweil 

D ie Pommersche Abgeordne tenversammlung 
be faß te sich eingehend mit dem Verb l e ib der evan
gel ischen K i r c h e n b ü c h e r und A r c h i v e aus P o m 
mern. 

Der K o n v e n t evangel ischer G e m e i n d e n aus 
Pommern b e s t ä t i g t e , d a ß die kathol ische Ki rche Po
lens den g r ö ß t e n T e i l der evangel isch-luther ischen 
K i r c h e n Pommerns und ihr E igen tum im Zuge der 
v ö l k e r r e c h t s w i d r i g e n O k k u p a t i o n i n Besitz ge
n o m m e n hat. Das gleiche gilt für die kathol ische 
K i r che i n Pommern. 

N a h e z u alle Ki rchenarch ive und K i r c h e n b ü c h e r 
m u ß t e n von den evangelischen und kathol ischen 
Geme inden w ä h r e n d der Flucht und Ver t re ibung 
z u r ü c k g e l a s s e n werden. A u s Rückf ragen erfuhren 
wir, d a ß es dem evangel ischen Kirchenbes i tz in 
O s t p r e u ß e n , Danzig , Schlesien, Posen und W e s t 
p r e u ß e n ä h n l i c h erging. Es wi rd be fürch te t , d a ß 
Tei le dieser A r c h i v e durch V e r n a c h l ä s s i g u n g der 

Russifizierung: 

Das Schicksal des Baltenlandes 
„Germanische Treue" — und was in Wirklichkeit daraus wurde 

„Die bal t ischen Staaten werden nunmehr in den 
G e n u ß der germanischen Treue kommen." A m 7. 
J u n i 1939 e r k l ä r t e dies namens des A u s w ä r t i g e n 
A m t e s des Deutschen Reiches der Gesandte Braun 
v o n S t u m m in Ber l in . A n diesem Tage hatten die 
bal t ischen Repub l iken Est land und Let t land 
Freundschafts- und Nichtangriffspakte mit Deutsch
land geschlossen. Die „ g e r m a n i s c h e Treue" sollte a l 
lerdings v o n kurzer Dauer sein: Bereits am 23. A u 
gust 1939 unterzeichnete R e i c h s a u ß e n m i n i s t e r Jo 
ach im v o n Ribbentrop in M o s k a u jenes Bündn i s 
zwischen Deutschland und der Sowjetunion, das 
dieser i n Es t land und Let t land (Litauen war zu 
n ä c h s t noch ausgenommen) freie H a n d ließ. 

Dami t war nicht nur das Schicksa l der balt ischen 
Staaten besiegelt, die heute Te i l repub l iken der 
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U d S S R sind, es war auch das Ur te i l ü b e r 800 Jahre 
deutscher kulturel ler Leistung und Siedlung i m Bal 
tenland gefällt: N o c h vor dem Beginn des deutschen 
Angriffs auf die Sowjetunion wurden aus Est land 
13 345 Baltendeutsche in das Re ich umgesiedelt, 
aus Let t land kamen etwa 60000 (die Zahlenanga
ben s ind unterschiedlich); in Li tauen gab es — 
nachdem das M e m e l l a n d bereits am 22. M ä r z 1939 
an Deutschland z u r ü c k g e g e b e n worden war — ke i 
nen nennenswerten deutschen B e v ö l k e r u n g s a n t e i l . 
Etwa 80 Prozent der i m Ba l t ikum lebenden Deut
schen hatten so ihre alte He ima t verlassen. Unter 
dem Eindruck des Terrors der Roten A r m e e folgten 
ihnenab Augus t 1941 nochmalsaus Let t land 11 000 
und aus Est land rund 7 000 Deutsche in das Re ich . 

Heu te ist die Spur des Bal tendeutschtums nur 
noch in der Geschichte und in seinen Bauten zu fin
den. In Est land soll es noch etwa 5000 Baltendeut
sche geben; aber diese Zah l ist u n g e w i ß , w ä h r e n d es 
gewiß ist, d a ß inzwischen rund 30 Prozent der Be
v ö l k e r u n g dieses Landes aus Russen besteht. In 
Let t land und Li tauen liegen die V e r h ä l t n i s s e ä h n 
l i ch : Die balt ischen L ä n d e r werden russifiziert — 
was allerdings den W i d e r s t a n d der eingesessenen 
Bevö lke rung gegen die Sowjets nur v e r s t ä r k t . 

W a s die „Treue" (oder die Zuneigung) zwischen 
den Balten und ihrer deutschen Oberschicht an
geht, so ist das ein besonderes K a p i t e l . Seit dem 13. 
Jahrhundert brachten Deutscher Rit terorden und 
Hanse den bal t ischen L ä n d e r n Kontak te mit M i t 
teleuropa, das Stadtrecht, das Unterr ichtswesen. 
D ie Balt ische Ritterschaft (alsodie deutschen G r o ß 
grundbesitzer) hob die Leibeigenschaft auf, lange1 

bevor dies in den alten russischen Gebie ten erfolg
te. Deutschbal ten und deutsche Fre iwi l l ige vertei
digten die jungen balt ischen Republ iken 1919/20 
gegen den Bolschewismus. Gedankt wurde das den 
Baltendeuta« heu nie. Entschädigungslos wurde ihr 
Grundbesitz enteignet, ihr Schulwesen entnationa
lisiert, selbst ihre K i r c h e n enteignet. Die Kunst des 
Zusammenlebens verschiedener Vo lksgruppen 
war im Bal t ikum gescheitert. Daran konnte auch 
nichts mehr ä n d e r n , d a ß Zehntausende baltischer 
Freiwi l l iger 1941—45 bis zum bitteren Ende in der 
Deutschen Wehrmach t k ä m p f t e n . . . H . O. L. 

Pflege, durch Zei tablauf u n d W i l l k ü r vern ich te t 
werden. 

Dami t w ä r e den ostdeutschen F a m i l i e n die M ö g 
l ichke i t genommen, die eigene Gesch ich te u n d d ie 
ihrer Vorfahren zu erforschen. D i e K i r c h e n a r c h i v e 
s ind die notwendige E r g ä n z u n g der in Jahrzehn ten 
angelegten Heimator t skar te ien der Ver t r i ebenen . 

D i e Pommersche A b g e o r d n e t e n v e r s a m m l u n g 
bittet die deutsche ka thol i sche Bischofskonferenz 
s i ch mit d e m Pr imas der ka tho l i schen K i r c h e i n 
Polen, Ka rd ina l Glerrip, in V e r b i n d u n g zu setzen 
und diesen zu bitten, die evange l i schen K i r chena r 
ch ive aus Os tdeu t sch land an die E K D zu ü b e r g e 
ben. 

D ie Pommern rufen ihre ostdeutschen Lands l eu 
te auf, in dieser Frage gleichfal ls be i der deu t schen 
Bischofskonferenz vors te l l ig zu werden . 

Im Zuge der E r ö r t e r u n g dieses Beschlusses wur
den die Pommern davon unterrichtet , d a ß K a r d i n a l 
G l e m p in den letzten M o n a t e n des ö f t e r e n i n Bonn, 
be i der deutschen Bischofskonferenz u n d in R e 
gensburg vors te l l ig geworden sei, u m die Aus l i e f e 
rung der dort gelagerten, sehr umfangre ichen u n d 
mit g r o ß e n Kos ten u n d M ü h e n restaurierten katho
l ischen K i r c h e n b ü c h e r b e s t ä n d e aus W e s t p r e u ß e n 
und O s t p r e u ß e n zu fordern. 

W i r alle, evangel ische u n d kathol ische Chr i s t en , 
m ü s s e n gegen diesen Ve r such , deutsche K i r c h e n 
archive und K i r c h e n b ü c h e r — 40 Jahre nach der 
Ver t re ibung — an Polen auszuliefern, protest ieren. 

W i r meinen, d a ß diese h is tor isch und ku l tu re l l 
wer tvo l len deutschen Dokumen te bei uns sicherer 
aufbewahrt und besser gepflegt und g e s c h ü t z t wer
den k ö n n e n , als i n Polen . 

M i t N a c h d r u c k m u ß darauf h ingewiesen werden, 
d a ß deutsche evangel i sche u n d ka tho l i sche K i r 
c h e n b ü c h e r aus den deutschen G e m e i n d e n der 
deutschen Os tp rov inzen jetzt u n d in der Zukunft 
deutsches Kul turgut b le iben . H a n s E d g a r J a h n 

In memoriam: 

Alfred Domes | 
N u r sechs Tage nach d e m T o d e seiner F rau ist 

nach langem und schwerem L e i d e n Professor Dr . 
A l f r e d D o h m e s in Bonn-Bad Godesbe rg i m A l t e r 
v o n 83 Jahren gestorben. 1931 bis 1936 war er Lehr 
beauftragter für German i s t ik an der U n i v e r s i t ä t 
A a r h u s und wurde 1937 als a u ß e r o r d e n t l i c h e r Pro
fessor für deutsche Li teratur u n d Theatergeschichte 
a \ d , \ T e < h n i s c h e H o c h s c h u I e D a n z i g berufen. 

Q .u i • u , K ' i P ß e W a r D o m e s ^ n ä c h s t i n 
Sch^sw.R-HoIs to in , dann in Bonn sehr ba ld vor 
a l lem u m die S icherung des ku l tu re l l en Erbes der 
£ 2 2 P ^ y d M m d i e W i e d e r a n k n ü p h i n g des 
S S K S S Ä f t N a c h b * ™ ^ Ost - u n d S ü d o s t e u -
Z r t e n H ^ 1 % 3 V 0 0 * * * * i n -

W i m ! X n l T H e ° f ^ T ° d 1 9 6 6 V O n H e i ™ ^ 
W i n d e l e n w e i t e r g e f ü h r t e n Deu t schen Stiftung für 
e u r o p ä i s c h e Friedensfragen war o deren G e -

i S t ? d ° r 0 n « ^ a u s f ü h r e n d e s V o r -
S he i R n ß d b ' S ™ r l l W r 1 9 7 1 7 7 2 v o n ^ B r a n d t -

1 q ' T i g e n o m m e n e n A u f l ö s u n g , 
si , I \Z S n W r d l 0 n * ! : i m ku l tu re l l en Bereich hat 
S t i f w V o r D o m V s a ^ h «^Mitglied des Adalbert. 
£ % d ä p S d e u t s c h e n Kul turra tes und tS^^SSSffiP't^^ e rworben. W o er 
m U R a t ^ n f r i Ä ^ B e i t r ä g e n und vor a l l em 
woh l n . n l h i f P n d e i?**8riffe« hat, wissen 
H u m a n K ä d d e n p n aus tiefer 
s i e k ü n i e ^ 
sie Kunit ig werden entbehren m ü s s e n . 
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Der K o m m u n i s m u s kennt keinen Gott! 
„Der M e n s c h sei das h ö c h s t e W e s e n für 
den Menschen." Denn auch die Religio

nen entstehen nach der kommunis t ischen 
Lehre aus der „ ö k o n o m i s c h e n Basis". Das Be
w u ß t s e i n , der Geis t der Menschen sei nichts 
anderes als die Widersp iege lung der Mater ie . 
Die Menschen al le in seien berufen, die Umge
staltung der Gesellschaft zu bewirken. Die Re
l ig ionen seien nur O p i u m für die Völker . Über 
dies w ü r d e n die Rel ig ionen die Ausbeutung 
der M e n s c h e n erleichtern und u n t e r s t ü t z e n . 
Daher m ü s s e n nach der Lehre des K o m m u 
nismus alle G o t t e s h ä u s e r ze rs tö r t und ihre Be
diensteten abgeschafft werden. U n d die U n 
tersagung jeder A r t von re l ig iöser Erziehung 
der K i n d e r ist Gebot! Das Z ie l des K o m m u 
nismus ist die zwangsweise A u s l ö s c h u n g 
jedes re l ig iösen Bedürfn isses aller Menschen 
auf dieser Erde. 

Die Marx i s ten-Len in i s ten versprechen s ich 
von einer von der Ausbeutung , aber auch v o m 
chris t l ichen M ö n c h s g e i s t oder von dem Geist 
anderer Rel ig ionen befreitenGesellschaft eine 
völ l ige Ä n d e r u n g und gerechtere Gestaltung 
des menschl ichen Daseins, ja, die Entwicklung 
eines neuen Menschentypus ü b e r h a u p t . Sie 
tragen daher ein S e n d u n g s b e w u ß t s e i n gegen
ü b e r a l len M e n s c h e n auf dieser Erde in sich. 
Deshalb die im Sinne der w e l t r e v o l u t i o n ä r e n 
Idee angewandte Strategie des kal ten oder 
auch des begrenzt ge füh r t en h e i ß e n Krieges. 
U n d deshalb auch die straffe Organisat ion des 
kommunist isch-atheis t ischen Blocks — zwar 
ohne C h i n a — bisher ganz unter der F ü h r u n g 
Moskaus , der Hauptstadt des „sozia l is t i schen 
Vaterlandes" aller Proletarier, des „Roms" des 

Blick auf den Roten Platz mit Kreml (Ii.): Der Wel tkommuni smus wi l l die re l ig iösen Gefühle der 
Menschen a u s l ö s c h e n . . . 

nen zum Gegenpol, w ä h r e n d nach marxistisch-
leninistischer Ans ich t das nur irdisch zu fas
sende Gemeinwohl den unbestrittenen V o r 
rang vor den einzelnen hat, deren Existenz in 
al len ihren Bezügen an der Gesellschaft orien
tiert ist. 

W e n n nach der katholischen Lehre zwi 
schen dem „Eigen tumsrech t " als solchem und 
dem „E igen tumsgeb rauch" , der an dem Sitten-

Die Vernichtung der Weltreligionen bleibt das primäre Ziel Moskaus 
W e l t k o m m u n i s m u s und z. Z . noch sein wich 
tigstes Machtzen t rum. 

Die Idee des w e l t r e v o l u t i o n ä r e n K o m m u 
nismus w i r d nach der M e i n u n g ihrer Verfech
ter bis zur Ü b e r w i n d u n g der in Klassen gespal
tenen monokapi ta l is t ischen Gesellschaft, d. h. 
bis zur restlosen „Vergese l l s cha f tung der Pro
dukt ionsmit te l" auf der ganzen W e l t , auch 
ü b e r den U m w e g der Entspannung und der 
fr iedlichen Koexis tenz , aufrechterhalten ble i 
ben. D ie mora l i sch anders als i m Kapi ta l i smus 
oder i n einer anderen Gesellschaftsordnung 
gesehene und behandelte Eigentumsfrage ist 
r ichtungweisend für die dem atheistischen 
W e l t k o m m u n i s m u s z u g e h ö r i g e n Völker . Der 
g r ö ß t e Fe ind s ind die chr is t l ichen Wel t re l ig io 
nen: der Katho l iz i smus und der Protestantis
mus. U m ihre V e r n i c h t u n g geht es dem W e l t 
kommuni smus p r i m ä r . Zeugen dafür s ind die 
zahlreichen B e s c h r ä n k u n g e n , die den K i r c h e n 
auferlegt werden, die Verhaftungen, Einkerke
rungen, Zwangsarbeit und die Ü b e r w a c h u n 
gen ihrer W ü r d e n t r ä g e r wie auch der g läub i 
gen Laien . 

Der Gegensatz des atheist ischen W e l t 
kommunismus z u m Chr i s ten tum liegt nicht 
nur in der A b l e h n u n g jeder Rel ig ion ü b e r 
haupt. Er kommt in den Gesellschaftslehren 
v e r h ä r t e t z u m Ausdruck . 

D ie kathol ische Gesellschaftslehre ist eine 
p r i m ä r dem re l ig iösen G l a u b e n verhaftete, am 
Gesetz Chr i s t i orientierte Lehre. Sie schöpft 
aus dem Evange l ium. Ihr Fundament ist un
wandelbar, we i l i n Got t ruhend. U n d daher 
s ind für den Katho l iz i smus auch die Grundthe
sen seiner Gesellschaftslehre und Gesel l 
schaftspolitik ewig gü l t ige Wahrhe i t . Der K a 
thol iz ismus ist dual is t isch: auf Gott und den 
M e n s c h e n als Ebenb i ld Gottes und als gesell
schaftliches W e s e n bezogen. 

Die katholische Gesellschaftslehre, die zu
n ä c h s t mehr eine Sozial lehre i m Sinne der 
Deutung und Behandlung von best immten so
zialen, d. h. sozia lpol i t i sch relevanten Fragen 
gewesen ist, sieht die Menschen als Ebenbi ld 
Gottes in ihrer gesellschaftlichen Beziehung 
zueinander und legt daran den M a ß s t a b für ge
sellschaftspolitische Zielsetzungen. Ihr Z ie l ist 
also nicht e in irdisches Paradies, wie es der 
atheistische K o m m u n i s m u s den Menschen 
verhe iß t , sondern eine Daseinsgestaltung, die 
ohne Gott nicht mög l i ch sei. 

Die katholische Gesellschaftslehre erkennt 
nur das Recht auf Privateigentum an. Dieses 
Recht ist Grundbestandtei l der katholischen 
Glaubenslehre, m ö g e n auch die Formen des 
Eigentumsrechts wandelbar sein. 

D u r c h die Beziehung auf das Sittengesetz 
wird die Eigentumsfrage in der katholischen 
Glaubensfrage verankert. Der Begriff des so 
fundierten Privateigentumshat also einen we
s e n s m ä ß i g — nicht nur formell — ganz ande
ren Charakter als der Begriff des Privateigen
tums im marxis t isch- leninis t ischen Sinne. Die 
Auffassungen des Kathol iz ismus und Mar 
x i smus-Lenin i smus v o m Begriff des am Ge
meinwohl orientierten Eigentumsgebrauchs 
unterscheiden sich wie Feuer und Wasser. Für 
den Ka tho l i z i smusha t esdas W o h l d e s e i n z e l -

gesetz orientiert sein soll, unterschieden wird, 
so entfäl l t diese Unterscheidung für den Mar 
xismus-Leninismus, wei l mit der Abschaffung 
des „ P r i v a t e i g e n t u m s an den Produktionsmit
teln" eine von der katholischen Gesellschafts
lehre w e s e n s m ä ß i g verschiedene gesellschaft
l iche Ordnung gegeben ist. Für den Marx i s 
mus-Leninismus g e h ö r t — bis auf relativ ge-

testantismus zur Eigentumsfrage. Eine gesell
schaftspolitische Analyse", Rowohlt Ta 
schenbuchverlag, Reinbek bei Hamburg.) 

A u c h der Protestantismus wird von dem 
atheistischen Wel tkommunismus s t änd ig 
herausgefordert. Denn auch die Protestanten 
leben in aller Wel t , die insgesamt vom kom
munistischen „Glauben" umfangen werden 
sollen. Der Protestantismus, der z a h l e n m ä ß i g 
die zwe i tg röß te christl iche Wel t re l ig ion ist, a l 
lerdings bei wei tem nicht so in s ich geschlos
sen wie der Kathol izismus, behandelt eben
falls alle wel t l ichen Fragen aus seiner G lau 
benslehre heraus. Diese richtet s ich aber 
gegen das katholische Kirchenpr inzip . Nich t 
durch die hierarchisch-sakramentale Vermit t 
lung der Ki rche mit ihrem autoritativen Sit
tengesetz wi rd für den Protestanten der W i l l e 
Gottes offenbar, sondern unmittelbar und aus
schl ießl ich durch das i m A l t e n und Neuen Te-
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ringes Verbrauchs- und Gebrauchseigentum 
— alles Eigentum der nicht e r b s ü n d i g e n Ge
sellschaft. Sie ist der für das W o h l der ein ande
res M o r a l b e w u ß t s e i n als die Chr is ten besit
zenden einzelnen Mitgl ieder entscheidende 
E i g e n t u m s t r ä g e r . Für den Kathol iz ismus da
gegen g e h ö r t alles Eigentum Gott, der es pr i 
m ä r als privates Eigentum den Menschen ins
gesamt — nicht dem Staat oder der Gese l l 
schaft — zu Lehen gegeben hat. 

A u c h in der Eigentumsfrage sind also K a 
tholizismus und Marxismus-Leninismus grund
verschiedener Auffassung. Dieser lehnt seiner 
atheistischen Einstel lung g e m ä ß die Bezug
nahme auf die Offenbarung und das Natur
recht, also auf die Religion, g rundsä tz l i ch ab. 
Der Gegensatz von Kathol iz ismus und M a r 
xismus-Leninismus ist damit unübe rwind l i ch . 
A u c h eine Koexis tenz kommt nicht in Frage. 
(Über den Inhalt und die Entwick lung der K a 
tholischen Gesellschaftslehre i m Gegensatz 
zum Wel tkommuni smus orientiert auch das 
Buch des Verfassers „Katho l i z i smus und Pro-

stament v e r k ü n d e t e W o r t Gottes, dessen 
Glaubenswirkl ichkei t s ich jenseits von Gesel l 
schaft und Geschichte entfaltet. Die Hei l ige 
Schrift vermittelt dem Menschen die Orientie
r u n g s m a ß s t ä b e — nicht mehr! Sie ist aber für 
den Protestanten keine die gesellschaftliche 
Beziehungen betreffende normative christ l i
che Ethik. W e d e r i m A l t e n noch im Neuen Te
stament ist eine gesellschaftliche Ordnungs
lehre enthalten. In ihnen ist für den Protestan-

in den Zehn Geboten enthalten. W ä h r e n d Got
tes Gebote, die für jede Zeit und für jeden Or t 
Gül t igke i t haben, eindeutig sind, entziehen 
sich für den Protestantismus — im Gegensatz 
zum Kathol iz ismus — alle gesellschaftlichen 
Fragen der eindeutigen Beantwortung. Denn 
Gott hat nach der Lehre des Neuen Testa
ments dem Chris ten keine konkreten A n w e i 
sungen hinsicht l ich seines Verhaltens im ge
sellschaftlichen Bereich als einer besonderen 
geschichtl ichen Situation geben wollen. Die 
eschatologische Erwartung der Herrschaft 
Gottes steht im Vordergrund. A l l e welt l ichen 
Bedingungen und Einrichtungen haben nur 
befristete Gül t igkei t . So werden auch die Fra
gen: O b Eigentum ü b e r h a u p t , ob arm oder 
reich für das gesellschaftliche Miteinander 
notwendig sei, nicht zwingend mit Ja oder 
N e i n beantwortet; noch weniger die Frage: 
Welches Eigentum, ob Privat- oder Kol lek t iv 
eigentum, den Menschen im gesellschaftli
chen Zusammenhang a n g e p a ß t ist. 

Gott wi l l nach protestantischer — anders als 
nach katholischer — Auffassung nicht eine 
„rechte", d. h. einzig verbindliche Ordnung. 
W e d e r nach dem Neuen Testament noch nach 
M a r t i n Luther kann es für den Protestantismus 
eine a l lgemeingü l t ige Eigentumsverfassung 
geben. Daher ist der Ermessensspielraum für 
die Protestanten weiter gesteckt als für die K a 
tholiken. Der Protestantismus spricht nicht 
davon, in wessen H a n d das „Eigen tum an den 
Produktionsmitteln" sein müsse , damit das E i 
gentumsrecht Gottes nicht m i ß a c h t e t werde. 
Ja, der Protestantismus sagt ausdrück l i ch , d a ß 
alle Menschen, gleichviel, in welcher A r t von 
E igen tumsve rhä l tn i s sen , i n welcher Rechts
und Wirtschaftsordnung wir leben, die Erlö
sung in Jesus Christus angeboten sei —-mit 
oder ohne Eigentum! 

Es ist dem Protestantismus daher g rundsä t z 
l i ch gleich, ob die Menschen auf dieser Erde 
die kapitalistische Gesellschafts- und W i r t 
schaftsordnung oder die sozialistische dieser 
oder jener Spielart oder m ö g l i c h e r w e i s e eine 
andere Lebensform b e g r ü n d e n , wenn die 
Menschen ihr Eigentum nur gottgerecht — i m 
Sinne des Dienst-Eigentums — verwalten 
oder verwerten und wenn sie sich immer be
w u ß t bleiben, d a ß alle G ü t e r dieser Erde Gott 
zu eigen sind. Eine Verabsolut ierung .der ge
sellschaftlichen Ordnung und eine klare Tren
nung gibt es für den Protestantismus nur ge
g e n ü b e r dem M a r x i s m u s - L e n i n i s m u s , ' d e f 
orme Gott rein diesseitig eingestellt — die Le
bensbedingungen für die Menschen so zu ge
stalten beabsichtigt, d a ß sie auf der ganzen 
Erde in der von ihm verstandenen „Freiheit" 
und „Würde" leben k ö n n t e n . 

Entstehen und Gehalt der Religionen aus 
den „Eigen tumsverhä l tn i s sen" zu erk lären , d. 
h. nach M a r x und Len in aus der „ökonomi
schen Basis" abzuleiten, ist der große Irrtum 
der kommunist ischen „Glaubens lehre" . Er hat 
eben seinen Grund in der falschen Auffassung 
von der Notwendigkei t des Wirtschaftens der 
einzelnen und in der sich daraus ergebenden 
arbeitsteiligen Wirtschaft, m. a. W . in der auch 
v o m Kommunismus vertretenen na t iona löko
nomischen „Güter lehre" , wie ich es seit Jahren 

Die geistige Auseinandersetzung muß fundiert geführt werden 
ten auch keine auf dem Naturrecht oder 
sonstwie b e g r ü n d e t e Eigentumslehre zu fin
den. V ie lmehr wi rd das V e r h ä l t n i s des einzel
nen zu seinem N ä c h s t e n durch das Liebesge
bot und das Sittengesetz geregelt. 

Gott hat dem einzelnen auch hinsicht l ich 
seines V e r h ä l t n i s s e s zu der Frage des Eigen
tums und damit auch des Eigentumsverzichts, 
ferner hinsicht l ich seines Verhä l tn i s se s zu 
seinem N ä c h s t e n Weisungen erteilt. Sie sind 

. . . u n d a u c h das C h r i s t e n t u m b e s e i t i g e n : Pilger im Raum des letzten Mahles Christi in Jerusa
lem Fotos dpa 

in meinen wissenschaftlichen Arbe i t en be
wiesen habe (u. a. i n „Die Grundlagen der 
Wirtschaftswissenschaft", R. Oldenbourg-Ver
lag, M ü n c h e n - W i e n ) . Unter dem Mange l an 
wissenschaftlich zwingender Erkenntnis hat 
bisher auch die Überzeugungskra f t des C h r i 
stentums g e g e n ü b e r dem atheistischen M a r 
xismus-Leninismus gelitten. 

E i n Dia log zwischen beiden ist zwecklos! In 
jeder Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung 
bleibt g rundsä tz l i ch der Freiraum des ind iv i 
duellen, nicht-materiell und materiell bezo
genen Wirtschaftens als Methode, d. h. das 
W e r t e n aus dem Wertungszusammenhang für 
alle Menschen — je nach ihrer Einstellung zum 
irdischen Leben — erhalten. Es ist ihnen ange
boren, kann ihnen nicht mit Gewalt oder In-
doktrination genommen werden und hat keine 
„d ienende" Funktion. Daher ist der proletari
sche „Glaube" an das eschatologische Ziel , d. h. 
an das irdische Leben in „Güterfülle" und 
„Freiheit" für jeden in der klassenlosen kom
munistischen Gesellschaft eine Wahnvors te l 
lung in dem r e v o l u t i o n ä r e n W e l t b i l d des athe
istischen Marxismus bzw. Marx i smus-Len i 
nismus. Die zwingende Wider legung seiner 
wissenschaftlich nicht fundierten Grundlagen 
ist also auch für die Gegnerschaft des Chris ten
tums gegen den Wel tkommuni smus ent
scheidend. V o n seinem Glauben her hat das 
Chris tentum eine ungeheure Ausstrahlungs
kraft, wenn es die geistige Auseinanderset
zung mit dem atheistischen Wel tkommuni s 
mus, der zwar eine R ü s t u n g s - G r o ß m a c h t , aber 
keine G e i s t e s - G r o ß m a c h t ist, i n Wahrneh 
mung dieser wissenschaftlichen Erkenntnis 
fundierter als bisher führen wird . 
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Mit Fernglas 
und Lupe 

Man soll zwar seine Gegner nicht über
schätzen; aber noch dümmer ist es, sie zu un
terschätzen. So reihen manche westliche 
Journalisten den sowjetischen KP-Chei 
Tschernenko als verkalkten, sowieso nicht 
sehr beschlagenen Funktionär ein. Russische 
Emigranten im Westen, die das Geschehen in 
der Sowjetunion genau verfolgen und über
dies laufend mit Nachrichten aus ihrer Heimat 
versorgt werden (wie die Monatszeitschrift 
„Possev" in Frankfurt/Main), sind da anderer 
Meinung: Sie halten Tschernenko als Ideolo
gen der Kommunistischen Partei für wesent
lich klüger als den im Januar 1982 gestorbe
nen, bis dahin für Weltanschauungsfragen 
zuständigen Suslow. Daß Tschernenko in viel 
kürzerer Zeit als sein Vorgänger Andropow 
außer dem KP-Generalsekretär auch Vorsit
zender des Obersten Sowjets und Vorsitzender 
des Nationalen Verteidigungsrates der UdSSR 
geworden ist, spricht für seine Zielstrebigkeit. 

Berufliche Erziehung 
Was steht zur Zeit in der sowjetischenPolitik 

außer der üblichen Friedenspropagande (Mi
litaristen gibt es nur im Westen) und der übli
chen Planerfüllungskampagne im Mittel
punkt ? Es ist die im April dieses Jahres in Kraft 
getretene Schulreform. Immer wieder spricht 
Tschernenko bei seinen öffentlichen Auftrit
ten davon. Was soll bezweckt werden? Die 
•Schulzeit wird allgemein um ein Jahr verlän
gert, wobei die Kinder schon mit sechs (statt 
bisher mit sieben) Jahren antreten. In Zukunft 
wird die Ausrichtung auf den späteren Beruf 
schon in der Schule vorbereitet. In denKlassen 
5 bis 8 (also von elf bis vierzehn Jahren) erhält 
der Schüler eine berufliche Orientierung. In 
einem Teil der Ferienmuß er zum Sammeln von 
Berufserfahrung im „Produktionsprozeß" ar
beiten. Der Zustrom von 15jährigen in die Fa
briken und Firmen wird auch noch dadurch er
höht, daß die Zahl der Kandidaten für die hö
here Schulausbildung verringert werden soll. 

Weltanschauliche Schulung 
Außer dem Erlernen von produktiven Fer

tigkeiten wird in der Schulreform vor allem auf 
die weltanschauliche Schulung im marxi
stisch-leninistischen Sinne abgezielt.Disziplin 
und kommunistische Wachsamkeit stehen an 
erster Stelle. So hieß es dazu am 14. 4. 1984 in 
der „Prawda": „Angesichts der schnellen Zu
spitzung der internationalen Lage ist es nötig, 
die Wachsamkeit zu verstärken gegenüber 
den Umtrieben der aggressiven imperialisti
schen Kräfte, die maßlose Attacken führen 
gegen den Sozialismus und die vermeintlich 
politische Unerfahrenheit der jungen Leute." 

Militärische Ausbildung 
Neben der beruflichen Erziehung und der 

weltanschaulichen Schulung sieht die Reform 
als dritten wichtigen Punkt die patriotisch-mi
litärische Ausbildung vor. Über diese Not
wendigkeit sprechen vor den Klassen immer 
wieder Kriegsveteranen und Politoffiziere. 
Verteidigungsminister Ustinow forderte: „Die 
Ausbildung des Verständnisses einer bewuß
ten militärischen Disziplin muß bei der Jugend 
mit der militärischen Vorbereitung indenMit-
telschulen beginnen." So gelobte auch Bil
dungsminister Prokoffjew vor dem Zentralko
mitee der Partei, daß er mit dem Verteidi
gungsminister eng zusammenarbeite: „Wir 
müssen die Fragen der Versorgung der Schu
len mit erfahrenenmilitärischenLeitern erwä
gen." 

Generalsekretär Tschernenko sprach kürz
lich vor dem ZK-Plenum nicht ohne Groll von 
einem verspäteten staatsbürgerlichen Wer
deprozeß und politischer Naivität „mancher 
junger Leute" .Die inParisvon russischenEmi-
granten herausgegebene Wochenzeitung 
„Russkaja Mysl" vom 17.5.1984 meint in ihrer 
Beilage „Obosrenie" („Rundschau") dazu: „Ob 
es der sowjetischen Schule und den Streitkräf
ten vereint gelingt, aus der heranwachsenden 
Generation den für die sowjetische Herrscher
klasse notwendigen ,Homo sowjeticus zu for
men, ist eine strittige Frage. Es besteht ein 
wichtiges und wahrscheinlich schwer zu 
überwindendes Hindernis: Der Mensch selbst, 
mit der Nichtvoraussage seiner Handlungen. 
Und das vor allem beunruhigt die sowjetische 
Parteiführung." 

Tschernenko gibt auch 67 Jahre nach der 
Oktoberrevolution das Ziel nicht auf. 

Martin Jenke 

Begriffsverfälschung: 

„Ostdeutschland" wurde ausgemerzt 
Meldung aus dem Kanzleramt wurde plötzlich „korrigiert" — Wer ist schuld? 

D e m Bul le t in der Bundesregierung, N r . 59, S. 531, 
v o m 24. M a i 1984, ist folgende Passage zu entneh
men: „ S t a a t s m i n i s t e r V o g e l stellte fest, d a ß sich die 
Bundesregierung i n d iesem Sinne auch für unsere 
deutschen Landsleute in d e n O d e r - N e i ß e - G e b i e t e n 
einsetzt. D i e Bundesregierung wol le die O s t v e r t r ä 
ge mit Leben erfül len, und es sei s e l b s t v e r s t ä n d l i c h , 
d a ß sie s ich im Rahmen eines realist ischen und of
fenen Dialogs auch für die grundlegenden Rechte 
der Deutschen in Schlesien wie in anderen Teilen 
Ostdeutschlands sowie ganz Osteuropas einsetzt." 

A u c h eine Pressemit tei lung gleichen Inhalts 
hatte am 23. M a i das Informationsamt der Bundes
regierung verlassen. A m 24. M a i , also e inen Tag da
nach und als das Bul le t in bereits gedruckt und ver
schickt worden war, folgte eine zweite Pressemittei
lung mit dem Hinweis , bei ersterer sei „ein Ü b e r t r a 
gungsfehler unterlaufen". D ie E r k l ä r u n g sei dahin
gehend zu ä n d e r n , d a ß s ich die Bundesregierung 
nunmehr ledig l ich noch für die grundlegenden 
Rechte „der Deutschen in Schlesien wie in anderen 
Teilen Mittel- und Osteuropas einsetzt". 

D e n Hin te rgrund für die M e l d u n g und die nach
t r ä g l i c h e Kor rek tur (andere m ö g e n statt v o n einer 
Korrek tur von einer V e r f ä l s c h u n g sprechen) bildete 
e in Empfang von Mi tg l i edern der Schlesischen J u 
gend i m Bundeskanzleramt, bei d em rund 20 000 
Unterschriften zu einer A k t i o n „ M e n s c h e n r e c h t e 
auch i n Ostdeutschland" (wir berichteten) ü b e r 
reicht wurden und dabei v o m Staatsminister be im 
Bundeskanzler, Fr iedr ich Voge l , die e r w ä h n t e Z u 
sage erhalten. 

Hin te rg rund der v e r f ä l s c h e n d e n Kor rek tur ist, 
laut z u v e r l ä s s i g e n Que l l en aus der Bundeshaupt
stadt, in erster L in ie offensichtlich die Reiselust des 
A u ß e n m i n i s t e r s und Noch-FDP-Vors i t zenden G e n 
scher. A u s seinem A u s w ä r t i g e n A m t n ä m l i c h kam, 
wie ein Sprecher b e s t ä t i g t e , der H inwe i s auf den von 
i h m offensichtlich als s t ö r e n d empfundenen Begriff 
„ O s t d e u t s c h l a n d " mit der Nahelegung, dieses W o r t 
doch verschwinden zu lassen. Darstel lungen, wo
nach Genscher selbst bei K o h l interveniert habe, 
wurden nicht be s t ä t i g t . Im A u s w ä r t i g e n A m t h i eß 
es, das glaube man nicht, v o n einer Intervention 
k ö n n e keine Rede sein. 

D i e z u v e r l ä s s i g e n Stel len in Bonn glauben jedoch 

nach W a r s c h a u für den Herbst dieses Jahres werde 
aufgrund derartiger Begriffe, die bekannt l ich nicht 
in das Konzept Polens passen, r ü c k g ä n g i g gemacht 
werden. 

A u s dem Kanz le ramt verlautete es al lerdings an
ders: Die Kor rek tur sei aus eigenem A n t r i e b erfolgt, 
da i m offiziellen Sprachgebrauch der Begriff „Ost 
deutschland" nicht verwendet werde. N a c h d e m 
aber der Sprecher des A u ß e n a m t e s , wie gesehen, 
auch schon die Verantwor tung seines Hauses für 
die Ä n d e r u n g bekannt hatte, gibt es nun e in seltsa
mes G e d r ä n g e darum, wer denn nun den Begriff 
„ O s t d e u t s c h l a n d " aus der M e l d u n g ausgemerzt hat. 

E i n G e d r ä n g e , das u m so u n v e r s t ä n d l i c h e r ist an
gesichts der Rechtslage. Denn unser oberstes G e 
richt hat keineswegs ledigl ich die geographische 
Tatsache bekräf t ig t , d a ß Schles ien u n d die ü b r i g e n 
O d e r - N e i ß e - G e b i e t e immer noch Tei le M i t t e l - und 
Osteuropas sind, sondern untermauert, d a ß eben 
diese Gebiete nach wie vor z u m nicht untergegan
genen Deutschen Re i ch g e h ö r e n . U n d jeder geogra
phisch auch nur halbwegs Beleckte w i r d daraus die 

logische Folgerung z iehen k ö n n e n d a ß es s ich bei 
diesen Geb ie t en dann eben u m Os tdeu t sch land 
handeln m u ß . . ... . , ? 7 

Im offiziellen Sprachgebrauch nicht ü b l i c h ? Z u 
er innern sei an Kanz l e r K o h l , der als C D U - V o r s i t -
zender auf de m Partei tag i m N o v e m b e r 1981 i n 
H a m b u r g m i t e i n e m G r u ß a n d i e „ L a n d s l e u t e i n M i t -
tel- u n d Os tdeu tsch land" s c h l o ß . Z u e r innern sei 
auch daran, d a ß e s i n der U n i o n w e i t e r e n eine „Os t -
u n d Mi t t e ldeu t sche V e r e i n i g u n g ( O M V ) gibt. 
A u ß e n m i n i s t e r Genscher soll te d a r ü b e r ba ld e in
ma l nachdenken und s ich der Eins ich t selbst für den 
Fa l l nicht v e r s c h l i e ß e n , d a ß seine j ä h r l i c h e Reise-
Ki lome te r -Le i s tung dadurch eventue l l ger ingfüg ig 
l e iden k ö n n t e . H i l f r e i ch für diese Eins icht mag da 
gewesen sein, d a ß der C D U - A b g e o r d n e t e H e l m u t 
Sauerunmi t te lbar n a c h d i e s e r s e l t s a m e n G e s c h i c h -
te u m die falsche Kor r ek tu r auf e inem B d V - J u g e n d 
k o n g r e ß He r rn Genscher aufforderte, v o m A u s w ä r 
t igen A m t e in D e u t s c h l a n d b i l d ve rmi t t e ln zu las-
'sen, das klaren Begriffen entspricht — u n d mi t der 
Verfassung i n E ink l ang steht. A . G . 

Bayern: 

Obhut über eine neue Gedenkstätte 
Mahnmal für die Opfer von Flucht und Vertreibung wird geschaffen 

bayerische M i n i s t e r p r ä s i d e n t Franz Josef S t r a u ß 
die Schirmherrschaft ü b e r n o m m e n hat, i n d ie 

F ü r die Schaffung einer eigenen G e d e n k s t ä t t e 
aller Heimatver t r iebenen als g e s c h i c h t s t r ä c h t i g e s 
„ M a h n m a l für die Opfer von Flucht und Vertreibung" 
haben die Landesgruppe Bayern der Landsmann
schaft der Os t - u n d W e s t p r e u ß e n , die Ost- und 
W e s t p r e u ß e n s t i f t u n g in Bayern und Vertreter v o n 
V e r b ä n d e n der Heimatver t r i ebenen zu einer bun
desweiten Spendenakt ion aufgerufen. 

Diese G e d ä c h t n i s s t ä t t e — deren t r e u h ä n d e r i 
sche Vorbere i tung der Ost- u n d W e s t p r e u ß e n s t i f 
tung in Bayern z u n ä c h s t dadurch zufiel, d a ß ihr (und 
damit a l len Heimatver t r iebenen) das der V e r 
schrottung preisgegebene letzte erhalten gebliebe
ne Pionier landungsboot aus de m Zwei ten W e l t 
kr ieg z u m Geschenk gemacht wurde und das sie 

den S c h l u ß ziehen zu k ö n n e n , der, A u ß e n m i n i s t e r daraufhin ins Patenland der O s t p r e u ß e n nach Bay-
selbst habe g roßes Interesse an dieser „Korrek tur" ern holte -r- so l l noch in der ersten Hälf te dieses Jah-
gehabt, we i l er fü rch ten m u ß t e , seine E in ladung res i m Rahmen einer Einweihungsfeier, für die der 

Parteien: 

Aus dem Verfassungsschutzbericht 
Kuriere brachten der DKP 60 Millionen Mark aus der DDR 

Die Deutsche Kommunist ische Partei (DKP) 
hat nach Angaben des nordrhein-west fä l i schen 
Verfassungsschutzes i m vergangenen Jahr 
rund 60 M i l l i o n e n M a r k aus der D D R erhalten. 
Geldkuriere h ä t t e n aus Ost-Berl in monat l ich 
etwa fünf M i l l i o n e n M a r k gebracht, he iß t es in 
dem NRW-Verfassungsschutzbericht für 
1983. In ihrem Rechenschaftsbericht wies die 
DKP-Parteizentrale in Düsseldorf dagegen nur 
j äh r l i che Gesamteinnahmen von gut 16 M i l 
l ionen M a r k aus. D o c h mit den ausgewiesenen 
Einnahmen w ä r e sie gar nicht in der Lage ge
wesen, „die Vie lzah l der hauptamtlichen M i t 
arbeiter o r d n u n g s g e m ä ß zu entlohnen", he iß t 
es dazu in dem Bericht. 

H i n z u k ä m e n Aufwendungen für die vie len 
Par te ibüros , S c h u l u n g s s t ä t t e n , „die g rößere 
Re i se tä t igke i t der F u n k t i o n ä r e sowie die weit
ge fäche r t e Publizist ik". U m das alles zu finan
zieren, brauche die M o s k a u - und DDR-treue 

D K P das G e l d aus Ost-Ber l in und k ö n n e s ich 
d a r ü b e r hinaus „auf ein Netz kommunistischer 
Wirtschaftsunternehmen s tü tzen" . Diese U n 
ternehmen seien „zumeis t von i m westl ichen 
A u s l a n d befindlichen Anlagegesellschaften in 
der Bundesrepublik errichtet worden" und 
w ü r d e n von der S E D „ges teuer t und kontrol
liert." 

M i t bundesweit etwa 40000 Mitgl iedern, 
davon 12 000 in Nordrhein-Westfalen, ist die 
D K P laut Verfassungsschutzbericht nach wie 
vor die „s tärks te l inksextremistische Gruppie
rung". A u c h im sogenannten „S ta t ion ie rungs -
jahr" 1983 — sei es der D K P und anderen l inks
radikalen Gruppierungen nicht gelungen, die 
Friedens- und die Umweltschutzbewegungen 
insgesamt zu unterwandern, obwohl das „be
sonderer Schwerpunkt der Bestrebungen" ge
wesen sei. G N K 

O b h u t des Freistaates Bayern gegeben werden, da 
gerade Bayern wie k e i n anderes L a n d der Bundes
republ ik durch t ä t i g e n Einsatz verdeu t l i ch t hat, d a ß 
unsere ostdeutsche H e i m a t gemeinsames A n l i e g e n 
aller Deutschen ist. 

In der sch icksa lsschweren Endphase des Z w e i t e n 
W e l t k r i e g s hat dieses P ion ie r landungsboot v o m 
T y p 41 i m Einsa tz zwi schen P i l l a u u n d H e i a , z u 
s a m m e n mi t den S c h i f f s v e r b ä n d e n der Kr i egs - u n d 
Hande l smar ine u n z ä h l i g e n F l ü c h t l i n g e n u n d V e r 
wunde ten das L e b e n gerettet. Es wurde inzwischen 
— nachdem es auf d e m ehemal igen h i s to r i schen 
Flugpla tz O b e r s c h l e i ß h e i m se inen letzten „Liege
platz" gefunden hat — von ehrenamt l i chen Hel fern 
in monate langem u n e r m ü d l i c h e m Einsa tz 'e rs teh ' 
Ü b e r h o l u n g s - und Restaur ierungsarbei ten unter
zogen. D ie Ausges ta l tung der E r i n n e r u n g s s t ä t t e so l l 
i n den n ä c h s t e n W o c h e n v o r g e n o m m e n werden . 
A n S te insocke ln so l len i m R a h m e n einer vo r l äu f i 
gen Umfr iedung (mittels Anke rke t t en ) G e d e n k t a 
feln angebracht werden, die an die R e t t u n g s e i n s ä t z e 
der Kr iegs - u n d Hande l smar ine , der Landungsp io 
n i e r v e r b ä n d e des Heeres u n d bayer ischer G r o ß 
v e r b ä n d e (wie z. B. die 7. Infanter iedivis ion u n d d ie 
f r ä n k i s c h e 4. Panze rd iv i s ion u . a.) e r innern . Z w e i 
g r o ß f o r m a t i g e Bronzerel iefs des o s t p r e u ß i s c h e n 
Bi ldhauers Ge rha rd W y d r a „ D a n k den Rettern" u n d 
„ F l ü c h t l i n g s t r e c k ü b e r das Fr ische Haff", die zu d ie
sem Z w e c k bereits e rworben wurden , so l l en — an
gebracht an einer G e d e n k m a u e r — das d ramat i 
sche Geschehen jener Tage v e r g e g e n w ä r t i g e n . 

D a r ü b e r h inaus ist beabsichtigt , i n e in igen R ä u 
men des „ H a u s e s der Os t - u n d W e s t p r e u ß e n i n 
Bayern" unmit te lbar neben der E r i n n e r u n g s s t ä t t e 
Dokumente , Graph iken , Bilder, E r i n n e r u n g s s t ü c k e 
und dergleichen auszustellen, die sowohl an den L e i 
densweg der F l ü c h t l i n g s s t r ö m e beider W e l t k r i e g e 
wie auch an das Sch icksa l der H e i m a t v e r t r i e b e n e n 
in den F l ü c h t l i n g s l a g e r n er innern u n d a u ß e r d e m 
ihren A n t e i l am W i e d e r a u f b a u W e s t d e u t s c h l a n d s 
nach 1945 aufzeigen. Dorothee Radke 

„Meint er es ernst, oder ist das bloß wieder Taktiererei? Zeichnung aus „Kölnische Rundschau 

Frankfurt: 

Leserkreis gebildet 
Im „Haus der Heimat" eingerichtet 

In einer G r o ß s t a d t wie F r a n k f u r t / M . ist es für H e i 
matvertr iebene, F l ü c h t l i n g e u n d A u s s i e d l e r be
sonders schwer, zu jenen Informationen z u gelan
gen, die für jeden e inze lnen i n seiner p e r s ö n l i c h e n 
Si tuat ion u n d für seine Schicksalsgemeinschaf t v o n 
g roße r W i c h t i g k e i t s ind. 

In den M a s s e n m e d i e n k o m m e n Ver t re ibungs- , 
F lucht - und Auss i ed l e r themen so gut wie n icht vor, 
und wenn, dann negativ. 

D a z u k o m m t , d a ß i n e inem G r o ß r a u m die K o n t a k 
te der S c h i c k s a l s g e f ä h r t e n untere inander u n d zu 
den Landsmannschaften, H e i m a t k r e i s e n u n d H e i -
matgruppen dadurch erschwert werden, d a ß a l l e in 
schon die Entfernungen u n d die Uns icherhe i t auf 
den S t r a ß e n und in den Verkeh r smi t t e ln v ie le davon 

i i AÜ'dndenZusammenkünftenteilzunehmen. 
U n d doch ist es gerade i n e iner G r o ß s t a d t w i e 

F r a n k f u r t / M . v o n besonderer W i c h t i g k e i t , d a ß die 
St imme der O s t - u n d W e s t p r e u ß e n / B u n d der D a n z i -
ger besonders „Das O s t p r e u ß e n b l a t t " m ö g l i c h s t 
v ie le S c h i c k s a l s g e f ä h r t e n erreicht. 
J n n " ^ a U S d o r H e i m a t " i n der D r e i e i c h s t r a ß e 
59 /VI , dem zentralen Mi t t e l punk t a l ler He ima tve r 
t r iebenen F l ü c h t l i n g e und Auss ied le r , hat s ich des
halb e in „Lese rk re i s Ver t r iebenenpresse" zusam-
niengefunden. W e r mi t tun w i l l , wende s ich an das 
„ H a u s der Heimat" , Telefon 61 06 00, F rank fu r t /M. , 
D r e i e i c h s t r a ß e 59, oder k o m m e p e r s ö n l i c h an 
e inem Mi t twochnachmi t t ag dor th in . 



tm t t f t m u M l a t t Aus aller Welt 

Blick in den Ostblock: 

Dieser Ton macht keine Musik 
Kommunistische Frühjahrsschlacht gegen den „Revanchismus" - Von Dr. Herbert Hupka MdB 

Z u m ersten M a l m u ß t e auch der Bundespresse 
chef Peter Boenisch eine E r k l ä r u n g zu den s ich nicht 
nur wiederholenden , sondern auch an L a u t s t ä r k e 
zunehmenden Angr i f fen aus d e m kommuni s t i 
schen Lager gegen das, was K o m m u n i s t e n „ R e v a n 
chismus" nennen, vor der Bundespressekonferenz 
abgeben. M i t den „ R e v a n c h i s m u s " - V o r w ü r f e n 
seien „al te abgegriffene Propagandaplat ten wieder 
aufgelegt" worden . 

A m eifrigsten b e t ä t i g e n s ich die M a s s e n m e d i e n 
in M o s k a u und W a r s c h a u , um anzuklagen und an
zugreifen, was s ich in der Bundesrepubl ik Deutsch
land nach ihrer Auffassung an Furchtbarem zu
sammenbraut , die Po l i t ik unter Bundeskanzler Dr . 
He lmut K o h l bes t immt und den (kommunis t i schen 
Fr iedhofs - lFr ieden bedroht. W e r die deutsche 
Frage für offen e rk l ä r t , wer v o n ganz Deutsch land 
spricht, und, u m ganz konkret zu werden, jetzt eine 
Deutschlandkar te , d ie Deu t sch land in seinen 
r e c h t m ä ß i g e n G r e n z e n zeigen wird , plant, ist des 
Teufels, w e n n es nach atheis t ischer Lehre der K o m 
munismus ü b e r h a u p t e inen Teufel gibt. 

Rad io Po lon ia e r k l ä r t e in seiner deutschsprachi
gen Sendung a m 15. M a i 1984: „ W i r sprechen hier 
von jenen Po l i t ike rn , die eine völ l ig andere K o n t i 
n u i t ä t i m S inne haben, und zwar eine formell- juri
stische K o n t i n u i t ä t des Dr i t t en Reiches, e i n s c h l i e ß 
l ich jener Gebie te , die 1937 z u m R e i c h g e h ö r t e n . 
U n d das ist es eben, was wi r eine V e r l e t z u n g des 
Geistes des Vert rages beze ichnen (gemeint: W a r 
schauer Vertrag), die V e r k ü n d u n g der ge f äh r l i chen 
Thesen, das Dr i t te R e i c h in den Grenzen von 1937 
bestehe fort. So lchen Thesen wi rd eine sogenannte 
v ö l k e r r e c h t l i c h e U m r a h m u n g verl iehen." 

H in t e r a l l d e m steckt z u n ä c h s t , wie die K o m m u 
nisten verbrei ten, die „ r e c h t s k o n s e r v a t i v e C D U / 
C S U - und F D P - K o a l i t i o n " . M i t N a m e n ist man auch 
gleich zur Stel le . Der Bundes innenminis te r Dr . 
Fr iedr ich Z i m m e r m a n n , der Bundesminis ter für i n 
nerdeutsche Bez iehungen H e i n r i c h W i n d e l e n und 
der Staatsminister i m A u s w ä r t i g e n A m t Dr . A l o i s 
Mertes s i n d die Schu ld igen . D a z u k o m m t auch noch aowietunion: 
Bundeskanzler Dr . H e l m u t K o h l , we i l er, was i h m 
vorgeworfen wi rd , zu a l l d e m schweige, also durch 
sein Schweigen zus t imme. 

B e s c h l ü s s e von Jalta, so wie die Sowjetunion und 
die V o l k s r e p u b l i k Polen diese B e s c h l ü s s e auslegen. 
„Die Losung , M i t uns für Europa ' ruft verschiedene 
Assoz ia t ionen wach und beunruhigt vor a l lem uns 
Polen. D a ß die Nach-jal tanische Ordnung in Europa 
in Frage gestellt wird , zeigt noch e inmal , d a ß trotz 
V e r t r ä g e und Deklara t ionen am Rhein immer noch 
Kräf te exist ieren, die eine Ä n d e r u n g der Grenzen 
auf unserem Kont inen t anstreben." N a c h diesem 
Or ig ina l ton von Radio W a r s c h a u am 10. M a i 1984 
der Kommen ta r von T A S S v o m 3. M a i 1984: „Auf 
dieser Plattform ver läuf t der Z u s a m m e n s c h l u ß der 
rechtskonservat iven Kräfte der U S A und der BRD, 
die eine Revis ion der B e s c h l ü s s e der Konferenzen 
v o n Ja l ta u n d Potsdam anstreben, was eine 
ernsthafte Gefahr für alle N a c h b a r n der B R D und 
eine Herausforderung an alle friedlichen und de
mokrat i schen Kre ise Europas darstellt." 

M a n s töß t s ich im kommunis t i schen Lager an den 
Formul ie rungen unserer Sprache. Radio Polonia in 
se inem deutschen Dienst am 16. M a i 1984: „Bei 
Reden ü b e r die notwendige Wiedervere in igung 
v o n ganz Deu t sch land wi rd das W o r t ,ganz' hervor
gehoben, damit es nicht die geringsten Zweifel gibt, 
d a ß es auch u m Polens Westgebie te geht. A u c h in 
A n t w o r t e n der Regierung werden i m Parlament 
solche A u s d r ü c k e gebraucht wie , O d e r - N e i ß e - G e -
biete', .polnisches Verwaltungsgebiet ' , um nur das 
W o r t .Polen ' zu vermeiden." D a ß zwischen M i t t e l -
u n d Ostdeutsch land unterschieden werde, wi rd 
gleichfalls schwer angekreidet. 

In hergebrachter W e i s e s ind die sogenannten 
Revis ionis ten, die Sprecher der Vert r iebenen, fest 
i m V i s i e r dieser A t t a c k e n . H i e r eine B lü ten le se . 
„Die derzeitige Regierungskoal i t ion be fü rwor te t 
offen die Forderung der Ewiggestr igen. Die Bundes
regierung, Kanz le r K o h l an der Spitze, ist unsere Re
gierung, sagte der Leiter der schlesischen Lands
mannschaft Herber t H u p k a . D ie Räde l s füh re r der 
Landsmannschaften behaupten g e w ö h n l i c h , sie 
vertreten die ü b e r p a r t e i l i c h e n Interessen der V e r 

tr iebenen und F lüch t l i nge . In W i r k l i c h k e i t stellen 
sie eine Gruppe des Drucks der r e a k t i o n ä r e n Kräfte 
i n der C D U / C S U dar." (Radio M o s k a u 10. A p r i l 
1984.) „Der Vors i tzende des Vertr iebenenbundes, 
H . Czaja , ist mit par lamentar ischen V o l l m a c h t e n 
ausgestattet. Zusammen mit i hm thronen in den 
Si tzen der C D U / C S U - F r a k t i o n H . H u p k a und F. 
W i t t m a n n , die Vertreter des Vors i t zenden dieses 
Verbandes." ( T A S S 7. M a i 1984.) „Zur Normal i s i e 
rung im V e r h ä l t n i s zu Polen nehmen h a u p t s ä c h l i c h 
solche antipolnische Exper ten wie H u p k a , Czaja 
und andere Stellung. E i n C D U - A b g e o r d n e t e r stell
te am 12. M a i fest (gemeint ist H e l m u t Sauer), Polen 
blockiere die Fortschritte bei der Normal is ierung, 
da es die revisionist ische Konzep t ion der Beziehun
gen zur Bundesrepublik nicht akzeptiert." (Radio 
Polonia 16. M a i 1984.) 

S e l b s t v e r s t ä n d l i c h sollte man diese F rüh j ah r s 
schlacht gegen die Bundesrepubl ik Deutschland, 
die Bundesregierung und einige besonders heraus
gehobene Mi tg l ieder sowie das Ri tual der Angriffe 
gegen die Sprecher der Ver t r iebenen nicht ü b e r b e 
werten. A l l e rd ings fällt diese Massierung auf, und 
damit sol l etwas erreicht werden. M a n w i r d weder 
die Regierung noch die Sprecher der Ver t r iebenen 
ums t immen oder gar zum Kniefa l l vor der k o m m u 
nis t ischen Dikta tur bewegen k ö n n e n , aber man 
m ö c h t e die deutsche Öffent l ichkei t beeinflussen, 
i n d e m zitiert wi rd , was s ich in M o s k a u und W a r 
schau vernehmen läßt . A u f die deutschen Massen
medien und best immte Kräfte unseres pol i t i schen 
Lebens soll Druck a u s g e ü b t werden. E inma l wi rd 
zum Sturm gegen das deutschlandpoli t ische K o n 
zept geblasen, zum anderen wi rd das Hos ianna für 
die Entspannungspoli t ik von gestern neu belebt, 
drittens sol l ein Fe ind des Friedens sein, wer nicht 
den kommunis t i schen Souffleuren lauscht. 

N i c h t der T o n macht hier die Mus ik , sondern die 
geplante W i r k l i c h k e i t dieser M u s i k k ö n n t e gefähr
l i ch sein. Ist das Anpassen nicht e in Modear t ike l 
geworden? 

„Der M a n n der Revanch i s t en i m Koh l -Kab ine t t , 
der M i n i s t e r für innerdeutsche Beziehungen, W i n 
delen, k a m zusammen mit Innenminister Z i m m e r 
mann e inem ural ten A n s i n n e n der Ewiggestr igen 
entgegen: Es e rschien eine sogenannte D o k u m e n 
tat ion ü b e r die V e r b r e c h e n an den Deutschen, die 
i m G r u n d e das Z i e l verfolgt, die Gesch ich te des 
Zwe i t en W e l t k r i e g e s zu rev id ie ren und die unge
heuren V e r b r e c h e n der N a z i s zu rechtfertigen." 
Dies e in Zitat einer v o n der sowjetischen Presse
agentur T A S S a m 7. M a i 1984 verbrei te ten M e l 
dung. 

D i e R ich tung dieser Angriffe ist offenkundig: Es 
darf nicht wahr gewesen sein, was wahr ist, es gibt 
auch ke inen Rechtsanspruch des deutschen V o l k e s 
auf Se lbs tbes t immung, Deu t sch land in den Gren 
zen v o n 1937 ist bereits W i e d e r b e l e b u n g des natio-
nalsozia l i s t i schen Dr i t t en Reiches. Sowoh l bei 
T A S S nachzulesen und von Radio W a r s c h a u ver
breitet ist die These v o n der ewigen G ü l t i g k e i t der 

Blick nach Westen: 

Ungewißheit um Sacharows Schicksal 
Weltweite Empörung beim Vorgehen gegen das Dissidentenehepaar 

D i e ganze W e l t b l ickt auf das Schicksa l Andre j 
Sacharows und seiner Frau. D ie U n g e w i ß h e i t ü b e r 
das Dase in der Sacharows verursacht weltweite Be
sorgnis. W o hal ten s ich Sacharow und seine Frau 
Je lena Bonner zur Zei t auf, wie ist ihr g e g e n w ä r t i g e r 
Gesundhei tszustand? Die Londoner Zei tung 
„ S u n d a y Times" berichtete am W o c h e n e n d e gar, 
Sacharow sei am 31. M a i gestorben. 

Der 63 Jahre alte sowjetische Friedensnobelpreis
t r ä g e r und Regimekr i t iker Andre j Sacharow soll 
s ich nach einer M e l d u n g der Nachr ichtenagentur 
T A S S seit 7. M a i in der K l i n i k Semaschko nahe 
G o r k i aufhalten. Dort sei er auf seinen phys ischen 
Zus tand untersucht worden. Seine Frau — 1983 er
litt sie zwei nicht s t a t i o n ä r behandelte Herzinfarkte 
— werde ebenfalls ä rz t l i ch versorgt. 

U m seiner herzkranken Frau eine Ausre i se in den 
W e s t e n zu e r m ö g l i c h e n , wo sie eine unbedingt not-

Das Stiefkind Elsaß-Lothringen 
Wie die deutsch-französische Freundschaft Grenzfälle „meistert" 

Seit d e m Z w e i t e n W e l t k r i e g ist eine der wich t ig 
sten E n t w i c k l u n g e n für Europa zweifel los die 
d e u t s c h - f r a n z ö s i s c h e V e r s t ä n d i g u n g . Die Uber
windung der „Erbfeindschaf t" vergangener Jahrhun
derte ist Rea l i t ä t ; die ver t rauensvol le Zusammen
arbeit zwi schen den be iden g r ö ß t e n w e s t e u r o p ä i 
schen Staaten ist auch für beidersei t ige Regierun
gen unterschiedl icher pol i t i scher Richtungen 
s e l b s t v e r s t ä n d l i c h geworden — und m u ß dies im In
teresse der Zukunft Europas b le iben . 

Anges i ch t s dieser Lage ist es b e g r ü ß e n s w e r t , 
wenn noch vorhandene Strei tpunkte zwischen der 
Bundesrepubl ik und Frankre ich abgebaut und 
ü b e r w u n d e n werden . O b al lerdings die j ü n g s t e 
V e r e i n b a r u n g dazu b e i t r ä g t , nach der die Bundes
republ ik 250 M i l l i o n e n D M als E n t s c h ä d i g u n g für 
E l s ä s s e r u n d Lothr inger zahlt, die zwischen 1942 
und 1945 in der Deutschen W e h r m a c h t dienten — 
das bleibt doch sehr die Frage. 

Z u n ä c h s t e inma l handelt es s ich dabei nicht um 
eine Versorgung von Kriegsopfern, sondern — wie 
auf f r a n z ö s i s c h e r Seite betont wi rd — um deutsche 
W i e d e r g u t m a c h u n g : D u r c h V e r o r d n u n g v o m 25. 
A p r i l 1942 habe das Deutsche Re ich mit E in führung 
der Wehrp f l i ch t in E l s a ß - L o t h r i n g e n „ F r a n z o s e n 
gezwungen, gegen die Interessen Frankreichs zu 
k ä m p f e n " . U n d u m diese These v o n den „e lsaß- lo-
thr ingischen Franzosen" zu untermauern, wurden 
schlicht al le jene M ä n n e r , die als Fre iwi l l ige in die 
Deutsche W e h r m a c h t eintraten, von der „ W i e d e r 
gutmachung" ausgeschlossen. Dami t bei dieser 
Klass i f iz ie rung in gute und schlechte E l sässe r und 

Lothr inger auch ja nichts schief geht, obliegt die 
Ve r t e i l ung der 250 M i l l . D M nicht etwa der Bundes
regierung, sondern einer Stiftung „Deu t sch - f r anzö 
sische V e r s t ä n d i g u n g " , die i n d e r f r a n z ö s i s c h e n Prä-
fektur in S t r a ß b u r g angesiedelt ist. 

Bedauerl ich, d a ß auch diese Sache von Frank
re ich wieder benutzt wurde, u m die Dinge so darzu
stellen, als ob es s ich bei E l sässe rn und Lothringern 
um Franzosen handelt — und d a ß diese Handha 
bung von der Bundesregierung ohne W i d e r s p r u c h 
geschluckt wurde. T a t s ä c h l i c h handelt es s ich bei 
der weitaus ü b e r w i e g e n d e n Mehrzah l der Bevölke
rung in den Departements Oberer Rhein, Niederer 
Rhe in und M o s e l (das alte Reichs land Elsaß-Lo
thringen) u m Franken und A l e m a n n e n — also 
Deutsche. Das aber darf aus f ranzös i scher Sicht 
nicht wahr sein. Desha lb wi rd u n v e r ä n d e r t , wenn 
auch mit etwas sanfterer H a n d , versucht, die deut
sche Sprache zugunsten des F r a n z ö s i s c h e n z u r ü c k 
z u d r ä n g e n . 

Heute wol len die E lsässe r und Lothringer deut
scher Zunge gewiß nicht in die Bundesrepublik ein
gegliedert werden, aber sie wol len auch nicht l änger 
Stiefkinder von Paris sein. Sie wol len sich im Rah
men einer kul ture l len A u t o n o m i e frei entwickeln, 
ihre eigene Sprache sprechen, als Dialekt und als 
Hochsprache, und auch auf wirtschaft l ichem Ge
biet nicht mehr im Schat ten stehen. Etwa 30 000 von 
ihnen arbeiten als Pendler in der Bundesrepublik; 
sie vergleichen täg l ich das wirtschaftl iche Gefäl le 
beiderseits des Rheins, und das v e r s t ä r k t ihre Liebe 
zu Paris nicht unbed ing t . . . Hans Ot to Lippens 

wendige Behandlung von Spezial is ten erhalten soll , 
begann Sacharow Anfang M a i mit e inem Hunger
streik. Je lena Bonner, ü b e r die jetzt die Verbannung 
v e r h ä n g t wurde, befindet s ich ebenfalls im Hunger
streik. Der erste erfolgreiche Hungerstre ik der Sa
charows i m N o v e m b e r 1981 bewirkte, d a ß Frau 
Semjonowa, Sacharows Schwiegertochter, eine 
Ausreiseer laubnis erhielt. 

Tatjana Bonner, Sacharows Stieftochter, die seit 
Anfang A p r i l keine Nachr ich t von dem Ehepaar er-

. halten hat, ruft alle zur Mi th i l fe auf. So setzen s ich 
denn auch Pol i t iker zahlreicher e u r o p ä i s c h e r Re
gierungen für das Dissidentenehepaar ein. Die E u 
r o p ä i s c h e Gemeinschaft verlangt e in menschen
w ü r d i g e s Vorgehen und eine korrekte medizinische 
Behandlung. Die Drangsalierungen seien menschen
u n w ü r d i g und s t ü n d e n in starkem Wide r sp ruch zu 
den in der K S Z E - S c h l u ß a k t e von den Sowjets unter
zeichneten Punkten. Das amerikanische R e p r ä s e n 
tantenhaus wie die Bundesregierung ersuchten die 
poli t ische F ü h r u n g der Sowjetunion, die Regime
kri t iker freizulassen und erinnerten nochmals an 
die H e l s i n k i - S c h l u ß a k t e , deren Best immungen 
einzuhal ten seien. 

Sacharows Stieftochter wurde sogar i m V a t i k a n 
von Papst Johannes Paul II. empfangen. Das kurze 
G e s p r ä c h soll nach Auskunft des Ehemannes von 
Frau Bonner „sehr bewegend" gewesen sein. D o c h 
auf der Stockholmer K V A E - K o n f e r e n z kritisierte 
eine Delegat ion der UdSS R scharf alle Vorwür fe 
gegen ihren Staat. 

U m so u n v e r s t ä n d l i c h e r erscheinen dann die 
f o r t w ä h r e n d e n Repressalien, die den Sacharows 
das Leben zur H ö l l e machen. Die Drangsal ierungen 
g e g e n ü b e r Jelena Bonner s ind besonders heftig und 
ä u ß e r n s ich insbesondere in strafrechtlichen V e r 
folgungen, da sie angeblich antisowjetische A k t i o 
nen vornahm und ihren M a n n gegen das Regime 
aufgehetzt haben soll . 

Dieses belegt auch erneut das rassistische V o r 
gehen der UdSSR: Jelena Bonner ist j ü d i s c h e r A b 
stammung. W a r u m aber die Sowjets Sacharows 
Frau oder ihn selbst nicht ausreisen lassen, w e i ß 
n iemand. Die Vors te l lung, d a ß Andre j Sacharow, 
der seit 17 Jahren keinen Zugang mehr zu staatsge
he imen Unter lagen hat, etwa dem west l ichen A u s 
land pol i t i sch bzw. mi l i t ä r i sch bedeutsame Infor
mat ionen nach seiner Ausre i se mit te i len k ö n n t e , 
ü b e r z e u g t selbst den L e i c h t g l ä u b i g s t e n kaum noch. 
Eine moral ische oder legale Rechtfertigung für die 
Verbannung gibt es laut Mertes (CDU) , Staatsmini
ster im A u s w ä r t i g e n A m t , nicht. Das sowjetische 
Regime m u ß also einen anderen Grund haben — 
vie l le ich t ist es die Angs t davor, d a ß Sacharow sel
ber im W e s t e n sprechen und d a r ü b e r berichten 
k ö n n t e , wie es jemandem ergeht, der in der Sowjet
union von e inem elementaren Grundrecht G e 
brauch macht und seine M e i n u n g frei äuße r t . 

Susanne Kol lmi t t 

Andere 
M e i n u n g e n 
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Honecker und Botha 
Bonn — „Honeckers bevorstehender Besuch 

hat große Erregung ausgelöst . Die SPD wil l die 
Un te rd rückung der Freiheit in der ,DDR' öffent
lich diskutieren; alle mögl ichen Gruppen wen
den sich auf Plakaten und in Resolutionen wider 
die .Aufwertung' Ost-Berlins. Die .Frankfurter 
Rundschau' erklär te unter der Überschrift .Ein 
unwillkommener Gast': ,Es kommt darauf an, 
wie deutlich Bundeskanzler, Außenminis ter , 
aber auch der SPD-Fraktionsvorsitzende H o 
necker die Meinung sagen', und wies zornig 
darauf hin, daß Bonn nicht nur einen b l ü h e n d e n 
Handel privater Firmen mit der ,DDR' zulasse, 
sondern sogar Bürgschaften stelle und zu allem 
Überfluß auch noch har tnäckig an einem K u l 
turabkommen mit der Diktatur festhalte., W e m 
nütz t das in alle We l t gesendete Händeschü t 
teln mit Erich Honecker und wem schadet es 
eher?', schüt te l t e sich die Zeitung. Verzeihung, 
das war jetzt alles falsch. Der als unwil lkommen 
apostrophierte Gast ist nicht Honecker, son
dern der südafr ikanische Regierungschef Botha. 
Se lbs tvers tändl ich gibt es bei diesen Kri t ikern 
keine Bedenken gegen einen Empfang H o 
neckers; da ist man sich vol lkommen im klaren 
darüber , wem dessen Aufwertung nütz t und 
wem sie schadet, und man billigt es. Wehe, die 
Bundesregierung wagte es, Honecker zu mah
nen. Wehe, ihre Vorgänger in hä t t e es gewagt, 
den Ehrengast Breschnew zu mahnen. Dabei 
wissen alle, daß, so berechtigt jede Kri t ik am 
Apartheid-Regime ist, die Regierung Botha 
doch immerhin Schritte der Lockerung der Ver
häl tn isse unternommen hat, w ä h r e n d in Mi t te l 
deutschland und im ganzen Osten nicht das Ge
ringste an Lockerung zu spüren ist. Und zwei
tens: W ü r d e n diese he ldenmüt igen Kritiker vor 
die W a h l gestellt, sich für das Leben in einem 
Land zu entscheiden, entweder ,DDR' oder 
Südafrika —jeder weiß, was sie ohne Zögern 
wäh len würden . Aber sie sind hier, und so for
dern sie, dem Schießbefehlertei ler die Auflö
sung der Erfassungsstelle Salzgitter als Gastge
schenk zu über re ichen . Selig sind die Einäugi
gen, denn ihrer ist, wenn nicht das gute Gewis
sen, dann jedenfalls die größte Unbeschwert
heit." 

NEUE RUHR ZEITUNG 

Ohrfeigen in der FDP 
Düsseldorf — „Das Wahlergebnis für die 

Spitze kommt einer Ohrfeige gleich: ähnl ich 
niedrige Werte wie vor zwei Jahren in Berlin. 
Aber inzwischen sind rund ein Vier tel der 
Wende-Gegner gegen Befürworter des W e c h 
sels ausgetauscht worden. Entsprechende Stei
gerungen wären normal gewesen. Da müssen 
Genscher und die Seinen in den Augen der De
legierten schon viel mehr als nur ,ein paar Affä
ren' gemacht haben. Es ist jedenfalls festzustel
len: Die Partei traut ihren drei Spitzenleuten 
nicht mehr viel zu." 

BERLINER MORGENPOST 
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Zu Mit tag hatte H . einen Hackbraten ge
macht, der in unserem Herd herrl ich 
braun gebrutzelt war, dazu Pellkartoffeln 

(5 bis 6 für jeden als Sonn-und Pf ingstfeier), mit 
einer Festtagstunke und frischem Salat aus 
unserem Garten, mit sauer gewordener M i l c h 
ange rüh r t . Aber der Nacht isch — so was gibt's 
nur Pfingsten und am Geburtstag: eine Speise 
aus üb l i chem Pulver, d a r ü b e r aber Schlagsah
ne aus Kondensmilch, die es am Wochenende 
mal zusätz l ich gab, und darin — Erdbeeren, für 
jeden drei Stück, die es auf Kinderkarten ge
geben hatte. W a s für ein Festessen!" Diese Ze i 
len schrieb Erich von Lölhöffel am 9. Juni 1946 
aus Bad Harzburg, wohin es den ehemaligen 
Presseabteilungsleiter bei Telefunken mit sei
ner Familie nach Vertreibung und Kriegsge
fangenschaft verschlagen hatte, an seine Mut 
ter nach Berlin. Diese e r s c h ü t t e r n d e n Zeug
nisse aus der „S tunde N u l l " hat Hedwig von 
Lölhöffel, unseren Lesern als rege Mitarbeite
rin des O s t p r e u ß e n b l a t t e s wohl bekannt, nun 
zusammengestellt und unter dem Titel „Briefe 
aus dem Spatzengarten" beim Ver lag Gerhard 
Rautenberg herausgebracht. Es sind dies Do
kumente aus einer Zeit, die viele Menschen 
gar nicht miterlebt und viele auch bereits wie
der vergessen haben. Stunde N u l l — eine Zeit 
der Entbehrungen, des Kummers und des 
Leids, aber auch eine Zeit des Neubeginns und 
der langsam aufkeimenden Hoffnung; eine 
Zeit auch der G e n ü g s a m k e i t . So schreibt Er ich 
von Lölhöffel Pfingsten 1946: „Und wenn es 
auch in Wi rk l i chke i t nur halb so bunt sein 
kann wie früher, so ist es doch eine Freude, zu 
sehen, wie man sich auch in dieser harten Zeit 
alles schön machen, ansparen und a u s n ü t z e n 
kann, um mal wieder einen kleinen Festtag fei
ern z u können." 

Der Ver lag Gerhard Rautenberg hat nach 
den beiden ersten B ä n d e n aus der Reihe 

Neubeginn: F lüch t l inge sind vor dem Schlagbaum des Lagers Friedland angelangt 

sowjetisch besetzten Zone. F lücht l ingsschick
sal in Wes t und in Ost, ein Thema, ü b e r das es 
sich nachzudenken lohnt! A u c h die Famil ie 
Warnecke m u ß unter ä u ß e r s t schwierigen 
V e r h ä l t n i s s e n leben, auch sie hat mit wirt
schaftlichen N ö t e n zu kämpfen, hinzu kommen 
jedoch noch die poli t ischen Sorgen, die Schi
kanen der Alteingesessenen, die es sich nicht 
nehmen lassen, die „Junker" k le in l ich zu be
handeln. So läßt ein Bauer die frische M i l c h 
lieber seinen Katzen als dem Säugl ing der jun
gen F r a u . . . D o c h auch hier s ind gute M e n 
schen zu finden: „Ich dachte zu rück an die 

Hoffnung auf die Zukunft 
Die „Stunde Null" in West- und Mitteldeutschland 

„S tunde N u l l " , nach „Ich sage die Wahrhe i t 
oder ich schweige — A l s A r z t in Pr. Eylau bei 
der Roten Armee" von Dr. Horst W o l f (144 Sei
ten, D M 14,80) und nach „Führt noch ein W e g 
zurück? — A l s der Kr ieg vorbei war, noch drei 
Jahre in Königsberg" von Hildegard Rosin (250 
Seiten, D M 14,80) nun diese eben e r w ä h n t e 
Zusammenstel lung der Briefe aus dem Spat
zengarten herausgebracht. Der arbeitsreiche 
Al l tag , die kleinen Sorgen und N ö t e der jungen 
Familie, die z u n ä c h s t aus Hedwig, Tochter 
Dagmar, den S ö h n e n He lmut und Hermann 
und Schwiegermutter M i m a , der Mundart 
dichterin Erminia von Olfers-Batocki besteht, 
das stille Gedenken an die Heimat in Tharau, 
aber auch das lustige Treiben der Kinder, die 
immer wieder a u f b l ü h e n d e Natur, kleine 
Feste, ja, die Musik, die ü b e r alles geliebte, die 
Begegnung mit Landsleuten, der erste Z u 
s a m m e n s c h l u ß der Heimatvertr iebenen — 
das alles wird in diesen Briefen lebendig und 
ohne Verbitterung geschildert und läßt eine 
ferne Wel t wieder auferstehen — nicht zuletzt 
als Mahnung für nachfolgende Generationen, 
aber auch als Ansporn , die heutigen Probleme 
nicht allzu dunkel zu sehen. 

Den „Briefen aus dem Spatzengarten" ist 
mittlerweile ein zweiter Band gefolgt: In 
„Decke und Brot" schildert Lo Warnecke ihre 
Nachkriegserlebnisse in Mecklenburg, der 

Heimkehr: N a c h langen Jahren ein Wieder 
sehen Foto Caro 

Menschen, die wir dort getroffen hatten, und 
staunend erkannte ich, d a ß die hilfsbereiten 
und freundlichen Menschen im kalten grauen 
Erxleben in der Überzah l gewesen waren . . .So 
viele freundliche und hilfsbereite Menschen! 
W a r u m eigentlich wurde mir das jetzt erst so 
deutlich? W i e war es mögl ich, d a ß der Geiz 
und N e i d eines einzigen Menschen einen W i n 
ter lang alles ü b e r s c h a t t e t hatte?" 

W ä h r e n d die Lölhöffels sich im Wes ten 
unter Freunden oder zumindest unter M e n 
schen befinden, denen sie trauen k ö n n e n — 
sicher, auch dort gibt es so manche Unzu läng
lichkeit und Schikane, auch dort gibt es Ele
mente, die „organis ieren", oder schlicht ge
sagt: klauen, was man g e s c h ä t z t hat, was le
bensnotwendig war, auch dort gibt's 
b ü r o k r a t i s c h e n Kle ink ram —, so steht Lo 
Warnecke mit ihren Sorgen fast al lein da, vor 
al lem dann, als ihr M a n n ins Krankenhaus m u ß 
und sie mit den Kinde rn al le in zu rück bleibt: 
„Es war schwer, d a ß ich mit n iemandem ü b e r 
diese Dinge sprechen konnte, ich durfte nie
mandem t rauen. . ."• 

Im Vordergrund des damaligen Lebens 
stand ohne Zweifel z u n ä c h s t die wirtschaft
liche Lage — der Hunger m u ß t e gestillt wer
den, z u n ä c h s t das leibliche W o h l befriedigt 
werden. Er ich von Lölhöffel schreibt am 2. Ja
nuar 1946 nach Berlin: „Hast D u als Futterstoff 
verwertbare Reste oder Sachen? Ich kriege für 
den Anzugstoff keine Zutaten. Die Farbe ist 
g le ichgül t ig — viel le icht e in alter, seidener 
Unterrock oder sowas. Knöpfe k ö n n e n aus 
Horn sein oder Ho lz . Z u kaufen gibt es hier 
nichts, — h ö c h s t e n s zu tauschen, und wir 
haben nichts zu geben." U m am 1. März des 
gleichen Jahres: »Wir haben jetzt aus Mangel 
an Z u b e h ö r eine W e i l e stillegen m ü s s e n " (der 
Verfasser arbeitet bei der Brunnengesellschaft 
Jul iushal l , die ein Verwandter gepachtet 
hatte; dort lebt er auch mit seiner Famil ie in 
einem Schaufensterraum, d. Red.), „wobei die 
Angeste l l ten und Facharbeiter und alle allge
meinen Kosten weiter bezahlt werden, ohne 
d a ß ein Pfennig e inkommt. Denn es fehlt uns 
an Flaschen — ü b e r eine halbe M i l l i o n davon 
ist bei den Abnehmern in der Sowjetzone hän -
gengeblieben oder in den S t ä d t e n ringsum von 
Bomben zers tör t worden. Und soweit wir noch 
welche haben oder wiederkriegen, gibt es 
dafür keine Korken , und ich sehe noch nicht, 
wie sich das in Zukunft bessern soll . W i r kön
nen ja n ich tsausdem Aus land kaufen, werden 
arm gehalten, und alle Schaffenslust und A r 
beitsfreudigkeit n ü t z e n uns Deutschen nichts, 
solange uns die Sieger aushungern und lang
sam ersticken." 

U n d wie sah es damals in Mit te ldeutschland 
aus? Lo Warnecke erzähl t : „Die Russen w o l l 
ten die hundertprozentige Ablieferung des für 
die Wangel iner Bodenklasse viel zu hoch an
gesetzten Ablieferungssolls . W i e das werden 
sollte, das w u ß t e niemand im Dorf. Für die 
Selbstversorger w ü r d e kaum K o r n übr ig ble i 
ben, wovon sollten sie leben und wo das Saat
getreide für das n ä c h s t e Jahr hernehmen? V o n 
den deutschen Behö rden war keine Hilfe zu 
erwarten, sie waren in a l lem den Russen zu 
W i l l e n , und sie be fü rwor t e t en noch die sinn
losesten Anordnungen der Russen. Die S t im
mung im Dorf war gedrück t , und zum Dre
schen nahmen die Bauern am liebsten nur we-
nigeund absolut v e r t r a u e n s w ü r d i g e Hilfskräf
te, die, wenn sie selbst auch etwas abbekamen, 
d a r ü b e r schwiegen, wenn mal ein Sack beisei
te gebracht wurde." Und : „Eigentl ich hatte ich 
die gesammelten Pilze für den W i n t e r trock
nen wollen, aber jetzt fanden wir es sicherer, 
sie gleich aufzuessen. Unsere E rnäh rung konn
te im W i n t e r auch nicht schlechter sein als 
jetzt, und wei l es immer wieder einmal passier
te, d a ß Russen ins Dorf kamen, in die Höfe und 
H ä u s e r gingen und alles Eßba re mitnahmen, 
war der eigene Magen der sicherste Aufbe
wahrungsort." Und doch: „Die Kinder fühl ten 
sich sichtl ich wohl in unserem neuen Zuhause. 
Barfüßig, brandmager und braungebrannt tob
ten sie den ganzen Tag herum, immer hungrig 
und immer ve rgnüg t . A n ihren Beinen, Schen
keln und A r m e n zeigten sich jetzt große eitrige 
Stellen, die juckten und schmerzten, i ch selbst 
hatte auch die ganzen Beine davon vo l l . A l l e 
F lüch t l inge im Dorf litten darunter, und eines 
Tages, als eine Gemeindeschwester das Dorf 
besuchte, erfuhren wir was es war: Hunger
ödem!" 

K e i n Wunder , daß die Menschen in dieser 
Zeit oftmals abstumpften, d a ß sie für so man
ches Geschehen kein Gefühl aufbringen konn
ten — sie waren ausgelaugt. „Eine Faust schlug 
grob gegen die Fensterscheibe und ein rundes 
Russengesicht, dicht an die Scheibe gepreßt , 
schaute zu uns herein", berichtet Lo W a r 
necke. „Aber auch das sollte meinen Frieden 
heute abend nicht s tö ren . Einen Augenbl ick 
verharrte der Russe vor unserem Fenster, dann 
sahen wir einen A r m mit erhobener Peitsche 
hochzischen, den herumgerissenen Pferde
kopf — und er war verschwunden. .Gardinen' , 
sagte ich t räge, ,ich m u ß Gardinen beschaf
fen' . . ." 

Und doch ist zwischen den Zei len immer 
wieder ein „trotzdem", eine kleine Hoffnung zu 
finden, eine geistige Haltung, die zweifellos 
mit dazu beigetragen, dasChaos zu ü b e r l e b e n . 
— „Erzogen in der nie angezweifelten Ansicht , 
d a ß der Kommunismusdas Ende allen Glücks , 
aller Menschl ichkei t bedeutete, und d a ß wir zu 
einer Klasse gehör ten , die vom Kommunismus 
ausgerottet, vernichtet, au sge lö sch t werden 
w ü r d e , hatten wir unser neues Leben ohne 
Ü b e r r a s c h u n g hingenommen, nur darauf be
dacht, uns zu widersetzen, uns nicht unter
kriegen zu lassen, trotz allem, unseren Kindern 
ein gesichertes Dasein zu e rmögl ichen ." — 
Dann jedoch die Resignation und schl ießl ich 
der Mut zum Neubeginn: „Wir hatten nun oft 
genug versucht, in diesem neuen ,Arbeiter
und Bauernstaat' mitzuarbeiten, mit oder ohne 
Land unter den Füßen, nun m u ß t e n wir uns 
damit abfinden, d a ß es keinen Zweck hatte, 
und wir waren es unseren Kindern schuldig, 
endlich einen neuen dauerhalten Anfang zu 
finden." 

Schwierigkeiten und diedrüf kendeLast des 
Al l tags auch im Westen . Er ich von Lölhöffel 
schreibt am 26. Oktober 1947: „Es ist freili. h 
nicht immer leicht« so ziel los vor sich hin zu 
leben. Die Enge der Behausung, das Fehlen jeg-

Foto H a n s Pusen 

ljcher wirtschaftlicher Beweglichkei t durch 
unsere Armut m ü s s e n t ag täg l i ch ü b e r w u n d e n 
werden. Der Ausfa l l alles dessen, was man an 
geistigem R ü s t z e u g b e s a ß , die Vern ich tung 
von dem, woran man geglaubt und wofür man 
in g lück l i chen Jahren gewirkt hatte, die Ber 
s c h r ä n k u n g in der Te i lnahme an kul ture l len 
Dingen d r ü c k e n doch h ä r t e r auf die a l lgemei
ne St immung, als ich es w ä h r e n d der arbeitser-
füllten Sommermonate empfunden habe. 
W e n n jetzt weniger zu tun ist, so d a ß m a n z u m 
Denken und G r ü b e l n kommt, treten al l diese 
Seiten unseres Lebens in untergeordneter 
Stellung und in Unfreiheit v ie l s t ä r k e r hervor. 
Es bedarf starken Einsatzes von W i l l e n und 
M ü h e , um sich dagegen zu wehren und sich 
d a r ü b e r zu erheben." U n d einige Mona te 
zuvor: „Man k ö n n t e fast den A u g e n b l i c k ver
gessen, wo man ist und in welchen Z u s t ä n d e n 
wir leben und noch lange werden leben m ü s 
sen. A b e r die Freude am S c h ö n e n um uns, das 
Vert rauen in uns und die Hoffnung auf die Z u 
kunft der Kinde r bei uns machen diesen 
Ostermorgen in der hel len F r ü h l i n g s s o n n e 
und in dem W e r d e n und W i e d e r e r b l ü h e n 
r ingsum doch zu e inem st i l len und herzensfro
hen Festtag. So glaube ich denn auch daran, 
d a ß unser V o l k nicht g e t ö t e t und begraben 
werden kann, und d a ß es g rößer und lebendi
ger ist, als es heute unter dem Druck der No t 
und des Todes, der Selbsterniedrigung und der 
Unfreiheit scheinen mag. D e m g e g e n ü b e r ist 
doch das alles k le in und bedeutungslos, was 
wir verloren haben, und wem es auch unwie
derbringlich ist." 

W o r t e der Hoffnung und der Zuversicht , die 
gerade in unseren Tagen wieder für jeden ein
zelnen von uns Bedeutung erlangen — und 
nicht zuletzt e in wenig b e s c h ä m e n , findet 
Er ich von Lölhöffel an der Schwel le des Jahres 
1950: „Sch lech te r als bisher kann es uns nicht 
gehen, und gegen Ärger und menschliche Unzu
l äng l i chke i t en , deren es genug gibt, ist mir im 
Laufe des ersten halben zwanzigsten Jahrhun
derts ein dickes Fel l gewachsen. A l s o s ind wir 
wie immer guten Mutes." S i lke Steinberg 

E r i c h von Lölhöffel, Br iefe aus dem Spatzengar
ten. Die Nachkr iegser lebnissee iner o s t p r e u ß i s c h e n 
Fami l i e in Bad Harzburg . S tunde N u l l , Band 3. V e r 
lag Gerhard Rautenberg, Leer. 224 Seiten, 9 A b b . , 
brosch., D M 14,80 

L o W a r n e c k e , D e c k e und Brot . Nachkr i egs 
erlebnisse in M e c k l e n b u r g , sowjet isch besetzte 
Zone . Stunde N u l l , Band 4. V e r l a g Gerha rd Rauten
berg, Leer. 192 Seiten, 3 A b b . , brosch., D M 14,80 

A l l t a g : M i m a " h ä n g t die W ä s c h e der Kinder 
i m Spatzengarten auf F o t o L ö , h ö f l e l 
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17. Fortsetzung 

Was vorher geschah: Katinka ist gerade 
dabei, ein Gespenst für das neue Buch zu ent
werfen, als es an der Tür klingelt. Es ist Dr. Ben
der — ohne seine Verlobte Gisela —, um den 
versprochenen Besuch nachzuholen. 

„Darf ich Sie in die K ü c h e begleiten?" fragte 
J ö r n Bender. „Dann brauche ich Sie auch in 
diesen M i n u t e n nicht zu entbehren. Im übr i 
gen k ö n n e n wir den Tee auch dort tr inken. Bei 
Ihnen ist es übera l l nett und gemüt l i ch , und 
mir liegt vor a l lem daran, mit Ihnen etwas in 
Ruhe zu besprechen." 

„Sie machen mich m ä c h t i g neugierig", ge
stand Ka t inka und erfuhr a n s c h l i e ß e n d den 
Grund , der ihn an diesem Tage zu ihr geführt 
hatte. 

Es handelte sie h um Plummy, eine nicht 
mehr ganz junge schwarze Shetlandpony-Stu-
te, e in gesundes und kräft iges Tier, wie Dr. 
Bender sagte. Er hatte P lummy erworben, ohne 
ü b e r h a u p t eine geeignete Unterkunft für sie zu 
haben, nur aus M i t l e i d mit dem Tierchen. Zur 
Zeit stand P l u m m y bei ihm daheim in der G a 
rage, in der er ihr eine no tdür f t ige Unterkunft 
eingerichtet hatte. Das war jedoch bestenfalls 
nur eine N o t l ö s u n g für ein paar Tage, höch r 
stens für eine W o c h e . Der Hauswir t w ü r d e es 
nicht l ä n g e r dulden, und er brauchte die Gara
ge auc h unbedingt wieder für sein A u t o . 

„Ich stehe zwar schon mitten in den vorbe
reitenden Verhandlungen mit dem Gemein
derat eines Dorfes unweit Kastellauns", er
zähl t J ö r n . „Dort steht ein 1950 erbautes 
Schulhaus leer. E i n N e b e n g e b ä u d e gehör t 
dazu, das ich in einen Stal l umbauen lassen 
k ö n n t e , auch sind ein Garten und etwas Land 
für eine W e i d e vorhanden. Das G r u n d s t ü c k 
liegt güns t ig , zwar nicht so h ü b s c h wie Haus 
Rosmarin, aber doc h etwas abseits vom Dorf, 
so d a ß ich dort eine A r t Tierheim für meine 
kranken Patienten einrichten k ö n n t e und die 
Tiere ke inen Nachbarn s t ö r e n w ü r d e n . Die 
Gemeinde w ä r e daran interessiert, e inen Tier
arzt am Ort zu haben, und w ü r d e mir unter 
U m s t ä n d e n das Schulhaus gerne verkaufen. 
Doch da gibt es noch einen anderen Interes
senten, der bedeutend mehr bieten kann. Es ist 
zur Zei t noch nichts entschieden, und es kann 
noch W o c h e n , ja Monate dauern, bis ich dort 
'vielleicht einziehen kann." 

„Und da dachten Sie nun an mich und m ö c h 
ten das Pony in meinem Stall einstellen?" 
meinte Kat inka l äche lnd . 

„Sie haben es erraten." J ö r n Bender sah K a 
tinka erwartungsvoll an. 

„Na tü r l i ch nehme ich P l u m m y auf! Der er
forderliche Platz ist vorhanden. Tante Lissy 

hatte ja u r sp rüng l i ch auch zwei Ponys, das 
w ä r e also kein Problem!" 

„Und Ihr Pony w ä r e nicht mehr so alleine. 
Ponys leben lieber und besser in Gesellschaft", 
versicherte er. „Natür l ich werde ich mic h, so 
oft es mir mögl i ch ist, um P lummy k ü m m e r n , 
und Futter wird se lbs tve r s t änd l i ch auch her
angeschafft, w P lummy besitzt üb r igens ein 
nobles Rei tkopfs tück aus Leder. Es k ö n n e n nur 
Kinder auf ihr reiten, sie ist ja ein Shetlandpo-
ny und hat nur eine W i d e r r i s t h ö h e von 102 
Zentimetern. A l s Reitpferd für Kinder sind 
diese Pony nahezu ideal, von ihren Rücken 
fällt ein K i n d nicht so tief hinunter." 

„Ich habe ja Perry zum Reiten", meinte K a 
tinka, „für P lummy w ä r e ich wohl doch zu groß. 
A b e r mir kommt da eine gute Idee. Im Frühl ing 
k ö n n t e n wir für die Kinder von Ginsterfeld 
eine Pony-Party im Garten und auf der Koppe l 
veranstalten. Ich backe Kuchen und richte 
d r a u ß e n in der Laube eine A r t fliegende Tafel. 
Die Kinder dürfen auf den Ponys reiten. Ich 
weiß ja, wieviel Spaß Kinder daran haben!" 

„Diese Idee finde ich einfach ausgezeich
net", meinte J ö r n Bender. „Ich stifte die Ge
t r änke , alles, was zu einer zünft igen Kinder-
Party gehör t , und für eine Ver losung besorge 
ic h kleine Geschenke. Eine Ver losung gab es 
bei uns zu Hause immer, wenn wir zu Geburts
tagsfeiern Schulfreunde einluden. — Doch, 
um nochmals auf P lummy z u r ü c k z u k o m m e n , 
wollen Sie mir wirk l ich diese große Bitte erfül
len? Es bedeutet für Sie immerhin einige 
Mehrarbeit." 

„Ich habe ja ohnehin jeden Morgen im Stall 
zu tun", erwiderte Kat inka . „Da werde ich wohl 
auch mit e inem zweiten Pony fertig werden!" 

„Dann ist ja alles klar", freute sich der Tier
arzt. „ W e n n es Ihnen recht ist, bringe ich das 

Tite lze ichnung Ewald Hennek 

Pony noch heute nachmittag. E in Bekannter 
leiht mir seinen Lieferwagen, und ich verfrach
te P lummy darin. Das ist der einfachste und 
schnellste Transport." 

„Ich richte inzwisc hen die Box für P lummy 
her. A b drei Uhr steht sie empfangsbereit, war
tet auf ihre neue Inhaberin." 

„Sie sind wirk l ich nicht mit G o l d zu bezah
len, Katinka." J ö r n Bender strahlte ü b e r das 
ganze Gesicht. „Ich werde Ihnen dies Entge
genkommen niemals vergessen. W a s t ä t e ich 
wohl ohne Sie? Jedenfalls so lange, bis ich ein 
eigenes Haus mit entsprechenden Neben
r ä u m e n für meine Tiere bezogen habe?" 

„Sie w ü r d e n wohl am liebsten jedes Tier,-
jeden Hund , jedes Pferd oder Pony und was es 
sonst noch gibt, aufnehmen, wenn es in Not ist, 
nicht wahr, Herr Doktor!" meinte Kat inka und 
läche l t e ihm freundlich zu. 

„ W e n n es mögl ich w ä r e und sich keine an
dere Lösung fände, schon", gestand Jö rn Ben
der. „Es w ä r e ja wohl auch ü b e r a u s traurig, 
wenn es anders wäre . Schließl ich setzt mein 
Beruf ein Herz für Tiere voraus. A b e r sagen Sie 
doch bitte nicht immer ,Herr Doktor ' zu mir, 
das klingt so förmlich aus Ihrem Munde . Ich 
schlage vor, wir reden uns in Zukunft einfach 
mit unseren Vornamen an, nachdem wir nun 
durch P lummy beinahe Partner geworden 
sind. Sie haben das ,Haus für Tiere ' schon, ich 
wi l l es erst einrichten. — Sind Sie mit meinem 
Vorschlag einverstanden, Katinka?" 

Er streckte ihr die H a n d hin, und Kat inka 
schlug lachend ein. „Natürl ich, H e r r . . . Ve r -

i zeihung, J ö r n Bender." 
„Einfach nur ,Jörn ' , bitte", erinnerte er 

nochmals. „Vergessen Sie es nicht! W e n n Sie 
sich dreimal versprechen, kostet das etwas,!" 

„ W a s w ü r d e es denn kosten?" fragte Kat inka 
schmunzelnd. 

„Ich verrate es nicht, Sie werden es sc hon 
wissen", erwiderte er und läche l te dabei. 

Kat inka e r r ö t e t e ein wenig und blieb die 
Antwor t schuldig. Sie goß ihrem Gast Tee 
nach. Er sah auf seine Armbanduhr , trank die 
Tasse Tee leer und sagte: „So spä t schon, gleich 
Mit tag . Ich sitze hier in aller Seelenruhe be
quem herum und sollte längst fort sein." 

„ W e n n es heute etwas Besonderes bei mir zu 
Mit tag geben würde , m ü ß t e n Sie unbedingt 
mein Gast sein", e rk lä r t e Kat inka . „Heu te gibt 
es aber nur Butterbrot und Spiegeleier." • 

„Damit wäre ich durchaus Zufr ieden" , erwi
derte er. „Aber ich m u ß leider fort. Ein Patient 
wartet, und dann steht mir noch der Transport 
des Ponys bevor. Ich werde ungefähr gegen 
drei Uhr nachmittags mit P lummy eintreffen." 

Der Doktor verabschiedete sich in großer 
Eile von seiner Gastgeberin. 

Ein neuer Hausgenosse 

Haus Rosmarin erhielt mit P lummy wieder 
einen neuen Hausgenossen, wenn auch nur 
mit Zeit. Kat inka h ä t t e nie hts dagegen einzu
wenden, wenn Jörn ihr die Ponystute für länge
re Zeit oder such ganz ü b e r l a s s e n w ü r d e . V i e l 
leicht kamen der Kauf eines Hauses imd der 
Bau eines Stalles mit N e b e n g e b ä u d e n lür 
seine kranken Tiere doch nicht so bald zustan
de. 

Dieser Gedanke kam Kat inka nicht mar 
P lummys wegen, die sie gerne recht lange b ß r 
halten w ü r d e . Ein eigenes Haus für den Tier
arzt, das bedeutete wohl auch dessen baldige 
Heirat. W e n n er aber erst verheiratet war, 
w ü r d e er sieh hier kaum mehr sehen lassen. 
Ihre Freundschaft w ü r d e mit dem Hochzei ts
tag vielleicht sogar enden. Und wenn er selber 
erst einmal genug Platz für seine Tiere hatte, 
brauchte er sie. Kat inka, auch nicht mehr. Der 
Gedanke, ihn zu verlieren, schmerzte. Sie fühl
te sich ihm innerl ich schon so verbunden wie 
kaum einem anderen Menschen. Sie m u ß t e 
sich aber mit den Tatsachen abfinden. W i e sie 
das meisterte, das war allein ihr Problem. 

A b e r Kat inka hatte ja ihr Haus und ihre A r 
beit und ihren Beruf. Jeder Tag stellte neue A n 
forderungen an sie. Sie w ü r d e weiterhin Bü
cher illustrieren, zwischendurch auch malen 
und zeichnen, nur so zu ihrer Freude. Und 
eines Tages w ü r d e sie ihr Buch schreibep. Das 
war eine Aufgabe, ein Zie l . 

Kat inka hatte das K o m m e n des" Fahrzeugs 
überhör t , also machte sich Jö rn jetzt durch lau
tes Hupen bemerkbar. Der Lieferwagen stand 
bereits auf dem Hof vor dem Stall, Kat inka 
nahm das mit einem Blick aus dem Küchenfen
ster wahr. Fortsetzung folgt 
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H E I M A T W A P P E N 
Farbenprächtige Ausführung mit 
dekorativen Holzrahmen, Prosp. 
kostonlos. Heinz Dembski, Teilst i , 
B7, 7020 Heidenheim, Tel. 0 73 21 / 
4 1593 (früher Tannenbon», Ostpr.) 

E i n e A n z e i g e 

lohnt sie h i m m e r 

A m Sonntag, dem 17. Juni 1984 — Tag der deutschen 
Einheit — treffen sich die Ost- und W e s t p r e u ß e n in 
Hessen zum 

L a n d e s t r e f f e n ' 8 4 

ab 10 Uhr in der Gal lus-Hal le in Grimberg, Kr . Gießer). 
A m Nachmit tag bieten verschiedene Gruppen ein 
buntes Volkstumsprogramm an. 

Band I Dr. Horst Wolf 
Ich sage die Wahrheit 
oder ich schweige 
Als Arzt in Pr.Eylaubei der Roten Armee. 

144 Seiten 

Band II Hildegard Rosin 
Führt noch ein Weg zurück? 
Als der Krieg vorbei war, noch drei 
Jahre in Königsberg 244 Seiten 

Band III Erich von Lölhöffel 
Briefe aus dem Spatzengarten 
Die ersten Nachkriegsjahre einer ost
preußischen Flüchtlingsfamilie in Bad 
Harzburg. 244 Seiten 

Band IV Lo Warnecke 
Decke und Brot 
Nachkriegserlebnisse in Mecklenburg, 
sowjetisch besetzte Zone 196 Seiten 

ATOLLE 
Schicksale 1945 1949 « 

Decke u n d B r o t 
Briefe 
aus dem 
Spatzengar ten 

NULL> 
S c h i c k s a l e 1 9 4 5 - 1 9 4 9 

Als Band V erscheint im August: Lager 6437 — Ich war verschleppt nach Sibirien — von 
Hildegard Rauschenbach. Jeder Band broschiert 14,80 D M 

Rautenbergschc Versandbuchhandlung 
2950 Leer Telefon 04 91/4142 Postfach 19 09 

Auflösung in der nächsten Folge 
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Verlobung unter Birkengrün 
Zustand zwischen W a c h e n und Schlafen. Da 
v e r s p ü r t e sie ein läst iges Kr ibbe ln im Gesicht. 
In dem Glauben, es handele sich um ein 
Kriechtier, wehrte sie es energisch ab, ohne 
dabei die A u g e n zu öffnen. A l s die Beläs t igung 
sich aber wiederholte, richtete sie sich verä r 
gert auf und blickte erstaunt den W i l l i Schal-
nat aus der Nachbarschaft an. 

„Du?" 
„Hm, hm!" 
Die A n n a wurde puterrot. Sie s c h ä m t e sich 

unbeschreibl ich vor dem W i l l i mit diesem Ge
sicht. 

„Ich wollte mal nach dir sehen und dir s chö
ne Feiertage wünschen ! " sagte er freundlich. 

„Das ist nett von dir, W i l l i — wirst wohl auch 
der einzige bleiben, der das tut. Ich fühl' m ich 
ganz s c h ö n b löd ' so allein. Und nirgends kann 
man hin, wenn man so aussieht." 

„Das geht vorüber!" antwortete der W i l l i 
schlicht. 

„Fahrt ihr heute nicht zur Kirche?" wollte die 
A n n a wissen. 

„Doch, unsere sind schon alle weg!" 
„Und du? W a r u m bist du nicht mitgefah

ren?" 
„Ich dachte, es ist besser, dir Gesellschaft zu 

leisten." 
„Einen Kranken zu besuchen, zeugt von 

N ä c h s t e n l i e b e . Das ist auch eine A r t Gottes
dienst, da hast du recht." 

„So krank bist du ja nun auch wieder nicht!" 
lachte W i l l i jetzt übe r l egen . 

„Trotzdem bist du gekommen!" 
„Freut es dich?" 
„Hm!" 
A n n a l äche l t e ihm zu. Es folgte eine längere 

G e s p r ä c h s p a u s e , w ä h r e n d der W i l l i immer 
noch mit dem Grashalm spielte, mit dem er die 
A n n a zuvor wachgekitzelt hatte. Darauf deu
tete sie jetzt und fragte: „Hast du damit noch 
weitere Angriffe vor? Vie l le ich t heute nach
mittag?" 

„ W e n n du wieder schläfst, wenn ich komme, 
w ä r e es möelich!" meinte er darauf. 

<A rr 

„Willst du denn nicht zum Festplatz?" 
„Kann ich ja nicht!" 
„Und weshalb nicht?" 
„Wer soll denn auf dich aufpassen, wenn ich 

da hingehe?" 
„Mohrchen!" sagte A n n a schnell, aber ihre 

Verlegenheit war bei aller Schlagfertigkeit of
fenkundig. W i l l i und sie waren viel zusammen, 
wie es unter Nachbarskindern auf dem Lande 
übl ich ist. Die vier Jahre Altersunterschied 
hatten dabei nur zeitweil ig eine Rolle gespielt. 
Im allgemeinen hatten sie immer Interesse 
fü re inander aufgebracht. Und in letzter Zeit 
ganz besonders. W e n n sie sich ansahen, ver
g a ß e n sie jetzt manchmal sogar, was sie sagen 
wollten. 

W i l l i ve r l i eß sie erst mittags und war um die 
Kaffeezeit schon wieder da. M i t ihm zusam
men schmeckte A n n a auch der Fladen. Sie 
hatte das neue Pfingstkleid angezogen und 
W i l l i damit ein bewunderndes .Donnerwetter' 
entlockt, trotz Mumpsgesicht und Osterhasen
tuch! A u c h den ganzen zweiten Feiertag ver
brachten sie miteinander. Und sogar am Letzt
feiertag kam W i l l i noch ein We i l chen h e r ü b e r . 
Da fand er die A n n a besonders fröhlich vor. 
Die Geschwulst war be t r äch t l i ch zu rückge 
gangen, so d a ß sie es wagen konnte, ohne Kopf
tuchverband herumzulaufen. 

W i l l i druckste ein wenig herum an diesem 
Morgen. Es kam der A n n a vor, als wolle er 
etwas sagen, das ihm nicht recht ü b e r die L i p 
pen kam. Sie war dabei, die welkgewordenen 
Birkenzweige unter den Stubendecken zu ent
fernen. Und er sah ihr eine Zeit lang mit übe r 
triebener Aufmerksamkeit zu. Erst dann fragte 
er wie beiläufig, ob er ihr helfen solle. „ W e n n 
du willst!" sagte A n n a . 

A l s alles am Boden lag, machten sie sich ge
meinsam daran, die Zweige zusammenzuraf
fen. Dabei ergab es sich unwil lkür l ich , daß ihre 
H ä n d e sich fanden. U n d plötz l ich hielt W i l l i 
die A n n a in den A r m e n und ihre Lippen trafen 
sich zu einem ersten, innigen Kuß. 

A l s sie sich voneinander lösten, fragte W i l l i : 

hßrioahr/e I 

.Könn tes t du dir vorstellen, mit mir verheira
tet zu sein?" — „Ja, das k ö n n t e ich! antwortete 
A n n a gelassen. „Und - w ü r d e s t du gern meine 
Frau werden?" Diese Frage hatte v ie l M u t ge
kostet. „Ja, W i l l i — das w ü r d e ich! jubelte 
A n n a auf und schlang fest ihre A r m e um sei
nen Hals. lAr . t i -

Im Ü b e r s c h w a n g der Gefüh le hob W i l l i sie 
hoch und wirbelte sie ein paarmal herum, so 
d a ß die welken Birkenzweige nur so durch die 
Stube flogen. Dann k ü ß t e er sie wieder. U n d 
dieser Kuß ließ beide alles um sich herum ver
gessen. Sie h ö r t e n weder den Burgschatschen 
W a g e n auf den Hof gefahren kommen, noch 
nahmen sie wahr, d a ß p lö tz l ich alle in der 
Stube standen. A l s A n n a sich endl ich umdreh
te, sah sie vier verschmitzte Gesichter an der 
Tür . N u r das von Tante M a l c h e n wirkte leicht 
e n t r ü s t e t . „Kann man vie l le icht mal erfahren, 
was das zu bedeuten hat?" fragte die Tante 
etwas schroff. „Das k ö n n t ihr", antwortete 
A n n a prompt, „Willi und ich haben uns soeben 
verlobt!" 

„Scheint augenbl ick l ich eine Ep idemie zu 
sein!" meinte das Tantchen darauf. Dann ent
fernte sie s ich diskret und dachte d a r ü b e r 
nach, wie ihr Sparbuch aussehen w ü r d e , nach
dem auch diese V e r l o b u n g ihren offiziellen 
Rahmen gefunden hatte. 

Ewiger Frühling 
Ich gehe durch einen Birkenwald 
auf grünem Moos so warm und weich. 
Es ist Herbst und Frühling zugleich. 

Der Nebel dämpft das Sonnenlicht, 
ich höre dich rufen, 
doch ich sehe dich nicht. 

Ewiger Frühling im Birkenwald, 
ich bin wieder jung — 
und ich komme bald. 

E v a M . S i rowatka 

Josef Sommerfeld Ein gestörtes Morgenidyll 

O s t p r e u ß e n heute: Reizvolle Landschaft in 
Masuren Foto Salden 

D ie Stube duftete wie eine A l l e e nach 
einem kräft igen Früh l ings regen . Unter 
jedem Deckenbalken lugte frisches Bir

k e n g r ü n hervor, wie es übl ich war zu Pfingsten. 
A u c h die A n n a Burgschat hatte es so gehalten, 
obwohl sie an diesem Pfingstfest ganz allein zu 
Hause war. Vater, Mutter, Schwester und Bru
der waren weggefahren, e inschl ießl ich der lie
ben, aber recht energischen Tante Malchen, 
die sonst nicht v o m Hof zu kriegen war. A b e r 
der A n l a ß war auch ein bedeutender: der 
Bruno, Annas Bruder, Tante Malchens auser
korener Liebl ing, verlobte sich. Dabei durfte 
Tante Malchen einfach nicht fehlen! Die Ver 
lobungsfeier wurde bei der Braut ausgerichtet, 
und die wohnte weit entfernt. 

Schon am Sonnabend waren sie alle gefah
ren, und erst am Dienstag woll ten sie wieder
kommen. Das war eine entsetzlich lange Zeit, 
fand A n n a . Das ganze Unbehagen verdankte 
sie nur einer v e r s p ä t e t e n Kinderkrankheit , 
dem Ziegenpeter, auch M u m p s genannt. 

A n n a lieJß ihre Kaffeetasse halb ausgetrun
ken stehen und ging hinaus in denGarten. Dort 
ließ sie sich unter dem b l ü h e n d e n Kirschbaum 
nieder. Mohrchen, der Hofhund, kam dazu, 
legte den Kopf in ihren S c h o ß und sah sie treu
herzig an. A n n a nickte ihm mißmut ig zu und 
sagte: „Hier sitzen wir nun, und die anderen 
feiern Verlobung!" Dann streckte sie sich in 
dem schon recht hohen Gras lang hin. Sie 
sch loß die Augen und gab sich M ü h e , an nichts 
zu denken. Bald darauf befand sie sich in einem 

Um halb drei sind die Kuchen fertig, geh' 
pünk t l i ch hin", sagte meine Mutter. Das 
sagt sie immer: pünk t l i ch . A l s ob ich 

unser Bürofräulein bin. Die pflegt näml i ch die 
Unpünk t l i chke i t wie ich. Ich werd' mich doch 
nicht abjachern! So gedankenschwer setzte 
ich mich in Bewegung und schlenderte ge
mäch l i ch die St raße entlang in Richtung unse
res Bäckers . W i e herrlich es überal l roch: Bir
kengrün, Braten, Kuchen, Schmierseifenlauge, 
Mottenpulver . W o h l nicht der Duft der g roßen 
weiten Wel t , aber Heimgemachtes, Vertrau
tes. Und was das Mottenpulver anbetraf, seine 
große Zeit begann in der Pfingstwoche, denn 
ein O s t p r e u ß e rechter Ar t t rägt seinen Pelz bis 
Himmelfahrt. 

Pfingsten 
Ginster schlägt 
gelbes Feuer 
aus dem Stein. 
Drüberhin wabert 
Nebel wie Rauch. 
Hinaul, hinab 
lodert's die Hänge 
des Ahrtals. 

Die Schwalben 
beginnen zu nisten. 
In verbleiten Fenstern 
glühn rote Geranien. 
Worauf, Marietta 
wartest du noch? 
Alles ist 
für dich bereit. 

Ernst Edmund Keil 

Hannelore Patzelt-Hennig 

D ie Junisonne stand zwischen dem Osten 
und S ü d e n am H i m m e l und über f lu te te 
mit ihrem Licht die in voller Pracht ste

hende satte Natur. Der Hausgarten, der das 
Wohnhaus des alleinstehenden Hofes umfing, 
grenzte mit einer Seite direkt an den um eini
ges tiefer gelegenen Teich. Fabian, der zwölf-

Der Bäcker wollte gerade sch l i eßen und 
schob mir brummig die zwei Kuchenbleche 
unter den A r m . Mögl i che rwe i se — ja, so wird 
es gewesen sein — h ä t t e ich auf dem S t r aßen 
rand trudelnd von einem forschen Studenten 
ge t r äumt , der, seine Kollegmappe unter den 
A r m geklemmt, auf mich zupromenierte. M i t 
einem Male — platsch — rutschten die Streu
selkuchen v o m Blech auf's Kopfsteinpflaster. 
Eine Sippschaft Spatzen plachanderte ü b e r 
einem Haufen Pfe rdeäppe l . Einige trippelten 
eifrig auf den Kuchen zu, als ich aus meiner 
Verdatterung erwachte und hastig „die Gefal
lenen" auf die Bleche schob. Das hat doch wohl 
niemand gesehen? 

A u f der anderen S t r a ß e n s e i t e ging Onkel 
Brassel zum Gericht, fünf Minu ten vor drei, 
pünkt l i ch , wie Beamte zu sein haben. A c h 
Gottchen, w ä r e ich doch schon um halb zwei 
losgegangen, dann h ä t t e mich Onke l Brassel 
nicht gesehen — ausgerechnet der! 

He iß durchfuhr es mich, als er uns am 
Pfingstsonntag vor der Anlegestelle der Krut-
tinna begrüß te . W ä h r e n d meine Mutter den 
Korb mit dem U n g l ü c k s k u c h e n im Boot ver
staute, half er den Damen ins schwankende 
Gefährt . „Komm", rief er mir zu, „gib dein 
H ä n d c h e n , Fräu le in Guck-in-die-Luft ." Ein 
wenig unbehaglich war mir zumute, als wir 
durch „ein S tück Garten Eden", so bezeichnete 
man den Krut t innaf luß, zum Gasthaus Krut-
tinnen gestakt wurden. A l s die Kaffeegesell
schaft auf ihrem H ö h e p u n k t angelangt war, 
rief Onke l Brassel vom anderen Ende des T i 
sches zu mir he rübe r : „Na, schmeckt's dir, Mar-
jellchen?" Und er zwinkerte fröhlich mit den 
Augen . Danke, Onkel , die Vokabe l „Verpet 
zen" kennst du nicht! 

j ähr ige Sohn des Bauern, hatte s ich auf e inem 
Stubben, dem Rest einer vor Jahrenentfernten 
Esche, niedergelassen und beobachtete 
stumm die Wasse r f l äche . Es war Pfingstzeit, 
darum waren Schulferien, und die Arbe i t auf 
dem Felde d r ä n g t e vorerst nicht. 

Das gewaltige H immel sb l au mit einigen 
S c h ö n w e t t e r w ö l k c h e n spiegelte sich im Te ich 
wider und ver l ieh ihm den Ansche in , als w ä r e 
seine Tiefe so unglaublich wie das Himmels 
g e w ö l b e unendl ich erschien. Dabei verfügte 
das G e w ä s s e r weder übe r eine besondere Tiefe 
noch ü b e r eine g rößere Ausdehnung. Z u m 
Schwimmenlernen für die Kinder und als gele
gentliche T r ä n k e für die K ü h e g e n ü g t e es 
vollauf, a u ß e r d e m wurde aus dem daneben be
findlichen Brunnen das Wasser zur F ü t t e r u n g 
der Haustiere in die Stäl le geleitet. 

Da zu jener Vormittagsstunde alles ruhig 
b l iebund niemanddasfr iedl icheldyl l r ingsum 
den Teich zu s t ö r e n schien, l ieß sich unvermu
tet ein S c h w ä r m kleinerer Fische sehen, der 
dicht bis unter die Obe r f l äche heraufkam und 
aus etwa vierzig Fischlein von derselben A r t 
bestand, die sich lebhaft mit dem S c h w ä n z 
chen wedelnd vorantrieben und endl ich eine 
m ä ß i g e Schwenkung nach einer Seite ausführ
ten. Fabian hatte den A t e m angehalten, als 
fürchte er, das l iebliche Bild s t ö r en zu k ö n n e n . 

Plötzl ich aber begannen die Fischlein wie 
wi ld mit den S c h w ä n z c h e n zu rudern, wie auf 
ein Kommando senkten sie die Köpfchen, und 
im N u hatte der Pulk, Tiefe gewinnend, s ich 
den Blicken des Beobachters entzogen. 

Verwundert ließ der stumme Zuschauer 
seinen Blick ü b e r den Te ich gleiten, ob ir
gendwo eine unvermutet drohende Gefahr 
entstanden sei. Die A u g e n suchten das Ufer ab, 
konnten aber nichts dergleichen entdecken. 
Darum hob er den Blick und schaute empor, 
und siehe da, des Rätse ls Lösung folgte so-
gleic h. E in graufarbener Fischreiher mit s-för-
mig gebogenem Hals und dem zu einem Spieß 
vorgestreckten langen Schnabel n ä h e r t e sich 
im Fluge1 kaum 30 Meter übe r dem Boden, legte 
sich sodann in eine Kurve und verminderte die 
F lughöhe , um das G e w ä s s e r genauer inspizie
ren zu k ö n n e n . 

Empör t sprang Fabian auf, fuchtelte erregt 
mit H ä n d e n und A r m e n in der Luft und schrie 
dem Bösewicht drohende Wor te zu. Der aber 
ließ sich durch das wi lde Gebaren des Jungen 

nicht im geringsten beirren, rundete die K u r v e 
weiter aus und entfernte s ich dann unverr ich-
teter Dinge nach dem „Fischte ich" auf der ent
gegengesetzten Seite hinter dem Hof zu. Das 
G e w ä s s e r war nicht nur um einiges größer als 
der Hofteich, sondern mit seinen fünf und 
mehr Mete rn Tiefe auch entschieden wasser
reicher. W i e schon der N a m e ve r rä t , lebten 
darin g e n ü g e n d Fische, so d a ß er s ich für e inen 
Jagdbesuch weit mehr empfahl als der k le ine
re Teich . 

Durch sein p lö t z l i ches Erscheinen hatte der 
Fischreiher das friedvolle Morgen idy l l ges tö r t . 
Verbit ter t d a r ü b e r machte s ich Fabian so
gleich auf, ver l ieß seinen Beobachtungsplatz, 
ü b e r q u e r t e e i l igen F u ß e s den Hof und s t ü r m t e 
zum Fischte ich h i n ü b e r , wo er den dreisten 
Störenfr ied wiederzufinden hoffte. Da jener 
s ich erlaubt hatte, das l ieb l iche Bi ld am T e i c h 
zunichte zu machen, sollte auch ihm nun die 
Freude am Fischestechen verdorben werden. 

V o m A c k e r las Fab ian rasch einige h ü h n e r 
e igroße Klau ten auf und schl ich damit, e in 
W e i d e n g e s t r ü p p als Deckung b e n ü t z e n d , an 
den g r o ß e n Te i ch heran, den Fischreiher auf
z u s p ü r e n und ihn mit den Wurfgeschossen zu 
ü b e r r a s c h e n . Dazu aber l ieß es der gerissene 
Schl ingel gar nicht erst kommen; kaum hatte 
der n ä m l i c h im flachen Wasse r unweit des 
Ufers stehend das Herannahen seines W i d e r 
sachers gewittert, so erhob er s ich mit kräfti
gen F l ü g e l s c h l ä g e n und flog auf und davon, als 
woll te er sagen: N a , wenn es jetzt nicht sein 
kann, dann gewiß zu einer anderen Stunde. 

Zornig d a r ü b e r , erneut den K ü r z e r e n gezo
gen zu haben, schleuderte ihm der Junge K l a u 
te um Klaute nach, die be im Aufsch lag im 
Wasser wi lde Wel lenkre i se erzeugten, dar
ü b e r hinaus aber ohne Gefahr für den Fisch-
rauber bl ieben. Fabian bl ieb nichts anderes 
übr ig , als Ähnl ich ZU denken, w i e e s d e m Fisch
reiher zuvor in den M u n d , Verze ihung , in den 
Schnabel gelegt worden war: N a , warte nur 
wenn nicht jetzt, dann s icher l ich ein anderes 
M a l . Damit suchte er M y l o r d auf, der in seiner 
Budean der Kette lag. Der treue Hofhund hatte 
ihn noch nie e n t t ä u s c h t . Bei i hm ließ er s ich 
nieder, Umschlag seinen zottigen Hals und er
zäh l t e ihm haarklein, was s ich soebenan Uner
freulichem zugetragen hatte. M y l o r d h ö r t e g e -
duldig zu, tat sogar sehr v e r s t ä n d n i s v o l l und 
leckte dem Jungen wie zum Trost tei lnehmend 
die Hand . 

Ursula Twardy 

Der gefallene Streuselkuchen 
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Das Geheimnis der Kunst 
Bildnisse ostdeutscher Künstler werden in Regensburg ausgestellt 

E ine Auss te l lung von besonderem Reiz ist 
derzeit in Regensburg zu sehen: Die Ost
deutsche Galer ie p r ä s e n t i e r t noch bis 

zum 23. September in ihren R ä u m e n in der Dr.-
J o h a n n - M a i e r - S t r a ß e 5 (Öffnungszei ten: 
Diens tagbisSonnabend lObis 13Uhr, 14bis 17 
Uhr, Sonntag 10 bis 13 U h r ; Kata log D M 3,—) 
aus der Sammlung des Berliners W i l f r i e d 
G ö p e l „Bildnisse ostdeutscher Küns t le r" . Für 
den nordostdeutschen Raum besonders inter
essant dür f t en die A r b e i t e n von K a r l He in r i ch 
Chr i s t i an A l b r e c h t (1862 Hamburg — 1926 
Kön igsbe rg ) , Jacob Binck (um 1500 Köln — 
Sommer 1569 Königsberg) , Danie l Chodo-
wieck i (1726 Danz ig — 1801 Berlin), Lovis C o -
rinth (1858 Tapiau — 1925 Zandvoort), Ar thu r 
Degner (1888 G u m b i n n e n — 1972 Berlin), G u 
stav Ei lers (1834 K ö n i g s b e r g — 1911 Berlin), 
Richard Friese (1854 G u m b i n n e n — 1918 Z w i 
schenahn/Oldenburg) , E. T. A . Hoffmann 
(1776 K ö n i g s b e r g — 1822 Berlin), C a r l W i l 
helm H ü b n e r (1814 Kön igsbe rg — 1879 D ü s 
seldorf), K ä t h e K o l l w i t z (1867 K ö n i g s b e r g — 
1945 Mor i tzburg bei Dresden), Eduard Meyer 
heim (1808 Danzig — 1911 Berlin), Ludwig 
Pietsch (1824 Danz ig — 1911 Berlin), Robert 
Reinick (1805 Danzig — 1852 Dresden), L u d 
wig Rosenfelder (1813 Bres lau— 1881 Königs 
berg), C a r l Scherres (1833 K ö n i g s b e r g — 1923 
Berlin), E n o c h Seemann d. J . (um 1694/95 Dan
zig — 1744 London), M i c h a e l W i l l m a n n (1630 
Kön igsbe rg — 1706 Kloster Leubus) und nicht 
zuletzt v o n H e i n r i c h Wol f f sein, der lange 
Jahre an der K ö n i g s b e r g e r Kunstakademie 
lehrte. — Die Sammlung wi rd e r g ä n z t durch 
Küns t le r fo tograf ien u. a. von Cor in th , Degner 
und von K ä t h e Ko l lw i t z . 

In seinem Vorwor t zum Kata log e r l ä u t e r t 
W i l f r i e d G ö p e l , wie er zu einer derartig um
fangreichen Sammlung kam, die in Regens
burg nur zu e inem T e i l vorgestellt werden 
kann. „So zog i c h . . . aus, u m auf eigene Faust in 
den Ate l ie rs , i m G e s p r ä c h mi t den K ü n s t l e r n 
selbst dem Geheimnis der Kunst n a c h z u s p ü -
ren. 

„ A m s t ä r k s t e n , als e in wirkl iches Erlebnis, 
beeindruckte m i c h damals die erste Begeg
nung mit K ä t h e K o l l w i t z i n der noch ganz an 
den P l ü s c h der Jahrhundertwende erinnern
den W o h n u n g i m alten Arbei tervier te l M o 
abit. Unvergessen bleibt mir, wie die Sechzig-

Mein Lied—Mein Land 
Liederbuch wieder aufgelegt 

D ieses Buch w i l l e in Erbe bewahren. 
W e n n wir dieses Erbe zu gebrauchen 
wissen, wi rd Leben aus der Heimat wie

der in uns g e g e n w ä r t i g sein. A l l e s G e g e n w ä r 
tige aber hat Zukunft." Diese W o r t e stellte Pro
fessor Herber t W i l h e l m i seinem Liederbuch 
„Mein L i e d — M e i n Land" voran, das die 
Landsmannschaft O s t p r e u ß e n n u n wieder neu 
aufgelegt hat. Das Buch, das lange Zei t vergrif
fen war und ü b e r die Jahre immer wieder neue 
Freunde gefunden hat, stellt i n doppeltem 
Sinn e in Erbe dar, nicht zuletzt n ä m l i c h auch 
das Erbe Professor Wi lhe lmis , des letzten D o m 
organisten v o n K ö n i g s b e r g und Bewahrers 
wertvol len Kulturgutes. 

121 Lieder hat Professor W i l h e l m i zusam
mengetragen und zum T e i l i n mehrst immigen 
Chor - und I n s t r u m e n t a l s ä t z e n veröffent l icht . 
Die e inzelnen Lieder wurden in Kapi te ln ge
ordnet, sie reichen von „Land der dunklen 
W ä l d e r " ü b e r geistliche Lieder, Liebeslieder 
bis h in zum tradit ionellen Vo lks l i ed . 

„In begrenztem Umfang wurde neues L ied 
gut aufgenommen, auch solches, das erst nach 
unserer Ver t re ibung entstanden ist", e r l äu te r 
te Prof. W i l h e l m i . „Die A u s w a h l dieser Lieder 
erfolgte unter dem gleichen Gesichtspunkt 
wie der alten Volks l i eder und ihrer Texte, die 
s ich hier und da eine redaktionelle Ä n d e r u n g , 
ge legent l ich auch eine Neufassung gefallen 
lassen m u ß t e n , um sie unserem Zeitempfinden 
anzugleichen." 

Der Lied te i l w i rd e r g ä n z t durch Zeichnun
gen des Memele r s K a r l - H e i n z Engel in und 
durch e inen informativen A n h a n g „Mein 
1 ^ ^ " , — E i n Liederbuch, das in keinem san
gesfreudigen Haushal t fehlen sollte! SIS 

Herbert Wilhelmi (Hrsg.), Mein Lied — Mein 
Land L ieder der Ost - und W e s t p r e u ß e n . Lands
mannschaft O s t p r e u ß e n , A b t . Kul tu r . Parkallee 
84—86, 2000 H a m b u r g 13. 156 Sei ten mit zahl re i 
chen A b b . , brosch., S c h u t z g e b ü h r D M 6,—. 

jährige, angetan mit einem altmodischen U m 
schlagtuch, sehr lebendig aus ihrem Leben er
zäh l te , von der tiefen Religiosi tät ihres Eltern
hauses in Königsberg , von den ersten 
A n f ä n g e n küns t l e r i s che r Arbei t in der H e i 
matstadt und in M ü n c h e n , von der ,Malschule 
für Damen ' Ka r l Stauffer-Berns am Berliner 
T ie rga r t en . . . Es war die Zeit der g roßen A r 
beitslosigkeit, als K ä t h e Kol lwi tz die Rechte 
ihrer Graphik an den Berliner H ä n d l e r van der 
Becke verkaufte, deren Erlös mit Sicherheit 
zum g r ö ß t e n Te i l mithalf, die No t der A r m e n 
und Ä r m s t e n zu l indern. U n d auf meine Frage 
nach dem Erlebnis des Al te r s antwortete sie 
nur ,wohl wachse uns auf dem Wege zum G i p 
fel Reife und Erkenntnis zu, aber nur al lzu h ä u 
fig verhindere der Nebe l im Ta l auch die klare 
Sicht ü b e r die ganze Landschaft'. Wahrhaft 
eine Frau, deren Hal tung ebenso wie dem mit
füh l enden und mit leidenden W e r k Achtung, 
ja Dank und unsere Liebe gebühren . " Nich t zu
letzt aus dieser Begegnung und der Erkenntnis, 
„ W e r t und Bedeutung eines k ü n s t l e r i s c h e n 
W e r k e s nur zusammen mit der vi ta und den 
personalia des Schaffenden selbst erkennen 
und beurteilen" zu k ö n n e n , ist schl ießl ich die 
Sammlung Wi l f r i ed Göpe l entstanden. 

Silke Steinberg 

Heinrich Wolff: Radierklasse Peter H a l m (Radierung, Aquat inta , Schabkunst, 1899). Arbe i t en 
des Schlesiers werden noch bis zum 24. Juni in der S t ä d t i s c h e n Galerie Al tes Theater Ravens
burg und ab 7. Ju l i im Kulturzentrum O s t p r e u ß e n in Ell ingen gezeigt 

Die erlebte Freude weitergeben Ein viel%eYeister Autor 

7nm TnH vnn Ortn Rnmhcjph 
Wir stellen vor: Die Malerin Ilse Grube und ihre Bilderwelt 

I n einer Auss te l lung im Verdener Heimat
museum wurden kürz l ich neben Arbe i t en 
von Dr. Werne r Ehrenforth und Dr. Joachim 

Grube auch Bilder von Ilse Grube gezeigt. Die 
Küns t l e r in , am 24. Oktober 1907 als Tochter 
des Pfarrers und Oberstudienrates M a x Ehren
forth im G r o ß r a u m Berl in geboren, b e s a ß be
reits seit dem zehnten Lebensjahr eine enge 
Beziehung zur He imat und zur Landschaft 
ihrer aus Masuren und dem Kre is Labiau 
stammenden Eltern. 

Der Umgang mit den Wasser- , s p ä t e r auch 
Ölfarben, wurde schon früh von den Eltern ge
förder t und bl ieb bis heute die Ilse Grube ge
m ä ß e Ar t , das in der Natur Gesehene und Er
lebte umzuformen. Gemeinsame frühe Reisen 
mit ihrem Bruder Werne r nach Dalmat ien und 
Skandinavien boten Mögl ichke i ten , das ge
meinsame H o b b y M a l e n unter anderen Licht
v e r h ä l t n i s s e n als denen Berlins und seiner 
Umgebung zu erproben. 

Anfangs als Feriengast auf verschiedenen 
G ü t e r n O s t p r e u ß e n s , seit 1935 als Ehefrau des 
Landwir ts H e l l m u t h Grube, der den ü b e r 200 
Jahre im Besitz der Fami l ie befindlichen Hof in 
A u g a m , Kre is Pr. Eylau, ü b e r n a h m , hatte Ilse 
Grube immer wieder Gelegenheit, Licht , Far
ben und Formen der o s t p r e u ß i s c h e n Land
schaft kennen- und l ieben zu lernen. Zahlre i 
che Wanderungen und Fahrten führ ten sie auf 
die Kurische Nehrung, an die S a m l a n d k ü s t e 
und nach Masuren. 

N a c h der Flucht und der R ü c k k e h r ihres 
Mannes aus russischer Gefangenschaft zog die 
sechsköpf ige Famil ie 1950 auf einen kleinen 
Aussiedlerhof i n Sahms, Kreis Herzogtum 
Lauenburg. Vergleichbare Farben und For
men i m Landschaftsbild der Umgebung riefen 
Erinnerungen an St immungen os tp r euß i s che r 
Landschaften wach und weckten den Wunsch , 
diese Erinnerungen i m A q u a r e l l festzuhalten. 
D o c h erst nach Verpachtung der L ä n d e r e i e n 
des gemeinsam mit ihrem M a n n bis 1968 be
wirtschafteten Aussiedlerhofes war die Zeit 
für eine intensivere Beschäf t igung mit ihrem 
H o b b y wieder vorhanden. 

Ohne A n s p r u c h auf küns t l e r i s che Profilie-
,rung, Zugehör igke i t zu einer bestimmten St i l 
r ichtung oder A b h ä n g i g k e i t von einer Küns t 
l e rpe r sön l i chke i t entstanden Aquare l le allein 
aus der Freude an Farben, Landschaften und 
immer wieder Blumen mit dem W u n s c h , die 
erlebte Freude im G e d ä c h t n i s aufzubewahren 
oder gegebenenfalls an andere weiterzugeben. 

E . B. 

Zum Tod von Otto Rombach 

E iner meiner s c h w ä b i s c h e n Dichterfreun
de und Geistesgenossen Ot to Rombach, 
1904 i n He i lb ronn geboren, ist am 19. M a i in 

Bie t igheim verstorben. M i t dem in ungebrochener 
Schaffenskraft t ä t i g e n guten M e n s c h e n verband 
m i c h eine b e g l ü c k e n d e Freundschaft aus meinen 
Berl iner Jahren. 1929 traf i ch R o m b a c h bei der 
Probe zu se inem Drama „ A n d r e a s Sch lü t e r " im 
Deutschen Theater mit dem Hauptdarstel ler Theo
dor Loos. Unsere leider nur auf Briefwechsel be
s c h r ä n k t e Verbundenhe i t dauerte bis zu seinem 
Lebensende. Er lobte stets me in „ge t reues . Geden
ken" und sandte, mi r seine neuen Werke , lobend 
mein „ h u m a n e s W i r k e n " . — Ich werde fnn hie ver
gessen. 

Hundert tausende Leser kennen seine Romane 
„Adrian, derTulpendieb" und „Der junge Herr A l e x i 
us"; vor se inem Tode erschien sein neuestes Buch 
„Der goldene Mei lens te in" in der Deutschen V e r 
lagsanstalt, Stuttgart. In diesem ebenso interessan
ten wie sprachl ich s c h ö n e n W e r k werden von dem 
vielgereisten Autor , der 1978 ü b r i g e n s Ehrengast 
der V i l l a Mass imo in Rom war, die historischen Bau
ten der Ewigen Stadt kenntnisre ich und anschau
l ich beschrieben. „ R ö m i s c h e Vedu ten und Gestal 
ten" — so der Unter t i te l — werden den Deutschen, 
die Jahrhundert um Jahrhundert R o m besuchten — 
v o m Kaiser bis z u m einfachen Pilger —, lebendig 
machen. Rudolf Lenk 

K U L T U R N O T I Z E N 

„Preußens Weg zur Seemacht: Unternehmungen 
der P r e u ß i s c h e n Seehandlung i n Stettin i n der er
sten Häl f te des 19. Jahrhunderts am Beispiel des 
Schiffes ,Princess Louise" ' ist der T i te l eines Vor t r a 
ges von Dr . Stefan Har tmann . Arbeitsgemeinschaft 
Ostmit te leuropa, Berlin-Steglitz, A r n o - H o l z - S t r a ß e 
14, Freitae, 15. Juni , 19.15 Uhr . 

Ilse Grube: Kurenkahn (Aquarell) 

Die Sommergaler ie Linda M e i f o r t h in W i t t d ü n -
Richardshof, 2252 St. Peter-Ording, zeigt bis Ende 
Augus t zur Eröffnung ihrer neuen Auss te l lungs
r ä u m e A r b e i t e n von Lothar Rudioff, H a n s - J ü r g e n 
Jensen, Chr i s t a Iversen, Ben Borger, Susie Böhm, 
U d o Pusch, A n n e l i e s Liebschner-Stabenow, M a i k e 
Fa lck -Nico la i sen und Knu t Arens . 

Die Stiftung Pommern zeigt im Rantzaubau des 
K i e l e r Schlosses bis 29. Ju l i eine Auss te l lung unter 
dem T h e m a „ G e h e i m r a t Prof. Dr . med. Rudolf V i r -
chow (Schivelbe in 1821 — 1902 Berlin)", Briefe, B i l 
der, Bücher , Dokumente . 

Das Bonner Schaufenster der Stiftung P r e u ß i 
scher Kulturbesitz p r ä s e n t i e r t bis 8. Ju l i Ze ichnun
gen und Druckgraphik von A d o l f von M e n z e l . W i s 
senschaftszentrum. A h r s t r a ß e 45. 

Festliche Übergabe des Andreas-Gryphius-
Preises (Ostdeutscher Literaturpreis) 1984 an Dr. 
Hans Sahl (Dresden /USA) , F ö r d e r u n g s p r e i s e an Fe
licitas Fr i schmuth (Berlin/Geretsried), K a r i n Vogt 
(Insterburg/Stuttgart), Siegfried Heinr ichs (Al l e 
r ingersleben bei Magdeburg/Ber l in) . Haus des 
Deutschen Ostens Düsseldorf , Freitag, 15. Juni , 11 
Uhr . 

Die Ostdeutsche Galerie Regensburg zeigt bis 
z u m 26. Augus t Plastik, Ze ichnungen und Druck
graphiken von Renee Sintenis (1888Liegnitz — 1964 
Berlin). Gle ichze i t ig ist eine Studioausstel lung z u m 
G e d ä c h t n i s des Troppauer K ü n s t l e r s K a y Krasni tz -
ky zu sehen. D ie Ostdeutsche Galer ie ist Dienstag 
bis Sonnabend 10 bis 16 Uhr, Sonntag 10 bis 13 Uhr 
geöffnet. 

Wertvolle Gemälde, die vermut l ich aus ostdeut
schem Besitz stammen, werden von der polnischen 
Regierung in die U S A verkauft, berichtete die T a 
geszeitung „Die W e l t " in ihrer Ausgabe v o m 25. 
M a i . Es sol l s ich um G e m ä l d e des s p ä t e n Barock und 
f rühen Rokoko handeln, die bisher in keiner Galer ie 
gezeigt wurden. 
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KarlSaager 

Der Geist der Wahrheit 
So beginnt ein Pfingstlied des bekannten 

Gottesmannes und Liederdichters Phi
lipp Spitta, der von 1801 bis 1859 lebte, 

das wir in unserer o s t p r e u ß i s c h e n Heimat a l l 
jährl ich zu Pfingsten sangen, und so wollen wir 
aus O s t p r e u ß e n Vertriebenen es auch fern der 
Heimat wieder singen und uns damit in unse
rem Vertriebenendasein recht t rös ten . Leser, 
die noch das o s t p r e u ß i s c h e Gesangbuch besit
zen — ich meine das mit den s c h ö n e n Bildern 
os tp reuß i sche r Kirchen von E. Birth — finden 
es dort unter der Nummer 84. 

Schon im ersten Vers erfahren wir, was 
Pfingsten für uns bedeutet: „O komm, du Geist 
der Wahrhei t und kehre bei uns ein, / verbreite 
Licht und Klarheit , verbanne Trug und Schein! 
/ Gieß aus dein heilig Feuer, rühr Herz und 
t ippen an, / daß jeglicher getreuer den Herrn 
bekennen kann." V o n den folgenden sechs 
Versen sollen hier nur zwei wiedergegeben 
werden, welche auch heute noch die Hauptan-
liegen aller Chris ten sind: „Es gilt ein frei Ge
s t ä n d n i s in dieser uns'rer Zeit, / ein offenes Be
kenntnis bei al lem Widerstreit,- / trotz aller 
Feinde Toben, trotz al lem Heidentum / zu 
preisen und zu loben das Evangel ium. / D u 
heil'ger Geist bereite ein Pfingstfest nah und 
fern; / mit deiner Kraft begleite das Zeugnis 
von dem Herrn! / O öffne du die Herzen der 
W e l t und uns den Mund , / daß wir in Freud und 
Schmerzen das H e i l ihr machen kund!" 

Bedenkt man den schweren W e g des C h r i 
stentums in den fast 2000 Jahren seines Beste
hens, seine vielfachen Verfolgungen, seine 
Bedrohungen durch Unglauben und Gle ich
gültigkeit , so erkennt man es deutlich, daß 
ohne s t ä n d i g e s W i r k e n des heiligen Gottes
geistes die christentumsfeindliche W e l t längst 
übe r das Chris tentum gesiegt h ä t t e . A b e r die
ser Gottesgeist war nicht nur der Trös te r für die 
um ihren zum H i m m e l gefahrenen Herrn trau
ernden Jünger , sondern hat durch sein unun
terbrochenes kraftvolles W i r k e n in den von 
ihm berufenen und geleiteten Gläub igen zu 
allen Zeiten dafür gesorgt, daß das Chris ten
tum noch heute besteht und wirkt. Dafür nur 
zwei Beispiele1. 

Im ersten Brief des Apostels Paulus an die 
Gemeinde in Kor in th schreibt er ü b e r seine ei

gene Tät igkei t : Meine Predigt warnicht in ver
nünft igen Reden menschlicher Weisheit , son
dern in Beweisung des Hei l igen Geistes und 
seiner Kraft, auf daß euer Glaube nicht bestehe 
auf Menschenweisheit , sondern auf Gottes 
Kraft; nicht eine Weishei t von dieser Wel t , 
sondern wir reden von der heimlichen verbor
genen Weishei t Gottes, welche er verordnet 
hat vor der W e l t zu unserer Herrl ichkeit , von 
der geschrieben steht: W a s kein A u g e gese
hen und kein Ohr g e h ö r t hat und in keines 
Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott 
bereitet denen, die ihn lieben. Uns aber hat es 
Gott offenbart durch seinen Geist. Der na tür l i 
che Mensch aber vernimmt nichts vom Geist 
Gottes; es ist ihm eine Torheit. 

A l s zweites Beispiel wollen wir Luthers A u s 
führungen ü b e r den Hei l igen Gottesgeist in 
seinem Katechismus wählen , wo es heißt : Ich 
glaube, daß ich nicht aus eigener Vernunft 
noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, 
glauben oder zu ihm kommen kann. Sondern 
der Hei l ige Geist hat mich durch das Evange
l ium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im 
rechten Glauben geheiliget und erhalten, 
gleichwie er die ganze Christenheit auf Erden 
berufet, sammelt, erleuchtet, heiliget und bei 
Jesu Chris to e rhä l t im rechten einigen Glau
ben. Imwelcher Christenheit er mir und allen 
Gläub igen tägl ich alle S ü n d e n reichlich ver
gibt und am jüngs ten Tage mich und alle Toten 
auferwecken, und mir samt allen G l ä u b i g e n 
in Christus ein ewiges Leben geben wird. Das 
ist gewißlich wahr. 

Leider gibt es heute al lzu viele, die meinen, 

A n der S a m l a n d k ü s t e : Ein Silberstreif am Horizont Foto Hube r t K o c h 

als moderne Menschen die Erkenntnisse unse
rer Vorfahren als veraltet und ü b e r h o l t anse
hen zu m ü s s e n . Die g läub ige und betende Ge
meinde Chr is t i jedoch ist davon überzeug t , 
d a ß nur der Hei l ige Gottesgeist al lein auch uns 
Heutige trotz aller unserer Menchenweishei t 
in Glaubensdingen richtig raten und leiten 
kann, er al lein uns die rechte Wahrhe i t lehrt. 
N u r er läßt uns ahnen, d a ß es zwischen H i m 
mel und Erde mehr Dinge gibt, als unsere 
Schulweisheit uns erkennen läßt; gerade in 
Glaubensdingen gibt es so vieles, was unser 
Menschenverstand nicht begreifen oder e rk lä
ren kann, so daß man zu der Ü b e r z e u g u n g 

kommt, d a ß unser Glaubensleben letzten 
Endes nicht unser, sondern Gottes g n ä d i g e s 
W e r k an uns ist. N u r wer sein D e n k e n und 
Hande ln w i r k l i c h v o m He i l i gen Geis t lei ten 
läßt, kann nicht in die Irre gehen. 

Ohne diesen Gottesgeist gibt es ke in r ich t i 
ges Glaubensleben und darum ist Pfingsten, 
das wir zur A u s g i e ß u n g des He i l igen Geistes 
an die J ü n g e r Jesu feiern, gerade für al le 
Nichtmehrglaubenden besonders wicht ig , 
wei l nur ein rechtes Pfingsterlebnis, das me i 
stens ein Pfingstwunder ist, sie wieder zum be
g l ü c k e n d e n Glauben zu rück füh ren kann. 

Werner Marienfeld VOttl ültetl Utld fieUCH MeflSCheit 
„Ich will meinen Geist in euch geben, 
spricht der Herr." 

Von der „ W e n d e " wurde viel geredet, als 
die neue Regierung aus C D U / C S U und 
F D P installiert wurde. M a n meinte 

damit nicht nur neue Männe r , neue politische 
und wirtschaftliche Programme und Richt l i -

Geo Grimme Die göttliche Taube 
„Wir haben nicht einmal gehört, daß es 
einen Heiligen Geist gibt." (Apg. 19, 2) 

Viele von uns haben das W o r t gehör t . t 

Was er aber wirkl ich ist und wie erwirkt, 
dann fehlen uns schon die Worte . — 

Jemand berichtet diese Begebenheit: „Ein Ja
paner sagte einmal zu mir, ich denke, ich ver
stehe, was in der christlichen Religion ü b e r 
den Vater und den Sohn gesagt wird, doch die 
Bedeutung des e h r w ü r d i g e n Vogels vermag 
ich nicht zu entdecken." 

. A u c h wir sind symbolbl ind geworden, wir 
verstehen die biblische Bildersprache nicht 
mehr richtig. A u c h wir fragen nach dem 
pfingstlichen Vogel . Das Evangelium berich
tet, daß der Heil ige Geist in Gestalt einer 
Taube erschienen sei. 

Das Wor t Gottes wird uns da zugesprochen, 
wo wir schon eine Vorstellung haben. Seit den 
Tagen Homers gilt die Taube als das friedlich
ste Tier unter den Vögeln, keinerlei Streit und 
Krach gibt es bei denen; angeblich haben sie 
keine Galle . Die Taube als das Symbol des 
Friedens bis heute. Der Hei l ige Geist ist das 
„Zwischen" zwischen Vater und Sohn, die 
Mit te und das Herz in der Dreifaltigkeit. Die 
griechischen Vä te r nennen ihn auch „das Mut 
terherz in der Gottheit". Zwar versagen alle 
menschlichen Vergleiche vor dieser W i r k 
lichkeit. Es geht nicht um die „gnädige Frau" im 
Himmel . 

Die dritte Person ist das Band vollkommener 
Einheit zwischen Vater und Sohn — die Liebe 
in Gott ist mehr als ein Etwas, ist ein Jemand, 
eine Person. Das Herz alles Seins. Dieses „Zwi
schen" ist auch uns geschenkt. „Die Liebe Got
tes ist ausgegossen in unsere Herzen durch 
den Hei l igen Geist, der uns gegeben ist" (Rom. 
5,5). Personhaft empfangendes, liebendes 
Hingegebensein, sich selber verschenken, die 
G ü t e allem fremden Lebens g e g e n ü b e r — ist 
Gabe des Heil igen Geistes. Paulus schreibt 
darum: „Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, 
Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, 

Güte , Treue, Sanftmut und Selbstbeherr
schung" (Gal. 5, 22). Das a b e n d l ä n d i s c h e K i r 
chenlied bezeichnet ein solches Sein mit „süß". 
„Komm o süßer Seelenfreund." Das deutsche 
Wor t „süß" kennen wir nur aus der Konditor
sprache — es entspricht nicht dem lateini
schen und spanischen „dulce", wenn es von 
einem Menschen gesagt wird . Dort ist damit 
eine Person gemeint, in dessen N ä h e es hei
mat l ich ist, vor dem ich keine Angs t zu haben 
brauche, der mir nichts anbietet, was mich 
k r ä n k e n k ö n n t e , der mich nicht verachtet und 
kleinmacht. Der mir einen Raum schafft, in 
dem ich einfach dasein kann, wo ich gern gese
hen bin, wo jedes Wort , das gesprochen wird, 
ehrlich ist. 

Hei l iger Geist — ist das Fü re inande r ; er ist 
dort am Werke , wo still geliebt wird : in allen 
W e r k e n der Caritas, im ichvergessenden Da
sein der Famil ie , im Vater- und Muttersein — 
übera l l , wo ein echtes D u gesagt wird . Das D u 
ist das Grundwort des Personalen; eine Person 
sein heißt : Ich habe mein eigenes Selbst durch 
das F ü r e i n a n d e r d a s e i n . 

W i r lieben uns, darum bin ich. Das ist der 
Sinn der Taube, die d a r ü b e r schwebt. Ein letz
tes S p ü r e n ruft eine Taube in uns an: diese 
Tierchen finden immer nach Hause, zurück in 
ihren Taubenschlag. Unser Herz wird ange
s toßen . So wie eine Taube m ö c h t e ich auch 
sein, auch ich m ö c h t e am Ende meiner Lebens
reise nach Hause finden. DieTaube ist das Bild, 
um dieses Unnennbare zu benennen — Ewig
keit als Sinnerfül lung des Lebens und mein 
Sterbeglück . 

W i r sollen das Wagnis auf den H i m m e l und 
die Ewigkeit hin setzen. „Darin liegt der A d e l 
und die S c h ö n h e i t des Glaubens, d a ß wir das 
Herz haben, etwas zu wagen" (Newman). Nur 
der Mensch, der sich von oben her gezogen 
weiß, der eine heilige Sehnsucht nach dieser 
Richtung hat, wird in seinem Wesen richtig 
und echt. W e i l der göt t l iche Magnet uns zieht, 
finden wir nach Hause — durch den „Ehrwür
digen Vogel", den Hei l igen Geist. 

nien, sondern eine Wende im Geis t ig-Moral i 
schen, eine R ü c k k e h r zu alten Wer ten und T u 
genden, die weitaus auch öffentlich verachtet 
und verspottet wurden, wie die A u t o r i t ä t der 
Eltern, die Heil ighaltung und Unantastbarkeit 
des Lebens (s. Fristenregelung), die Hochach
tung der Ehe und Familie, auch eine andere 
Einstellung zu dem eigenen V o l k (Vaterland) 
und zu seiner staatlichen Demokratie. A u f 
einen Nenner gebracht, h ieß das wohl eine 
Ausr ichtung des öffentl ichen und pe r sön l i 
chen Lebens nach den zehn Geboten. 

Damit war die Frage nach dem Geist, einem 
neuen Geist gestellt, aus dem heraus alle Auf
gaben und Probleme in allen Bereichen ange
packt werden sollten. W o es aber um „Geist" 
geht, da ist der Mensch angesprochen, der 
Mensch in seinen Zentrum, in seinem Mi t t e l 
punkt, aus dem seine Gedanken, Wor te und 
Taten kommen, wie das Wasser aus einer 
Quel le . W e n n die Quel le gut, gesund und in 
Ordnung ist, dann sind es auch die Wasser aus 
dieser Quel le . A b e r wie kann es nun zu diesem 
neuen Geist im Menschen kommen?! Die Po l i 
tiker haben oft gesagt, das k ö n n e n sie nicht 
schaffen, weder durch Appe l le , noch durch 
Verordnungen und Gesetze, noch durch pol i 
tische und wirtschaftliche Programme, m ö g e n 
sie so gut sein, wie sie wol len. Sie haben hier 
alle die aufgerufen, die in besonderer W e i s e 
mit dem „Geist" zu tun haben und dafür ver
antwortlich sind: die Schriftsteller und D i c h 
ter, die Leute von Kunst und Theater, die Pro
fessoren, die Lehrer, insbesondere die Lehrer 
unserer Jugend in den Schulen, aber vor al lem 
auch — die Kirchen, beide großen Kirchen . 

Nun weiß die Kirche, sofern sie die Lehre aus 
dem Wor te Gottes in der Hei l igen Schrift an
nimmt, d a r ü b e r sehr Genaues. Z u n ä c h s t ein
mal we iß sie um den Menschen als den, den 
Gott als „Bild, das uns gleich sei", geschaffen 
hat — und ihn allein als solches „Bild" von allen 
seinen Geschöpfen . Ihm hat Gott seine ganze 
Kreatur anvertraut, daß er sie ihm „baue und 
bewahre". A b e r der Mensch steht gerade 
darum zeit seines Lebens in einer ungeheuren 
Gefahr, sowohl für sich selbst, als auch für die 
ganze Kreatur ungeheuren, Tod und Verder
ben bringenden Gefahr: er wi l l mehr sein, als 
wozu ihn Gott gemacht und bestimmt hat. Er 
wi l l sein — „wie Gott und wissen, was gut und 
böse ist", und mit diesem Wissen ist gemeint: 
Er wi l l a l lein von sich aus bestimmen, was gut 
und b ö s e ist — ohne Gott, ohne nach seinem 
W i l l e n und seinen Geboten zu fragen. Er wi l l 
im Mit te lpunkt stehen und das M a ß aller 
Dinge? sein. A l l e s soll sich um ihn drehen, und 

von daher m u ß er „jeden, der anders ist und 
denkt, zum Minderwert igen, zum Verbrecher , 
zum Fremden, zum Klassenfeind und A u s b e u 
ter stempeln, den es zu b e k ä m p f e n und auszu
rotten gilt". (So B u n d e s p r ä s i d e n t Prof. Ca r 
stens in seiner Ansprache bei der Lutherfeier 
in W o r m s am 31. Oktober 1983.) Diesen auto
nomen Menschen , der nicht nur ohne Gott 
leben wi l l , sondern sich an die Stelle Gottes 
setzt, nennt die Hei l ige Schrift „den alten M e n 
schen", der nur noch die W e r k e des Fleisches 
tun kann, sich selbst zur eigenen E r h ö h u n g 
und dem N ä c h s t e n zum Schaden, zur Unter
werfung und zum Verderben. 

U n d der neue Mensch? Er ist der, der „nach 
Gott" geschaffen ist, dessen Geist von dem 
Geist Gottes beseelt ist und dem N ä c h s t e n 
darum (nur darum!) die „Früch te des Geistes" 
zukommen läßt, näml i ch : Liebe, Freude, Frie
de, Geduld , Freundlichkeit , Güt igke i t , Treue, 
Sanftmut, Keuschheit" (Gal. 5, Vers 22). 

A b e r wie komme ich nun dazu, d a ß dieser 
Geist Gottes, der Hei l ige Geist, in meinen 
Geist, in mein Herz kommt? Nich t durch eige
ne Vernunft noch Kraft, sondern a l le in unter 
dem H ö r e n des Evangel iums, dieses Evange
l iums von dem guten und g n ä d i g e n Gott in 
Jesus Chris tus . W o dieses Evange l ium gepre
digt und gehör t wird, ist der Hei l ige Geist Got
tes mitten drin und führt den H ö r e n d e n zum 
Glauben an Jesus Chris tus , den He r rn — zu 
dem Glauben, der dann in der Liebe t ä t ig wird, 
ja nichts anderes kann — als dies! 

A b e r wiedst es nun mit dem Predigen des 
Evangeliums in unserer Evangel ischen K i r 
che? Ja, es wird gepredigt, hie und da und dort, 
aber v ie le t re ibenal lorhand A l l o t r i a i n d e r K i r -
che und predigen ihre eigenen poli t ischen 
Weishe i ten und Uberzeugungen, und zwar 
hoch herausgebracht in Fernsehen, Rundfunk 
und Presse, gerade auch in der k i rch l ichen 
Fresse, und sie tun es ungehindert und ohne 
Scheu, aber diese „Predigt" hat in ke inem Falle 
die V e r h e i ß u n g des „Hei l igen Geistes". Darum 
zers tör t sie viel an G l a u b w ü r d i g k e i t und Ver 
trauen U n d wie ist es mit dem H ö r e n , mit der 
h ö r e n d e n Gemeinde bestellt, besonders bei 
den leeren Gottesdiensten landauf und landab 
undsons twie^Bi l l iger i s taberderHei l igeGeis t 

Pinn r Z U M v ' r f h h e u t e n i c h t - a i s « n t e r e]ner rechten V e r k ü n d i g u n g und einem rech-

u meinen Geist In euch geben und solche 

Wc ndr in und meine Rechte halten und da-
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Ein Plädoyer für den „Ethno-Pluralismus" 
Michael Braga erinnert an die vielen vergessenen nationalen Minderheiten und Volksgruppen in Europa 

oleranz Selbs tbes t immung und Selbst- wüßt , d a ß es unsinnig ist, von einem „jugosla-
ve rwi rk l i chung — wie oft hat man diese wischen V o l k " zu sprechen, da es konkret al-T( 
und ä h n l i c h e W o r t e nicht schon gehör t . 

Sie haben einen appel l ierenden Charakter . 
Meistens verbindet sich damit das Ver langen 
nach Gle ichberecht igung auch für jene, die, 
aus welchen G r ü n d e n immer, s ich den gesell
schaftlich als gül t ig anerkannten Standards 
nicht fügen. In diesem Zusammenhangspr icht 
man vielfach auch von „Minde rhe i t en" , die vor 
jeder „Di sk r imin i e rung" zu s c h ü t z e n seien. 
Das m ö g e n Homosexue l le , Strafgefangene, 
D r o g e n a b h ä n g i g e , Invalide, Geisteskranke 
oder Mitg l ieder irgendwelcher Sekten sein. 

Angesichts dieses auch von den Massen
medien betriebenen M i n o r i t ä t e n k u l t s fällt auf, 
daß in der aktuel len Diskuss ion nationale 
Minderhei ten oder Vo lksgruppen — von ganz 
wenigen A u s n a h m e n abgesehen — fast gar 
keine Rol le spielen. V o n den T ü r k e n in der 
Bundesrepublik wi rd zwar gesprochen, 
manchmal auch v o n den „Pa läs t inense rn" , die 
aber a u ß e r h a l b Europas leben. D o c h wer hat 
schon etwas v o n den Fä r inge rn , M o l d a w i e r n 
und Osseten, den Adscharen , Meschke ten 
und Abchas ie rn , des Tschetschenen, Ingu
schen und Balkaren, den Kabardinern , A w a -
ren und Kr imta ta ren g e h ö r t ? W i e viele Zei t 
genossen wissen ü b e r h a u p t , d a ß es gar keine 
„Tschechos lowaken" gibt, sondern nurTsche-
chen, S lowaken und d a r ü b e r hinaus noch 
Mährer . W e r ist s ich schon der Tatsache be-

At) ehrt swf 
Adscharen 
A landet 
Albaner 
Anddius*f 

' Aoslaner 

Basken 
Brelonen 
Cornwaihsei 
Esten 
Farmger 
f-1 on lancier 
Flamen 
Galic*r 
Georqmr 

(Gnecnen 
europäische* Vo»sgrupp»o Inguschen 
urti Setotbeskmnmng (Iren 

Katalanen 

lenfalls Völker und Volksgruppen in Jugosla
wien gibt: Serben, Kroaten, Slowenen, Maze
donier und Albaner? 
A b e r auch ü b e r die 
Esten, Letten und Li tau
er, die in der Zei t z w i 
schen den beiden W e l t 
kriegen sich staatlicher 
U n a b h ä n g i g k e i t erfreu
ten, wissen jünge re 
Menschen kaum Be
scheid; viele kennen 
diese Völke r nicht e in
mal dem N a m e n nach. 
Michae l Bragas Buch ist 
hilfreich, wenn es darum 
geht, derartige W i s s e n s l ü c k e n zu schl ießen. Er 
vermittelt, ges tü t z t auf zahlreiche historische 
und ethnographische Quel len, einen fesseln
den Überb l i ck ü b e r fast fünfzig Volksgruppen 
und nationale Minderhei ten, die zwischen Is
land und dem Schwarzen Meer , den Aland- In 
seln und S ü d s p a n i e n beheimatet sind. 

Der A u t o r ist um präz ise , geradezu lex ika l i 
sche Information b e m ü h t . Das he iß t jedoch 
nicht, d a ß er nicht auch Stellung n ä h m e . M a n 
kann seine Posi t ion viel leicht am besten als 
„e thnop lura l i s t i sch" bezeichnen. Er wi l l , d a ß 
die vielbeschworenen „ M e n s c h e n r e c h t e " 
nicht b loß isolierten Individuen oder gesell-

Die Tragödie von Stalingrad 
Den Untergang der 6. Armee und die Luftbrücke authentisch dargestellt 

r ' n einer Zeit, in der s ich 
die G r o ß m ä c h t e der 

• W e l t gegenseitig mit 
A tomrake ten bedrohen, 
der Kr i eg damit „in 
Schach" gehalten wi rd 
und uns die Ver s ion 
eines Krieges aus dem 
Wel t en raum ängst ig t , 
legt Franz Kurowsk i mit 
„Luftbrücke Stalingrad" 
e inen e r s c h ü t t e r n d e n , 
authentischen Bericht 
vom Einsatz dei deut

schen Luftwaffe und v o m g r o ß e n Sterben 
deutscher Soldaten in jener russischen Stadt 

Mensch und Politiker 
Facettenreiches Bild Weizsäckers 

D 
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Richard 
i von Weizsäcker 

er sechste Bundes
p r ä s i d e n t ist ge
wähl t , Richard von 

W e i z s ä c k e r steht nun 
weit s t ä r k e r noch als bis
lang i m Scheinwerfer
licht der Öffent l ichkei t . 
W e r ist dieser M a n n , 
woher stammt er, we l 
che S t r ö m u n g e n haben 
ihn gepräg t , welche V o r 
stellungen und Ideen 
beschäf t igen ihn? „Ri
chard von W e i z s ä c k e r 
— Profile eines Mannes" haben die Herausge
ber Werne r F i lmer und Her iber t Schwan ihr 
Werk genannt, an dem sich u n z ä h l i g e Au to ren 
von Rang und N a m e n beteiligen, um ihr Scher f
lein beizutragen, den neuen B u n d e s p r ä s i d e n 
ten von a l len Sei ten vorzustel len. Seine ge
g e n ü b e r dem Regime kri t ische Stel lung im 
Drit ten Re ich wi rd dabei ebenso behandelt 
wie seine — aus Vertr iebenensicht s icherl ich 
nicht a l lgemein b e g r ü ß t e — Hal tung bei der 
Diskussion um die O s t v e r t r ä g e , als er seinen 
Parteifreunden empfahl, die sozialliberale 
Konzept ion nicht abzulehnen. D o c h neben 
den Pol i t iker w i rd auch der M e n s c h von W e i z -
s ä c k e r dem Leser nahegebracht. N ich t jeder 
Leser wi rd jede der Darstel lungen ü b e r den 
neuen B u n d e s p r ä s i d e n t e n b e g r ü ß e n . A b e r das 
Spektrum der Au to ren von Bernhard bis Hans-
Joe hen Voge l , von Theo W a i g e l bis Klaus von 
Dohnanyi , von Caro la W o l f bis Iring Forscher 
garantiert in der Tat e in weites Meinungsspek
trum, eine gewaltige Fül le subjektiver E in 
d rücke , die sie h in der Summe zu einem Ge
samtbi ld von größtmögl ic her Objek t iv i t ä t zu 
vereinigen scheinen. O, N . 

Werner Filmer/Heribert Schwan (Hrsg.), Ri
chard von Weizsäcker, Profile eines Mannes. Econ-
Verlag, Düsseldorf. 352 Seiten, 26 Abb., gebunden, 
36 D M 

vor. Der T r a g ö d i e des Untergangs der 6. A r m e e 
in Stalingrad steht die T r a g ö d i e eines verzwei
felten Einsatzes für eine Luftversorgung Sta
lingrads inn ich ts nach. Stalingrad wurdeauch 
für die deutsche Luftwaffe zu einem Menete
kel , das bis in die heutige Zeit M a h n u n g ist, 
jeden Kriegswahnsinn im K e i m e zu ersticken. 

Der g r o ß s p r e c h e r i s c h e n Zusicherung des 
Reichsmarschalls Göring, die eingeschlossene 
A r m e e in Stal ingrad aus der Luft zu versorgen, 
stand eine W i r k l i c h k e i t gegenübe r , die jeder 
Voraussetzung dafür ins Gesicht schlug. Die 
deutsche Luftwaffe, so der Bericht Kurowkis , 
flog E insä t ze in Stalingrad bis zum W e i ß b l u 
ten. In eisiger Käl te , bei dichtestem Nebe l und 
peitschendem Schneesturm, unter dem Be
s c h u ß feindlicher Flak und im steten Angriff 
russischer Jugdflugzeuge, brachte unsere 
Luftwaffe Kriegsmaterial und Verpflegung i n 
den Kessel der eingeschlossenen 6. Armee . Im 
Rückflug wurden Verwundete unter geradezu 
u n m ö g l i c h e n Bedingungen in die Heimat ge
bracht. 

488 Flugzeuge — fünf ganze Luftgeschwa
der gingen ver loren — ü b e r 1000 M a n n ausge
bildeten Flugpersonals bezahlten diesen 
ü b e r m e n s c h l i c h e n Einsatz mit ihrem Leben. 
Es w ä r e zu e inem solchen Debakel für die 6. 
A r m e e und die deutsche Luftwaffe nicht ge
kommen, h ä t t e die Unbelehrbarkeit des 
„Größten Feldherrn aller Zeiten", Ado l f Hitler, 
die deutschen A r m e e n und damit die Luftwaf
fe nicht zugleich gen Stalingrad und gen K a u 
kasus marschieren lassen. 

Das Chaos und der Untergang werden in 
diesem Buch erstmals nach authentischen 
K r i e g s t a g e b ü c h e r n des Sonderstabes M i l c h , 
des VIII. Fliegerkorps und der Luftflotte 4 dar
gelegt. H i n t e r g r ü n d e dieses Opfergangs wer
den deutl ich, vor al lem aber zeigt dieses Buch 
auch die ganze Verlogenhei t einer diktatori
schen S t aa t s füh rung und den Dil letantismus 
des von der „Vorsehung berufenen" Volksfüh
rers Ado l f Hi t ler und seiner Paladine. 

Franz Kurowsk i hat in dankenswerter 
Wei se durch strenge authentische Sachlich
keit die wirksame Mahnung festgeschrieben, 
nicht noch einmal Menschen in die Hand eines 
Wahns inn igen — wie Hi t ler es war — fallen zu 
lassen, die zu einem Heldentum wuchsen, das 
weit übe r Heldensagen der An t ike hinaus
reicht. Doch die heutige Zeit mit s t änd ig auf
flackernden Kriegsherden hat offenbar in der 
ideologischen Auseinandersetzung zwischen 
Ost und West die Mahnung vergessen, die Sta
lingrad der Menschheit auferlegt hat. 

Zahlreiche eindrucksvolle Bilder vors tär 
ken die Eindringlic hkeit des Buches. 

Kurt Damerau 

Franz Kurowski, Luitbrücke Stalingrad, D ie 
Tragödie« der Luftwaffe und der 6. Armee , Kur t -
Vowinc kel-Verlag, Berg am See, 240Sei te i i i 58 B i l 
der, 38 D M 

schaftlichen „Randgruppen" zugebilligt wer
den, sondern auch — und vor al lem — den 
konkreten, durchSprache, Ku l tu rund Überl ie
ferung sich unterscheidenden und um ihre 
Selbstbehauptung oder (wie man heute gerne 
sagt) „Identi tät" k ä m p f e n d e n k l e i n e n Völkern , 
Volksgruppen und Regionen. Er erinnert 
daran, daß es eine Fülle von geschichtlich ge
wordenen, wenngleich oft an den Rand der 
Weltgeschichte v e r d r ä n g t e n Ethnien und 
V o l k s t ü m e r n gibt, welche ebenso ein Recht 
auf Ü b e r l e b e n und Freiheit beanspruchen dür
fen wie die g roßen Nat ionen. Freiheit bedeutet 
aber in diesem Zusammenhang ganz konkret: 
die Mögl ichkei t , g e m ä ß den eigenen übe r 
kommenen Gewohnheiten, Bräuchen und ku l 
turellen Besonderheiten zu leben. 

K a u m einer.der sogenannten g roßen Nat io
nalstaaten Europas ist so einheitl ich, wie es 
zentralistische Polit iker jahrhundertelang be
hauptet haben — es genügt , an die Katalanen, 
Gal ic ier und Basken in Spanien, an die Breto-
nen, Korsen und Elsässer in Frankreich, an den 
ir isch-kelt ischen Bevölkerungs te i l in Großbr i 
tannien zu erinnern. Hinzuzufügen w ä r e n 
noch die R ä t o r o m a n e n , Ladiner und Friauler in 
der Schweiz und in Italien, die Lappen in 
Schweden, die slawischen Sorben — als einzi
ge anerkannte Minderhe i t — in der D D R und, 
nicht zuletzt, die deutschen Volksgruppen in 
R u m ä n i e n , der Tschechoslowakei und ande
ren o s t e u r o p ä i s c h e n Staaten. Die zuletzt ge
nannten Minderhe i ten sollen d e m n ä c h s t , wie 
Michae l Braga ankünd ig t , i n einem eigenen 
Band vorgestellt werden. M a n darf hoffen, daß 
er ebenso übers ich t l ich , lesbar und informativ 
ausfallen wi rd wie „Völker zur Freiheit". W e r 
das Buch gelesen hat, wi rd Europa mit anderen 
A u g e n sehen: ein Europa, das weit mehr ist als 
die E G und der Warschauer Pakt; ein umfäng
licheres, facettenreicheres, vielfäl t igeres und 
weitverzweigteres Europa, als die von E i n 
heitsphrasen oder Blockfanatismen benebel
ten Meinungskonsumenten ahnen oder wahr
haben wollen. W e n n wieder e inmal die Rede 
auf das Selbstbestimmungsrecht der „Palästi
nenser" oder auch der Schwarzen in Südafrika 
kommt, dann w ä r e es viel le icht doch nicht 
ganz unangebracht, auch an das Schicksal der 
Esten, Litauer, Kosaken, Georgier oder der 
r u m ä n i s c h e n Bessarabier und der gegen die 
Russifizierung aufbegehrenden Ukrainer zu 
erinnern. Gerd-Klaus Kaltenbrunner 

Michael Braga, Völker zur Freiheit! Vom Kampf 
europäischer Volksgruppen um Selbstbestim
mung. Arndt-Verlag, Kiel. 286 Seiten, kartoniert, 
28 D M 

Deutsche und Polen 
Eine Nachbarschaft im neuen Licht 

Alfred Schickel 

D E U T S C H E 
" • • U N D - . 

POLEN 
Ein Jahrtausend 

gemeinsamer Geschichte 

d: er bekannte Histo-
riker und Leiter 
der Zeitgeschicht

l ichen Forschungsstelle 
Ingolstadt, Dr. Alf red 
Schickel , unseren Le 
sern als s t änd ige r Mi ta r 
beiter unserer W o c h e n 
zeitung bestens bekannt, 
hat soeben ein Buch 
„Deu t sche und Polen — 
ein Jahrtausend ge
meinsamer Geschic hte" 
im Gustav Lübbe Ver lag 

herausgebracht. Dar in kommen die deutsch-
polnischen Beziehungen zwischen 1918 und 
1939 sowie nach dem Zwei ten Wel tkr ieg in 
einer bisher hierzulande u n e r h ö r t unbefange
nen Wei se zur Darstellung. 

N ich t einseitige Schuldzuweisungen oder 
nationalistische Rechtfertigungen leiten 
Schickeis Feder, sondern neueste zeitge
schichtliche Forschungserkenntnisse. Sie ma
chen deutlich, d a ß die polnische Staa ts füh
rung in der Zwischenkriegszeit Deutschland 
g e g e n ü b e r eine ebenso nationalistisch-unver
söhn l i che A u ß e n - und Polonisierungspolitik 
betrieben wie im Verhä l t n i s zu den nationalen 
Minderhei ten Polens rassistische P läne ver
folgt hat. 

A n h a n d erstmals ausgewerteter Geheimak
ten britischer und amerikanischer Staatsar
chive weist Alf red Schickel d a r ü b e r hinaus 
nach, d a ß m a ß g e b l i c h e polnische Politiker be
reits im F r ü h s o m m e r 1939 mit einem Krieg 
gegen Deutschland gerechnet hatten und von 
einem polnischen Sieg fest ü b e r z e u g t waren. 
Annex i onen deutscher Ostgebiete und Ver 
treibung der einheimischen Bevölkerung 
waren damals schon in Warschau eine ausge
machte Sache. Die deutsche Besatzungszeit 
und die nachfolgende unmenschliche A u s 
weisung der Ostdeutschen bi lden einen weite
ren Schwerpunkt in der Darstellung Schickeis. 

Schickel faßt die geschichtliche Bilanz der 
deutsch-polnischen Beziehungen in den A p 
pell zusammen: „Die Toten von Annaberg und 
Auschwi tz , von Bromberg und Majdanekj, von 
Trebl inka und Lamdsdorf sind nicht die' ejnzi-.' 
gen Zeugen deutsch-polnischer G e s c M c ü t e : 
aber sie sind die eindringlichsten Mahner, ihr 
Opfer durch fortgesetzte Feindschaft nicht 
wiederholen zu lassen." 

Dieses Buch werden wir in einer der näch 
sten Folgen umfassend vorstellen. 

Alfred Schickel, Deutsche und Polen — E i n 
Jahrtausend gemeinsamer Geschichte. L ü b b e - V e r 
lag, Bergisch-Gladbach. 304 Seiten, Leinen mit 
Schutzumschlag, 38 D M 

Uber die Bonner Parteienlandschaft 
Fundierte Analyse: Welche Faktoren bestimmen das Wählerverhalten? 

E 
s ist keine Aufgabe, 
eine Ana lyse der 
Parteienlandschaft 

in der Bundesrepublik 
Deutschland seit ihrem 
Bestehen durchzuführen 
und dabei psycholo
gisch bedingte Fluktua
t ionen der W ä h l e r die
ser Parteien aufzuspü
ren. Dieser Aufgabe hat 
s ich der Kie le r Poli tolo
ge Professor Werne r 
Kaltefleiter gewidmet in 

e inem Buch, das sicher nicht für den „Normal 
verbraucher" geschrieben wurde, wohl aber 
für den poli t isch interessierten und engagier
ten Bürger. W e n n Kaltefleiter in „Par te ien im 
Umbruch" feststellt, d a ß „jede Bundestags
wahl gepräg t ist durch Themen und Ereignisse, 
durch Kandidaten und Parteiimages sowie 
durch allgemeines Meinungsk l ima — Fakto
ren, die in unterschiedlicher Ausformung bei 
jeder W a h l ihre Besonderheit hervortreten 
lassen", wird die Schwierigkeit der Untersu
chung Kaltefleiters deutl ich. Ausgehend von 
der Problemstellung „Ist Bonn doch Weimar" 
verfolgt er die vielfachen Wand lungen in der 
deutschen Parteienlandsc haft, von ihren Ur
s p r ü n g e n und Tradi t ionen bei Beginn der er
sten Regierungsbildung in Bonn bis in die 
j üngs t e Gegenwart bei den Landtagswahlen in 
Hessen und Bremen. M a n denke an die Partei
envielfalt der G r ü n d e r j a h r e der Bundesrepu
blik Deutschland — etwa B H E , DRP, DP, 
Bayernpartei, K P D , W A V — ebenso wie an die 
Wandlungen in der Parteienlandschaft in 
Durc hsotzung der Forderungen des freiheitli
chen Grundgesetzes der Bundesrepublik 
Deutschland (z. B. KPD-Verbo t ) wie auch an 
Wandlungen und Neuformierungen, die aus 
öko log i schen Aspek ten und Erfordernissen 

resultieren. Kaltefleiter untersucht, statistisch 
untermauert, die Ausgangssituation vor den 
einzelnen Bundestagswahlen und äuße r t sich 
mit hohem Einbl ick zu den S t ä r k e n und 
Schwachpunkten der Parteien, ihrem fiktiven 
W o l l e n und ihrem realen N i c h t k ö n n e n . Daß 
dabei die inneren Strukturen, die Wahlkampf
strategie, aber auch die füh renden Polit iker ins 
Vis ier genommen und dabei Ursache und 
W i r k u n g von Erfolg und Mißerfolg aufgedeckt 
werden, ist ein besonderes Verdienst des Ver 
fassers. 

Jedes Bundestagswahlergebnis beinhaltet 
die Frage nach der S tabi l i tä t und der Innova
tionskraft der deutschen Demokratie, und wer 
sich im poli t ischen Spektrum unserer Parteien 
e in wenig auskennt, weiß, wie sehr hier V e r ä n 
derungen stattfanden. Die Strategie der SPD 
1984 ist eine völl ig andere als die der ersten 
Jahre der Bundesrepublik Deutschland, aber 
das Zie l einer staatsgelenkten Wirtschaft, der 
Sozialisierung der Produktionsmittel ist ge
blieben. C D U und F D P haben sich in ihren po
li t ischen G r u n d s ä t z e n erneuert, z e i t angepaß t 
konservativ, die C S U unter Franz Josef S t rauß 
blieb den G r u n d s ä t z e n ihrer Etablierung weit
gehend treu. 

Wandlungen sind v e r s t ä n d l i c h im W a n d e l 
der Zeit und angesichts von Wäh le r f l uk tua 
tionen, von denen keine Partei verschont 
blieb. Das ist auch gar nicht so erstaunlich, 
wenn man bedenkt, d a ß beim W ä h l e r die psy
chologische Umformung eine große Rolle» 
spielt: die Par te imüdigke i t . 

Die Geschichte der Koal i t ionen und das 
Umdenken im Verhä l tn i s P a r t e i — W ä h l e r zei
gen, welche zentrifugalen Kräfte im pol i t i 
schen Bereiche wirken. K . D . 

Werner Kaltefleiter, Parteien im Umbruch. E ine 
poli t ische Geschichte der Parteien der Bundesre
publ ik , Econ-Ver lag , Düsse ldor f . 224 Seiten, ge
bunden, zahlreiche Tabel len , 36 D M 
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Prüfung vor Staatskommissar der Regierung 
An die alte Steindammer Mittelschule um die Jahrhundertwende erinnert sich Heinrich Junker 

Die Interessengemeinschaft Ehemaliger 
Steindammer Realschüler, die seinerzeit von 
Helmut Preikschat gegründet wurde, soll wie
der aktiviert weren. Darum bemüht sich Bruno 
Jenett (Bremen), der erste Begegnungen beim 
Pfingsttreffen der Königsberger an diesem 
Wochenende in Hamburg erhofft. 

D ie im Jahr 1868 g e g r ü n d e t e Steindam
mer Mit telschule alten Stils wurde 1902 
in eine Realschule umgewandelt und 

1918 zur Oberrealschule erhoben. Bereits 1920 
en t l ieß sie ihre ersten Abi tur ienten. Ich be
suchte die Steindammer Mit te lschule von 
1891 bis 1901 und ver l ieß sie mit dem soge
nannten „Einjährigen", das ich aber nicht an 
der Schule selbst, sondern — wie es eben bei 
dieser Anstal t vorgeschrieben w a r — v o r einer 
Regierungskommission ablegte. A l s nunmehr 
Achtz ig jähr iger w i l l ich hier auf meine Schul
zeit und die Entwicklung der Schule w ä h r e n d 
dieser Zeit kurze R ü c k s c h a u halten. 

500 Schüler in zwölf Klassen 

Das s t änd ige Anwachsen der Schü le rzah l 
v e r a n l a ß t e die Stadt Königsberg , die Stein
dammer Mittelschule 1890 aus ihrem alten 
Haus an der Verbreiterung des Heumarkts 
unweit der Langen Reihe (das s p ä t e r die Stein
dammer Bürge r schu le beherbergte) in das neu 
errichtete G e b ä u d e auf dem Fließ (spä ter 3. 
Fl ießstraße) zu verlegen. Die l ichten Schul
r ä u m e mit den breiten, hohen Fenstern schu
fen von vornherein jene gesunde A t m o s p h ä r e , 
die auf den Unterricht befruchtend einwirkte. 
Schon damals regten sich Bestrebungen, die 
Mit te lschulen in Realschulen umzuwandeln, 
wei l der Unterrichtsstoff der gleiche war. 

Bei meinem Schulantri t t i m A p r i l 1891 zäh l 
te die Ans ta l t etwa 500 Schüle r , die s ich auf 
zwölf Klassen verteilten. Sehr stark belegt 
waren die unteren Klassen mit durchschnitt
l i ch 70 Schülern , g e g e n ü b e r heute eine unvor-

• stellbare Zahl . Die Anforderungen, die an die 
Schü le r gestellt wurden, waren recht hoch, 

»i> was"slch u. a. darin zeigt, d a ß nur 15 bis 20 Schü
ler al l jährl ich das oberste Klassenziel erreich
ten. Z u meiner Zeit wurden nur 8 von 16 Schü
lern der Klasse Ib in die Klasse Ia versetzt; so 
scharf wurde damals an unserer Schule ge
siebt. 

Diese Schü le r m u ß t e n sich vor einer bei der 
König l ichen Regierung bestehenden K o m 
mission der Prüfung für den einjährig-freiwilli
gen Heeresdienst unterziehen. Die Zulassung 
erhielt man aber nicht vor dem 17. Lebensjahr, 
und so kam es, d a ß tüch t ige Schü le r manchmal 
drei Jahre auf der obersten Klasse zubringen 
m u ß t e n . Dabei bestanden, wie e rwähn t , keine 
wesentlichen Unterschiede g e g e n ü b e r den 
Realschulen, wirkten an den Mit te lschulen 
doch auch akademisch gebildete („wissen
schaftliche") Lehrer. Einer der „Unte r sch iede" 
lag darin, d a ß das Schulgeld der Mit te lschulen 
2 M a r k bill iger war. Dafür hatten die Rea l schü
ler, in Königsberg gab es damals nur die Bessel-
Realschule, den Vorzug, die Schlußprüfung, 
das sogenannte Einjährige (Reife für die Ober
sekunda), an der Schule selbst abzulegen. 

Leistungen neutral gewürdigt 

Die Prüfungskommiss ion für die Mit te lschu
len bestand aus Oberlehrern der verschiede
nen h ö h e r e n Schulen Königsbergs unter V o r 
sitz eines Oberregierungsrats von der Schul 
abteilung der Regierung; als ich die Prüfung 
ablegte, g e h ö r t e n der Kommiss ion auße r vier 
Oberlehrern auch zwei Offiziere, e in Major 
und ein Hauptmann an. Die Prüfungsbed in
gungen entsprachen denen der Bessel-Real-
schule; doch war es für uns Prüfl inge stets be
d rückend , von fremden Examinatoren geprüft 
zu werden. W i r hatten aber nach bestandenem 
Examen das erhebende Gefühl, d a ß man auch 
von neutraler Stelle aus unsere Leistungen zu 
würd igen w u ß t e und wir damit gleichzeitig das 
von der Schule in uns gesetzte Vertrauen 
rechtfertigten. 

Angesichts der guten Erfahrungen mit den 
Mi t t e l schü le rn , die in der Regel zu 100 Prozent 
durchs Zie l gingen, und auch im Hinb l i ck auf 
die an den Mit te lschulen tä t igen wissenschaft
l ichen Lehrer e n t s c h l o ß man sich im Früh jahr 
1902, die beiden Königsberger Mit te lschulen 

. — die Steindammer und die V o r s t ä d t i s c h e — 
in Realschulen umzuwandeln. 

Voraufgegangen waren langjähr ige V e r 
handlungen mit der Stadt Königsberg und der 
Regierung. Etwa zwei Jahre vor der Umwand

lung und einige Zeit spä t e r nochmals erschien 
der Staatskommissar der Regierung, Oberre-
gierungs- und Schulrat Dr. Kammer, mit einem 
Stab von Mitarbei tern, die nicht nur die Schü
ler, sondern auch die Lehrer unserer Ansta l t 
auf Herz und Nieren prüf ten. 

D a das Ergebnis auf sich warten ließ, ent
schlossen sich im Herbst 1901 fünf der letzten 
Examinanden der Steindammer Mittelschule, 
darunter auch ich, das „Einjährige" noch vor 
der P rü fungskommiss ion der Regierung abzu
legen. V i e r von uns hatten zwar das 17. Lebens
jahr noch nicht vollendet, wurden aber auf 
Empfehlung unseres Rektors Zscheuschler 
ausnahmsweise zur Prüfung zugelassen (auch 
wir fünf „Herbs tgeprüf ten" hatten den Lehr
stoff der obersten Klasse bereits im zweiten 
oder dritten Jahr g e n i e ß e n m ü s s e n ) . Schneller 
als erwartet kam dann — Anfang 1902 — die 
Verordnung heraus, d a ß die Steindammer 
Mit te lschule in eine Realschule umgewandelt 
werden sollte; schon Ostern desselben Jahres 
fand die Sch lußprüfung der auf der Schule ver
bliebenen Klassenkameraden vor dem eige
nen Lehrerkollegium statt. 

Rektor Zscheuschler (mit dem Spitznamen 
„Schock") war eine imponierende Persönl ich
keit; ihm haftete nichts Schulmeisterliches an. 
Er verstand es, a l le in durch sein Auftreten — 
dienstl ich und privat — Respekt einzuflößen; 
er g e h ö r t e auch der Stadtverordnetenver
sammlung an. W i r hatten das Empfinden, d a ß 

es ihn mit einem gewissen Stolz erfüllte, seine 
Schutzbefohlenen so geförder t zu haben, d a ß 
sie den Verg le ich mit Real- und O b e r r e a l s c h ü 
lern aushalten konnten. Er k r ö n t e nach zwan
zig jähr igem W i r k e n an der Steindammer M i t 
telschule (seit 1886 als Rektor) mit deren Über 
führung in eine Realschule sein Lebenswerk. 
Sicherl ich war er einer der fähigsten und tüch 
tigsten S c h u l m ä n n e r im damaligen Königs
berg; um so mehr befremdet es, d a ß er nicht 
Direktor der neuen Realschule wurde (er leite
te diese — noch als „Rektor" — nur im ersten 
Jahr). 

R ü c k b l i c k e n d darf ich sagen, d a ß sich unter 
den damaligen Lehrern der Steindammer M i t 
telschule hervorragende P ä d a g o g e n befan
den, so die wissenschaftlichen Lehrer Hi tz ig 
rath, der schon an einer Realschule tä t ig gewe
sen war und 1905 den Professortitel erhielt, 
und Moszeick sowie Mittelschullehrer Re in
hard, um nur einige zu nennen. Unser Mathe
matiklehrer Paul in i (1906 ebenfalls zum Pro
fessor ernannt) flößte uns durch sein bedeu
tendes W i s s e n und seine Strenge g roßen Re
spekt ein; er verlangte v ie l von uns und ließ 
diejenigen, die sich den hohen Anforderungen 
nicht gewachsen zeigten, glatt abfallen. V e r 
schiedene dieser „ m a t h e m a t i s c h e n S c h w ä c h 
linge", die i m ü b r i g e n gute S c h ü l e r waren, 
wechselten zur Oberrealschule auf der Burg 
über , um dort das A b i t u r zu machen. Anderer 
seits scheute mancher begabte S c h ü l e r diese 

V e r ä n d e r u n g nur deshalb. .weiler .Freischule 
hatte und be fü rch te t e , auf der Oberrealschule 
das vol le Schulgeld zahlen zu m ü s s e n . 

V o n unserem Schu l leben ist noch zu berich
ten d a ß auch der Sport ausgiebig gepflegt 
wurde; so manchen Eichenkranz mit schwarz-
w e i ß r o t e r Schleife hol ten die S c h ü l e r der obe
ren Klassen am Sedantag i m W e t t k a m p f mit 
den h ö h e r e n Schulen auf dem W a l t e r - S i m o n -
Platz herein. A n die Schulzei t wurde ich, nach
dem ich im Jahre 1917 nach mehrfacher Ver 
wundung aus dem Kriegsdienst entlassen 
worden war, durch e inen Brief von Professor 
Vet ter erinnert, der mi r schrieb, ob ich mich 
nicht an einer Spende a n l ä ß l i c h des 50 jähr igen 
Bestehens unserer Schule betei l igen wolle, 
was ich gern tat. 

Der Besitz des E i n j ä h r i g e n z e u g n i s s e s (Reife 
für die Obersekunda) berechtigte damals noch 
teilweise zu e inem akademischen Studium. 
Die meisten erfolgreichen A b s o l v e n t e n ergrif
fen aber einen b ü r g e r l i c h e n Beruf und brach
ten es zu angesehenen Kauf leuten, Bankdirek
toren, h ö h e r e n Beamten usw. Dami t ist durch
aus nicht gesagt, d a ß das E i n j ä h r i g e n z e u g n i s 
das A u s h ä n g e s c h i l d dafür war, den Lebens
kampf leichter zu nehmen. A u c h weniger 
t ü c h t i g e Schüle r , die unsere Schule vorzeit ig 
verlassen m u ß t e n , haben s ich zu behaupten 
g e w u ß t und s p ä t e r geachtete Stel lungen ein
genommen, ohne i m Besitz der Obersekun
dareife oder des Ab i tu r s zu sein. A b e r letzten 

• Endes läßt gerade auch die Laufbahn dieser 
S c h ü l e r erkennen, i n wie hohem M a ß e die 
Schule das Fundament dafür bildet, wie wir 
unser Leben zu gestalten und zu meistern 
haben. 

Das damalige Ubungsgelände lag am Galtgarben 
Zwischen Fuchsberg und Nesselbeck wurden die Königsberger Segelflieger geschult / Von Helmut Gruhn 

Bei jedem Wetter wurde geschult: Die Mannschaft der „Möwe" im November 1934 in Nesselbeck Foto R i 

Im Herbst 1933 trat ich dem Deutschen Luft
sportverband (DLV) Kön igsbe rg /P r . bei . 
Die Neul inge m u ß t e n s ich einer Flugtaug

l ichkei t sprüfung unterziehen und in den W i n 
termonaten i n einer Tischlerwerkstatt i m 
M ü h l e n g r u n d (bei M ü h l e n b e r g , N ä h e K W S ) 
Gleitflugzeuge unter An le i tung erfahrener Se
gelflieger bauen, damit i m Sommer geflogen 
werden konnte. O b noch andere W e r k s t ä t t e n 
bestanden, weiß ich nicht mehr. Im Frühjahr 
1934 durfte ich selbst fliegen. Ü b u n g s g e l ä n d e 
war für uns die Gegend am Galtgarben zwi 
schen Fuchsberg und Nesselbeck. Dort waren 
auch in alten Scheunen unsere „Kisten" unter
gebracht. Unsere Fluglehrer waren „alte" Se
gelflieger. Ich erinnere mich noch an Siegfried 
Ruhnke und „Charl ie" König, genannt „King". 
Ich meine, sie haben auch Rekorde geflogen. 
A u ß e r d e m war der Segelflieger Bräu t igam 
dabei, der meines Wissens bei der Eroberung 
des belgischen Forts Eben-Emael im Jahre 
1940 einen Lastensegler steuerte. A u c h der 
s p ä t e r e Jagdflieger Major W i e c k , der 1940 am 
Kana l fiel, gab eine Gastrolle beim D L V . 

Damals gab es zwei Sege l f l i egers türme mit 
jeetwa 120bis 130 M a n n und die sogenannten 
Motorflieger, die in Devau schulten. Anläß l ich 
des Flugtags 1934 traten wir erstmals in U n i 
form und in geschlossener Formation auf. Die 
Uniform bestand aus S c h i r m m ü t z e , blauem 
Hemd, Schulterriemen, 12-PS-Hosen und 
schwarzen Stiefeln, die Motorflieger trugen 
noch Jacken und lange Hosen, waren aber von 

uns streng getrennt. W i r hatten auch wenig 
miteinander zu tun. Sie g e h ö r t e n wohl offiziell 
zum D L V , waren aber meist A n g e h ö r i g e der 
„Verkehrsf l iegerschulen" (Reichswehr?). 

A u ß e r dem Ü b u n g s g e l ä n d e am Galtgarben, 
deren kleine H ü g e l nur Gleitf lüge erlaubten 
( A - und B-Leis tungsprüfung) gab es noch Kor -
schenruh bei Rosenberg am Frischen Haff. 
Dort w u r d e n h a u p t s ä c h l i c h Kurse abgehalten, 
die länger dauerten. W i r A n f ä n g e schulten nur 
an den Sonntagen. A u ß e r d e m war noch Rossit
ten, das Fernziel eines jeden Neulings, da. Die 
„Asse" fuhren auch ins Reichsgebiet, manche 
sogar bis nach S ü d a m e r i k a und flogen Rekor
de oder Wettbewerbe, aber wir „Neuen" waren 
dafür noch zu klein. 

N o c h etwas zum Flugbetrieb: Model le 
waren selbstgebaute offene Gleiter (Pick-As?), 
h in und wieder ein Grunau-Baby. 

Eine Mannschaft bestand aus 20 M a n n . Der 
F lugschü le r saß angeschnallt im Gleiter . A n 
der Spitze waren nach links und rechts ein 
Gummise i l angebracht, an dem sieben bis acht 
M a n n zogen, und den Schwanz hielten zwei 
oder drei M a n n fest. A u f das Kommando „Aus
ziehen", das der Flugleiter gab, wurde langsam 
gezogen. A u f „Laufen" setzten sich die G u m 
m i s e i l - M ä n n e r in Trab und auf „Los" l ießen die 
„Schwanzp i lo ten" die Kis te los, die dadurch 
abkatapultiert und ausgeklinkt wurde. 
Schleppwinden und Hochschleppen durch 
Motorflugzeuge waren damals noch Selten
heiten und für uns unerreichbare T r ä u m e . 

Jeder hatte drei Starts, das machte bei 20 
M a n n 57mal die Kis te herunterziehen und auf 
den H ü g e l z u r ü c k b r i n g e n . W e n n der Flug
sonntag herum war, w u ß t e man, was man 
getan hatte. 

Auffal lend groß war die Z a h l der Studenten 
von der Alber t ina , die bei den Segelfliegern 
waren. A l s Leiter des Gaues O s t p r e u ß e n des 
D L V ist mir der N a m e O p p e r m a n n noch in 
Erinnerung, und die Geschä f t s s t e l l e befand 
s ich irgendwo am Hansar ing. W e r einstmals 
das Segelfliegen nach K ö n i g s b e r g brachte, 
w e i ß ich nicht mehr. Ich war ja nur zwei Jahre 
meines Lebens dabei (1933 bis 1935) und bin 
dann durch R A D , Wehrd iens t und K r i e g nicht 
mehr zum Segelfliegen gekommen. Ü b r i g e n s 
waren die Segelflieger durch und durch Z i v i l i 
sten denen Uniformen ein Greue l waren und 
die die Freiheit des Fliegens l iebten. Sie waren 
damals noch eine Oase der Freihei t im 
Dschungel der braunen Dikta tur und Gle i ch 
schalterei. 

A u f dem Foto kann man den v o n uns selbst
gebauten Glei ter und d e n T y p erkennen. Bei zu 
hartem Aufsetzen brachen oft die Kufen und es 
war S c h l u ß mit Fl iegen, danach m u ß t e die 
Kis te erst in m ü h e v o l l e r A r b e i t repariert wer
den - so u m s t ä n d l i c h war das alles, aber doch 
schon. 

1935, als i ch zum R A D kam, bestand der 
ÜLV noch. W a n n er in das N S F K über führ t 
wurde, entzieht s ich meiner Kenntnis . 
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Der Heimat ein ewiges Denkmal geschaffen 
Vor fünfzig Jahren starb der ostpreußische Historiker und Geograph Professor Dr. Albert Zweck 

Vierzig Jahre nach der Vertreibung ist es 
den aus dem n ö r d l i c h e n O s t p r e u ß e n 
Ver t r iebenen immer noch nicht ver

gönn t , ihre He ima t wenigstens besuchen zu 
k ö n n e n . Daran hindert sie die Demarkat ions
l inie zwischen den poln ischen und sowjetisch 
verwalteten deutschen Gebie ten und die pol i 
tische F ü h r u n g der Besatzungsmacht in M o s 
kau. Dami t ist es auch u n m ö g l i c h , die G r ä b e r 
der Vers torbenen aufzusuchen. N i e m a n d aber 
kann uns daran hindern, ihrer in der Fremde zu 
gedenken. 

So gehen u n s e r e G e d a n k e n h e u t e z u r ü c k a n 
Professort Dr. A l b e r t Zweck, der am 19. Januar 
1857 in G r o ß K ä r t h e n bei Bartenstein geboren 
wurde und am 18. M a i 1934, also vor nunmehr 
fünfzig Jahren, in Kön igsbe rg starb. Beigesetzt 
wurde er in Nork i t t en i m Kreis Insterburg. 

Vorgebi lde t auf dem K ö n i g s b e r g e r Fride-
ricianum, besuchte A l b e r t Zweck die Univers i 
t ä t e n in K ö n i g s b e r g und Greifswald (Pom
mern). 1881 promovier te er an der Kön igsbe r 
ger Albe r t ina . N o c h fünfzig Jahre nach seiner 
Dissertat ion r ü h m t e die K ö n i g s b e r g e r Har -
tungsche Zeitung, an l äß l i ch des goldenen 
D o k t o r j u b i l ä u m s , d a ß geschichtliches Enga
gement und s e l b s t ä n d i g e s Denken A l b e r t 
Zweck ausgezeichnet habe, und das sowohl als 
His tor iker und auch als Geograph. M e h r noch, 
sagte das angesehene Blatt, bedeute es, d a ß 
A l b e r t Z w e c k s ich in die He rzen der Ostpreu
ßen geschrieben habe. N u n , das empfinden 
auch heute noch alle, die seine B ü c h e r lesen. 

A u c h das B i l d aus der H e i m a t findet den 
W e g zu uns: Die Fotos zeigen einen T e i l des 
Norki t ter Gemeindezentrums. N e b e n dem 
Glocken turm rechts liegt das E r b b e g r ä b n i s der 
seit 1732 i n Nork i t t en a n s ä s s i g e n Fami l ie 
Zimmerr iemer . In dieser idy l l i schen Land
schaft, die A u x i n n e (Goldfließ) und Pregel b i l 
den, hatte das H e r z v o n Dr. A l b e r t Zweck sei
nen lautesten Schlag getan: Er heiratete 1910 
in Nork i t t en A n n a Zimmerr iemer , Tochter des 
Text i lkaufmanns Zimmerr iemer . 

Ü b e r die lehramtl iche Tä t igke i t des Autors 
am Insterburger G y m n a s i u m 1883 bis 1893 
w i r d als besonderes M e r k m a l angegeben: 

Neben dem Glockenturm: Das E r b b e g r ä b n i s 
der Fami l ie Z immerr iemer 

Erdkund l i che Schriften ü b e r das Samland und 
die Nehrung . Dieser kurze V e r m e r k der V o r 
gesetzten und Kol l egen sagt wenig ü b e r das für 
A l b e r t Z w e c k Wesen t l i che . Der Kurzvermerk 
spiegelt jenes stille W i r k e n wider, das nicht 
g roß von s ich reden macht und damit so cha
rakterist isch für o s t p r e u ß i s c h e s W e s e n ist. 
Das Schulamt beanspruchte damals mit 
Schuls tunden a m V o r - und Nachmi t tag fast 
die ganze Tageszeit. Fü r eigene wissenschaft
l iche A r b e i t bl ieb nur die kä rg l i ch bemessene 
Freizeit . 

In die Jahre von 1883 bis 1893 fallen auch die 
Vorarbe i ten für die Buchreihe „Landes - und 
Volkskunde" . A l s A l b e r t Zweck Oberlehrer in 
M e m e l war, von 1894 bis 1900, versenkte er 
s ich i n der Isoliertheit dieser n ö r d l i c h s t e n 
Stadt unseres Vater lands in die Tiefen der A r 
beit, die in publ iz is t ischer Hins ich t sehr 
fruchtbar wurde. A u s der obengenannten 
Reihe erschien das Buch Li tauen 1898, das M a -
surenbuch folgte 1900. Der Band Li tauen ent
hielt 460 Seiten, mi t 66 meist ganzseitigen A b 
bildungen, 8 Kar tenskizzen und eine große 
ausklappbare Kar te der Kur i schen Nehrung. 
Der Band M a s u r e n hatte e inen Umfang von 
364 Seiten mit 59 A b b i l d u n g e n und statisti
schen Schaubi ldern . A u ß e r d e m reifte i n 
M e m e l das schon in der Insterburger Zeit ge
sammelte eigene Schrifttum ü b e r das Samland 
zu e inem dri t ten Band der genannten Reihe. 
Dieses ebenfalls re ich illustrierte Buch wurde 

Ein Kleinod der Sakralarchitektur im nördl ichen Ostpreußen: Die Ki rche von Nork i t t en (Blick 
auf A l t a r und Kanzel) 

1902 gedruckt, als der Verfasser wieder in Kö
nigsberg war, wo er an der Burgschule wirkte. 

Für bestimmte Fachgebiete hatte Albe r t 
Zweck einen zeichnerisch begabten Mi tarbe i 
ter i n seinem s p ä t e r e n Schwager Ernst Z i m 
merriemer, der in der P räh i s to r i e seiner enge
ren He imat Nork i t t en sehr erfahren und als 
Experte auf diesem Gebiet und M i t g l i e d der 
Altertumsgesellschaft Insterburg bekannt 
war. So konnte der westliche Te i l des Inster
burger Landkreises in dem Band Li tauen mit 
v ie len Einzelhei ten ganz besonders anschau
l i c h geschildert werden. D a Albe r t Zweck die 
Stadt Insterburg entsprechend detailliert dar
stellte, erhielt das obengenannte Buch einen 
a u s g e p r ä g t e n Schwerpunkt mit seinen A b 
schnitten, die Insterburg Stadt und Land be
treffen. 

A n sich kam für Insterburg dieser bevorzugte 
A n t e i l innerhalb der Li tauen genannten Re
gion zu, und zwar schon wegen seiner zentra
len Lage. In vergangenen Jahrhunderten war 
die Bezeichnung Li tauen für e in Gebiet in 
N o r d o s t p r e u ß e n , das s ich von der Deimel inie 
bis zur russischen Grenze erstreckt, übl ich . Die 
N o r d - und Ostgrenze der Region Litauen — 
oder besser: P r euß i s ch Li tauen — hatte seit 
mehr als 560 Jahren u n v e r ä n d e r t bestanden 

und war damit eine der ä l t e s t e n u n v e r ä n d e r 
ten Grenzen in Europa. Die Bezeichnung L i 
tauen für dieses p r e u ß i s c h e Gebiet lebte noch 
bis in unsere Tage fort: Im Regierungsbezirk 
Gumbinnen erschien bis 1933 eine Zeitung in 
deutscher Sprache, die sich P reuß i sch Li tau i 
sche Zeitung nannte. 

M i t der regionalen Benennung Li tauen wur
den i n P r e u ß e n die i n v ie len Jahrhunderten 
Eingewanderten g e w i s s e r m a ß e n anerkannt, 
die i n v ie len Jahrhunderten, besonders aber 
seit der Tei lung Polens, lieber nach Nordost-
p r e u ß e n ' z o g e n , als i m Russischen Reich ver
bleiben: Eine frühe Vorgeschichte des heuti
gen O s t - W e s t - G e f ä l l e s . D ie Toleranz, wie sie 
i m Kön ig re i ch P r e u ß e n g e ü b t wurde, hob sich 
vorteilhaft g e g e n ü b e r russischem Zwang ab. 
Dieser verbot zeitweise die in litauischen Let
tern gedruckten Bücher . Diese verbotenen 
Broschüren und Bücher , ü b e r w i e g e n d religiö
se Literatur, konnte nur auf Umwegen ü b e r die 
p r e u ß i s c h e Grenze nach Russisch-Litauen ge
langen. 

Die p r e u ß i s c h e Toleranz g e g e n ü b e r l i taui
schen Benennungen h ö r t e bekanntl ich im 
Dri t ten Reich in jeder Hins ich t auf. So ergaben 
sich auch Schwierigkeiten bei dem weiteren 
Absa tz des Buchtitels „Litauen". 

Auskunft nicht nur für Königsberger 
Stadtgemeinschaft und Patenstadt arbeiten an neuem Handbuch 

Alber t Zweck hat für seine Bücher die 
geographisch, volkswirtschaftlich und sozial
wissenschaftlich relevanten Quel len seiner 
Zeit ausgewertet. Die Zeit der Jahrhundert
wende ist also für die W ü r d i g u n g seines Werks 
in Betracht zu ziehen. Es war eine Zeit s t ä n d i 
ger Aufwär t s en tw ick lung . Der Verfasser be
legt dies durch A u s z ü g e amtlicher Statistiken. 

Wen ige Jahrzehnte spä t e r wurde diese 
Entwicklung rückläufig: Folgen der verlore
nen Wel tkr iege . Anges ichts des Endes 1945 in 
O s t p r e u ß e n , g e g e n ü b e r der Katastrophe, er
kennen wir, die heutigen Leser, wie bedeutsam 
es war, d a ß es A lbe r t Zweck gelang, W o h l 
stand und Blüte dieser Gebiete schriftlich zu 
bezeugen. 

Heute ist die e u r o p ä i s c h e Einigung oft im 
G e s p r ä c h . Diese Einigung war dort, in N o r d 
os tp r eußen , im Verlauf vieler Jahrhunderte, 
t a t s äch l i ch herangewachsen. Ü b e r w i e g e n d 
waren N ö t e und Z w ä n g e daran beteiligt, d a ß 
die verschiedenen Völke r in O s t p r e u ß e n zu
sammenkamen und -wuchsen: Deutsche 
S t ä m m e , A l t p r e u ß e n , Litauer, Polen, Schwei
zer, Franzosen, Hol länder , Schotten und 
Skandinavier stellten dabei die Hauptkont in
gente. Der Volkskundler Alber t Zweck sah 
darin seine interessante Aufgabe, dieses völki
sche W e r d e n und Verschmelzen zu einem 
einheit l ichen Ganzen zu erkennen, zu belegen 
und zu schildern. 

Kirchengeschichtliche Entwicklung 

V i e l Arbe i t steckt in diesen Vorhaben. Bei
spielsweise in der Verdeutschung von Namen, 
die Albe r t Zweck anbietet, ist der arbeitslasti
ge A n t e i l groß. A l s Interpret der fremdsprachli
chen N a m e n war er stets von der u r sprüng l i 
chen Wortbedeutung ausgegangen. Die b i l l i 
ge Ar t , von mitunter seltsam klingenden aus
l ä n d i s c h e n N a m e n her, seine Leser zu belusti
gen und Ü b e r l e g e n h e i t zur Schau zu stellen, 
lag ihm fern. Er faßte sein Vorhaben zu ernsthaft 
auf, als daß er die ihm eigene wissenschaftliche 
Methode aufgegeben h ä t t e . 

Se in A n l i e g e n war es ferner, auch die k i r 
chengeschichtliche Entwicklung in der Region 
N o r d o s t p r e u ß e n aufzuzeigen. Die Toleranz 
der p r e u ß i s c h e n Regierung bewirkte eine 
Blüte des Kirchenbaus, besonders i m 18. Jahr
hundert. A l s Beispiel diene der Ki rchenbau in 
Norki t ten. Beim Neubau im 18. Jahrhundert 
war der dessauische Kirchenpatron in edlen 
Wetteifer mit dem König in P r e u ß e n getreten. 
So gedieh der Neubau der Norkit tener Kirche 
mit seinem ovalen Grund r iß und den neugoti
schen Fenstern zu einem K l e i n o d der damali
gen Sakralarchitektur i m nö rd l i chen Ostpreu
ßen. Die Z e r s t ö r u n g dieses Gemeindezen
trums nach 1945 gleicht einer Tragödie , wie 
übera l l in der Heimat . 

Der Gedenkstein mit der Inschrift „Professor 
Dr. Alber t Zweck, * 19. Jan. 1857, f 18. M a i 1934" 
ist aller Wahrschein l ichkei t nicht mehr an sei
nem Platz zu finden. Die Erinnerungswerte, die 
die Fotos auf dieser Seite zeigen, s ind ver
schwunden. Gebl ieben aber ist das Denkmal , 
das der Professor seiner Heimat O s t p r e u ß e n in 
seinem literarischen W e r k geschaffen hat. 
Dieses zu achten und zu ehren ist unsere 
Pflicht. Die Heimat vergessen, heißt , die H e i 
mat zu verlieren, verbunden damit auch Recht 
und Freiheit. Erich Remp 

E s s ind nun 40 Jahre her, als die ersten 
Bomben auf die Hauptstadt O s t p r e u ß e n s 
fielen; Ende 1944 ve r l i eßen die ersten 

K ö n i g s b e r g e r ihre Stadt und i m W i n t e r 
1944/1945 begann die g roße Flucht, der die 
Ver t re ibung folgte. W i e es dann nach der 
Stunde N u l l im M a i 1945 weiterging, haben wir 
Ä l t e r e n miterlebt. Sieben Jahre spä ter , 1952, 
ü b e r n a h m die Stadt Duisburg die Patenschaft 
ü b e r Kön igsbe rg (Pr), und die Stadtgemein
schaft Kön igsbe rg konnte mit Hilfe Duisburgs 
das Haus Kön igsbe rg eröffnen. N a c h dem D R K 
und den K i r c h e n erstellte nun auch die Stadt 
Duisburg eine Heimatkartei , die Heimatkar te i 
Königsberg , die unseren Landsleuten in den 
folgenden Jahren und noch heute große Dien 
ste geleistet hat und auch weiterhin leisten 
wird . 

U m den Kön igsbe rge r Mi tbü rge rn das Auf
finden der Anschrif ten von Behörden , Ve re i 
nen, Schulgemeinschaften und anderen hei
matl ichen Organisat ionen zu erleichtern, er
schien 1953 die erste Ausgabe der Broschüre 
„Auskunft für Königsberger" . Sie umfaß te 44 
Seiten und war nach folgenden Gesichtspunk
ten aufgegliedert: B e h ö r d e n und öffentl iche 
Einrichtungen, Personenstandsangelegenhei
ten, A r c h i v e und Bibliotheken, Hochschulen 
und Schulen, Geldinstitute, Sozialversiche
rung, Privatversicherungen, Lastenausgleich, 
Kriegsopferversorgung, Gesundheitspflege, 
Handwerk, Landwirtschaft, Landsmann
schaftliches, Suchdienst und Auskunftstelle 
Kön igsbe rg bei der Stadt Duisburg. Bei den 

Landsleuten fand das Heft g roßen Anklang , 
auch konnte die Heimatkartei mit seiner Hilfe 
wesentlich e r g ä n z t werden. 

Im Lauf der Jahre ergaben sich so viele Ä n 
derungen, so d a ß eine ü b e r a r b e i t e t e Auflage 
erfolgen m u ß t e . 

Sie erschien i m M a i 1964 und war mit St ich
wortverzeichnis 148 Seiten stark. Die Inhalts
aufgliederung wurde im Prinzip beibehalten. 
Im M a i 1973 erschien dazu der letzte Nachtrag. 

Infolge der v ie len V e r ä n d e r u n g e n wurde 
auch dieses Büchle in unbrauchbar, so d a ß 
Ende 1982 mit einer erneuten Ü b e r a r b e i t u n g 
begonnen wurde. Dafür ist weiterhin die Hilfe 
aller Mi tbü rge r erforderlich, um eine Neuauf
lage fertigzustellen. 

Die bisherige Arbe i t an dem Buch hat Er
freuliches zutage gebracht; der Zusammen
halt der Kön igsbe rge r ist ungebrochen und das 
Interesse am Leben und Schaffen in Kön igs 
berg ist 1984 wie eh und je lebendig. A u c h 
konnte vie len M i t b ü r g e r n bei dieser Gelegen
heit in p e r s ö n l i c h e n Fragen Rat und Hilfe er
teilt und die Heimatkartei vielfältig e rgänz t 
und berichtigt werden. Sogar Museum Haus 
Kön igsbe rg wurde von einigen Landsleuten 
mit Stiftungen bedacht. 

A l l e n , die bisher aktiv mitgeholfen haben, 
sei an dieser Stelle gedankt, vor al lem Frau 
Freisem von der Stadt Duisburg für die uner
m ü d l i c h e Arbe i t an der Heimatkartei und 
Mithi l fe an diesem Buch, das für alle Landsleu
te zusammengestellt wird . 

Siegfried K. W. Riss 

*s l l h 

Unerreichbar: 
Alber t Zweck 

Grabstein von Professor Dr. 
Fotos Remp 
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zum 97. Geburtstag 
Modzel, W i l h e l m i n e , geb. N i k u l l a , aus Friedrichs

hof, Kre is Orteisburg, jetzt bei Schneidereit , 
Hardisser S t r a ß e 23, 4937 Lage-Lippe, am 16. 
Juni 

zum 96. Geburtstag 
Berwein, Emi l , aus Ortelsburg, jetzt Marcusal lee 39, 

2800 Bremen 33, am 13. Jun i 

zum 94. Geburtstag 
Lemke, Helene, verw. Sperl ing, geb. Bathke, aus 

M a r t i n s h ö h e , Kre i s L y c k .jetzt L ' l m e n s t r a ß e 28, 
4628 L ü n e n - N o r d , am 12. Jun i 

O l s c h e w s k i , Martha , aus Muschaken , Kre is N e i 
denburg, jetzt T h o r w a l d s e n s t r a ß e 26, 1000 Ber
l in 41, am 15. Jun i 

Seebold, Fr iedr ich He in r i ch , Regierungsdirektor a. 
D., aus W a i d e n , Kre is Lyck , Kurhaus , jetzt L u d -
w i g - L e p p e r - S t r a ß e 28a, 4800 Bielefeld, am 13. 
.luni 

zum 92. Geburtstag 
K a m i n s k i , Matthis , aus M i l l a u , Kre is Lyck, jetzt 

F r e u n d s t r a ß e 34, 8750 Aschaffenburg, am 16. 
Juni 

Kubi tza , Betty, geb. Wiecher t , aus Gr. Hoppenbruch, 
Kreis Hei l igenbei l , und Hei l igenbe i l , Brauns-
berqer S t r a ß e 17, jetzt Bundesallee 49, 1000 Ber
l in 31, am 17. Juni 

zum 91. Geburtstag 
Bi lda , Gertrud, aus Lyck , F a l k s t r a ß e 15, jetzt D R K -

A l t e n h e i m , G o e t h e s t r a ß e 46, 2250 Husum, am 
15. Jun i 

W e n g o r z , Jul ius, aus Burgdorf, Kre is Johannisburg, 
jetzt G o e t h e s t r a ß e 12, 7420 M ü n s i n g e n , am 7. 
Jun i 

zum 90. Geburtstag 
Buddr i ck , Luise, aus Landsberg, Kre i s Pr. Eylau , 

jetzt R e g i n h a r d s t r a ß e 11, 1000 Berl in 51, am 9. 
Jun i 

C i b u l s k i , A n n a , geb. Buyna, aus Ortelsburg, jetzt 
L e o s t r a ß e 7, Liboriushaus, 4790 Paderborn, am 
11. Jun i 

Freudenfeld, W i l h e l m i n e , geb. Kohzer , aus Rossit
ten, Kre is Samland, jetzt H a u p t s t r a ß e 34/36, 
6719 Gauersheim, am 11. Jun i 

Kor in th , Hedwig , geb. Prekow, aus Horstenau, Kre is 
Insterburg, jetzt Welfena l lee 70, 3100 Ce l l e , am 
1 3. Jun i 

Raudszus, A n n a , geb. Laschinski , aus T i l s i t - V i e l 
b r ü c k e n , Kre is Elchniederung, je tz tGartnerweg 
38, 89ß# Bad Wör i sho fen , am 9. Jun i 

Schreiber , Annemar ie , geb. K a l a u v o m Hofe, aus 
Lotzen-Al thof , jetzt L a n g e m a r c k s t r a ß e 87, 5300 
Bonn-Oberkassel , am 16. Juni 

zum 89. Geburtstag 
Bahlo, Friederike, geb. Kob ia lka , aus Schwarzberge, 

Kreis Lyck , jetzt A u f der A r n s b e u l 21a, 5952 A t 
tendorn, am 14. Jun i 

Rattay, August , aus Al tk i r chen , Kreis Ortelsburg, 
jetzt M a s c h s t r a ß e 16, 3170 Gifhorn, am 13. Jun i 

W i k t o r , Otto, aus K r ö s t e n w e r d e r / R e u s c h e n d o r f , 
Kre i s Lyck, jetzt M a x - P l a n c k - S t r a ß e 135, 5300 
Bonn 2, am 11. Jun i 

zum 88. Geburtstag 
Flugmacher , Elfriede, geb. Bachmann, aus Kön igs 

berg, Ziethenplatz 8, am 17. Jun i 
Klaudat , M i n n a , aus Königsbe rg , jetzt W e i n b r e n -

n o r s t r a ß e 79, 7500 Karlsruhe, am 11. J u n i 
K o s c h i n s k l , Antonie , aus Rummau , Kre i s Ortels-

burq, jetzt Zeis igbusch 17, 3250 Hame ln , am 13. 
Juni 

Rocke l , Klara, geb. Bartsch, aus Ortelsburg, jetzt 
Blocksberg 9a, 2300 K i e l 1, am 15. Jun i 

Wieher t , A n n a , Lehrer in a. D., aus M ü h l h a u s e n , 
Kreis Pr. Ho l l and , jetzt B a n n i n g s t r a ß e 15, 4540 
Lengerich, am 15. Jun i 

W i e c k , M i n n a , geb. Buchhorn, aus Z i n t e n - A b b a u , 
, K r e i s Hei l igenbe i l , jetzt Hobe lweg 11, 7880 Bad 

Säck ingen , am 11. Jun i 

zum 87. Geburtstag 
Langkau, Ida, aus Plötzendorf , Kre is Lyck, jetzt bei 

Bessler, Bergbaumuseum 43, 4630 Bochum, am 
17. Jun i 

Liebrucks , Martha , geb. Rogalla, aus W e n z b a c h , 
Kre is Ebenrode, jetzt Z a b e l - K r ü g e r - D a m m 224, 
1000 Ber l in-Lübars , am 10. Jun i 

W e b e r , Mar ie , aus Augl i t t en , Kre i s Lyck .jetzt Ree-
senberg 84, 2300 K i e l 14, am 11. Jun i 

zum 86. Geburtstag 
Buttcherelt, Elfriede, geb. Skorupowski , aus Bür

gersdorf, O T Richardshof, Kre i s W e h l a u , jetzt 
Danziger S t r a ß e 9, 2950 Leer, am 14. Jun i 

Kllmaschewski, Adolf , aus Zarnen, Kre i s Goldap, 
jetzt S c h ü t z e n s t r a ß e 22, 2940 Wi lhe lmshaven , 
am 14. J u n i 

Piwek, Luise, aus Jablonken/Seehag, Kreis Nei
denburg, jetzt Falkentaler Steig 47, 1000 Berlin 
28, am 12. Jun i 

Schulz, Bruno, Realschullehrer i . R., aus Gr . Wei
ßensee, Gr. Udertal , Tapiau , Kre is Wehlau, und 
Königsbe rg , jetzt Th iedeweg 66, 2000 Hamburg 
70, am 13. Juni 

W i n k l e r , Käthe, aus O s t p r e u ß e n , jetzt Gojenbergs-
weg 39c, 2050 Hamburg 80, am 15. Juni 

zum 85. Geburtstag 
Boes, Dr. Anneliese, geb. Kuhn, aus Labiau, Gries

straße 8, jetzt Am Brande 4, 3389 H o h e g e i ß , am 
14. Juni 

Borm, Johanna, aus L o m p ö n e n , Kre i s Ti ls i t -Ragnit , 
jetzt P r a s s e k s t r a ß e 4/6, 2400 L ü b e c k 1, am 12. 
Jun i 

Breda, Johann, aus Lyck, M o r g e n s t r a ß e 25, jetzt 
G r i l l p a r z e r s t r a ß e 11, 5650 Solingen, am 12. Juni 

Dominik, Rudolf, aus Grammen , Kre i s Ortelsburg, 
jetzt B u c h e n s t r a ß e 7, 4937 Lage, am 16. Jun i 

Kowallik, A n n a , geb. Nedebock, aus Labiau , Kö
nigsberger S t r a ß e 69, jetzt R o s s e r s t r a ß e 3, 6239 
Kriftel , am 15. J un i 

Papendiek, Helene, geb. H u l p k e , aus W a r t u l i s c h -
ken, Kre i s Ti ls i t -Ragni t , jetzt 3119 Weste 61, 
ü b e r Uelzen, am 18. Mai 

Rosinski, Berta, aus Lotzen, jetzt S u d e t e n s t r a ß e 35, 
7400 T ü b i n g e n , am 16. Jun i 

Schlokat, M i l l i , geb. Niecke , aus G r o ß Friedrichs
dorf, Kre i s Elchniederung, jetzt U h l a n d s t r a ß e 4, 
2940 Wi lhe lmshaven , am 11. J un i 

Schmidt, Olga , geb. Tamoschus , aus Gowarten , 
Kre i s Elchniederung, jetzt E ichendor f f s t r aße 20, 
6501 Heideshe im, am 14. J un i 

Stanko, Auguste , aus K l . Lasken, Kre is Lyck, jetzt 
H e i m s t ä t t e n s t r a ß e 6, 5450 N e u w i e d 13, am 17. 
Jun i 

Symanzik, Emi l i e , geb. Kolossa , aus Neuendorf, 
Kre i s Lyck , jetzt Rosenplatz 24,4500 O s n a b r ü c k , 
am 11. Jun i 

Walendy, Margarethe, geb. Scharnowski , aus H a a -
senberg, Kre i s Ortelsburg, jetzt L a n d s t r a ß e 217, 
4390 Gladbeck, am 10. Jun i 

Weinreich, Otto, aus Tapiau , G ä r t n e r w e g 6, Kre i s 
W e h l a u , jetzt J o s . - S t e i n e r - S t r a ß e 26,4232 X a n 
ten, am 14. Jun i 

Westphal, Kurt , aus Gilkendorf , Kre i s E lchniede
rung, jetzt W e h r d a , G r ü n e r W e g 7, 3550 M a r 
burg 6, am 12. Jun i 

zum 84. Geburtstag 
Czerworika, Al f red , aus Neumalken , Kre i s Lyck , 

jetzt Bergheimer S t r a ß e 496, 4040 Neuss, am 17. 
Jun i 

Deutschmann, A n n a , geb. Steiner, aus Martinshof, 
Kre i s Gumbinnen , jetzt Dor f s t r aße 40, 2340 
Neustadt i . H . , am 11. J un i 

Jakubowski, Eduard, aus Drygal len , Kre i s Johan
nisburg, jetzt Baumschulenweg 18, 5900 Siegen 
21, am 17. Jun i 

Kullick, Mar tha , aus Gor lau , Kre i s Lyck , jetzt Fre i -
berger Hof 4, 3000 Hannover 1, am 14. Jun i 

Stehl, Gustav, aus Neuendorf, Kre i s Lyck , jetzt H i t 
zeier S t r a ß e 57, 5000 Köln 51, am 4. J u n i 

Streich, A n n a , aus Werschen , Kre i s Gerdauen, jetzt 
Eckhorster S t r a ß e 3 6 , 2 4 0 0 L ü b e c k 1, am 13. Jun i 

Zipprich, Magda , geb. L indemann , aus Königsbe rg , 
R h e s a s t r a ß e 21, jetzt Uhlenhorster W e g 25,2000 
Hamburg 76, am 17. Jun i 

zum 83. Geburtstag 
Eichholz, Margarete, aus Löcknick , Kre is Gerdauen, 

jetzt H e c k e n w e g 24, 4330 M ü l h e i m , am 14. Jun i 
Endruweit, Meba , aus T a n n e n h ö h e , Kre i s E lchnie

derung, jetzt S t ö f e n s t r a ß e 34,2222 Marne, am 13. 
Jun i 

Ey will, Margarete, geb. Hermann , aus Kuckerneese 
(Kaukehmen), Kre i s Elchniederung, jetzt Fr i tz-
R e u t e r - S t r a ß e 5, 2200 Elmshorn, am 13. J un i 

Kollwitz, Anton ie , aus W a p l i t z , Kre is Ortelsburg, 
jetzt W a g n e r s t r a ß e 22,4354 Dat teln, am 14. J un i 

Silz, Grete, aus Balga, Kre i s Hei l igenbe i l , jetzt M i t 
telweg 42, 3112 Ebstorf, am 13. J u n i 

V o g e l , Gustav, aus Lübeckfe lde , Kre i s Lyck , jetzt 
2740 Hipstedt 130, am 15. J u n i 

Wald, Mar i a , geb. Thorun , aus Pl ib ischken, Kre i s 
W e h l a u , jetzt S e b a s t i a n - B a c h - S t r a ß e 7, 4047 
Dormagen, am 16. Jun i 

Winkelmann, M a r i a , aus Lyck , jetzt A m s e l w e g 14, 
2250 H u s u m , am 15. J u n i 

Wlttek, Mar ie , geb. N i c k e l , aus Ortelsburg, jetzt 
Trol lseeweg 27, 2390 Flensburg, am 12. Jun i 

Zachau, Therese, aus Gr . Ottenhagen, Kre i s Kö
nigsberg-Land, jetzt Er ikaweg 16, 3002 W e d e 
mark 2, am 15. Jun i 

zum 82. Geburtstag 
Androleit, Ar thur , Sattlermeister, aus Tapiau und 

Al i enbu rg , Kre i s W e h l a u , jetzt Alpenrosenweg 
23, 2901 Rostrup, am 16. Jun i 

Arfmann, Margarete, geb. Kroohs , aus K ö n i g s b e r g , 
Gr . Sandgasse 3, jetzt 2000 H a m b u r g 95 (Fin
kenwerder), A u e i n s e l 16, am 7.Juni 

Blaurock, Auguste , geb. Labusch, aus Radegrund, 
Kre i s Orte lsburg, jetzt J u n g f e r n t a l s t r a ß e 109, 
4600 Dor tmund 18, am 16. J un i 

Borowski, El iesabeth, geb. Brosukat, aus G u m b i n 
nen, M o l t k e s t r a ß e 2a, jetzt G ö t t r i k s t r a ß e 1, 2380 
Schleswig, am 17. J u n i 

Jendreyko, Chr i s te l , Lehrer in i. R., aus Puppen, 
Kreis Ortelsburg, jetzt Akaz i ena l l ee 19, 1000 
Berlin 19, am 16. Jun i 

Karabinski, Helene , Diakonisse , aus Lotzen, jetzt 
L ö t z e n e r S t r a ß e 14, 4570 O u a k e n b r ü c k , am 14. 
Jun i 

Koloska.Johann.ausSteinberg, K r e i s L y c k , jetzt Er-
l e n b a c h s t r a ß e 9, 7531 O l b r o n n - D ü r r n , am 16. 
Jun i 

Marzian, Otto, aus Lyck, jetzt Burgs t r aße 47, 2162 
G r ü n e n d e i c h , am 15. J u n i 

Olschewski, Inga, aus K ö n i e s b e r q , [etZl Wellen-
s t r a ß e 31c, 7500 Karlsruhe, am 15. J un i 

Schiffmann, A n n a , geb. Torkler, aus Tilsi t , Fried
r i c h s t r a ß e 18. jetzt An der Koppel 4,1000 Berlin 
52, am 16. Juni 

Sommer, Ernn, geb. Skibowski, aus Lyck, jetzt Hei
delberger Straße 50,6140 Bensheim, am 11. Juni 

Temeschelt, Liesbeth, geb. Becher, iius Gumbinnen , 
W i l h e l m s t r a ß e 43, jetzt Pesta lozziweg 36, 2870 
Delmenhorst , am 13. Jun i 

Totzek, Erna, geb. Sch ikowsk i , aus Leinau , K r e i s O r -
telsburg, jetzt W e r r e s t r a ß e 44,4937 Lage, am 16. 
J u n i 

zum 81. Geburtstag 
Brodowski, Hermann , aus Giesen, Kre i s Lyck , jetzt 

K a i s e r s t r a ß e 96a, 6790 Landstuhl , am 13. Jun i 
Eder, K ä t h e , geb. T in temann , aus Jonasthal , Kre i s 

Gumbinnen , jetzt T h e o d o r - S t o r m - S t r a ß e 22b, 
2360 Bad Segeberg, am 14. Jun i 

G r o l l . E l s a , geb. Bardischewski , jetzt Z e n t r u m s t r a ß e 
9, 2170 Hemmoor , am 13. J u n i 

M l c h a l z l k , Adol f , aus Fließdorf, Kre i s L y c k Jetzt 
N i e d w i e s e n s t r a ß e 44, 6000 F r a n k f u r t / M a i n , a m 

PossnIn .Tt to , aus Fuchsberg , K r e i s K ö n i g s b e r g -
Land, jetzt R a t h a u s s t r a ß e 6, 5190 Stolberg, a m 

RadVio'.Luise, geb. K l ö c k n e r , aus L y c k , ^ n z i g e r 
S t r a ß e 31 jetzt 2301 Schierensee, am 16. J u n i 

Rome lke , Ernst, aus M e t t k e i m , K r e i s L a b i a u jetzt 
O u e r l a n d s t r a ß e 31, 2800 Bremen J3, am 3. J u n i 

Fortsetzung auf Seite 18 

Diese 20 Mark gehören Ihnen.. 

•KS 
mw 

. . . wenn Sie einen neuen Bezieher für ein Jahresabonnement 
unserer Zeitung geworben haben. 

Sie wissen doch: 
Das Ostpreußenblatt vermittelt jede Woche Wissenswertes 
über 

• aktuelle Politik im In- und Ausland 
• Kultur und Geschichte Ostpreußens 
• Aktivitäten der Landsmannschaft 

Das Ostpreußenblatt — eine Wochenzeitung für Deutsch
land. Helfen Sie mit, daß wir viele neue Freunde gewinnen, 
die zu Dauerbeziehern werden. 

• ^ — _ L . . . . i . 

Sobald der von Ihnen geworbene neue Abonnent seine Be
zugsgebühr auf eines unserer Konten eingezahlt hat, über
weisen wir auf Ihr Konto die Werbeprämie in Höhe von 20,— 
DM. Sie können sich statt dessen aber auch das dokumentari
sche Buch „Ostpreußen — Landschaft, Leistung, Schicksal" 
von Hans-Georg Tautorat wünschen. 

$ £t i5 £fipttuficnbfnil 
Verlag und Redaktion 

Bitte deutl ich schreiben, an der punktierten Lin ie abtrennen und senden an Das Ost
p reußenb la t t , Abte i lung Vertrieb, Postfach 32 32 55, 2000 Hamburg 13 

Vor- und Zuname 

Straße und Ort _ 

bestellt lur mindestens 1 Jahr bis aul Wider ruf ab 

^ £*5 Stfpraßtntilail 
U n a b h ä n g i g « Wochan_»r tung für Deutschland 

Der Bezugspreis von monatlich 6,80 DM Inland / 8,00 D M A u s l a n d wi rd im voraus gezahlt für 
Inland 
• 1 Jahr - 81,60 DM Q 1 . Jahr = 40.80 DM • \ Jahr - 20.40 D M G 1 Mona t - 6,80 D M 
Ausland 
• 1 Jahr • %,00 DM • 1 J a h r = 48.00 DM • 1 « Jahr = 24.00 D M • 1 Mona t • 8,00 D M 
1. Lastschriftein7ugsverlahren vom Giro-Kto. Nr . 

bei Bankle i tzahl 

Postscheckkonto Nr be im Postsc hec kamt 

2. DauerauftragoderEinzeluberweisungduMasKontoNr. 192 344 der H a m b u r g i s c h e n Landes-
bank (BIZ 200 500001 oder das Postscheckkonto H a m b u r g 842b-204 

• Bin Ostpreuße, • Nicht-Ostpreuße, J a h r e alt 
Unterschrift des neuen Beziehers. 

Werber 

Wohnort . 

Strafte 

Bankverbindung des Werbers 

Konto-Nummer: B L Z 

Nur für bezahlte Jahresabonnements: Als W e r b e p r ä m i e erbitte ich 20 D M auf mein K o n t o n 
bzw. die Dokumentation „Sie kamen ü b e r s Meer" von Ernst Fredmann H 
(den entsprechenden Wunsch bitte ankreuzen) ipi 
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Lust und Last eines Erbes 
Fach werkbauten aus sechs Jahrhunderten in der Quedlinburger Altstadt 

Als „S tad t der Ä b t i s s i n n e n " , die fast neun 
Jahrhunderte v o m reichsfreien welt
l i chen Damenstift auf dem Burgberg die 

Stadt regierten, als Geburtsort Klopstocks, 
dessen beseeltes Pathos die Zeitgenossen zu
tiefst beeindruckte, w i rd das H a r z s t ä d t c h e n 
Qued l inburg g e r ü h m t . Hundert tausende in -
und a u s l ä n d i s c h e r Touris ten kommen alljähr
l ich . Sie bummeln durch die schmalen Gassen 
und die winke l igen S t r aßen , wo s ich die Fach
w e r k h ä u s e r eng aneinander d r ä n g e n , verwei
len u m zu schauen und die Kamera zu zücken , 
steigen zum „Bergs täd tchen" hinan, um sich am 
Blick auf das Gewi r r der Z i e g e l d ä c h e r zu er
freuen, und vor a l lem zum Burgberg, wo in der 
1129 geweihten Basi l ika der Stiftskirche der 
b e r ü h m t e „ Q u e d l i n b u r g e r Domschatz" aufbe
wahrt w i rd mit kostbaren Buchmalereien, E l 
fenbeinschnitzereien und Goldschmiedear
beiten. 

Betrifft Geschenke 
Entsprechendes Formular ausfüllen 

Bei einer Reise in die D D R m ü s s e n Ge
schenke, die man dort Verwand ten oder 
Bekannten ü b e r r e i c h e n m ö c h t e , i n die 

„Erklärung ü b e r mi tge füh r t e G e g e n s t ä n d e und 
Zahlungsmit tel" eingetragen werden. Das ent
sprechende Formular wi rd dem Reisenden 
g e w ö h n l i c h zusammen mit dem Berechti
gungsschein zum Empfang des V i s u m s zuge
sandt, es ist auch an der Grenze e rhä l t l i ch . Zur 
Beschleunigung der Abfer t igung empfiehlt es 
sich, das Blatt vor der Einreise auszufül len . 
Reicht es nicht aus, k ö n n e n weitere Gegen
s t ä n d e , die man i n der D D R verschenken 
m ö c h t e , auf e inem Zusatzblat t aufgeführt 
werden. Es ist nicht erlaubt, Geschenke von 
Dri t ten oder an Drit te in die D D R mitzuneh
men. Uber alle Einzelheiten, die bei einer Fahrt 
ins andere Deutschland zu beachten sind, un
terrichtet das Markb la t t „Reisen in die DDR" , 
das bei den Fahrkartenausgaben oder A u s 
kunftsstellen der DB-Bahnhöfe, den Ge
schäf t s s te l l en der Automobi lc lubs , bei Reise
b ü r o s , den Grenzdiensts te l len des Bundes 
oder bei Gesamtdeutschen Institut, Telefon 
02 28/20 71, Postfach 12 06 07,5300 Bonn 1, ko
stenlos e rhä l t l i ch ist. B f H 

Mittelal ter l iche Wohnkul tu r ist im Schloß, 
heute Museum, in den R e p r ä s e n t a t i o n s r ä u 
men der Stiftsdamen zu bewundern. N o c h ist 
die Burganlage selbst in z ieml ich desolatem 
Zustand. Der Rat der Stadt bittet auf einem 
großen Schi ld dafür um V e r s t ä n d n i s , verweist 
auf die bereits investierten 1,5 M i l l i o n e n M a r k 
und künd ig t den Fortgang der Arbe i t en an. E in 
großes Erbe bringt keine geringen Lasten. 

Geschichte ist in der Stadt übera l l . Das ge
samte i n n e r s t ä d t i s c h e Ensemble ist unter 
Denkmalschutz gestellt, 680 G e b ä u d e gilt es 
vor dem Verfa l l zu bewahren, mit neuem 
Leben zu erfüllen. Im Schatten der Burg ent
wickel te sich ein reges Gemeinwesen, die Bür
ger kamen zu Wohl s t and und zeigten ihn beim 
Bau ihrer H ä u s e r . Seit vor sechs Jahren der Be
trieb Denkmalspflege Ha l le mit Sitz in Qued
linburg die Arbe i t aufnahm, ist schon vie l ge
schehen. Tischler und Zimmerleute, Maurer, 
Stukkateure und Kunstglaser bi lden den 
Stamm der Belegschaft. Den Nachwuchs b i l 
det der Betrieb selbst aus, auch Dachdecker, 
Kunstschlosser und -schmiede, Drechsler und 
Steinmetze g e h ö r e n dazu. Etwa 60 M a n n ar
beiten s t änd ig in der Stadt. N o c h viele Jahre 
werden die G e r ü s t e nicht aus dem S t raßenb i ld 
wegzudenken sein. Die Quedlinburger haben 
sich daran gewöhn t , „im Denkmal zu leben". 

Der mittelalterliche Marktpla tz mit dem 
s c h ö n e n Renaissancerathaus und dem Roland 
als Zeichen des B e m ü h e n s der Bürger, sich von 
den Stiftsdamen u n a b h ä n g i g zu machen, mit 
Bänken und Blumen und dem Brunnen mit den 
M ü n z e n b e r g e r Musikanten, umrahmt von 
s c h ö n e n Fachwerkfassaden, ist so etwas wie 
die Empfangshalle der Stadt für ihre Gäs te . 
V o r m Hoken , einem besonders s c h ö n e n alten 

Eine Stadt mit viel Geschichte: Der Marktpla tz von Quedl inburg mit dem Brunnen der M ü n z e n 
berger Musikanten und dem Renaissancerathaus im Hintergrund Fotos (2) A D M 

Fachwerkhaus, laden Tische und bunte Son
nenschirme zum Kaffeetrinken ein. A m ande
ren Ende des g e r ä u m i g e n Platzes p rä sen t i e r t 
sich das Hote l „Zum Bär" in neuem Glanz. Nur 
dieser eine alte Gasthof aus der Zeit, da Qued
linburg Handelszentrum war, hat am Mark t 
die letzten hundert Jahre ü b e r d a u e r t . Im ein
stigen „Frankfurter Hof" hat heute der Rat der 
Stadt, Ab te i lung Finanzen, sein Domiz i l , die 
„Goldene Sonne" wurde zum Kaufhaus „Ma
gnet" und im „Gü ldenen Stern" ist die Kreis
sparkasse untergebracht. 

Besonders eindrucksvoll in seiner Geschlos
senheit ist das Ensemble malerischer Fach
w e r k h ä u s e r in der Hohen S t raße . A u c h der 
„Finkenherd" , wo He in r i ch der Vogler von sei
ner W a h l zum ersten deutschen König erfah
ren haben soll, hat von der „Verjüngungskur" 

profitiert. Hier, am Fuße des Schloßbergs , steht 
das pfleglich restaurierte doppelgiebelige 
Fachwerkhaus, in dem Klopstock geboren 
wurde. Es ist heute Museum. 

A u c h das Eckhaus Sch loßberg Nr . 15, schräg 
ge ge nübe r , ist ein Musterbeispiel gelungener 
Restaurierung und sinnvoller Nutzung zu
gleich. Das einstige Wohnhaus aus dem 17. 
Jahrhundert wurde zum „Cafe am Finken
herd", dessen behagliche Einrichtung und 
gastliche A t m o s p h ä r e nicht nur in dem Harz
s t ä d t c h e n ohne Konkurrenz sind. K e i n W u n 
der, d a ß sich die Quedlinburger geduldig an
stellen und warten, bis ein Platz frei geworden 
ist. Und wenn sie zu zweit kommen, leisten sie 
sich dann — vielleicht — den Eisbecher „Love 
Story" für zwei Personen, den C l o u auf der 
Karte, für elf Mark siebzig! Christa Ball 

Kulturabkommen unter Einbeziehung Berlins? 
Vereinbarungen müßten aber auch von Ost-Berlin voll anerkannt und praktiziert werden 

D as vorrangige Z i e l der innerdeutschen 
I Pol i t ik der Bundesregierung ist die Nor 
malisierung der Beziehungen zur D D R . 

V o r al lem aber drei Probleme wirken einem 
gut nachbarlichen Nebeneinander, wie es im 

Sächsischer Sandstein für Semperoper 
Das Elbsandsteingebirge ist nicht nur ein vielbesuchtes Touristenziel 

Wenn v o m Elbsandsteingebirge, der 
„ S ä c h s i s c h e n Schweiz", die Rede ist, 
denkt m a n an die reizvolle Land

schaft am Elbestrom zwischen Pirma und Bad 
Schandau mit bizarr aufragenden Felsen und 
schluchtenartigen Tä le rn , e in Dorado der 
Wande re r und Klet terer . V o m Früh jah r bis 
zum Herbst br ingen die Fahrgastschiffe der 
W e i ß e n Flotte Aus f lüg le r von Dresden zur Ba
stei oder zu den Schrammsteinen, nach Ra
then oder W e h l e n und ins K n e i p p b a d 
Schandau. 

A b e r das Elbsandsteingebirge ist nicht nur 
von hohem tourist ischen Reiz. Sächs i s che r 
Sandstein lieferte das Mate r i a l für die prunk
vol le Residenz, die s ich die Wett iner , a l len 
voran A u g u s t der Starke, -erbauen l ießen . 
Zwinger und Hofkirche, Stallhof und Sch loß 
Pi l ln i tz seien nur genannt. A b e r auch für 
Brücken und Bahnhöfe und Elbuferbefesti
gungen kam das Baumaterial aus dem nahen 
Gebirge. Be im Wiederaufbau der schwer zer
s t ö r t e n Stadt ist es der V E B Elbenaturstein 
Dresden, der für Rekonstrukt ionen und Re
staurierungen nach genauer Skizze die zuge
schnittenen Steine liefert. Steinmetzen übe r 
nehmen dann die weitere Bearbeitung. W i e 
der Sandstein gewachsen ist, mit n a t ü r l i c h e r 
Patina kommt er ans Bauwerk, in massiven 
Quadern oder Platten, für Fundamente oder 
Fassaden, Stufen, Fensterumrahmungen oder 
F u ß b ö d e n . Rasch dunkel t der bearbeitete 
Stein nach. So s ind beispielsweise an dem vor 
zwanzig Jahren wiederhergestell ten Georgen
tor kaum noch Unterschiede zwischen altem 
und neuem Stein zu erkennen. 

A n fünf P l ä t z e n wi rd heute Sandstein abge
baut, der harte im Tagebau M ü h l l e i t h e bei 
Lohmen, der vor a l lem für die Restaurierung 
kulturhistorischer Bauten verwendet wird, der 
weiche, der Cottaer, an den ü b r i g e n vier Ge-
w i n n u n g s s t ä t t e n in bis zu 400 Mete rn Tiefe. 
Zwar k o m m e n die meisten Auf t r äge aus Sach
sen, doch auch für den Berliner Dom, für das 
von Sch inke l erbaute Schauspielhaus, für den 
F r a n z ö s i s c h e n D o m bestellte man beim W i e 

deraufbau Sandstein aus Sachsen. Per Schiff 
w i rd er bis nach Hamburg geschickt und ü b e r 
die Ostsee nach D ä n e m a r k und Schweden. 

Im nahen Dresden war der Wiederaufbau 
des Zwingers bisher der bedeutendste Sand
steinbau. G e g e n w ä r t i g steht die Semperoper, 
die 1985 wiedereröf fne t werden soll, im M i t 
telpunkt des Interesses der Dresdner und der 
Besucher der Elbestadt. A l l e i n für die Restau
rierung des alten Hauses wurden 1300 Kub ik 
meter Sandstein benöt ig t , weitere 400 Kubik
meter Platten und Werks te ine für die drei 
neuen G e b ä u d e . D e m Laien sagen diese Zah
len wenig, um so mehr ist er beeindruckt von 
dem imposanten Bau am Theaterplatz nahe 
dem Elbufer. Anton Reich 

Die „Sächsische Schweiz": Blick durch das 
N a d e l ö h r ins Elbsandsteingebirge 

Grundlagenvertrag von 1972 festgelegt wurde, 
entgegen: Die Anerkennung zweier deutscher 
Staaten, die Spaltung des deutschen Volkes 
und die Zugehör igke i t West-Berl ins zur Bun
desrepublik Deutschland. Eine endgü l t ige Lö
sung dieser Streitfragen steht bisher nicht in 
Aussicht , auch wenn sich verschiedene Pol i t i 
ker immer wieder für eine A n n ä h e r u n g ein
setzten. Ihre B e m ü h u n g e n werden durch einen 
Faktor ganz erheblich g e l ä h m t — die Abgren
zungspolitik der F ü h r u n g in Mitteldeutsch
land. Dieser Begriff, der seit 1970 ein zentraler 
politischer Ausdruck für die Polit ik g e g e n ü b e r 
der Bundesrepublik Deutschland ist, be
herrscht und erschwert die G e s p r ä c h e zwi 
schen beiden deutschen Staaten. 

Die Verhandlungen um ein innerdeutsches 
Kul tu rabkommen scheinen dennoch zum Er
folg zu führen. N u n denkt viel leicht manch 
einer etwas vorschnell an den „Sonderzug 
nach Pankow", doch soll es nicht Inhalt eines 
eventuellen Ü b e r e i n k o m m e n s sein, so zwei
felhaften Vertretern der westdeutschen Kul tur 
wie Udo Lindenberg den W e g nach Mi t t e l 
deutschland zu erleichtern. 

Der Bundesminister für innerdeutsche Be
ziehungen, He in r i ch Winde len , hat im Vorfeld 
der erst kürz l ich beendeten vierten Verhand
lungsrunde ü b e r Kulturvereinbarungen, ihre 
Ziele noch einmal klar definiert. So werde die 
volle und praktische Einbeziehung Berlins in 
derartige A b k o m m e n verlangt. In einem Refe
rat, das der Bundesminister vor der Konrad-
Adenauer-Stif tung hielt, betonte er, d a ß es — 
gerade auch im Licht der negativen Erfahrun
gen aus der kul turel len Zusammenarbeit zwi 
schen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Sowjetunion — nicht mit einer formellen 
Feststellung, die Vereinbarungen w ü r d e n ent
sprechend dem V i e r m ä c h t e a b k o m m e n von 
1971, auf Berlin ausgedehnt werden, getan 
sein. Es m ü s s e vielmehr eine G e w ä h r gegeben 
sein, d a ß diese Einbeziehung auch in der prak
tischen Zusammenarbeit funktioniert. W i n d e 
len führte noch weitere Punkte auf, die Gegen-
stand der Verhandlungen sein sollten. Es sei 
wichtig, meinte der Bundesminister, die gänz
l ich unterbundenen Beziehungen im Bereich 
der Laien- und Volkskunst wieder aufleben zu 
lassen. Die Organisation dürfe nicht allein 
Konzert- und B ü h n e n a g e n t u r e n vorbehalten 
bleiben. 

A u s den A u s f ü h r u n g e n He in r i ch W i n d e 
lens ging hervor, d a ß vor al lem in den Berei
chen der bi ldenden und darstellenden Kunst, 

der Mus ik und Literatur, des Films, Hörfunk ' 
und Fernsehens, Museen, A r c h i v - und Bibl io
thekswesen, Denkmalpflege und Buch- und 
Verlagswesen, erhebliche Verbesserungen 
erwartet werden. Der ganze kulturelle A u s 
tausch solle a u ß e r d e m individualisiert wer
den, damit ein Kontakt zwischen den Beteilig
ten ü b e r h a u p t mögl ich wird. So werde eine 
Verbesserung des sogenannten kulturellen 
Tourismus angestrebt, um den Menschen ein 
Kennenlernen von Zeugnissen und Überliefe
rungen aus der deutschen Vergangenheit und 
der deutschen Kulturgeschichte „vor Ort" zu 
e rmögl i chen . 

Der Bundesminister zeigt s ich trotz der 
h a r t n ä c k i g e n Forderungen, die zum Tei l das 
S e l b s t v e r s t ä n d n i s der Ideologie in Mi t t e l 
deutschland auf die Dauer erheblich s tö ren 
können , sehr zuversichtl ich ü b e r den A b 
sch luß der Kulturvereinbarungen. Er äuße r t e 
in diesem Zusammenhang in einem Interview 
des Berliner SFB-Fernsehens, er halte es für 
unbedingt mögl ich , d a ß noch in diesem Jahr 
ein Kul turabkommen zwischen den beiden 
deutschen Staaten unterzeichnet werde. In 
Regierungskreisen rechnet man mit einer U n 
terzeichnung noch wahrscheinl ich zum ge
planten Honecker-Besuch im September. 

Eine Frage m u ß sich zum A b s c h l u ß jedoch 
dennoch stellen: Sind von diesem A b k o m m e n 
auch praktisch t a t säch l i ch Verbesserungen zu 
erwarten, oder wird hier nur wieder ein Papier 
erarbeitet, dem sich die Bundesregierung zwar 
in jeder Hinsicht verpflichtet fühlt, dessen 
Forderungen die D D R aber aus Angst vor in 
nenpolit ischen Konfl ikten nicht erfüllt bzw. 
nicht erfüllen kann? Kirsten Engelhard 

Wie zu damaliger Zeit 
Eine ganze Straße wird zum Museum 

i m historischen Stadtkern von Hoyerswerda 
im Bezirk Cottbus wird eine ganze Straße, 
die Lange Straße, zu einem Museum ausge

baut. Sie wird wieder so restauriert, wie sie ur
sprüngl ich um 1750aussah. In zehn Jahren sol
len alle H ä u s e r rekonstruiert sein. In den 
L ä d e n werden Gewerbebetriebe mit histori
scher Produktionsweise einziehen. Zwei 
W e r k s t ä t t e n wurden bereits in Betrieb ge
nommen: eine Geigenbauerei und eine Buch
druckerei. Die historischen Einrichtungen lie
ferte das Hoyerswerdaer Museum. BfH 
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Aus den Heimatkreisen . . . 
Die Kartei des Heimatkreises braucht Ihre Anschrift. Melden Sie deshalb jeden Wohnungs

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

H E I M A T T R E F F E N 

1 9 8 4 

10. Juni , Königsberg-Stadt: Regional
treffen. Cur io-Haus , Rothenbaum
chaussee, Hamburg 

10. Juni, Sensburg: Treffen der Gemein
de Eichmedien. Ebstorf 

16./17. Juni , Insterburg Stadt und Land: 
30 Jahre Heimatgruppe Darmstadt 

23./24. Juni , Ebenrode (Stallupönen): 
Kreistreffen. Stadtgarten-Restaurant, 
Essen-Steele 

23. /24. Juni , Schloßberg und Ebenrode: 
Regionaltreffen. Stadtgartenrestau
rant, Essen-Steele 

24. Juni, Memellandkreise: Haupttref
f e r Curio-Haus, Hamburg 

29. Juni — 1. Jul i , Bartenstein: Heimat
treffen und Regionaltreffen. Festhal
le, Bartenstein/ W ü r t t e m b e r g 

30. Juni , Insterburg Stadt und Land: 25 
Jahre Heimatgruppe Stuttgart. Hotel 
Wartburg, Lange Straße, Stuttgart 

28.729. Jul i , Schloßberg und Ebenrode: 
Regionaltreffen. Hotel Lindenhof, 
Horb /Necka r 

28./29. Jul i , Ebenrode (Stallupönen): 
Kreistreffen. Hote l Lindenhof, H o r b / 
Neckar 

Angerapp (Darkehmen) 
Kreisvertreter: Edgar Ehrlich, Telefon (091 87) 5574, 
kranichseestraße 4, 8501 Winkelhaid-Ungelstetten 

B i l d - und Dokumentat ionsband — In wi rk l i ch 
letzter Stunde vor dem Jahreshaupttreflen am 19. 
und 20. M a i in Met tmann , s ind die ersten B i l d - und 
D o k u m e n t a t i o n s b ä n d e dort eingetroffen und aus
geliefert worden. A b sofort kann das Buch nur durch 
Vore insendung von 36 D M zuzüg l i ch 4 D M Porto 
und Verpackung auf das Kon to Kreisgemeinschaft 
Angerapp 0100/32 446, Schmidtbank N ü r n b e r g 
l B L Z 70) erworben werden. Bitte deutl iche 
Absenderangabe in Masch inen- oder Blockschrift. 
Ausl ieferung erfolgt ü b e r Ver lag Gerhard Rauten
berg, Leer. 

Gerdauen 
Kreisvertreter: Erwin Goerke, Telefon (0 61 72) 3 22 20, 
Heuchelheimer Straße 104, 6380 Bad Homburg 

Sommerfreizeit am Brahmsee — Unser Paten
kreis R e n d s b u r g - E c k e r n f ö r d e veranstaltet auch in 
diesem Jahr, und zwar v o m 17. Ju l i bis 1. Augus t auf 
dem kreiseigenen Jugendzel tplatz am landschaft
l i ch sehr re izvol len Brahmsee eine Sommerfreizeit . 
K inde r i m A l t e r von 8 bis 14 Jahren, deren Eltern 
oder G r o ß e l t e r n aus dem Kre i s Gerdauen stammen, 
k ö n n e n hieran te i lnehmen. Gute Betreuung, Unter
kunft und Verp l legung werden durch den Kre is ju
gendring sichergestellt. W e g e n der Tei lnahme, ins
besondere wegen A n - und Rückre i se , werden Inter
essenten gebeten, s ich mit L a n d s m ä n n i n Reimer 
be im Kreisjugendring, Berliner S t r a ß e 2, 2370 
Rendsburg, i n Ve rb indung zu setzen. 

Heiligenbeil 
Kreisvertreter: Dr. Siegfried Pelz, Telefon (04102) 
641 31, Dörpstede 9, 2070 Großhansdorf 

Heimatblat t 29 — Unser d i e s j ä h r i g e s He imat 
blatt ist i m M a i an alle Landsleute zum Versand ge
kommen, die in unserer Kar te i stehen. W e r es nicht 
erhalten haben sollte, schreibe bitte eine Postkarte 
an Siegfried Dreher, Papenwisch 11, 2070 G r o ß 
hansdorf, unter Angabe der gü l t igen , v o l l s t ä n d i g e n 
Adresse. A u c h der Heimator t in O s t p r e u ß e n sollte 
genannt werden. 

Kre i ska r t e i — D u r c h ein Versehen wurde auf der 
R ü c k s e i t e der Folge 29 für die Stadt Hei l igenbe i l mit 
Rosenberg eine ü b e r h o l t e Adresse genannt. Richt ig 
m u ß es h e i ß e n : Die Kar te i führt Liselot te Goerke, 
Telefon (02 28) 67 12 03, A n der J o s e f s h ö h e 17,5300 
Bonn 1. A n L a n d s m ä n n i n Goerke wenden s ich alle 
Landsleute mit W ü n s c h e n bezüg l i ch He i l igenbe i l 
und Rosenberg. Für alle anderen Gemeinden aus 
dem Kre i s Hei l igenbe i l ist Helga Gorsk i , geborene 
Val l en t in , Iltispfad 4, 3260 Rinte ln 5, z u s t ä n d i g . 

Stadt H e i l i g e n b e i l — In He i l igenbe i l hat A l o y 
sius Lange, geboren am 10. Jun i 1911 in Braunsberg, 
gelebt. W e r kennt seine heutige Adresse oder 
N a c h k o m m e n bzw. Verwandte von ihm? Eine ande
re o s t p r e u ß i s c h e Kreisgemeinschaft besitzt von L m . 
Lange e in Arbe i t sbuch , Quit tungskarte zur Inval i 
denversicherung und e in Sammelbuch für Qu i t 
tungskarten aus der Zei t vor 1945. W e r Auskunf t 
geben kann, schreibe bitte an Liselotte Goerke, A n 
der J o s e f s h ö h e 17, 5300 Bonn 1. 

Königsberg-Stadt 
Stadtvorsitzender: Klaus Weigelt. Geschäftsstelle: Rein
hold Neumann.Tel. (02 21) 52 21 84,Leostr.63,5000Köln 
30. Kartei: Tel. (02 03) 2 83 21 51, Museum Haus Königs
berg, Mülheimer Straße 39, 4100 Duisburg 

Jugendabend In H a m b u r g — Aufruf an alle 
N a c h k o m m e n von K ö n i g s b e r g e r n zu e inem J u 
gendabend, um sich kennenzulernen und zur V o r 
bereitung auf das K ö n i g s b e r g e r Treffen i n H a m b u r g 
am Pfingstsonntag. Treffpunkt: Sonnabend, 9. Juni , 

20 Uhr, Haus der 1 leimat. Thema ohne Referenten: 
„Hat Jugendarbeit für die N a c h k o m m e n noch einen 
Sinn?" A u f G ä s t e im A l t e r bis 24 Jahre hofft A d e l 
bert Lemke. 

Schenkt Albertus-Nadeln an die Ab i tu r i en ten 
und Abi tu r i en t innen in der Fami l ie und im Kre i s 
von Freunden ost- und w e s t p r e u ß i s c h e r Herkunft. 
Sie s ind in versilberter Bronze, in Si lber und sogar in 
G o l d auch als Anstecknadel ZU bekommen. Dieje
nigen Abi tur ien ten , deren Verwandte rechtzeitig 
eine Mi t te i lung an das P a t e n s c h a f t s b ü r o im M u 
seum Haus K ö n i g s b e r g (Anschrift siehe oben) mit 
N a m e n und Adresse des Ab i tu r i en t en senden, er
halten einen G l ü c k w u n s c h unseres Stadtvorsitzen
dem Klaus Weige l t mit be igefüg te r A l b e r t u s - N a d e l . 
W i r weisen darauf hin, d a ß in den Duisburger Pa
tenschulen für die K ö n i g s b e r g e r Jungen-Gymna
sien mehrhei t l ich seit mehreren Jahrzehnten den 
Ab i tu r i en ten A lbe r t en mit e inem Informationsblatt 
ü b e r S inn und Z w e c k ü b e r r e i c h t und gern entge
gengenommen werden. 

Der eiserne W e h r m a n n war eine aus W e i c h h o l z 
gearbeitete und g e b r ä u n t e , mindestens 2,5 Mete r 
hohe Rittergestalt des Jahres 1915, die den Befreier 
O s t p r e u ß e n s , Generalfe ldmarschal l von H i n d e n -
burg, ehren sollte. Sie wurde in e inem kle inen anti
ken Tempe l neben dem Cauerschen Schi l ler -
Standbi ld vor dem Stadttheater aufgestellt und 
stand der B e v ö l k e r u n g für Spenden zum Hinter
bliebenenfonds zur Ver fügung . D ie Figur wurde 
sch l i eß l i ch ü b e r und ü b e r mit g r ö ß t e n t e i l s eisernen 
N ä g e l n für 1 R M sowie zu k le inen Te i len mit silber
nen und goldenen N ä g e l n flächig benagelt. Jeder 
Spender, durfte seinen Nage l selbst e i n h ä m m e r n 
(siehe auch Das O s t p r e u ß e n b l a t t , Folge 50, 1982, 
Seite 10) und erhielt dafür eine Urkunde . Unser M u 
seum bewahrt bislang keine derartige Urkunde im 
Or ig ina l , w ä h r e n d die Gestal t des eisernen W e h r 
mannes auf e inem ausliegenden gelben Seiden
band gezeigt wi rd . Dies wurde herausgegeben v o n 
G . G . W i n k e l i m V e r l a g Gräfe und Unzer. W i r bitten, 
der Stadtgemeinschaft eine Spendenurkunde des 
eisernen Wehrmannes i m Or ig ina l zur Ver fügung 
zu stellen und an Dipl . -Ing. U l r i c h A l b i n u s , Johan
n a - K i r c h n e r - S t r a ß e 12,5300 Bonn 1, zu senden. Dort
h in erbitten wir auch andere für die Stadtgemein
schaft bestimmte K u l t u r g ü t e r zu senden. 

G o e t h e - O b e r l y z e u m — K ö n i g s b e r g e r Treffen 
Pfingstsonntag, 10. Juni , i m Cur io -Haus , Hamburg , 
ab 8.30 Uhr . S c h ü l e r i n n e n der O III v o m Jahr 1983 
laut Klassehb i ld i m O s t p r e u ß e n b l a t t v o m 18. Fe
bruar, kommt bitte z u m Treffen nach Hamburg . 
Re inho ld N e u m a n n v o n der Geschä f t s s t e l l e reser
viert e inen T i sch mit Sch i ld „ G o e t h e - O b e r l y z e u m " . 
Es haben s ich bisher gemeldet: E v a Kubeck , Ger 
traude Haamel , El isabeth L i m m e r und Hi ldegard 
Fisahn. W o s ind Margarete W o i c z i k o w s k i , E l i sa 
beth Metscher , Rosemarie Seipelt, Chr is t iane 
Lücker t , H i l d e Sch i l l , Chr i s t e l Ni t sch , Liselotte Zer-
rath, Margarete Scholz, Gerda Eggert, Margot Ernst, 
Gerda Matern , Edeltraut Meinha rd t etc.? Bitte, m e l 
det Euch . D ie Einsender in des Klassenbildes, H e l e 
ne Kinat , jetzt Grabosch , Telefon (052 31) 50673, 
T a l s t r a ß e 21, 4930 D e t m o l d 19, kommt auch. 

K ö n i g i n - L u l s e - S c h u l e (E l l ino rKloevekorn , G ü n 
t e r s t r a ß e 10,2000 H a m b u r g 76) — Wieder , wie jedes 
Jahr i m M a i , trafen wir uns zu f röh l i chem Beisam
mensein, inzwischen 78 bis 80 Jahre alt und vor 62 
Jahren ausder K ö n i g i n - L u i s e - S c h u l e i n K ö n i g s b e r g 
entlassen, wie im vergangenen Jahr i m Os the im in 
Bad Pyrmont . W ä h r e n d wir sonst den Treffpunkt 
wechselten, zeigt schon die W i e d e r h o l u n g (und i m 
n ä c h s t e n Jahr wo l l en wir wieder dort tagen), d a ß 
dieses Z i e l e in Glücks t re f fe r war, für jeden Ostpreu
ß e n e in S t ü c k c h e n Heimater innerung bietend, i n 
behaglicher, l iebevol ler A t m o s p h ä r e gegeben. 
Jedes der v i e l en Z i m m e r t r ä g t den N a m e n einer 
o s t p r e u ß i s c h e n Stadt, an der T ü r das W a p p e n und 
i m Z i m m e r selbst die entsprechenden Bilder und 
Fotos an den W ä n d e n . In den F luren s ind handge
webte Teppiche mit o s t p r e u ß i s c h e n M o t i v e n ange
bracht, i m Hauptf lur e in ganz g roße r mit s ä m t l i c h e n 
o s t p r e u ß i s c h e n W a p p e n drauf (Stiftung einer ost
p r e u ß i s c h e n Jugendgemeinschaft). Das Ehepaar 
Hammer , welches das Os the im leitet, und jede A n 
regung, jedes heimatbezogene Erlebnis (zur Zei t 
Auss t e l l ung o s t p r e u ß i s c h e r M a l e r i n Pyrmont) we i 
terzugeben s ich b e m ü h t , betreut seine G ä s t e mit 
guter Unterbr ingung und v o r z ü g l i c h e r K ü c h e . Das 
m u ß e inmal anerkennend gesagt werden. D ie s t ä n 
dige Vol laus las tung spricht dafür, und Pyrmont und 
seine Umgebung bieten v ie l Interessantes, Sehens
wertes — verbunden mit unbeschre ib l ichem Blü
tenzauber. W i r haben wieder harmonische Stunden 
genossen. D ie l ang jäh r ige Verbundenhei t vertieft 
s ich von M a l zu M a l , jede von uns freut s ich auf den 
n ä c h s t e n Treff und b e m ü h t sich, wieder dabeisein 
zu k ö n n e n . N ich t nur die gemeinsamen Jugendjah
re verb inden uns so stark, jetzt auch gegenseitige 
L iebe und A n e r k e n n u n g auf der Basis al lsei t igen 
harten Erlebens. Immer noch sind wir 15 Te i lneh
merinnen. M ö g e uns dieser Zusammenhal t noch 
lange erhalten bleiben. 

Roßgärter Mittelschule — Dast radi t ionel leTref-
fen der Roßgä r t e r M i t t e l s c h ü l e r , das in diesem Jahr 
in Eberbach stattfand, erfreute sich wieder einer 
g r o ß e n Resonanz. O b w o h l unsere K ö n i g s b e r g e r 
Schulgemeinschaft seit zwei Jahrzehnten viele ver
bindet, ist es r ü h r e n d zu sehen, wenn immer wieder 
sogenannte „ N e u e " ihre ehemal igen M i t s c h ü l e r 
erstmals wiedertreffen. Eine f röhl iche Dampfer-
Kaffeefahrt auf dem Neckar , wie auch die S tad t füh
rung durch Eberbach und der Tanz waren quasi das 
Kontras tprogramm zu G e s p r ä c h e n und lustigen 

Darbietungen aus eigenen Reihen in Erinnerung an 
unsere Heimatstadt K ö n i g s b e r g . W ä h r e n d dieser 
Treffen liegen S e n t i m e n t a l i t ä t und Ausgelassen
heit nah beieinander. Es ist immer wieder anders 
und immer wieder s c h ö n . Bei gesell igem Beisam
mensein trafen s ich 230 Ehemalige, munter und 
fidel wie einst. W i r schulden H a n s Z i e s k e und seiner 
N i n a aus H a m b u r g Dank für die ausgezeichnete O r 
ganisation. A u c h wenn wi r nicht j ü n g e r werden, 
1985 tanzen wir i n W i l l i n g e n wieder. G ü n t h e r 
H o n s k a m p im N a m e n aller. 

Sackheimer Mittelschule — Das K ö n i g s b e r g e r 
Treffen w i r d Pfingstsonntag um 9 Uhr im C u r i o -
Haus ( N ä h e Dammtor-Bahnhof) eröffnet. U m rege 
Beteil igung ehemaliger Sackheimer M i t t e l s c h ü l e r 
bit ten wir. Die Stadtgemeinschaft reserviert für uns 
P lä tze . E i n T i sch wi rd mit der V . e. S. M.-Tafe l deut-
1 ich gekennzeichnet sein. D iesem Treffen geht eine 
Zusammenkunft der Ehemal igen unserer Schule, 
die vorwiegend im norddeutschen Raum wohnen, 
voraus. W i r treffen uns Pfingstsonnabend, 9. Juni , 
15 Uhr, i m Haus des Sports, S c h ä f e r k a m p s a l l e e 1, 
2000 H a m b u r g 6. W e r bereits vorher anreist bezie
hungsweise in H a m b u r g oder Umgebung wohnt, 
kann Freitag, 8. Juni , zur Anlaufs te l le kommen . Sie 
ist i m Logenhaus-Restaurant, M o o r w e i d e n s t r a ß e 
36,2000 H a m b u r g 13 (Telefon 44 35 63). Das Restau
rant steht uns ab 16 Uhr zur Ver fügung . G ü n t e r 
Jopke wi rd uns dort erwarten. Ich b in davon ü b e r 
zeugt, d a ß wir in H a m b u r g u n v e r g e ß l i c h e Tage ver
leben werden. Es haben s ich bereits mehr als 20 
Te i lnehmer aus dem westdeutschen R a u m ange
meldet. — Unser Jahreshauptreffen findet v o m 21. 
bis 23. September i n C e l l e statt. Bitte T e r m i n vor
merken. W e i t e r e A u s k ü n f t e erteilt W i l l i Krause, 
Telefon (02 02) 73 24 59, D a s n ö c k e l 3 a, 5600 W u p 
pertal 11. 

Vorstädtische Oberrealschule — D i e ehemal i 
gen S c h ü l e r i m norddeutschen R a u m treffen s ich 
z u m d i e s j ä h r i g e n Regionaltreffen Pfingstsonntag, 
10. Juni , ab 9.30 Uhr i m Rahmen des K ö n i g s b e r g e r 
Treffens i m C u r i o - H a u s H a m b u r g ( N ä h e Dammtor -
Bahnhof). Bitte meldet E u c h bei Ernst Har twig , 
K o r n b l u m e n w e g 1,2105 Seevetal 2, an, damit g e n ü 
gend P lä t ze reserviert werden k ö n n e n . 

Johannisburg 
Kreis Vertreter: Gerhard Wippich. Karteistelle: Waltz-
straße 1, 2390 Flensburg. Schriftführerin: Roswitha 
Thomsen, Fasanenweg 14, 7012 Fellbach 

Treffen in Hamburg — Das d i e s j ä h r i g e Treffen 
der Johannisburger und ihrer Freunde i m Haus des 
Sports in H a m b u r g findet nicht am 7. Oktober statt, 
wie es i m Heimatbr ief a n g e k ü n d i g t wurde, sondern 
eine W o c h e spä t e r , am 14. Oktober . Es w i r d gebe
ten, s ich diesen g e ä n d e r t e n T e r m i n vorzumerken 
u n d auch Freunde und Bekannte auf die Ä n d e r u n g 
aufmerksam zu machen. 

Konigsberg-Land 
Kreisvertreter: Fritz Löbert, Telefon (05481) 2388, 
Schlesierstraße 27, 4540 Lengerich 

Postnicker, Perwlssauer Treffen — F ü r die 
Landsleute aus Postnicken, Perwissau, Gal lgarben, 
Neuendorf (Kurisches Haff), Kingi t ten , Rinau, C r o -
pins und Umgebung findet, wie a n g e k ü n d i g t , e in 
Treffen am 22. und 23. September in H a m m / W e s t 
falen statt. W i r laden dazu herz l i ch e in und bi t ten 
sehr, zahl re ich zu erscheinen, damit das Treffen e in 
vol ler Erfolg wird , und wir mit v ie len Bekannten, 
Schulkameraden und Nachba rn aus der H e i m a t zu
sammenkommen. Die Erfahrung hat gelehrt, d a ß 
hinterher gesagt wi rd : „ W ä r e i ch doch schon früher 
dabei gewesen." Bringen Sie bitte auch Ihre K i n d e r 
und Enke l mit. A n alle bekannten Anschr i f ten wer
den Einladungen versandt. W e r bis Ende J u l i keine 
Ein ladung erhal ten hat, melde s ich bei Manfred 
Schirmacher, Telefon (0 23 07) 8 76 28, Tu lpenweg 2, 
4619 Bergkamen-Everberge. Er organisiert das Tref
fen und sorgt für die Quart iere . Das genaue Pro
g ramm w i r d zu gegebener Zei t i m O s t p r e u ß e n b l a t t 
bekanntgemacht . Wir bitten, s ich an der Pro
grammgestal tung durch Gedichte , L ieder und V o r 
t r ä g e mög l i chs t in o s t p r e u ß i s c h e r Mundar t zu betei
l igen. D e n k e n Sie bitte auch daran, Bi lder und Ur 
kunden zum Besehen und für die Heimats tube mit
zubringen. 

Labiau 
Kreisvertreter: HansTerner, Geschäftsstelle: Hildegard 
Knutti, Telefon (0481) 7 1757, Naugarder Weg 6, 2240 
Heide 

Kreistreffen — M i t dem Erhalt der 34. Folge unse
res Heimatbr iefes wurden a l len Beziehern auch 
schon vie le Einzelhei ten des Programms zu unse
rem Hauptkreistreffen am 15. und 16. September 
bekannt. So empfehlen wir die rechtzeitige A n m e l 
dung zur Kreisrundfahrt, die am Nachmi t t ag des 15. 
September d u r c h g e f ü h r t wi rd . Am A b e n d findet 
dann wieder das g e m ü t l i c h e Zusammense in mit 
Tanz in der Stadthalle inOt te rndorf statt. A m Sonn
tag um 9 Uhr erfolgt eine Gedenkfeier und Kranz 
niederlegung am K reuz des Ostens. W ä h r e n d der 
Feierstunde, die zwischen 11 und 12 Uhr abgehalten 
wird , soll auch die neugeschaffene Kreisfahne vor
gestellt werden. Wir s ind g lückl ich , wieder die H e i 
der Musikfreunde, d iesmal in Di thmarscher Trach
ten, a n k ü n d i g e n zu k ö n n e n , ebenso eine erweiterte 
Fotoausstel lung und die vertraute Heimats tube. 
Jeder sollte gerade diesmal Landsleute für unser 
Treffen interessieren, die noch nie den Patenkreis 
kennengelernt haben. N e h m e n Sie bitte rechtzeit ig 
Zimmerbes te l lungen vor, wobei das Verkehrsamt 
der Stadt, 2178 Otterndorf, unter der Te lefonnum
mer (047 51) 1 31 31, gern behi lf l ich ist. 

Neidenburg 
Kreisvertreter: Wolf-Joachim Becker, Telefon (0211) 
306954, MarUnstraße 93, 4000 Düsseldorf 1 

Bildband — Den B i ldband ü b e r den Kre i s N e i 
denburg werden inzwischen alle Landsleute, die ihn 
bestellt und bezahlt haben, erhalten haben. Bei 

e in igen wenigen Lands leu ten war dje A n s c l u , le.-
der un lese r l i ch bzw. ü b e r h a u p t n.cht zu erm. t te ln . 
W e r daher bis z u m 20. J u n i nicht i m Bes. tz des v o n 
i h m bestel l ten Bi ldbandes se in sollte, w . rd gebeten, 
dies de m Kreisver t re ter unter. A n g a b e seiner ge
nauen Anschr i f t und unter Ü b e r s e n d u n g einer 
Durchschrif t bzw. Fo tokopie des betreifenden 
Ü b e r w e i s u n g s a b s c h n i t t e s mi t zu te i l en W e r den 
Bi ldband , der auf fast 400 Se i ten ü b e r 900 Bi lder -
Landschaften, S t ä d t e und DÖrier mit ihren Bewoh
n e r n - a u s a l len T e i l e n unseres Kre i ses b.s zur V e r 
t re ibung 1945 e n t h ä l t , noch haben mochte , kann 
eine Bestel lung jetzt noch v o r n e h m e n und zwar 
durch Ü b e r w e i s u n g des Betrages v o n 55 D M pro 
Band auf das Kon to : W o l l - J o a c h i m Becker, Sonder
konto Bi ldband, C o m m e r z b a n k A G Dusseldorf, N r . 
313312101 (BLZ 30040000), Ve rwendungszweck 
Kre i s Ne idenburg im Bi ld" . U m deut l iche A b s e n 

derangabe w i r d gebeten. D i e Kreisgemeinschaf t 
spricht die Erwar tung aus, d a ß noch m ö g l i c h s t v ie le 
Landsleute den B i ldband bestel len, der in jede F a 
mi l i e g e h ö r t , die aus de m H e ima tk re i s N e i d e n b u r g 
s tammt oder s ich mit d iesem ve rbunden fühlt . E i n 
N a c h d r u c k dieses wer tvo l len Bi ldbandes , dessen 
Auf lage begrenzt ist, erfolgt nicht . 

Ortelsburg 
Kreisvertreter: Gustav Heybowitz, Telefon (052 58) 
7882, Am Eichenwald 7, 4796 Salzkotten-Thüle 

Treffen i n T r i e r — A u f den Spuren des Ordens 
mannes Or tu l f v o n Tr ier . Das W a p p e n legi t imier t 
seine Herkunf t e indeut ig . D i e fünf Hauptpfei ler , die 
die Bögen der R ö m e r b r ü c k e , d e m W a h r z e i c h e n 
Triers , tragen, z ie ren das W a p p e n des Or tu l f v o n 
Tr ie r und bezeugen seine V e rbunde nhe i t mi t der 
Vaters tadt . Schon am Fre i tagnachmi t tag hat e ine 
Orte lsburger A b o r d n u n g an der Fes takademie in 
der Europahal le mit e inem a n s c h l i e ß e n d e n E m p 
fang te i lgenommen. W i r werden noch ü b e r d ie er
lebnis re ichen Tage aus A n l a ß des 2 0 0 0 j ä h r i g e n J u 
b i l ä u m s berichten. 

Verans ta l tungsplan — Die Reihenfolge für unse
re n ä c h s t e n Verans ta l tungen steht i m wesen t l i chen 
fest: A m Sonnabend, 14. J u l i , ab 10 Uhr treffen s i ch 
unsere Landsleute und Freunde in S c h l o ß E l l i ngen 
i m Ku l tu rzen t rum. A m Sonntag, 16. September , 
Jahreshauptkreistreffen in Essen Saalbau. Bereits 
a m V o r t a g tagt der n e u g e w ä h l t e Kre i s t ag . D i e M i t 
gl ieder erhal ten eine E in l adung mit Tagesordnung . 
Das Treffen der E inwohner des K i r chsp i e l s K l . Je-
rutten w i r d h ö c h s t w a h r s c h e i n l i c h nicht, wie schon 
vorgemerkt , am 6. Oktober , sondern am Erntedank
fest am Sonntag, 30. September, stattfinden. E ine 
e n d g ü l t i g e Zusage der K i r chen l e i t ung M a c h t e r s e n 
steht noch aus. 

Osterode 
Kreisvertreter; Walter Westphal, Tel. (0 45 21) 33 43, Ol
denburger Landstraße 10, 2420 Eutin. Geschäftsführer: 
Kurt Kuessner, Tel. (04 31) 7 51 71, Bielenbergstraße 36, 
2300 Kiel 14. 

B i l d b a n d — W i r dü r f en unseren Lese rn mit te i len , 
d a ß das M a n u s k r i p t für den B i l d b a n d ü b e r den K r e i s 
Osterode fertiggestellt und der Druckauf t rag be
reits erteilt werden konnte. Das Buch w i r d den T i t e l 
tragen: „Der Kre i s Osterode O s t p r e u ß e n in Bi ldern" . 
Es w i r d 910 A u f n a h m e n aus fast a l len O r t e n und 
S t ä d t e n unseres Kre ises zeigen u n d 304 Sei ten stark 
sein. E i n guter E i n b a n d mit ansprechender A u f m a 
chung w i r d die Z u s t i m m u n g der Leser finden. D a n k 
den zahl re ichen Spendern, die es u n s e r m ö g l i c h t e n , 
den Verkaufspre i s re la t iv n iedr ig zu hal ten. Der 
B i ldband kostet e i n s c h l i e ß l i c h Porto und V e r 
packung 39,50 D M . D ie Auf l age ist gering. S i che rn 
Sie s ich also rechtzei t ig dieses einmalige, d o k u m e n 
tarische W e r k . G e b e n Sie bitte deshalb Ihre Bestel
lung für den Bi ldband noch heute auf und r ichten Sie 
diese an Schatzmeister Kuessner i n K i e l . M i t der Be
stel lung sol l ten Sie bitte auch g le ichze i t ig den Be
trag von 39,50 D M entweder auf das Pos t scheckkon
to N r . 3013 66-204 be im P S c h A m t in H a m b u r g oder 
auf das G i r o k o n t o N r . 432 190 bei der K i e l e r S p a r -
und Leihkasse in K i e l (BLZ 210 501 70) ü b e r w e i s e n . 
D ie Aus l ie fe rung w i r d dann vorauss ich t l i ch M i t t e 
September durch die V e r l a g s b u c h h a n d l u n g Rau 
tenberg, Leer, erfolgen. Benachr ich t igen Sie bitte 
auch Ihre Verwand ten , Freunde und N a c h b a r n v o n 
der Herausgabe des Bi ldbandes . 

D e n 25 000. Besucher Im H e i m a t m u s e u m seit der 
W i e d e r e r ö f f n u n g i m Jahr 1980 konnte B ü r g e r m e i 
ster W e n d l a n d t b e g r ü ß e n . M i t e inem B l u m e n s t r a u ß 
und e inem k le inen Geschenk wurden die l , ä s t e aus 
Q u i c k b o r n ü b e r r a s c h t . Kreisver t re ter W e s t p h a l 
war zugegen und verwies auf die Pa tenverb indung 
mit Osterode. 

Dorfschaftstreffen der Pe te r swa lde r in L e r b a c h , 
Osterode . M e h r als 50 „ E h e m a l i g e " fanden Sic h an 
zwei Tagen zu einer W i e d e r s e h e n d e r zusammen. 
D e m Organisa tor Schu lz wurde durc h Ü b e r r e i 
chung eines Geschenks Dank gesagt d e m Kre . sve r -
treter wurde eine K u p f e r ä t z u n g des Dor ip lanes und 
eine Spende von 300 D M für den Bi ldband ü b e r g e 
ben. S e l b s t v e r s t ä n d l i c h fehlte nicht e in Besm h der 
Heimats tube . 

Rößel 
7S0n thSS^l:

 A i ' °2 - S S o m m e r te ld ,Bismarck-Straße35a , 
MM4D 4 ? 0 Ä % " 3 r t e i : E i , S a b e l h ^ a n n , Telefon (U441) 45085, Seggenweg 3, 2900 Oldenburg 

U n s e r Hauptkre i s t re f fen mit der Feier der Paten-frX?SS£*ir M i n d e t a m S o n n t * S . 12. Augus t , 
e ramm 1 ° ? e U ? V e r s e h e n e s Pro-
f t S ^ S S

n

m n a , > e n d ; 11- Augus t , treffen wir uns 
in der Stadt halle zu de m bel ieb ten g e m ü t l i c h e n Bei -
scimmensein. Sonntag um 9 Uhr hä l t unse verehrTer 
Konsistor ialrat W o e l k , die H e i l i g e Messe i m M ü n -

weg U m l 1 U h r b ' m M r , k t ^ t z - l O M i n u t e n . F u ß -weg. u m 11 Uhr beginnt die Feier der Patenschafts-

^ e g e n 13 U h r Mi t tagesen , 14 U h r Eröffnung des 

Fortsetzung auf Seite 18 
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Berlin 
Vorsitsenderd^- Landesgruppe: Werner Guillaume.Te-

t n
 ,2 f t

3 0L2? ,. ,° 4 6 ' Deutschland**!», Stresemann-stralk« 90, 1000 Berlin 61 

Sonnabend, 23. Juni, Treffen Ortelsburg lallt aus. 

Hamburg 
Vorsitzender der Landesgruppe: Fritz Scherkus. Telefon 
(0 40) 5 51 22 02, Goten weg 16, 2000 Hamburg 61 
LANDESGRUPPE 

Wanderung — Sonnabend, 16. .Juni, O s t p r e u ß e n 
wandern an der Niede re lbe zu den Vie r l anden . 
Treffen der W a n d e r g r u p p e 10.09 Uhr am S-Bahnhof 
Mecke l f e ld ; HinJahr l mit S 3,9.10 Uhr ab Pinneberg; 
9.34.Uhr A l t o n a ; 9.47 l Ihr 1 lauptbahnhof; A n k u n l t 
10 Uhr H a m b u r g - H a r b u r g ; Umste igen in den M a -
srhener Zug. 10.05 Uhr ab Harburg ; A n k u n l t 10.09 
Uhr in Mecke l f e ld . Längere Mittagsrast in ländl i 
chem Gasthaus, Lesung aus ostdeutscher Dichtung. 
Ankunt t am Hauptbahnhol et wo 18 Uhr. 
HEIMATKREISGRUPPEN 

Sensburg — Sonnabend , 23. Jun i , 16Uhr, Po l i ze i 
sportheim, Sternschanze 4, H a m b u r g 6, Gr i l l -Par ty . 

FRAUENGRUPPEN 
Wandsbek — Donners tag, 7. Jun i , 17 Uhr, Gese l l 

schaftshaus Lackemann , H i n t e r m Stern 14, Z u 
sammenkunft . 

Bremen 
Vorsitzender der Landesgruppe: Gerhard Prengel, Tel. 
(042 21) 7 2606, Alter Postweg 51, 2805 Stuhr-Varrel 

Bremen-Mitte — 2 3 . Jun i , 15Uhr, ehemalige K a n 
tine der A G Weser , B r e m e n - G r ö p e l i n g e n , S t r a ß e n 
bahnlinie 3, Treffen der Jugendgruppe. 

Schleswig-Holstein 
Vorsitzender der Landesgruppe: Günter Petersdorf. Ge
schäftsstelle: Telefon (04 31) 553811, Wilhelminen-
straße 47/49, 2300 Kiel 

Pinneberg — Sonntag, 24. Juni , Tagesfahrt mit 
Bus und Schiff v o n P inneberg z u m Rick l inger Forst 
nach L ü b e c k , Ratzeburg und Berkenthin . Abfahr ts
zeiten ab 8.30 Uhr S-Bahn Thesdorf, 8.35 Uhr C h r i 
s t i a n s e n s t r a ß e / k a t h o l i s c h e Ki rche , 8.45 Uhr A r -
b e i t s a m t / F r i e d r i c h - E b e r t - S t r a ß e , 8.50 Uhr F l a -
gentwie te /Elmshorner S t r a ß e . Das Programm sieht 
f o l g e n d e r m a ß e n aus: R ick l inge r Forst, C a m p i n g 
f rühs tück von 10.30 bis 11.30 Uhr,- Ankunf t in Lü
beck 12.45 Uhr mit Stadtbesicht igung; Dampfer
fahrt 13.30 Uhr auf der W a k e n i t z von L ü b e c k nach 
Rothenhusen mit a n s c h l i e ß e n d e m Kaffeetr inken; 
Wei terfahr t mit dem Bus nach Ratzeburg zur D o m 
besicht igung 16.30 Uhr ; gegen 17.30 Uhr W e i t e r 
fahrt nach Bergenthin z u m Gasthof Meier , i n der J ä 
gerstube findet ein gemeinsames Abendessen statt. 
Danach Spaziergang am Elbe -Trave -Kana l und Be
sicht igung der K i r c h e . Abfahr t in Bergenthin 19.30 
Uhr, Ankunf t in Pinneberg etwa 21 Uhr. Kar t en für 
die Fahrt s ind bei den Kass ierern und der Schatz
meis ter in N e u m a n n e r h ä l t l i c h . 

Niedersachsen 
Vorsitzender: Ernst Rohde. Nord: Werner Hoff mann, 
Telefon (0 58 22) 8 43, Max-Eyth-Weg 3, 3112 Ebstorf. 
Süd: Ernst Rohde, Telefon (05321/2 3950), Hubertus
weg 45, 3380 Goslar. West: Fredi Jost, Telefon (05431) 
35 17, Hasestraße 60, 4570 Ouakenbrück 

Gruppe Süd — Infolge eines bedauer l ichen tech
nischen Versehens in der Drucke re i ist bei der W i e 
dergabe des Ber ichts ü b e r die Jahreshauptver
sammlung in Folge 21 v o m 26. M a i , Seite 19, eine 
Ze i le weggefallen. R ich t ig m u ß es h e i ß e n : „Den E h 
renteller der G r u p p e ü b e r r e i c h t e Rohde an Ewa ld 
Bodeit für 30 jäh r ige ununterbrochene Tä t igke i t als 
G e s c h ä f t s f ü h r e r , an Gus tav Freynik für ü b e r 20 jäh-
rige ununterbrochene T ä t i g k e i t als Schatzmeister . 
Er fügte h inzu , d a ß beide Ehefrauen für ihre M i t a r 
beit in die Ehrung e inbezogen sind." W i r bi t ten das 
Versehen zu entschuldigen. 

Braunschweig— M i t t w o c h , 13. Juni , 19 Uhr, K o l -
pinghaus, K a s e r n e n s t r a ß e 30, H e i m a t a b e n d mit 
e inem Vor t r ag v o n Dr. Geginat aus Insterburg, 
Chefarzt der S t rah lenk l in ik Braunschweig, ü b e r 
„Krebs , F r ü h e r k e n n u n g und Vorbeugung" . — A m 
vergangenen H e i m a t a b e n d brachte Kul turwar t 
Kurt L ü b k e e inen Diavor t rag ü b e r das „Land z w i 
schen Haff und M e m e l " , zu dem W a l t e r K i u p e l Er
lebnisber ichte aus dem Memelgeb ie t e r z ä h l t e . Bei 
des wurde v o n den A n w e s e n d e n begeistert aufge
nommen. 

Goslar — Sonnabend, 16. Juni , 20 l Jhr, Johann i -
fest der Ost - und W e s t p r e u ß e n , Schlesier und 
Sch laden auf d e m Ibe rg /Hornburg . N a c h der Feier
stunde wi rd in die Johannisnacht getanzt. — Sonn
tag, 17. Jun i , 11.15 Uhr, am „Kreuz des deutschen 
Ostens" bei Bad Harzburg , G r o ß k u n d g e b u n g z u m 
Tag der deutschen Einhei t . 10 U h r geschlossene 
Auffahrt für Busse und Pkws v o m A l t e r s h e i m 
W o l f s k l i p p e n ü b e r die Ilsenburger S t r a ß e zu den 
555 Mete r hohen U h l e n k l i p p e n . Haupt redner ist Dr. 
Ottfr ied H e n n i g M d B , Sprecher der L O . — Auf dem 
He ima tnachmi t t ag sprach Kreisvors i tzender Ernst 
Rohde a n l ä ß l i c h des Mut ter tags Dankesworte zur . 
B e w ä l t i g u n g der Aufgaben und erinnerte an das 
schwere Sch icksa l in Kriegszei ten . Stets waren die 
M ü t t e r gefordert und meis ter ten die Si tuat ion. Er 
ü b e r r e i c h t e den M ü t t e r n A g n e s Kreysern , Magare-
te O r l o w s k i und Ingeborg Barth P r ä s e n t e . Ernst 
Rohde ber ichtete ü b e r die Sit ten und Brauche an
läß l ich des Pfingstfestes i n der Heimat . Er innerun

gen an die s c h ö n s t e F rüh jahrsze i t lö s t en manches 
Schmunze ln bei den A n w e s e n d e n aus. Stellvertre
tende Vors i tzende Er ika T i t tmann sprach Ernst 
Rohde im N a m e n der Ver sammlung G l ü c k w ü n s c h e 
zur W a h l zum Vors i tzenden der LO. -Gruppe N i e 
d e r s a c h e n - S ü d aus. In e inem Farbdiavortrag schi l 
derte Helmut Berger seine R e i s e e i n d r ü c k e von K a l i 
fornien. M i t e inem Camping-Bus bereiste er die ge
samte W e s t k ü s t e . Die ausgezeichneten Farbwie
dergaben begeisterten die Anwesenden genauso 
wie vie le andere Dinge aus dem Land der unbe
grenzten M ö g l i c h k e i t e n . Herz l icher Beifall dankte 
beiden Vortragenden, und He lmut Berger empfing 
als Dank eine Flasche W e i n . 

Wilhelmshaven — Die Gruppe unternahm mit 
acht vol lbesetzten Pkws einen G r i l l - und Wande r 
tag nach Hese l . Bei der Ankunf t im Forsthaus K l o 
ster Barthe wurden sogleich die n ö t i g e n Vorbe re i 
tungen zum G r i l l e n getroffen. E in w ä r m e n d e s Feuer 
in der G r i l l h ü t t e trug zur guten S t immung bei. D a 
nach begann die W a n d e r u n g durch den herr l ichen 
F r ü h l i n g s w a l d . A u f der F ä h r t e einer k le inen Schni t 
zeljagd wurden die Ru inen des Klosters Barthe ge
funden. Dann traf man sich wieder in der Gr i l l hü t t e 
zu Kaffee und K u c h e n . M u s i k und Gesang animier
ten zu k le inen T ä n z c h e n i m Freien. 

Nordrhein-Westfalen 
Vors. der Landesgruppe: Alfred Mikoleit. Geschäftsstel
le: Tel. (02 11) 3957 63, Neckarstr. 23, 4000 Düsseldorf 

Hagen — Sonnabend, 16. Juni , 19 Uhr, He ima t 
stuben, Emi l ienpla tz . Der stellvertretende Sprecher 
H a r r y Poley spricht an l äß l i ch des Tages der deut
schen Einhei t . W e i t e r stehen F i lme aus dem Jahr 
1976 von Wol fgang H ä r t u n g auf dem Programm. — 
Z u einer g e m ü t l i c h e n Kaffeefahrt trafen s ich M i t 
glieder und Freunde der Gruppe . M i t g r o ß e m Eifer 
betei l igten s ich die A n w e s e n d e n am Frage- und 
Antwor t sp ie l . V e r a Gelleszat hatte die Fragen zu
sammengestel l t , die s ich mit der Heimat Ostpreu
ß e n be faß ten . Die meisten Fragen wurden richtig be
antwortet, welches sehr erfreulich war. A n s c h l i e 
ß e n d wurde noch getanzt. 

Münster — Dienstag, 12. Juni , 15 Uhr, Aegidihof, 
Treffen der Frauengruppe. — Sonnabend, 16. Juni , 
Aegidihof , o s t p r e u ß i s c h e r H u m o r und Lesungen 
ü b e r o s t p r e u ß i s c h e Landschaften und ihre Eigen
arten. 

Neuss — Freitag, 22., bis Sonntag, 24. Juni , H a n 
se-Markt im Rahmen der 2000-Jahr-Feier der alten 
R ö m e r s t a d t Neuss . D ie Gruppe hat s ich um die Be
te i l igung der o s t p r e u ß i s c h e n H a n s e s t ä d t e K ö n i g s 
berg und Braunsberg beworben. Für die Hansetage 
ist e in Stand zur V e r f ü g u n g gestellt. Für das l e ib l i 
che W o h l , mit K ö n i g s b e r g e r , Braunsberger und an
deren o s t p r e u ß i s c h e n S p e z i a l i t ä t e n , sorgt L m . und 
Fleischermeister Dombrowsk i . Öf fnungsze i t en des 
Standes: Freitag, 17.30bis22Uhr; Sonnabend, lObis 
22 Uhr, Sonntag, 12 bis 20 Uhr. Eventuel le Anf ra 
gen an die G eschä f t s s t e l l e , Kur t Z w i l k a , Telefon 
(0 21 01) 4 83 33, A n der Obererft 46a, 4040 Neuss 1. 

Paderborn — D e n Ver t r i ebenen im Kre i s Pader
born steht seit e inigen W o c h e n in der W e w e l s b u r g 
eine eigene ostdeutsche A b t e i l u n g im Rahmen des 
Kre i she imatmuseums zur Ver fügung . Sie entstand 
aus der in der W e w e l s b u r g angesiedelten Ostdeut
sche Heimats tube des seinerzeit igen Kre isverban
des Büren des B d V . M i t der Aufbere i tung der V e r 
treibungsgeschichte anhand der beiden Paderbor
ner Patenschaftskreise Meser i t z und S c h w e r i n / 
W a r t h e wurde auch eine eigene z u s ä t z l i c h e ost
deutsche A b t e i l u n g geschaffen. Sie umfaß t die 
ü b r i g e n Vertreibungsgebiete . A n l ä ß l i c h der Eröff
nung sprach Landrat Joseph Köhle r . Museumsle i te r 
Wul f f Brebeck, dem der Hauptverdiens t bei der G e 
staltung der ostdeutschen A b t e i l u n g zukommt, er
hielt a l lgemeine Ane rkennung . Einige Zeit nach der 
Eröffnung hatte der Kre i sverband des B d V zu einer 
Verans ta l tung eingeladen, um dem Kre is Pader
born auf diese W e i s e für die Neueinr ich tung im 
ehemal igen W a c h h a u s neben der Burg zu danken. 
Im K o n g r e ß s a a l der Wewe l sbu rg reichten die P lä tze 
nicht aus, um die G ä s t e aus dem gesamten Kre is un
terzubringen. Kreisvorsi tzender Wa l t e r Bleischwitz 
sprach einige Dankesworte , wobei er auch die, sei
nerzeit unter Le i tung von Paul Kretschmer einge
richtete, ostdeutsche Heimats tube e r w ä h n t e . Die 
Veransta l tung wurde umrahmt mit Liedern und 
T ä n z e n des „ T a n z e n d e n Kreises Paderborn" und der 
„ O s t d e u t s c h e n Jugend-Danz-Deel" , Salzkotten, 
die für ihre Darbietungen vie l Beifall erhielten. 

Recklinghausen — Sonnabend, 23. Juni , 18 Uhr, 
Johannifeier mit g e m ü t l i c h e m Beisammensein und 
Tanz. — A u f der Jahreshauptversammlung der 
D J O konnten die Mi tg l i ede r eine stolze Bi lanz der 
letzten zwei Jahre ziehen. A u f den gut besuchten 
Kul tu rabenden zeigte s ich eine wachsende Begei
sterung für Sagen und M ä r c h e n aus O s t p r e u ß e n und 
Schles ien. In diesem Jahr wagt s ich die D J O an den 
Aufbau einer Volkstanzgruppe, um somit auch e in 
A u s h ä n g e s c h i l d für die Öffent l ichkei t zu haben. 
Daneben sol l aber auch der musische Bereich s tä r 
ker berüc ksichtigt werden. Die D J O b e n ö t i g t dazu 
dr ingend ein Klav ie r ; sie w ü r d e sich freuen, wenn 
ein gutherziger O s t p r e u ß e sein altes K lav i e r der 
D J O ü b e r l a s s e n k ö n n t e . Die Gruppe geht mit einer 
mehrdenn jegeschulten Mannschal t ind ie Zukunft. 
E in Groß te i l der Mi tg l i eder absolvierte in den ver
gangenen Mona ten G r u p p e n l e i t e r l e h r g ä n g e der 
G J O und D J O . Junge M e n s c h e n sind eingeladen, in 
der D J O Reckl inghausen neben Kultur , Volks tanz 
und Bildung auch Zelt lager und Radtouren mitzuer
leben. 

Erinnerungsfoto 493 

Ponarther Konfirmandinnen — Die d ies jähr ige Konfirmationszeit geht so langsam 
dem Ende entgegen. Sie mag für einige Landsleute A n l a ß gewesen sein, sich an die 
eigene große Feier zu erinnern. Dieses Foto entstand 1935 und zeigt die Konfirmanden 
in der Kön igsbe rge r Ponarther Kirche . Vie l le ich t ist die Aufnahme, auf der auch Pastor 
Bedemann abgebildet ist, gerade zum Pfingsttreffen der Königsbe rge r in Hamburg eine 
freudeschenkende Erinnerung und der Aus löse r für G e s p r ä c h e . Der EinsenderinGerda 
Soldan, geborene Graap, sind noch die N a m e n Chris te l Tolksdorf, Betty Weber , Erika 
Peppel, Hi ldegard T i m m , Gerda Gün the r , Elsa Kinder , Lotte Resenberg, A n i t a Kose
mund und Grete K o h n bekannt. Sie selbst ist in der mittleren Reihe, sechste von rechts, 
zu sehen und w ü r d e sich ü b e r ein positives Echo freuen. Zuschriften unter dem Kenn
wort „Er innerungsfoto 493" an die Redaktion des O s t p r e u ß e n b l a t t s , Postfach 32 32 55, 
2000 Hamburg 13, leiten wir an die Einsenderin weiter. sd 

Siegburg — Montag , 18. Juni , 19 Uhr, H o t e l „Zum 
W e i ß e n Roß", Bonner S t raße , Treffen der Landsleu
te aus dem Rhein-Siegkreis . 

Wesel — Bei der v o m 13. bis 24. September ge
planten O s t p r e u ß e n f a h r t s ind noch einige P lä tze 
frei. D ie Te i lnehmer werden in Hote ls unterge
bracht, von wo tägl ich Stadtfahrten, voraussichtlic h 
nach Hei l igel inde, Lotzen, N iko la iken , Lyck, Johan
nisburg, Heilsberg, Bartenstein, Mohrungen , 
Osterode, Mar ienburg , E lb ing und Frauenburg un
te rnommen werden. Danz ig und die Mar ienburg 
werden besucht, Ü b e r n a c h t u n g e n und teils mehr
t ä g i g e Aufenthal te s ind in Thorn, Sensburg, A l i e n 
stein und Stett in vorgesehen. Der Fahrpreis b e t r ä g t 
mit Ü b e r n a c h t u n g bei Ha lbpens ion inklus ive 
V i s u m 915 D M . Die Reisebusse sind mit Liegesitzen, 
B o r d k ü c h e und Toi le t te ausgestattet. Auskunf t und 
A n m e l d u n g bei H a n s - J o a c h i m Frank, Telefon 
(02 81) 6 29 74, nach M ö g l i c h k e i t nach 17 Uhr, K a r l -
S t r a u b e - S t r a ß e 21, 4230 W e s e l . 

Witten — Freitag, 8. Jun i , 19.30 Uhr, Gräfe, 
H a u p t s t r a ß e , He imatabend . — Sonnabend, 23. 
Juni , 14 Uhr, Treffpunkt Ortskrankenkasse A r d e y 
s t r aße , Nachmit tagswanderung mit Gr i l lpar ty bei 
L m . Meschkat . 

Hessen 
Vors. der Landesgruppe: Otto von Schwichow, Tel. 
(0 64 21) 4 79 34, Heinrich-Schütz-Str. 37,3550 Marburg 

Frankfurt — Sonntag, 17. Juni , Abfahr t 8 Uhr, 
Haus Dornbusch, Escherheimer L a n d s t r a ß e 248, 
Fahrt zum Landestreffen in G r ü n b e r g . Fahrtkosten 
18 D M , Festplakette 5 D M . Jeder Te i lnehmer e r h ä l t 
eine Festschrift. Fahrt lei tung hat L m . Zi l ian , Telefon 
(0611) 54 21 24. 

Hanau — Sonntag, 17. Juni , Busfahrt nach G r ü n 
berg zum Landestreffen der Ost- und W e s t p r e u ß e n . 
Einige P lä t ze s ind noch frei. A n m e l d u n g bei L . 
Schneider, Telefon (0 60 55) 2 13 70. — Die Haupt 
versammlungwar gut besucht. N a c h der Begrüßung 
und der Totenehrung gab Vors i tzender Ewald 
Okrafka einen Bericht ü b e r die vergangenen zwei 
Jahre. A n s c h l i e ß e n d wurden E m i l Ass ig , Ria Ganz, 
Elisabeth G o b o n für aktive Mitarbei t im Vors tand 
mit dem L O W . - E h r e n a b z e i c h e n geehrt. Die V e r 
sammlung w ä h l t e unter Lei tung von Kurt Andreas 
e ins t immig Ewald Okrafka zum Vors i tzenden. Die 
ser sprach s p ä t e r ü b e r „Die Aufgaben und Ziele der 
Landsmannschaft O s t p r e u ß e n in unserer Zeit". 
Stellvertretender Vors i tzender wurde Herbert K u l -
barsch, Kassierer U l r i ch Siebert, Schrif tführer Ursu
la Langhans, Kulturreferent Kur t Andreas , Frauen-
referentin Lies, F e s t a u s s c h u ß W i l l i Schneider und 
Ria Ganz, Beisitzer E m i l Ass ig , Horst Langhans, L i 
selotte Bensch und Elisabeth G o b i n . 

Wiesbaden — Vors i tzender Horst Die t r ich nahm 
auf der Jahreshauptversammlung z u n ä c h s t die To
tenehrung vor, gab dann einen Rückb l i ck auf die 
Veranstal tungen im vergangenen Jahr. Er dankte 
al len Mi tg l iedern für die Beteil igung und akt ive 
M i t w i r k u n g bei den verschiedenart igen Verans ta l 
tungen. Die Vors tandswahl brachte folgendes Er
gebnis: Vors i tzender Horst Die t r ich , Stellvertreter 
Hans-Peter K u k w a und G ü n t h e r Belwan; Schrift
führer Siegfried Rohloff, Stellvertreter W i l l y h a r d 
Schwarz; Schatzmeister in IrenaZoch, Stellvertrete
r in Uschi Rohloff, Presse Siegfried Selke und Sigfrid 
Kaspr ik ; Gebur t s t age /Anmeldungen Irmgard K o 
des, Chorangelegenhei ten Helga Laubmeyer, K u l 
tur O s t p r e u ß e n Hans-Peter K u k w a , Ku l tu r Wes t -
p r e u ß e n G. Belwan, sonstige Aufgaben Gerhard Bo-
rutta, Helga K u k w a , Ot to Mertens, Siegfried Selke; 
soziale Angelegenhei ten Helga Laubmeyer, H e l 
mut Z o c h ; BdV-Ange legenhe i t en H i l m a r W i s c h 
newski; K a s s e n p r ü f e r Kurt Med ing , Margot Schitt-
ko. Im A n s c h l u ß erfreuten Helga und Hans-Peter 
K u k w a mit e inem vielsei t igen Diavortrag ü b e r eine 
Busreise durch die Umgegend. Dann setzten Hanne

lore und H e i n z A d o m a t mit der Volks tanzgruppe 
den A b e n d fort. 

Baden-Württemberg 
Vorsitzender der Landesgruppe: Werner Buxa, Tel. 
(0 72 37) 7853, Postfach 3 51, 7530 Pforzheim 

G ö p p i n g e n — Die Kreisgruppe besuchte mit 
ihrem Vors i tzenden G ü n t e r F. Rudat das Kul turzen
trum O s t p r e u ß e n im D e u t s c h o r d e n s s c h l o ß El l ingen. 
Die Sonderausstel lung „Von K ö n i g s b e r g bis W e i 
mar in O r d e n und Ehrenzeichen" bot den Te i lneh
mern nahezu e in rundes Bi ld der p r e u ß i s c h e n Ge
schichte. Die sachl ich klaren A u s f ü h r u n g e n von 
L m . K o c h a n s k y von K o c h a n und Dr. Bauer kamen 
bei der Gruppe besonders gut an. In D i n k e l s b ü h l 
hatten die Landsleute Gelegenheit , auf Schusters 
Rappen die S e h e n s w ü r d i g k e i t e n zu erkunden, an
dere l i eßen s ich mit der Pferdekutsche fahren und 
lauschten den E r k l ä r u n g e n des kundigen Kut
schers. 

Lahr — Sonntag, 8. Ju l i , Ausf lug auf den H o c h 
blauen. — Vors i tzender He inz Schindowski und 
Reiseleiter W e r n e r Hi ldebrandt b e g r ü ß t e n die 
zahlreichen Tei lnehmer des Familienausflugs. Der 
W e g führ te ü b e r den S c h ö n b e r g , durch das K i n z i g 
tal nach St. Roman. N a c h einer Kaffeestunde war 
g e n ü g e n d Zeit zum Spazierengehen. Die Rückfahr t 
führte ü b e r den Geisberg und durch das Schuttertal . 
M i t f röhl ichen Liedern und e inem bes innl ichen Ge
dicht „Der l ieben Mutter" von H i l d e O l b r i c h ging die 
Fahrt zu Ende. 

Schwenn ingen — Sonnabend, 23. Juni , 9.15 Uhr, 
vor dem Bahnhof, Treffen der Wandergruppe. V o n 
Rottweil geht es entlang des Neckars nach Göl l s 
dorf, hinauf zum Auss ichtsp la teau und weiter nach 
Feckenhausen mit Mittagsrast. Dann Richtung 
Jugbrunnen den Bachent lang zum Gölldorfer Fisch
weier. N a c h einer erneuten Rast wi rd die W a n d e 
rung ü b e r die Schwedenschanze nach Rottwei i fort
gesetzt. Festes Schuhwerk ist erforderlich. 

Bayern 
Vorsitzender der Landesgruppe: Hermann Rosenkranz, 
Telefon (091 31) 3 85 39, Erwin-Rommel-Straße 6, 8520 
Erlangen 

A u g s b u r g — A n l ä ß l i c h der Mi tg l i ederversamm
lung ging die Vors i tzende auf die Delegierten- und 
Bezirkstagungen in G ü n z e n h a u s e n und M e m m i n 
gene in und gab ihre entsprechenden Berichte ab. Es 
folgte die W a h l von Schatzmeister und K a s s e n p r ü 
fer. Eingehende Ü b e r e i n s t i m m u n g herrschte bei 
der W a h l der Nachfolger. D a diese Mi tg l iederver 
sammlung in den Mona t M a i fiel, wurde dies zu 
e inem kle inen M a i - T a n z zum A n l a ß genommen. 
D ie Vors i tzende bedankte sich i m N a m e n der 
Gruppe bei dem P ä c h t e r e h e p a a r des Gewerk
s c h a f t s h a u s e s f ü r dies te tsgute Bewirtung und Hilfe 
bei der Gestal tung des Veranstaltungsraums. 

Erlangen — Ein gut besuchter Diavor t rag „Dres
den, Kunststadt gestern und heute" von Frau Dr . 
Zetzmann, mit v ie l Sachkenntnis vorgetragen, be
eindruckte und machte die Sinnlosigkeit des Kr i e 
ges sichtbar. — Eine Busfahrt in den Frühl ing durch 
die F r ä n k i s c h e Schweiz nach Bayreuth mit Besich
tigung des Hauses Wahnfr ied, der Eremitage mit 
Wasserspie len , al tem S c h l o ß und innerer Grotte 
wurde zu e inem Erlebnis . Selten stellten s ich die 
viel fä l t igen historischen Verb indungen zwischen 
Franken und P r e u ß e n so deut l ich dar wie in Bay
reuth. E in paar frohe Stunden mit Abendessen in 
Betzenstein waren der A b s c h l u ß des Tages. 

Weiden — Sonntag, 17. Juni , 10.30 Uhr, g roße r 
Sitzungssaal des Rathauses, Gedenkstunde zum 
Tag der deutschen Einheit und Heimatnachmi t tag 
i m Handwerkerhaus . — Vors i tzender A n t o n Ra -
digk konnte zahlreiche Te i lnehmer zu e inem H e i 
matnachmit tag mit a n s c h l i e ß e n d e r Muttertagsfeier 
b e g r ü ß e n . D e n im M a i geborenen Landsleuten 
sprach er beste W ü n s c h e aus. V o n der Landesdele-
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Siedler, Herta, aus Brasdorf, Kre is K ö n i g s b e r g -
Land, jetzt Sandkuhlenweg 29, 2800 Bremen 71, 
am 14. Jun i 

Tunat, Er ich, aus Insterburg und Tapiau, Sch loß
s t r a ß e 1, Kre i s W e h l a u , jetzt Franz-Knauff-Stra-
ße 20, 6900 Heide lberg 1, am 15. Jun i 

zum 80. Geburtstag 
Baum, Fritz, aus P r e u ß i s c h - H o l l a n d , Herber t -Nor-

k u s - S t r a ß e , jetzt Braunschweiger S t r aße 37,4600 
Dor tmund 1, am 18. Jun i 

Behr, U l r i ch , aus Gilkendorf, Kre is Elchniederung, 
jetzt L i n d e n s t r a ß e 9 , 4 5 4 0 Lenger ich .am 1 l . J u n i 

E i s e n b l ä t t e r , Kar l , aus Steinbeck, Landkreis K ö 
nigsberg, jetzt A u k a m m a l l e e 27, 6200 W i e s b a 
den, am 15. Jun i 

F lüge l , Helene, aus Reichensee, Kre is Lotzen, jetzt 
Jul iusburger W e g 12, 3354 Dassel, am 14. Jun i 

K o h l b a c h , Dr. Wal ter , aus Hei l igenbe i l , jetzt Ernst-
M e y e r - A l l e e 25, 3100 Cel le , am 11. Jun i 

Kopa tz , Otto, aus Friedrichshof, Kre i s Ortelsburg, 
jetzt S e e s t r a ß e 8, 5202 Hennef 1, am 16. Jun i 

Landsmannschaftliche Arbeit 
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giertentagung gab Radigk einen aus füh r l i chen Be
richt ab. Seinen W o r t e n zum Mutter tag folgten Bei
t r ä g e von Er ika Hör l . E i n Nachmit tag , der bei reger 
Unterhal tung v ie l zu schnel l verging. 

W ü r z b u r g — A u f der Monatsversammlung 
wurde an l äß l i ch des Muttertags der M ü t t e r und der 
Taten gedacht, bei denen sie auf Flucht und V e r 
treibung schwerste Le iden ertrugen. Vorsi tzender 
Paul Bergner sch loß seine Gedanken mit e inem Ge
dicht i n heimatl icher Munda r t von A n n a Janke 
„ M i e n M u t t e r k e " . Im weiteren Ver lauf las Hi ldegard 
Bergnerreich „Das Läche ln einer Mutter" von Ruth 
Geede. A n s c h l i e ß e n d wurde der F i l m „Unsere H e i 
matstadt Kön igsbe rg" gezeigt, der auf alle Zuschau
er e inen tiefen E indruck machte. Zuvor hatte Paul 
Bergner auf die besondere geographische Lage und 
die geschicht l iche En twick lung und Bedeutung Kö
nigsbergs hingewiesen. M e ß t i s c h b l ä t t e r , Einheits-
karten und zwei S t a d t p l ä n e lagen zur A n s i c h t aus. 
A u c h das A d r e ß b u c h der Stadt aus dem Jahr 1941 
lag bereit. 

Zu allen Veranstaltungen, die hier angeboten 
werden, sind Gäste stets willkommen. 

Kowalewskl, Adolf , aus Ebenfelde, Kre is Lyck , jetzt 
F lu r s t r aße 16, 8510 Für th , am 16. Juni 

Labrenz,Leonhard, a u s G r o ß - K l i n g b e c k , K r e i s H e i -
ligenbeil , und G r o ß - L e h w a l d e , Kre is Osterode 

Paulat, Berta, aus Kön igsbe rg , Gartenstadt Sel igen-
feld, jetzt K r ü g e r s t r a ß e 15,2400 L ü b e c k 1, am 17. 
Jun i 

Radauweit, August , Stel lmachermeister aus L inde
nau, Kre i s Gerdauen, jetzt Engelberger S t r a ß e 
18, 7800 Freiburg i . Br., am 6. Jun i 

Reddig, Wal ter , aus G r o ß - L i n d e n a u , Landkreis Kö
nigsberg, jetzt Dor f s t r aße 249, 2262 Leck, Orts
teil O s t e r - S c h n a t e b ü l l , am 17. Jun i 

Schulz, W i l l i , aus M e m e l , M a g a z i n s t r a ß e 5, jetzt 
O d e r s t r a ß e 30, 2409 Scharbeutz, am 16. Jun i 

Weyneil, A n n i , aus Tapiau, Fäh rk rug , Kre is W e h 
lau, jetzt W a l d e c k e r S t r a ß e 1,6000 F rank fu r t /M. 
50, am 11. Jun i 

Wrobel, Frieda, aus P r e u ß i s c h - E y l a u und Tils i t , 
h jetzt H a u p t s t r a ß e 84, 3530 Warburg , am 2. Jun i 
Zmoydzin, Else, Lehrer in i . R., aus Ortelsburg, jetzt 

W o l f e n b ü t t e l e r S t r a ß e 1 A , 3000 Hannover 81, 
am 13. Jun i 

Zum 75. Geburtstag 
Bressem, Mar tha , geb. Boenig, aus Goldbach , Kre i s 

W e h l a u , jetzt Bochumer S t r a ß e 208, 4350 Reck
l i n g h a u s e n - S ü d , am 8. Jun i 

Frank, Frieda, geb. W i e r s b i t z k i , aus Al i enburg , A l 
l e s t r a ß e 106, Kre i s W e h l a u , jetzt B a h n h o f s t r a ß e 
63, 4793 B ü r e n / W e s t f a l e n , am 13. Jun i 

Gollub, Richard, aus Richtwalde, Kre is Johannis
burg, jetzt L o r n s e n s t r a ß e 3, 2350 N e u m ü n s t e r , 
am 8. Jun i 

Gonschor, Georg, aus Insterburg, Voge lweide 13, 
jetzt H ö v e l n s t r a ß e 32,2400 L ü b e c k 1, am 16. Jun i 

Hennig, Va le r i a , aus E lb ing und W e i ß e n s e e , Kre i s 
W e h l a u , jetzt i n Konzenberg, Kre is G ü n z b u r g , 
am 11. Jun i 

Kielhorn,Gertrud, geb. Kreutz , aus A ß l a c k e n , Kre i s 
Weh lau , jetzt F r i e d e n s s t r a ß e 25,2418 Ratzeburg, 
am 14. J u n i 

Kliewewr, Mar ta , geb. Rieleit , aus Neufelde, Kre i s 
Elchniederung, jetzt W a g n e r s t r a ß e 14, 5620 
Velbert , am 11. Jun i 

Konstanty, Fe l ix , Steingrube 6, 3200 Hi ldeshe im, 
am 21. Jun i 

Maslowski, Johann, aus Abs t i ch , Kre is Al iens te in , 
jetzt W a g n e r s t r a ß e 10, 4950 M i n d e n , am 2. Jun i 

Neumann, Erna, aus Gumbinnen , M o l t k e s t r a ß e 18, 
j e t z t D r . - J a p e r - S t r a ß e 4 4 , 3 2 2 3 D e l l i g s e n l , a m 14. 
J u n i 

Pertek, ' Gustav, aus Neu-Schiemanen , Kre i s O r 
telsburg, jetzt T r e p t o w e - S t r a ß e 67, 2000 H a m 
burg 73, am 11. Jun i 

Rosemund, Edi th , geb. Bremer, aus Heinr ichswalde, 
Kre i s Elchniederung, jetzt Bahnstrift 39, 3000 
Hannover 1, am 13. Jun i 

Urlaub ohne 
£>as öfiprcußmWatt 
ist kein Urlaub 

Verehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 
in diesen Wochen werden — wie in jedem Jahr — die mei

sten Urlaubsreisen geplant. Vermutlich auch bei Ihnen. Viel
leicht haben Sie Ihre Reise sogar schon fest gebucht. Dann ist 
jetzt genau der richtige Zeitpunkt, auch an den Reise-Service 
Ihrer Wochenzeitung £flptOl|5nibl0» zu denken. 

Unser Abonnementsvertrieb wird zuverlässig dafür sorgen, 
daß während der schönsten Zeit des Jahres Ihr Ostpreußen
blatt an den Urlaubsort geschickt wird — nach Übersee auch 
per Luftpost. Bitte teilen Sie uns Ihre Ferienadresse möglichst 
14 Tage vor Urlaubsbeginn mit. 

A n 

fiosSßjnralhnblM 
Abte i lung Ver t r ieb 
Postfach 32 32 55 
2000 Hamburg 13 

A b o n n e m e n t - N r . 

N a m e 

V o r n a m e 

I ' r l aubsze i t v o m b is 

L a n d 

P o s t l e i t z a h l O r t 

S t r a ß e / H o t e l 23 

Schmieder, Herbert , aus Lyck , jetzt B ö t t c h e r s t r a ß e 
26,4710 L ü d i n g h a u s e n - S e p p e n r a d e , am 13. Jun i 

Spanka, Frieda, aus He id ig , Kre i s Johannisburg, 
jetzt A n der T r ä n k e 7, 2400 L ü b e c k 14, am 13. 
Juni 

Steffen, Johannes, Pol izeibeamter i.R., aus W e h l a u , 
Neustadt 3, jetzt K ippekausch 17,5060Bergisch-
Gladbach 3, am 17. Jun i 

Zimmerling, Otto, aus Falkenreut, Kre is Insterburg, 
jetzt N o b e l s t r a ß e 3, 2105 Seevetal 3, am 16. Jun i 

zum 70. Geburtstag 
Ahrens, Döra , geb. Kudszus , aus Ti ls i t und Sens

burg, jetzt H e r m a n n s t r a ß e 14, 4330 M ü l h e i m / 
Ruhr, am 6. Jun i 

Becker, Fritz, aus Postnicken, Kre i s K ö n i g s b e r g -
Land, jetzt S ü d e r w i s c h 34, 2190 C u x h a v e n , am 
15. Jun i 

Doms, Mar tha , geb. Teschner, aus Hei l igenbe i l , 
G a r t e n s t r a ß e 12 a, und Kön igsbe rg , Hans-Sa-
g a n - S t r a ß e 91/93, jetzt zu erreichen ü b e r Frau 
Berta Arnd t , A l t e Z o l l s t r a ß e 10,7640 K e h l , am 4. 
Jun i 

Finselberger, Elfriede, aus Danz ig und Kön igsbe rg , 
jetzt C h a t e a u n e u f s t r a ß e 25, 2000 H a m b u r g 26, 
am 11. Jun i 

Matthee, Betty, geb. Plank, aus Rauterskirch, Kre i s 
Elchniederung, jetzt G e o r g - L ö w e l - S t r a ß e 6, 
6520 W o r m s , am 27. M a i 

Peitschat, Wal ter , aus Gumbinnen , A l b r e c h t s t r a ß e 
23, jetzt E lchweg 8, 4830 G ü t e r s l o h 11, am 13. 
Jun i 

Portmann, Grete, aus K ö n i g s b e r g , jetzt^Hinter den 
G ä r t e n 28, 1000 Ber l in 20, am 16. J u n i 

W i l h e l m , K a r l , aus O a j O ^ A ^ M ^ 
S t r a ß e 9, jetzt Sprottauer S t r a ß e 82, 8500 N ü r n 
berg, am 17. Jun i 

Willem. Kur t , aus Or te l sburg , jetzt P r a n g e n s t r a ß e 
17, 2800 Bremen 1, am 12. J u n i 

Zehrt Emma , geb. Wenska t , aus G r o ß h e i d e n s e in 
(Groß Kraule iden) , und M i l c h h o f (Saussemng-
ken) Kre i s E lchniederung , jetzt Spangenberg
s t r a ß e 5, 3000 H a n n o v e r 91, am 17. J u n i 

zur diamantenen Hochze i t 
Schiemann, Gus tav und A n n a , aus W e n z k o n , K r e i s 

Angerburg , jetzt Sonnensche inweg 17, 4300 
Essen 1, am 8. J u n i 

Wallat, Robert und Frau E m m a , geb. Wannaga t , 
aus Grenzwa ld , K r e i s S c h l o ß b e r g , jetzt Z u m 
K n i e p b u s c h 3, 5130 G e i l e n k i r c h e n , a m 13. J u n i 

zur goldenen Hochze i t 
Karrasch, A l b e r t und Frau El isabeth , geb. K o m p a , 

aus A l l e n s t e i n und Peitschendorf, Kre i s Sens
burg, jetzt G e l s e n k i r c h e n - S t r a ß e 6, 3300 Braun
schweig, am 2. J u n i 

zur Konfi rmat ion 
M e y e r , T a n j a (Meyer , Hans-Die te r , aus W a r s k i l l e n , 

und Frau Sabine, geb. Schaak, aus H o h e n e i c h e 
[BudehlischkenJ, Kre i s Elchniederung) , jetzt 
A l t e r Forsthof 17, 2053 Schwarzenbek, am 13. 
M a i 

Für Stunden alte Wege gegangen 
Ehemalige der Königin-Luisen-Schule Tilsit halten zusammen 

Essen — „ W u c h s e n einst fünf junge M ä d 
chen schlank und schön am Memels t r and . . . " 
sangen die Ehemaligen der König in -Luisen-
Schule zu Tils i t bei ihrem d ies jähr igen Treffen. 
Es fanden wieder mal so 50 mal 5 noch immer 
s c h ö n e M e m e l t ö c h t e r den W e g nach Ober-
wär t s , wie sie früher sagten, um wenigstens im 
Gedankenaustausch an den Strom zu rückzu 
kehren, mit dem die Ti ls i ter innen bis zu den 
Grundwassern verwurzelt sind. 

Ihrer „Kraule" und deren Helfern verdankt 
die Gemeinschaft, d a ß die Blätter der Erinne
rung immer wieder g r ü n e n und nicht welk 
werden. M i t v ie l M ü h e wi rd alle zwei Jahre ein 
Beisammensein ausgerichtet. Schon am Frei
tag kamen viele angereist und waren im K l u b 
raum eines Hotels in der N ä h e des Bahnhofs 
herzl ich wi l lkommen . Z u m Einst immen gab es 
P l a u d e r s t ü n d c h e n mit L ich tb i ldervor führun
gen und mitgebrachten Fotos von Lehrern und 
Klassenfahrten. 

A m darauffolgenden Tag führte Ursula 
Krauledat als Initiatorin durch e in st im
mungsvolles Programm, das sie selbst durch 
Ansprache und Bratschenspiel im Kegelstadt-
Tr io von Mozar t und e inem Tr io v o m M . Bruch 
bereicherte. M i t großer inniger Freude b e g r ü ß 
te sie die stattliche Zahl ihrer Mi t schü le r innen , 
besonders die zehn aus Mitteldeutschland, 
und war eine gute Gastgeberin. 

Einige Lehrkräf te waren auch wieder dabei 
und erfreuten sich ebenfalls an dieser Heimat 
verbundenheit: Frau Ruddies, geborene Hauf-
schild, Frau Schwartz, geborene Kirstein, Frau 
Barczyk, geborene Babst, und Musiklehrer 
Bergis. V o m Tonband sprachen Frau Knop und 
Frau Leibrandt Grüße an ihre ehemaligen 
Schü l e r i nnen . Die Jubi lar -Abi tur ienten er
hielten Alber ten . Dann wurden Erlebnisse er
zäh l t und Geschichten vorgetragen, die un
ve rgeß l i che Jugendjahre an der M e m e l wider
spiegelten. 

D e m Mittagessen, zu dem u. a. Kön igsbe rge r 
Klops serviert wurde, folgte ein Lichtbi lder
vortrag von L m . Duda. Er en t führ t e die T e i l 
nehmerinnen nach W e i ß r u ß l a n d , wo die 
M e m e l etwa 35 k m südös t l i ch von Minsk ihre 
Quel le hat. Die Gemeinschaft war von den frü-

Kamerad, ich rufe dich 

E h e m a l i g e P o l i z e i b e a m t e 

Bad Pyrmont — Das d ies jähr ige Treffen der 
ehemaligen Polizeibeamten Ost- und Wes t 
p r e u ß e n s findet v o m 26. bis 28. Oktober in Bad 
Pyrmont statt. Anfragen bitte an Ar thur M o 
ritz, G e o r g - W i l h e l m - W e g 4, 3167 Burgdorf. 
Die bereits erfaßten Mitgl ieder werden geson
dert benachrichtigt. 

2 9 1 . ( o s t p r . ) I n f a n t e r i e - D i v i s i o n 

Witzenhausen — Das 31. Treffen veranstal
tet v o m 31. Augus t bis 2. September die ehe
malige 291. (ostpr.) Infanterie-Division in 3430 
Witzenhausen-Dohrenbach. N ä h e r e Informa
tionen bei Siegfried Gehlhaar, Hase lkamp 34, 
2000 Hamburg 67. 

heren und aktuelleren Bi ldern der vertrauten 
Landschaft beeindruckt. Für Sonntag hatte die 
Stadt Essen kostenlos einen Bus für eine Stadt
rundfahrt zur Ve r fügung gestellt. Ursula K r a u 
ledat hatte gemeinsam mit s ieben Klassenka
meradinnen goldene Konf i rmat ion , und sie 
begingen diesen Tag feierlich mit e inem Got
tesdienst. 

Für Stunden waren die Tei lnehmer wieder 
heimgekehrt nach Tils i t in die Stadt ohne G l e i 
chen, waren die alten W e g e gegangen, geister
ten durch die S c h u l r ä u m e , begegneten einsti
gen Lehrern, von denen viele schon verstorben 
sind, erlebten wieder Schuls tunden mit stol
zen oder bek lommenen H e r z e n und waren 
wieder junge Marjel lchens am Memels t rand . 
Besonderer Anz iehungspunkt war e in Bücher 
t isch mit heimatl icher Literatur. 

In zwei Jahren wol len s ich die Tei lnehme
rinnen erneut, soll ten die N o r n e n g ü l d e n e 
F ä d e n spinnen, in vertrauter Runde in alter 
Verbundenhei t b e g r ü ß e n . 

G e r d a Ostermayer-Kinnigkeit 

Ausden Heimatkreisen 
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Treffens, B e g r ü ß u n g und Totenehrung. V e r l e i h u n g 
des G o l d e n e n Ehrenze ichens der L O du rch den 
Bundesvorstand an Er i ch Stockdreher , Bischofstein. 
Eröffnung der M i t g l i e d e r v e r s a m m l u n g : Satzungs
ä n d e r u n g : Ve r l egung des Sitzes der Kre i sgemein 
schaft Rößel v o n H a n n o v e r nach Neuss . Eröffnung 
der Kreis tagssi tzung: Bekanntgaben, N e u w a h l des 
Kreisausschusses. D ie N o m i n i e r u n g neuer K a n d i 
daten ist e r w ü n s c h t . W e r m ö c h t e mitarbei ten? Ge
m ü t l i c h e s Beisammense in . H u m o r v o l l e Be i t r äge 
und mus ika l i sche E in l agen s ind e r w ü n s c h t . W o 
sind unsere s c h ö p f e r i s c h e n Geister? Z immerbes t e l 
lungen bitte ü b e r den V e r k e h r s v e r e i n 4040 Neuss . 
T u n Sie es bitte bald, denn Neuss ist eine s c h ö n e 
und vie lbesuchte Stadt. Sie er re ichen die Stadthal le 
v o m Bahnhof in fünf M i n u t e n mit der L i n i e 709, v o m 
Hauptbahnhof D ü s s e l d o r f i n 17 M i n u t e n , auch mit 
der L in i e 709. Hal tes te l le „ S t a d t h a l l e " aussteigen. 
Autofahrer . Autobahnausfahr t „ N e u s s Hafen". 
G r o ß e r Parkpla tz vor der Stadthal le . 

Wehlau 
Kreisvertreter: Rudolf Meilsen, Telefon (05 11) 32 34 08, 
Kornerstraße 11, 3000 Hannover 1 

Treffen der A l l e n b u r g e r - W i r er lebten in der 
Hafenstadt H o y a an der W e s e r e i n wunderbares 
herzerfrischendes Heimattreffen. N a c h der Kaffee
tafel mit den Ver t re te rn der Patenstadt wander ten 
wir ü b e r die W e s e r b r ü c k e zur A l t s t ad t du rch den 
her r l ichen Park z u m H e i m a t m u s e u m . Dor t wurde 
ers tmal ig eine A l i e n b u r g - A u s s t e l l u n g gezeigt mit 
He ima tw .mpe ln , Stadtwappen, Urkunden , M o d e l 
len von der Ordensk i rche und v o m Rathaus, v ie le 
F o ^ o v e r g r o ß e r u n g e n u n d farbige gerahmte Bilder. 
lenH f K i A' d L e

c

u m 8 e b e n d e Landschaft v o n A I -
l G w ? n R P l a u u n d Friedrichsdorf, von 

L e i ß . e n e n bis W o h n s d o r f u n d das A l l e t a l zeigten. 
H i n z u k a m e n g r o ß m a ß s t ä b l i c h e K a r t e n und die 
A u Ä ° KT " A g e n d e n O^scha f t en . Diese 
d t ? l n \ , P l b t i m H e i ™ t m u s e u m H o y a . N a c h 
Ho57o?R i 1 U r ß S a ß R n W i r a u f d e r Terrasse des 
dachten R " d 7 r l ü b s u n d b l i ^ t e n a u f d i e W e s e r u n d 
T a n , ?«H , e h r m a t , i c h e A l l p - D ™ A b e n d bei 

p p l l r t Hi u ' Z u m A b s c h l u ß wurden Dias vor-
z M i t n u n H H n % h m 1 , S d i e h e i ™ t l i c h e Umgebung 
^ 2 1a,8 S T l a n d >

 D i e ""vergessene Heimat 
war wieder lebendig geworden. 
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Als 23jähriger die Selbständigkeit gewagt 
Fünfzig Jahre Reinhardt & Sebesse — Ein Königsberger lenkte viele Jahre die Geschicke des Autohauses 

Der W e g mit dem Fahrrad von Hamburg 
nach Hannover war für Ernst Kor i t tk i 
aus K ö n i g s b e r g vor fast 40 Jahren e in 

W e g in e in erfolgreiches Geschä f t s l eben , das 
besonders in diesem Jahr zum 50jähr igen Jub i 
l ä u m A n l a ß für eine R ü c k s c h a u bietet: Der ge
lernte Eisenhandelskaufmann eröffnete 1922, 
als das A u t o noch e in Luxusar t ike l war, in Kö
nigsberg ein Automobi lhande l s - und Repara
tu rgeschäf t . Dami t wagte der damals 23jähr ige 
den Schrit t i n die Se lb s t änd igke i t . 

In den n ä c h s t e n fünf Jahren stieg mit dem 
A u t o b o o m die Bedeutung der Unternehmung 
von Ernst Kor i t tk i , der bald mit ü b e r 100 M i t 
arbeitern eines der f ü h r e n d s t e n H ä u s e r in 
O s t p r e u ß e n hatte. D a r ü b e r hinaus g e h ö r t e 

fand er in Hamburg-Harburg im Tempo-Werk 
V i d a l & Sohn eine Beschäft igung, die ihm spä
ter zugute kommen sollte. 

M i t guten V o r s ä t z e n erreichte Ernst Kor i t tk i 
im Herbst 1945 mit dem Fahrrad die nieder
s ä c h s i s c h e Stadt Hannover . Z u der Zeit wurde 
bei der 1934 g e g r ü n d e t e n Fi rma Reinhardt & 
Sebesse nach den Z e r s t ö r u n g e n durch den 
Kr ieg der Grundstein für eine neue Werkha l le 
gelegt. Durch Zufall kam Ernst Kor i t tk i insGe-
s p r ä c h mit W i l h e l m Sebesse. Dieser zeigte 
s ich erfreut ü b e r die Verb indung des Ostpreu
ß e n zum T e m p o - W e r k und ü b e r die Begeg
nung mit dem Menschen Kor i t tk i ü b e r h a u p t . 
Die Zusammenarbei t war besiegelt: A m 1. Ok

tober 1945 trat Ernst Kor i t tk i als dritter Tei lha
ber der Offenen Handelsgesellschaft bei. 

A l s Büro diente damals eine alte Wehr 
machtsbaracke, der erste Geschä f t swagen war 
ein Ope l P 4 mit aufgesetzter Pritsche. Ver 
kauft wurden an erster Stelle Tempo-Wagen, 
hergestellt von V i d a l & Sohn, mit denen Rein
hardt & Sebesse einen Vertrag a b s c h l ö s s e n . 
Das Autohaus ü b e r n a h m die Vertretung in 
den Kreisen Neustadt, Burgdorf, Springe, Gif
horn und Al fe ld . Ernst Kor i t tk i k ü m m e r t e sich 
h a u p t s ä c h l i c h um das Geschäf t l i che . Mi ta r 
beiter erinnern sich an den Königsbe rge r als 
einen Mann , „dem nie die Zigarre ausging" und 
der immer gesellig war. 

Es ging aufwär t s . In den Jahren des wirt-

Ein namhaftes Unternehmen auf dem Automarkt: Reinhardt & Sebesse 

schaftlichen Aufschwungs standen bei den 
Kunden der Hanseat, Matador oder der V ie r 
rad-Lieferwagen an der Spitze. In der F ü h r u n g 
des Unternehmens trat ein Wechse l ein. Z u m 
1. Januar 1953 wurde Ernst Kor i t tk i alleiniger 
Chef der daraufhin in eine Kommanditgesel l 
schaft umgewandelten Fi rma an der Vahren
walder S t raße . Seit Oktober 1965 liegt nun die 
Geschäf t s l e i tung in den H ä n d e n seines 1937 
geborenen Sohnes Dieter Kor i t tk i . Der Senior
chef, der seinem Nachfolger die Basis für 
ein erfolgreiches Unternehmen geschaffen 
hatte, starb 68jährig im Dezember 1966. 

Bereits 1959 ging Reinhardt & Sebesse mit 
den Bayerischen Motorenwerken (BMW), der 
Marke mit dem w e i ß - b l a u e n Zeichen, einen 
Ver t rag ein. In jenem Jahr kam der B M W -
Kleinwagen 700 auf den Markt . Der Durch
bruch stellte sich, wie in der Jubi läumsschr i f t 
zu lesen ist, ein, als die B M W - A G mit dem 
1500er den ersten T y p der „ N e u e n Klasse" vor
stellte, die mit revolutionierender Technik 
und gewohntem Design aufwartete. 

Das Unternehmen verfügt heute u. a. ü b e r 
einen r e p r ä s e n t a t i v e n Ausstellungsraum, 
eine moderne Werkstatt , eine B M W - B o u t i q u e 
und e in Teilelager mit mehr als 8000 Positio
nen. Reinhardt & Sebesse ließ im August 1978 
Norddeutschlands größten Gebrauchtwa
genmarkt „Auto land" entstehen und ist mitt
lerweile der bedeutendste D i r e k t h ä n d l e r der 
B M W - A G in Hannover. 

Die Firma, deren Mot to „Vorsprung durch 
Leistung" ist, hat in den 50 Jahren ihres Beste
hens etwa 800 Beschäf t igte und ü b e r 300 Lehr
linge zu verzeichnen. Für ausgezeichnete L e i 
stungen im Verkauf, Kundendienst und Teile
dienst (so steht es auf dem Preis) konnte Dieter 
Kor i t tk i zum 10. M a l die B M W - T r o p h y in Emp
fang nehmen. S. D . 

ihm e in Auss te l lungsraum am Ste indamm im 
Zen t rum der Pregelstadt. 1937 konnte der 
Autohof an der G e n e r a l - L i t z m a n n - S t r a ß e um 
eine G r o ß t a n k s t e l l e erweitert werden. Diese 
war mit e lektr ischen Z a p f s ä u l e n ausgestattet, 
zu damaliger Zei t eine Seltenheit. Z u Beginn 
des Zwei ten Wel tk r i egs häu f t en sich Auf t r äge 
von der Deutschen Wehrmach t für das Repa
rieren von Fahrzeugen und das Ü b e r h o l e n von 
Panzermotoren. 

D a n n kam das Jahr 1944, in dem die Beleg
schaft tei lweise i m Luftschutzbunker des 
Autohofs lebte und v o m Firmenchef verpflegt 
wurde. Unter erschwerten Bedingungen — das 
Unternehmen war v o n Phosphorbomben ge
troffen — wurde weitergearbeitet, bis auch 
dies sch l i eß l i ch u n m ö g l i c h war. Ernst K o r i t t k i 
folgte seiner Fami l i e in den W e s t e n . Z u n ä c h s t 

Von der Holzverarbeitung zu Fertighäusern 
Franz Kaiweit erlernte sein Handwerk in Gumbinnen - Neuanfang im Alter von 63 Jahren in Birkenfeld 

D ie Neigung zum Handwerk l ichen m u ß 
i dem in Ebenrode (S ta l lupönen) gebore
nen Franz Kaiwei t , der hier aus seinem 

Leben berichtet, bereits i n die W i e g e gelegt 
worden sein: A l s Sohn eines Landwir ts und 
Handwerksmeis ters b in i ch im Jahre 1899 ge
boren. M e i n Vate r starb, als i ch neun Jahre alt 
war. 1914, als g roßer Lehrstellenmangel 
herrschte, habe auch ich monatelang gesucht, 
bis i c h eine Beschäf t igung fand. M i t 18 Jahren 
hatte i ch ausgelernt, wurde 1917 Soldat. 

Sägewerk forderte ganzen Einsatz 
Holz-Frisch besteht in vierter Generation — 1908 gegründet 

i 
HOLZ-FRISCH 1 

Mit einer Vier-Seitenhobelmaschine begon
nen: Fr i sch K G in Neuss 

E i n J u b i l ä u m , g le ich welcher A r t , ist stets 
e in A n l a ß , s ich der A n f ä n g e zu erinnern. 
Der Famil ienbet r ieb Ho lz -F r i s ch konnte 

i m vergangenen Jahr sein 75)ähr iges Bestehen 
feiern. D e n ersten Schrit t trat Schreinermei
ster F r i ed r i ch Fr i sch sen. in G r ü n l i n d e bei 
W e h l a u / O s t p r e u ß e n , aiser 1908seine Schrei
nerei noch u m ein S ä g e w e r k erweiterte, das 
sehr bald ausgelastet war. Die Schreinerei 
wurde aufgegeben, we i l das S ä g e w e r k den 
ganzen Einsatz forderte. 

In W e h l a u - W a t t l a u konnte 1934 ein Säge 
werk hinzugekauft werden, dessen Leitung der 
Sohn Fr i tz Fr i sch ü b e r n a h m . A u c h dieses 
W e r k konnte erweitert werden, n ä m l i c h d u r c h 
eine Ho lzhand lung . Schon damals in Ostpreu
ß e n erreichte Fri tz Fr i sch mit diesem Säge 
werk eine Jahresleistung von 5000 fm H o l z . 
D a v o n entfielen etwa 50 Prozent auf die V e r 
arbeitung von Fichten, 25 Prozent auf Kiefern 
und 25 Prozent auf Bunthö lze r . 

E inen schweren Einschnit t brachte auch für 
diese Fami l ie der Kr ieg . Im Jahr 1940 wurden 
der Inhaber und ein großer Te i l der Mitarbeiter 
einberufen. Das hatte zur Folge, d a ß die Ehe
frau, Liesbeth Frisch, das W e r k 1943 sch l i eßen 
m u ß t e . N a c h Kriegsende sah es sehr trost- und 
hoffnungslos aus. Der ä l t e s t e Sohn, Kur t 
Frisch, der das W e r k in G r ü n l i n d e v o r ü b e r g e 
hend nach dem Tod seines Vaters Friedrich ge
führt hatte, wurde ein Opfer des Krieges. Auf 
grund der pol i t ischen Lage war den S ö h n e n 
Fritz und Theodor die Mögl ichke i t genommen, 
die S ä g e w e r k e G r ü n l i n d e und Weh lau -Wat t 
lau we i t e r zu füh ren . A u s sowjetischer Gefan
genschaft entlassen, nahm Fritz Frisch als Mül 
lermeister z u n ä c h s t i n der A u e r m ü h l e in 
Neuss eine Tä t igke i t als W a l z e n f ü h r e r auf. 

M i t v ie l M ü h e und unter Entbehrungen fan
den Fri tz und Theodor 1951 e in neues W e r k 
mit einer k le inen Holzhandlung. Z u Beginn 
wurde eine Vier-Seitenhobelmaschine aufge
stellt. A c h t Jahre spä t e r konnte ein G r u n d s t ü c k 
in der L e u s c h s t r a ß e 2 erworben werden. Dort 
befindet s ich heute ein gut gehendes H o b e l 
werk mit Holzhandel , in dem Hölze r aus A f r i 
ka, A s i e n , A m e r i k a und Europa verarbeitet 
werden. 

N a c h dem T o d seines Bruders Theodor im 
Jahr 1965 führte Fri tz Fr isch zusammen mit 
seinen S ö h n e n He lmut und Fritz junior den Be
trieb weiter. Der mitt lerweile 30jähr ige hat die 
Leitung des Betriebs vor zwei Jahren an Sohn 
Helmut ü b e r g e b e n . A u c h dessen Sohn hilft in 
der Freizeit fleißig im Betrieb mit und gibt 
Hoffnung, d a ß der Familienbetrieb fortgeführt 
werden kann. Der j ünge re Sohn Fritz junior hat 
mit der Erstellung eines neuen Hobelwerks in 
Kanada begonnen. 

A n der Feier zum 75 jähr igen Bestehen der in 
O s t p r e u ß e n g e g r ü n d e t e n Firma nahmen sogar 
drei damalige Mitarbei ter teil — Ruth Glass, 
geborene Dreipelcher, Leopold Stanke und 
Eduard Kub l ik . Fr. 

NachKriegsende mietete i chmi r eine kleine 
Werksta t t und machte mich als 20jähriger im 
Holzfach se lb s t änd ig . Ich hatte Glück, ver
diente Geld , so d a ß meine Mutter und i ch 
leben konnten. D a n n kam die Inflation. Ich 
habe 12 bis 14 Stunden am Tag gearbeitet. In 
der Freizeit habe ich gelernt, um mich weiter
zubi lden. Ich kaufte von der Stadt fünf Hektar 
Land und baute ein Holzverarbeitungswerk in 
Gumbinnen, fertigte Kis t en und Verpackun
gen aller A r t . 

D u r c h unseren O b e r b ü r g e r m e i s t e r i n 
Gumbinnen und das Wehrbeschaffungsamt in 
Berl in bekam ich g e n ü g e n d Auf t räge . Im Jahr 
habe ich etwa 20 000 Festmeter Rundholz ver
arbeitet und beschäf t ig te rund 100 Arbei ter 
und vier Angestell te. 

N a c h meiner A b l e h n u n g eines Kredi ts aus 
der Erich-Koch-Stif tung begannen die Schi
kanen. A l s i ch von einer Reise zum Wehrbe
schaffungsamt aus Berl in kam, wo ich öfter als 
Berater i n Holzsachen hinzugezogen wurde, 
saß Staatsanwalt K u h n mit einem Haftbefehl 
in meinem Büro. Die Gumbinner Ortspol izei 
hatte es abgelehnt, m i c h zu verhaften, da nach 
ihrer Me inung keine G r ü n d e vorlagen. Ich 
wurde angeklagt wegen Pa r t e i s chäd igung und 
Sabotage. N a c h langen Jahren Haft und Lager 
k a m ich frei. M e i n e n Betrieb in Gumbinnen 
habe ich nie wiedergesehen. 

D u r c h e in Inserat i m Holzzentralblat t 
bekam ich eine Stelle als Betriebsleiter von 
drei Holzbearbeitungswerken, und drei Jahre 
s p ä t e r arbeitete ich in einem kleinen Holzbe
trieb in Birkenfeld. Ich setzte mich mit Berl in in 
Verb indung und bekam einen Sonderauftrag 
zur Gerbstoffgewinnung i m Dampfverfahren, 
woraufhin ich einen kleineren Betrieb aufbau
te. Dieser wurde einige W o c h e n s p ä t e r von 
englischen Fliegern zerbombt, i ch stand wie
der vor dem Nichts . 

M i t Hil fe von Bekannten kaufte ich in N e u 
b r ü c k e ein G r u n d s t ü c k mit mehreren H ä u s e r n , 
in dem ungefähr 20 bedürf t ige Fami l ien wohn
ten. Meine Schwierigkeit bestand darin, für die 
Fami l i en W o h n u n g e n zu beschaffen, um mit 
Hi l fe der Saargruben auf dem G r u n d s t ü c k ein 
S ä g e w e r k zu errichten. Ich bekam größere 
Auf t r äge in Schnitt- und Grubenholz. A u ß e r 
dem betrieb ich einen Ho lzg roßhande l . Dann 
wechselte die Besatzung. Die Franzosen haben 
mich kurzerhand verhaftet. Sechs W o c h e n 
war i ch in Bad Kreuznach im Gefängnis . N a c h 
Sch l i eßung der Grenzen zum Saarland war die 
Verbindung zu den Saargruben aufgehoben. 

Eine zufällige Begegnung mit einem G u m 
binner Eisenbahnbeamten, der mit Schwel
len- und Schnit tholz zu tun hatte, verhalf mir 
zu einem großen Auftrag, durch den ich jahre
lang beschäf t ig t war. A l s die Bundesbahn auf 
Beton- und Eisenschwellen umstellte, stand 
ich wieder vor der Frage „Was fange ich an?" 

Erneut war es nur ein Zufall , daß ich einen 
H o l z h ä n d l e r aus dem Ruhrgebiet kennenlern
te. Dieser hatte einen Bekannten, der A r c h i 
tekt war, und er riet mir, mit diesem M a n n zu
sammen meinen Betrieb auf Fertighausbau 
umzustellen. Damals war ich 63 Jahre alt. A u f 
der Essener Fertighausausstellung stellte ich 
mein erstes Haus vor. Dies fand einen derarti
gen Ank lang , d a ß ich re ichl ich Auf t räge er
hielt. Ich e n t s c h l o ß mich, nur im Raum Birken
feld Fe r t ighäuse r zu bauen. Die ersten verkauf
te ich unter dem Selbstkostenpreis, um ins Ge
schäft zu kommen. 

A l l m ä h l i c h lief das Unternehmen, und ich 
konnte G e l d verdienen. Spä t e r habe ich dann 
noch sehr viele H ä u s e r in drei Var ianten er
baut. A l s ich 80 Jahre alt war, nahm ich meinen 
ä l t e s t e n Sohn Dr. rer. pol . Fritz Kaiwei t als 
Tei lhaber in meinen Betrieb und arbeite seit
dem mit ihm zusammen. F. K. 

Herste l lungsge lände für Fertighäuser: Firma Franz Kaiweit Fotos (3) privat 
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Von Mensch zu Mensch 

Herber t Kober(49), der 
25 Jahre lang die Paten
schaft M ü n s t e r / B r a u n s 
berg (Ostpr.l betreute, 
wurde mit dem A m t des 
Obervorwaltungsdirek-
tors der Wes t fä l i schen 

Wi lhe lms-Unive r s i t ä t 
Munster (Westfalen) be
traut. Hierbei handelt es 

sich mit 43 000 Studenten um die zweit
größte westdeutsche Univers i tä t . Her
bert Kober stammt aus dem Ort Rosen
thal in der oberen schlesischen Graf
schaft Glatz. Nach der Vertreibung war 
der Oberregierungsrat u. a. Internats
schü le r des Studienwerks für heimat
vertriebene Schü le r (Max imi l i an -Ka l 
ler-Stiftung) in Recklinghausen. Nach 
13jähriger Tät igkei t bei der Stadtver
waltung M ü n s t e r wechselte er 1964 in 
die Un ive r s i t ä t sve rwa l tung über , in der 
er bisher für die Personalien der W i s 
senschaftler zus t änd ig war. Einem gro
ßen Kreis ostdeutscher Landsleute ist 
Kober durch seine Vor t rags tä t igke i t 
und als Amateurfi lmer bekanntgewor
den. M i t seinem 1977 gedrehten F i l m 
„Schles ien heute" erreichte er übe r 
10 000 Menschen, den F i lm „Wieder 
entdecktes s c h ö n e s Schlesien" (1979) 
sahen bislang schon ü b e r 35000 Besu
cher, und auch sein neuer, auf dem 
Schlesiertreffen 1983 in Hannover urauf-
geführter F i l m „Herbs t in Schlesien" 
(1979/81) hat bereits mehrere tausend 
Zuschauer gefunden. W e n n dem recht 
ausgelasteten Herbert Kober die nö t ige 
Zeit bleibt, werden bald weitere Fi lme 
über Schlesien von ihm zu sehen sein. In 
M ü n s t e r bekleidet er übr igens das A m t 
des Vorsi tzenden der Glatzer Sammlun
gen in Telgte und ist Vorstandsmitglied 
der Grafschaft Glatz e.V. Müns te r . A . G . 

Zu einer Zusammenarbeit mit Museen bereit 
Betreuer der Heimatstuben trafen sich im Ostheim zu einer mehrtägigen themenreichen Arbeitstagung 

Bad Pyrmont — Aufgrund einer Anregung 
mehrerer Heimatstubenbetreuer hat die 
Landsmannschaft O s t p r e u ß e n kurzfristig zu 
einer Tagung in das Ostheim eingeladen, zu 
der viele Betreuer angereist waren. Die erfolg
reiche Tagung stand zu Beginn unter der Le i 
tung des Bundesgeschäf t s führers der L O , 
Friedrich Kar l Mil thaler , danach ü b e r n a h m 
diese Aufgabe Constanze August in , Betreue
rin der Heimatstube P i l lka l l en /Sch loßberg in 
W i n s e n (Luhe). 

Das Referat von Dr. Sydow, dem Assis ten
ten des Landesmuseumsdirektors von 
Schleswig-Holstein, Schloß Gettorf in Schles
wig, mit dem Thema „ H e i m a t s t u b e n aus mu
seumswissenschaftlicher Sicht und ihre A b 
grenzung zu Landesmuseen" brachte eine 
g rundsä t z l i che Klärung zwischen Museen und 
Heimatstuben. A l s Fazit stellte er heraus, d a ß 
Museen die Aufgabe hä t t en , zu sammeln, zu 
erhalten, zu forschen, zu p r ä s e n t i e r e n und zu 
dokumentieren. 

Diese Aufgabe falle dem os tp r euß i s chen 
Landesmuseum in Lünebu rg und dem Kultur
zentrum in Ell ingen zu. Heimatstuben sollten 
sich auf die lokale P rä sen t a t i on b e s c h r ä n k e n . 
Dazu schlug Sydow vor, d a ß von diesen alles 
für den Heimatkreis Wich t ige gesammelt 
werden sollte, Erhaltenswertes aus der Zeit bis 
1945 aber an das Landesmuseum weitergeben 
werden m ü ß t e . 

Eine wichtige Aufgabe der Heimatstuben 
w ä r e die Dokumentat ion der Vertreibung 
nach 1945 mit der Darstel lung der Eingliede
rung in die neuen Lebensbereiche, um auch 
die Einheimischen anzusprechen. Der Refe
rent betrachtet die Heimatstuben auch als den 
gesellschaftlichen Mit te lpunkt der Heimat
pflege und der Vertriebenen. In der Diskussion 
stellte sich heraus, d a ß viele Heimatstubenbe
treuer mit dieser scharfen Abgrenzung nicht 
einverstanden waren, gerne aber zur Zusam
menarbeit mit den Museen bereit und für Bera
tung durch Museumsfachleute dankbar sind. 

Gebietshoheit ist keine Souveränität 
Chefredakteur Wellems beim Patenschaftstreffen der Angerapper 

Düsseldorf — „Möge diese Veranstaltung 
dem Ausdruck verleihen, was in 30 Jahren im 
Dienst für unsere o s t p r e u ß i s c h e Heimat ge
wachsen ist" — so hieß es in dem Grußwort , das 
der Sprecher der Landsmannschaft Ostpreu
ßen, Pari. S t a a t s s e k r e t ä r Dr. Hennig, der Kreis
gemeinschaft Angerapp zu ihrem 30jähr igen 
Patenschaftstreffen übe rmi t t e l t hatte. 500 
Teilnehmer aus allen Tei len der Bundesrepu
bl ikwaren aus diesem A n l a ß nach Düsseldorf-
Mettmann gekommen. 

In der mit Hilfe der Stadt ausgezeichnet 
ausgerichteten und von Kreisvertreter Ehrl ich 
gut geleiteten Festveranstaltung gab es ein 
reichhaltiges Programm, darunter die Kre is 
tagssitzung im Sitzungssaal des Rathauses, an 
der u. a. Frau Bürge rmei s t e r Siebeke, Stadtdi
rektor Masanek, der stellvertretende Bürger
meister Bennemann (FDP) und der Vorsi tzen
de der CDU-Frak t i on Saner sowie Oberamts-
rät in Bieker teilnahmen, die sich als Betreuerin 
der Angerapper deren Anl iegen in der Stadt
verwaltung mit Nachdruck annimmt. Neben 
den zahlreichen Grußwor t en der ör t l i chen 
Vertreter, insbesondere von Frau Siebeke, der 
Totenehrung durch Erich Tessmer wä ren noch 
die Übe r r e i chung eines Bi ld - und Dokumen
tationsbandes an die Vertreter der Patenstadt 
zu vermelden wie die Kranzniederlegung am 
Ehrenmal auf dem Friedhof sowie am Ange
rappstein. 

Der Sonnabendnachmittag war einer Stadt
rundfahrt vorbehalten, und ein großer Tanz
abend in der Stadthalle beschlossen den er
sten Tag dieses J u b i l ä u m s . 

Der Sonntag begann mit einem Gottes
dienst im Gemeindehaus und leitete übe r zur 
eigentlic hen Feierstunde, die im festlich ge-
s c h m ü c k t e n Theatersaal der Stadthalle 
Mettmann stat 1 fand und zu der Kreisvertreter 
Ehrl ich eine besonders beac htliche Zahl sei
ner LarnWeute b e g r ü ß e n konnte. A u c h hier 
entbot Frau Bürgermeis te r Siebeke den Gruß 
der Patenstadt und gab die Versicherung auch 
künftiger Un te r s tü t zung ihres „Patenkindes" . 

Mit te lpunkt der von Mus ik - und Gesanys-
darbietungen umrahmten Feierstunde war die 
Ansprac he des Chefredakteurs des Ostpreu
ßenbla t t s , Hugo Wel lems, der in seinen oft von 
Beifall unterbrochenen Aus füh rungen die Ge
schichte dieses Jahrhunderts nachzeichnete. 
Leider sei in Schule und Massenmedien die 
deutsche Geschichte oft in einer Form verzerrt 

dargestellt worden, d a ß die junge Generation 
kein richtiges Ve rhä l t n i s zu unserem demo
kratischen Staat gefunden habe. Daher sei es 
eine vordringliche Aufgabe, unserer Jugend 
wieder ein gesundes G e s c h i c h t s b e w u ß t s e i n zu 
vermit teln und ihr aufzuzeigen, d a ß sie stolz 
auf das sein k ö n n e n , was die Deutschen in 1000 
Jahren ihrer Geschichte geleistet und der W e l t 
gegeben h ä t t e n . 

Zur Frage der deutschen Ostgebiete e rk lär 
te Wel lems , auch wenn Polen die Gebietsho
heit ü b e r die Gebiete jenseits der Oder und 
N e i ß e a u s ü b e , so habe es damit doch keines
wegs die S o u v e r ä n i t ä t ü b e r dieses deutsche 
Land erlangt. Unser Zie l sei auf die Wiederher
stellung Deutschlands in Frieden und Freiheit 
gerichtet, und wenn wir uns zu Europa beken
nen, m ü ß t e n wir erwarten, daß die übr igen eu
ropä i schen Nat ionen unser Anliegenebenfalls 
erkennen und sich dafür einsetzen. Deutsch
land stelle nun einmal die geographische Mit te 
Europas dar, und bei einer vernünf t igenPol i t ik 
in Ost und W e s t k ö n n e es als Brücke echter 
V e r s t ä n d i g u n g dienen. Claus Hartmann 

Das Referat von Oberkroisdirektor a. D. 
Helmut J a n ß e n , Vorsi tzender des Heimat
bunds Rotenburg ( W ü m m e ) , setzte für die 
Heimatstuben andere Akzente . Er stellte her
aus, daß die Bundesrepublik Deutsc hland und 
ihre Länder aufgrund des Grundgesetzes in 
Verbindung mit dem Bundesvertriebenen-
und F lüch t l ingsgese tz verpflichtet seien, das 
Kulturerbe der deutschen Vertreibungsgebie
te zu pflegen, zu erhalten und weiterzugeben 
und die Vertr iebenen diese Aufgabe nicht a l 
lein zu erfüllen hä t t en . Dies sei ihr politischer 
Auftrag. 

Die Landsmannschaft O s t p r e u ß e n und die 
Pa tenschaf t s t r äger sollten den Heimatstuben 
die nö t igen ideellen, materiellen, vor al lem 
aber auch personelle Hilfen angedeihen las
sen. 

Für den Referenten ist von Bedeutung, d a ß 
die Heimats tuben das Leben in der Heimat 
widerspiegeln und sie auch in der Gegenwart 
lebendig v e r k ö r p e r n . So sollen die Sammlun
gen nicht nur S t ä t t e n der Erinnerung sein, son
dern die geretteten A u s s t e l l u n g s s t ü c k e der 
verschiedensten A r t ( G e g e n s t ä n d e , Urkun
den, Bilder, Or t sp l äne , Orts- und Famil ien
chroniken, Karten) Verbindungen zum Heute 
herstellen durch Schrift, Diagramme, Model le , 
damit sie zu Geschichtsquellen werden. 

Die Lage der Heimatstube sollte so gewäh l t 
werden, daß sie von vielen Menschen, nicht nur 
von Heimatvertriebenen, bequem besucht 
wird und die S a m m l u n g s r ä u m e sind so auszu
gestalten, d a ß sie zum Verwei len einladen. 
Neben den in der Heimatstube ausgestellten 
Exponaten sollte ein A r c h i v vorhanden sein, 
in dem das ostdeutsche Kulturgut sicherge
stellt und für die Forschung greifbar werde. Es 
diene auch dem Aus tausch der Ausstel lungs
s tücke . 

Die a b s c h l i e ß e n d e n E r l ä u t e r u n g e n übe r das 
Heimatmuseum und dem Institut für Heimat
forschung in Rotenburg ( W ü m m e ) g e w ä h r t e n 
einen guten Einbl ick in die Arbe i t der Heimat
kreisgemeinschaft Angerburg, dessen Paten
kreis Rotenburg J a n ß e n lange Jahre vorstand. 
In der anregenden Diskussion wurden seine 
V o r s t e l l u n g e n ü b e r die Heimatstuben begrüßt 
und viele Fragen geklär t . 

In Arbei tsgruppen wurden Fragen ü b e r 
Wechselausstellungen, Ausgestaltung von 
Heimatstuben und Katalogisierung der vor
handenen B e s t ä n d e e rör te r t . Bei den W e c h 
selausstellungen kam man zu dem Ergebnis, 
d a ß jede Ausstel lung — aus aktuellem A n l a ß 
— einem besonderen Schwerpunkt gewidmet 
sein sollte. A l s Themen für Wechselausstel
lungen wurden vorgeschlagen: O s t p r e u ß e n 
gestern und heute; Denker, Dichter, Küns t le r ; 
Wirtschaft von der Hanse bis zur Ostmesse; 
Die verschiedenen V ö l k e r g r u p p e n Ost-

deutsc h l a n d s ; F e r i c > n p a r a ( , e s ( ) s t p n u ß n m t 
Diavor führung ; Bedeutende Frauen Ostpreu
ßens ; Ostpreußische Volkskuns t fSiUen und 
Gebräuche). Hingewiesen wurde darauf, d a ß 
nach 6 96des Vertriebenengesetzes Zu.sc nusse 
für Ausstel lungen g e w ä h r t werden k ö n n e n . 

Eine kaum zu b e w ä l t i g e n d e Aufgabe ist die 
Katalogisierung der B e s t ä n d e einer He imat 
stube. Einig war man sich, d a ß dies geschehen 
m u ß und bei Exponaten und Are h iva l ien an
ders zu erstellen ist als bei Bildern und der Lite
ratur Die bei der Landsmannschaft Os tpreu
ßen vorhandenen Inventarisierungskarten 
sind für die Registrierung e i n i g e r m a ß e n geeig
net und k ö n n e n von dort angefordert werden. 
Helmut J a n ß e n gab den Rat, die Kata logis ie
rung mit Hilfe von A r b e i t s k r ä f t e n v o m A r 
beitsamt durch die Arbeitsbesc ha f fungsmaß-
nahmen ( A B M ) zu bewerkstell igen. 

Die Beschreibung der Heimats tuben ergab 
Vergle iche und Anregungen, insbesondere für 
die Teilnehmer, die Sammlungen neu e inr ich
ten wollen. Schwierigkei ten bestehen darin, 

Redaktionsschluß 
W i r bitten unsere Mi ta rbe i te r , darauf 

zu achten, d a ß R e d a k t i o n s s c h l u ß für un
sere Zeitung jeweils am M i t t w o c h der 
V o r w o c h e , 18 Uhr , ist. S p ä t e r eintref
fende Termine und Berichte k ö n n e n aus 
technischen G r ü n d e n le ider erst in der 
darauffolgenden Ausgabe b e r ü c k s i c h 
tigt werden. Dafür bitten w i r um V e r 
s t ändn i s . Die Redakt ion 

d a ß Heimatstubenbetreuer gleichzeit ig Kar 
tei- und Geschäf t s führer s ind und nicht am 
Ort, zum Te i l sogar weit weg von der He imat 
stube wohnen und mit A r b e i t ü b e r l a s t e t s ind. 
Es sollte darum Beauftragte für die He imats tu 
be des P a t e n s c h a f t s t r ä g e r s geben. Eine Z u 
sammenkunft von Heimatstubenbetreuern 
und Pa tenscha f t s t r äge rn wurde angeregt. 

D i a v o r t r ä g e ü b e r ostdeutsche M u s e e n und 
Heimats tuben sowie die Besichtigung der 
Heimatstube der Kreisgemeinschaft Kön igs 
berg-Land in M i n d e n e r g ä n z t e n den Themen
kreis der Tagung anschaul ich. Aufgelocker t 
wurde die Tagung durch den Fi lmvor t rag von 
L a n d s m ä n n i n Dumke-Radow ü b e r Agnes 
Miege l im G e s p r ä c h mit dem Rundfunkinten
danten Dr. Hilper t im Jahr 1959 und e inem 
Vort rag von He inz Rä the r , Marburg , ü b e r 
Bernstein. Es wurde a u ß e r d e m angeregt, die 
lehrreiche Tagung fortzusetzen, um die v ie len 
noch offenen Fragen und Probleme weiter zu 
e rö r t e rn . Herbe r t Ziesmann 

Für echte Völkerverständigung 
Staatsminister Dr. Pirkl: „Heimatverbundenheit ist Grundlage" 

Kempten — Die Grüße des bayerischen M i 
n i s t e r p r ä s i d e n t e n Dr. Franz Josef S t rauß und 
der gesamten bayerischen Staatsregierung 
ü b e r b r a c h t e Staatsminister Dr. Fritz Pirkl an
läßlich des 14. Bundestreffens der Egerlandju-
gend in Kempten. A u s den entrechteten und 
mittellosen Heimatvertriebenen und Flücht 
lingen seien inzwischen gleichberechtigte und 

W ü r d i g u n g einer 3 0 j ä h r i g e n Heimatarbelt : Bl 
Feierstunde 

geachtete Partner i n Staat, Wirtschaft und Ge
sellschaft geworden. Dennoch h ä t t e n die V e r 
triebenen die W u r z e l n ihrer Herkunft, die 
Liebe zur Heimat und das Verantwortungs
b e w u ß t s e i n ihrem geistig kul ture l len Erbe ge
g e n ü b e r nicht verloren. Die jungen E g e r l ä n d e r 
seien, so Dr. Pi rkl , die Geranton dafür, d a ß das 
Bekenntnis zur angestammten Heimat weiter
lebe. Gerade die Egerland-Jugend g e h ö r e zu 
den lebendigsten Träge r ü b e r k o m m e n e n 
V o l k s - und Brauchtums. Hie r zeige sich immer 
wieder, mit welcher Begeisterung und Freude 
die Jugendgruppen ihre Heimatverbunden
heit zum Ausdruck b r ä c h t e n . Dieses Trad i 
t i o n s b e w u ß t s e i n richte sich nicht gegen ande
re Vo lke r und Menschen, sondern sei vie lmehr 
Grundlage für echte V e r s t ä n d i g u n g , V e r s ö h 
nung und Frieden. 

A l s Realist - so der Minis te r - macht er 
sich keine Il lusionen d a r ü b e r , d a ß die G e 
schichte nicht einfach z u r ü c k g e s p u l t werden 
k ö n n e . G l e i c h e r m a ß e n sei er aber auch sicher, 
d a ß w i r a l l e a u s u n s e r e r h i s t o r i s c h e n Erfahrung 
herausan der Gesc hic htc> mitarbei ten und sie 
mitgestalten konnten. Und dies besonders in 
der g e g e n w ä r t i g e n pol i t ischen und geographi-

B m i ^ u T * A n s a L s d o s Bundeslands der 
B i n osrepubhk Deutschland, das Grenzfarid 

S u , ; d Dj . k t ? tur sei. Pirkl appellierte 
roFrpi i i t ' n u? d l € j u n R e n Teilnehmer; unsei 
en C n t n H h * m n m e r h a , t e n u n d wbewafc 

£1izl vc rl> rJ d 6 i t e r 7 U f ° S , i U 0 n ' i h r S , d b i l i -
ick in die Stadthalle Met tmann w ä h r e n d der pa den «mfcSrtW^ 

und Demokratie gewachsen seien. F . R . M . 
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Bundestreffen 
der Landsmannschaft Ostpreußen 

Pfingsten 1985 in Düsseldorf 

Urlaub/Reisen 

P o s e n - A l l e n s t e i n - D a n z i g v o m 1 . 9 . - 8 . 9 . H P n u r 6 5 9 , -
Mit Super-Luxusbus, Toilette und Bordservice, Reiseleitung, 
gute Hotels, 1-. Kat. Du/Bad/WC. Abf. Aachen-Köln-Dort-

mund-Hannover-Helmst. und unterwegs möglich. 
LASCHET-IBERIO-REISEN KG 

5100 Aachen, Lochnerstraße 3, Tel. 02 41 /2 53 57 

„Haus am Kurpark" bietet erholsame 
Urlaubstage, familiäre Atmosphä
re. Abholung mögl. Tel. 0 2662/ 
3710, 5238 Hachenburg. 

2408 Timmendorfer Strand, gemütl. 
Priv.-Verm., f 1. w. u. k. W., Aufenth.-
R. m. Färb T V , Ü/gt. Fr. D M 25,— p. 
P. bis 13. 6. E-Zi frei und vom 19. 6. 
bis 30. 6. Do-Zi frei. Haus Erika, 
Wiesenweg 24, Tel. 04503/5986. 

Urlaub im Teutoburger Wald, „Haus 
Lug ins Land", Zim. m. D. W C , Pro
spekt anfordern, Maiweg 31, 4930 
Detmold 17 (052 31) 885 10. 

Suchanzeigen 

Stadt. Handelsschule 
Königsberg (Pr) 

Jahrgang 1927/28 (Assmann) 
Ehemalige Mitschüler bitte mel
den zwecks Kontaktaufnahme 

zum Wiedersehen. 
Charlotte Kelmereit (geb. Urlaub), 
Tel. 0 21 51-30 39 44, Jülicher Stra

ße Nr. 71, 4150 Krefeld 

Aus der Mittelschule Neukirch, Kr. 
Elchniederung, werden gesucht: 
Elsa Buttkus, Gilkendorf, und Ger
not Gallus, geb. 10. 10. 1927. Bitte 

"Nachricht an E. Schewe, Bürger 
"•282, 2850 Bremerhaven. 

Wer kennt oder kann Aufschluß 
geben über den Verbleib von W i l l i 
Hintzke, geb. 27. 11. 1905, aus Zin-
ten, Kr. Heiligenbeil? Zuletzt wurde 
er bei der Luftbau 1945 in Al len-
stein gesehen. Zuschr. erb. A . Lind
berg, Kattowitzer Str. 6, 5910 
Kreuztal. 

Ilse Fischer 
(Mädchenname) 

aus Königsberg (Pr) 
Ich suche Dich! W i r waren im Re
servelazarett II Lange Reihe, von 
1943 bis 1945 als Schwesternhelf. 

tätig. Bitte melde Dich! 
Elsa Schneider, geb. Jankowski, 

Seestraße 48, 7160 Gaildorf 

Bekanntschaften 

Ostpreußin, Witwe, ev„ 53 J., jünger 
aussehend, dunkelblond, Nichtrau
cherin, viels. interessiert, ortsge
bunden, mit schö. Haus im Ruhrge
biet, su. christl., niveauvollen Part
ner bis 57 J . im Raum Ruhrgebiet. 
Zuschr. u. Nr. 41 490 an Das Ost
preußenblatt , 2000 Hamburg 13. 

Ostpreußin, 65 J., ledig, wü. Heirat. 
Zuschr. u. Nr. 41 506 an Das Ost
preußenblatt , 2 Hamburg 13. 

Senioren-Junioren 
suchen netten Partner, auch sol
che, die in der Heimat leben. Ehe 
— gem. Haushalt — Bekannt
schaft. 
Vermittlung Tel. 044 21/24781 

Tragen auch SIE Ihn) 
Haus- und Straßenslipper 
aus weich. Rindboxleder 
Gelenkstütze, schwarz 
Gummilautsohle. 
Gr 36—47 DM 46,— 
Schuh-Jött , Abt. B97 
6120 Erbach/Odw. 

Die Heimat lebt weiter ! 

NOTGELDSCHEINE 
und 

ANSICHTSKARTEN 
sind für Alt und Jung eine 

sprudelnde Quelle von 
Erinnerungen an die teure 

Heimat. 
Geben Sie uns Ihre Stadt, 
Kreis, Bezirk an. Sie erhal
ten unverbindlich eine Aus

wahlsendung. 
AN- und V E R K A U F 

von Notgeldscheinen, Not
münzen, Heimatbelegen. 

Münzenhandlung 
H. D o m b r o w s k i 

GmbH & Co. KG 
Albersloher Weg 473 
4400 Münster / Westf. 

Tel. : 0251 / 61 40 51 / 52 

Ostpreußische 
Schriftsteller 

heute 
Erzählungen und Gedichte 

Herausgegeben von Silke Steinberg 
Nach den beiden Bänden »Ihre 
Spuren verwehen nie" und »Über 
die Zeit hinaus" ist dies der dritte 
Te i l von „Ostpreußens Beitrag zur 
abendländischen Kultur". Mit über 
40 Beiträgen kommen hier 28 
Autoren der Gegenwart zu Wort. 
208 S., 12 Abb., brosch. 15,— D M . 

Staats- und Wirtschafts
politische Gesellschaft (SWG) 

Postf. 3231 28,2000 Hamburg 13 

DIE BUCHER 
FÜR SIE! 

DIE TRÄGER 
DES DEUTSCHEN 
KREUZES IN GOLD 

Das Heer 
Die erste Zusammenstellung von ca . 
14.000 Namen der Ordensträger des 
Heeres. Die Truppenzusammengehö
rigkeit und die Verleihungsdaten. 
Ein Nachschlagewerk von Bedeutung. 
440 Seiten 58.— DM 

DIE GENERALE DES 
HEERES 1939-1945 

W. Keilig 
2600 Kurzbiographien aller Generale 
des Heeres aus der Zeit von 1939-
1945. Personelle Angaben, Laufbah
nen, Dienstsiellungen usw. 
460 Seiten 38.— DM 
Bestellen Sie bei Ihrem Buchhändler 
oder beim 

P O DZ U N - P A L L A S - V E R L A G 
6360 F r i e d b e r g 3 • M a r k t 9 

(Gleich Gratiskatalog anfordern!) 

Verschiedenes 

Für die anläßlich unserer goldenen 
Hochzeit eingegangenen Glück
wünsche danken wir herzlich. 

Liesbeth und 
Hermann Schober 
aus Krusen, Kr. Schloßberg, 
Ostpreußen 

Langer Weg 21, Scherneck 
8621 Untersiemau 

GebürUge Ostpreußin, 63 J., verwit
wet, versierte Hausfrau, mö. einen 
alleinst. Herrn od. eine Dame den 
Haushalt führen. Angeb. u. Nr. 
41 507 an Das Ostpreußenblatt , 2 
Hamburg 13. 

Polnische Urkunden 
u . a . Schri f tstürke übersetzt u n d b e g l a u b i g t 

Alf Buhl 
V e r e i d . D o l m e t s c h e r u . Überse t zer 

für d i e Just i zbehörden 

Anglstr. 19 E, 8391 Salzweg, T e l . 0 8 51/4 12 54 

Familien-Anzeigen 

J a h r e 

wird am 11. Juni 1984 Frau 

Ruth Bierbaum 
geb. Sczesny 

aus Rostken, Kr. Johannisburg 
jetzt Egelstaler Weg 46 

7240 Horb 

Es gratulieren herzlichst 

A L L E V E R W A N D T E N 

A m 11. Juni 1984 feiert unsere liebe Mutter, Schwiegermutter, Oma 
und Uroma 

W i l h e l m i n e Freudenfeld 
geb. Kohzer 

aus Rossitten, Kur. Nehrung 

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

Es gratulieren recht herzlich 

d i e K i n d e r , E n k e l k i n d e r u n d U r e n k e l 

Hauptstraße 34/36, 6719 Gauersheim 

J a h re 
wird am 9. Juni 1984 meine liebe 

Mutter, Frau 

A n n a Raudszus 
geb. Laschinski 

aus Tilsit-Vielbrücken, 
Kr. Elchniederung 

jetzt Gärtnerweg 38 
8939 Bad Wörishofen 

Es gratuliert und wünscht, im 
Namen aller Verwandten und 
Freunde, weiterhin Gesundheit 

und Gottes Geleit 

T O C H T E R NIETA 

A m 8. Juni 1984 feiern unsere 
lieben Eltern und Großeltern 

August und E m m i Groß 
geb. Moldenhauer 

aus Lyck 
jetzt 2120 Lüneburg 

Ochtmisser Kirchsteig 9 
das Fest der 

g o l d e n e n H o c h z e i t . 
Es gratulieren recht herzlich und 

wünschen beste Gesundheit 
und Gottes Segen 

DIE KINDER UND ENKELKINDER 

„ ijji , Ja,h,re 
wird am 9. Juni 1984 unsere treue 

Luise Buddrick 
aus Landsberg, Ostpreußen 

jetzt Reginhardstraße 11 
1000 Berlin 51 

Es gratuliert 

die Berliner Kreisgruppe 
Preußisch Eylau 

D i a m a n t e n e H o c h z e i t 
feiern am 14. Juni 1984 

Charlotte A p p e l 
geb. Lorenz 

Julius A p p e l 
aus Kornau, Kr. Ortelsburg 

jetzt Schlesier Weg 12 
2105 Seevetal 4 

Es wünschen sehr herzlich Glück 
sowie, alles Liebe und Gute 

und Gottes Segen 
Hedwig und August Gloddek 

Edith und Ernst Stülken 
Martha und Helmut Vellmann 

Horst und Gerda Appel 
Walter und Ilse Appel 

10 Enkel, 10 Urenkel 

J a h re 
wird am 10. Juni 1984 Frau 

Margarethe W a l e n d y 
geb. Scharnowski 

aus Haasenberg, Kr. Ortelsburg 
jetzt Landstr. 217, 4390 Gladbeck 

Es gratulieren 
DIE KINDER 

E N K E L U N D U R E N K E L 

A m 13. Juni 1984 feiert unsere 
liebe Mutter und Oma, Frau 

Gertrud Conrad 
geb. Mörsch 

aus Schmauch 
Kr. Pr. Holland/Ostpreußen 

jetzt 3044 Neuenkirchen-Tewel 

ihren Geburtstag. 

Es gratulieren recht herzlich und 
wünschen alles Gute und 

Gottes Segen 
Friedrich, Brigitta 
Joachim, Renate 

und die 4 Enkelkinder 

Wir freuen uns mit unserer Tochter Margrit und ihrem Volker, daß 
Philip Niklas ein Schwesterchen bekommen hat 

A n n - K a t h r i n W e y l a n d 
• 17. Mai 1984 

ERIKA J A N Z E N - R O C K (früher Memel) 
H A R R Y J A N Z E N (früher Königsberg/Pr.) 

Holitzberg 103, 2000 Hamburg 62 

T S 

Helmut Peitsch 
Wir kommen aus Königsberg 

® Nord-Ostpreußen heute 
§ 226 Seiten, geb., 200 Bilder, teils Farbe, 68 - DM 

I Rautenbergsche Buchhandlung 
0491/4142 2950 Leer Postfach 1909 (jjfc) 

A m 30. Mai 1984 ist mein lieber Gatte, unser guter Vater und Neffe 

Gerhard Gnadt 

Neu-Haarschen, Kr. Angerburg 

im 64. Lebensjahr in Frieden heimgegangen. 

Es gedenken seiner in Liebe 
Hilde Gnadt 
Brigitte und Peter Eisenring 

geb. Gnadt 
Martha Kümmert 

8221 Emertsham, 30. Mai 1984 

Bruno Schattner 
• 18. 3. 1906 t 21. 5. 1984 

In Liebe und Dankbarkeit 
Helene Schattner, geb. Brinke 
Werner Schattner und Frau 

Bärbel, geb. Baum 

Kasseler Straße 28, 2800 Bremen 

früher Ebenrode 

Die Trauerfeier fand auf Wunsch des Verstorbenen in aller Stille 
statt. 

t Sei getreu bis in den Tod, 
so will ich dir die Krone des 
Lebens geben. 

A m 22. Mai dieses Jahres verstarb nach einem langen, erfüllten Leben 
unerwartet im 90. Lebensjahr unsere liebe Mutter, Schwiegermutter, 
Großmutter, Urgroßmutter, Schwester und Tante 

Elfriede Embacher 
geb. Bundt 

' 4. 5. 1895 in Ischdaggen, Ostpr. 
t 22. 5. 1984 in Pinneberg 

wohnhaft bis 1944 in Tilsit, Adolf-Post-Str. 4 

In schmerzlicher Trauer 
und voller Dankbarkeit -., 
im Namenaller Aflj&ffOTigÄi 
Ruth Diek, geb. Embacher 

Fahltskamp 32 
2080 Pinneberg 

Horst Embacher 
Kirchenstr. 26 
2000 Norderstedt 

Die Beerdigung hat am 29. Mai 1984 auf dem Friedhof Garstedt in 
Norderstedt stattgefunden. 

Nach einem glückerfüllten, von Leid nicht verschonten Leben schloß 
fern der ostpreußischen Heimat unsere liebe 

Charlotte Nitz 
geb. Beyer 

Witwe des Notars Bruno Nitz in Osterode/Ostpreußen 

ihre Augen für immer. 

Sie hinterläßt einen großen um sie nun trauernden Freundeskreis, 
Unvergessen bleibt sie besonders ihren nächsten Verwandten. 

In stiller Trauer 
Magdalena Salewski, geb. Beyer 
Ernst-Günter Pothe 

Pfeifferstraße 54, 4000 Düsseldorf 12 
Beulshausen 23, 3350 Kreiensen 1 

Im Mai 1984 

k 
Irmtraud Anker 

geb. Neumann 
' 29. November 1914 (Landsberg) 

f 30. Mai 1984 
aus Pr. Eylau 

Meine geliebte Frau und treue Lebensgefährtin, unsere gütige Mutter 
und Großmutter wurde uns nach kurzer, schwerer Krankheit unerwar
tet genommen. Sie lebte in warmherziger und aufopfernder Liebe für 
ihre Familie. 

Sie wird uns sehr fehlen. 

Franz Anker 
Siegfried und Rita Anker 

geb. Lüders 
Susanne, Jens und Katrin 

Gorch-Fock-Straße 3, 2121 Deutsch-Evern 

DieTrauerfeier und Beisetzung hat am 5.6.1984 im engsten Familien
kreis stattgefunden. 
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Im Alter von 86 Jahren starb unsere Tante einen sanften Tod. 

Meta Leskien 
aus Königsberg (Pr), Alkstraße 9 
* 10. 10. 1897 in Königsberg (Pr) 

f 11. 5. 1984 in Aschaffenburg 
Die Beisetzung erfolgte auf dem Waldfriedhof in Aschaffenburg. 
Dort ruhen auch unsere Eltern 

Bruno Leskien und Maria 
geb. Rikowski 

Im Namen aller Verwandten 
Prof. Dr. Ulrich Leskien 
Dr. Hermann Leskien 
Ruth Leskien 

Siemensstraße 41, 8600 Bamberg 

Plötzlich und unerwartet verstarb meine liebe Frau, unsere gute Mut
ter 

Edith Meyer 
geb. Wiemer 

aus Wabbeln, Kr. Ebenrode 
16.4.1928 f 9. 5. 1984 

In stiller Trauer 
Heinrich Meyer 
Elke, Gerd und Lars 
Karin und Otto 
Christiane 
Frieda Wiemer als Mutter 
und alle Angehörigen 

Altenfelder Weg 9, 2811 Asendorf 

Nach kurzer, schwerer Krankheit verstarb kurz vor Vollendung sei
nes 80. Lebensjahres unser lieber Vater, Schwiegervater, Opa, 
Schwager und Onkel 

Robert Jastrau 
• 11. 10. 1904 in Königsberg (Pr) 

f 28. 5. 1984 

Ruhe in Frieden, denn Du bist gut aufgehoben! 

Im Namen aller Angehörigen 
Wolfgang Jastrau 
Gisela Jastrau, geb. Noetzel 
Andreas und Frank 

Kolberger Straße 8d, 2071 Ammersbek 1 
früher wohnhalt in Königsberg (Pr), Dorotheenstraße 4a 

Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, 
er blühet wie eine Blume auf dem Felde; 
wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da, 
und ihre Stätte kennet sie nicht mehr. 

(Psalm 103) 
Ein erfülltes Leben ging zu Ende. 

Minna Höchst 
geb. Kurschentat 

aus Korschen/Ostpreußen 
• 2. 8. 1896 f 27. 5. 1984 

In stiller Trauer 
Johann Höchst 
Walter John und Frau Liselotte 

geb. Höchst 
mit Wilfried, Wolf gang und Sabine 
Willi Prielipp und Frau Hanna 

geb. Höchst 
mit Erich und Brigitte 

Laubenweg 13, 2860 Osterholz/Scharmbeck 
Die Trauerleier fand im Familienkreis in Osterholz statt. 

Unsere liebe Mutter, Schwiegermutter, Großmutter und Urgroßmut
ter 

Antonie Broesicke 
geb. Kleeberg 

starb heute nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 91 Jahren. 

In stiller Trauer 
Dr. med. Dse Richter.geb. Broesicke 
Dr. med. Claus Richter 
Jost und Udo Richter 
Dieter Broesicke und Frau 

Margarete, geb. Bendick 
Hans-Joachim Broesicke und Frau 

Marsha, geb. Rutter 
mit Richard und Hans-Joachim 
und alle Anverwandten 

Remlerstraße 4, 6900 Heidelberg, den 30. Mai 1984 
Uniontown Pa./Los Angeles, Calif. (USA) 

früher: Allenstein, Bahnhofstraße 10 

Die Beisetzung der Urne fand in aller Stille statt. 

Gott, der Herr über Leben und Tod, hat meine geliebte Lebensgefähr
tin, unsere gute Mutti und Omi, Schwester und Schwägerin 

Clara Uffhausen 
* 10. 5. 1894 in Wormditt, Ostpreußen 

f 31. 5. 1984 

aus einem erfüllten Leben in seine Obhut berufen. 

Es trauern um sie 
Reinhold Uffhausen 
Marianne und Edmund Bürger 
Sibylle Bürger 
Ursula Lüffe 
Birgit und Armin Holldorf 
Dieter Lüffe 
Olga Neumann 
Dr. Curt Uffhausen 
Elsbeth Uffhausen 

Donandtstraße 59, 2800 Bremen 1 

Nach kurzer, schwerer, mit großer Geduld ertragener Krankheit ent
schlief heute sanft und ruhig mein lieber Mann, unser guter Vater, 
Schwiegervater und Großvater 

Otto Zeruhn 
2. 9. 1899 f 1- 6. 1984 

In Liebe und Dankbarkeit 
Frieda Zeruhn, geb. Margies 
Klaus-Heinrich und 
Sieglinde Solterbeck.geb. Zeruhn 

Siegbert und Erika Zeruhn 
sowie seine lieben Enkelkinder 

Münzstraße 1, 2370 Rendsburg, den 4. Juni 1984 

früher Erdmannsruh, Kr. Insterburg 

Die Beerdigung fand am Dienstag, dem 5. Juni 1984, um 14.00 Uhr von 
der Kapelle des Neuwerker Friedhofes aus statt. 

Öffnet mir die s c h ö n e 
Pforte, führt in Gottes 
Haus mich ein. 

Fern ihrer geliebten, unvergessenen o s t p r e u ß i s c h e n Heimat ver
starb im gesegneten Al t e r von 87 Jahren die 

Landwirtin 

Anna Gröblinghoff 
verw. Thimm, geb. Pottel 

' 23. 1. 1897 f 8. 3. 1984 

aus Thiergarten, Kr . A n g e r b u r g / O s t p r e u ß e n 

In l iebevollem Gedenken 
im Namen aller A n g e h ö r i g e n 
Ursula Randow, geb. Th imm 

Hegenscheider W e g 76, 5990 Al tena /West fa len 

Wenn meine Kräfte brechen, 
mein Atem geht schwer aus 
und kann kein Wort mehr sprechen: 
Herr, nimm mein Seufzen aut. 

,„ E , „ 6 e , Liebe und Dankbarkeit nehmen wir A b s , b ,e„ von meinem 
herzensguten Mann, meinem heben bohn 

Karl Pallasch 
•6 .3 .1919 t 3. 5. 1984 

aus Kreis Gerdauen/Ostpreußen 

Margarete Pallasch, geb. Hüttl 
Frieda Pallasch 

Hölderlinstraße 16, 5900 Siegen-Weidenau, den 7. Mai 1984 

Wir trauern um unseren Bruder, Onkel und Großonkel 

Horst Behrend 
aus Freudenberg, Kr. Rastenburg/Ostpreußen 

der am 30. Mai 1984 im Alter von 75 Jahren von uns gegangen ist. 

Im Namen der Angehörigen 

Erika Behrend 

Forsthaus Kahlenberg, 6296 Mengerskirchen 3 

Die Landsmannschaft Ostpreußen, Landesgruppe 
Hamburg, trauert um 

Emil Kuhn 
Träger des goldenen Ehrenzeichens der Landesgruppe 

In Dankbarkeit nehmen wir Abschied von dem langjährigen Leiterder 
Heimatkreisgruppe Heiligenbeil. 

Sein unermüdliches Wirken für die ostpreußisc he Heimat wird uns 
unvergessen bleiben. 

Fr i tz Scherkus 
Landesvorsitzender 

Die Kreisgruppe Heiligenbeil in Hamburg trauert um 
ihren ersten Vorsitzenden 

Emil Kuhn 
• 18. 12. 1903 in Heiligenbeil 

f 1. 6. 1984 in Hamburg 

Er leitete über 25 Jahre die Kreisgruppe in vorbildlicher Weise. Sein 
Leben stand im Dienste der Heimat. 

Wir gedenken seiner in Dankbarkeit. 

Die Mi tg l i ede r 
der Kre isgruppe He i l igenbe i l In H a m b u r g 

Die Kreisgemeinschaft Hei l igenbei l nimmt A b s c h i e d von 

Maschinenbaumeister i . R. 

Emil Kuhn 
' 18. 12. 1903 in Hei l igenbei l 

f 1. 6. 1984 in Hamburg 

Emi l K u h n diente seiner Kreisgemeinschaft für 10 Jahre als Kre i sgeschäf t s führe r 
und war bis zuletzt Mi tg l i ed des Kreisausschusses. 

A l s Leiter der Kreisgruppe Hei l igenbei l in Hamburg hat er s ich durch das V e r 
senden von Weihnachtspaketen in besonderem M a ß e seiner alten Landsleuto in 
der D D R angenommen. 

Die Liebe zur o s t p r e u ß i s c h e n He imat war ihm Richtschnur seines Lebens ,.nd 
Wirkens . u u u 

Die Kreisgemeinschaft ehrte ihn mit dem goldenen Ehrenzeichen; sie w i rd E m i l 
Kuhn in dankbarer Erinnerung behalten. L i m i 

Dr. Siegfried Pelz 
Kreisverkehr 
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„Stafette an die Jugend weitergeben" 
Viele Landsleute aus aller Welt feierten die 30jährige Patenschaft Harburg-Schloßberg/Pillkallen 

Winsen/Luhe — 30 Jahre Patenschaft und 
die Flucht der Ver t r iebenen vor 40 Jahren aus 
dem Heimatkre is gaben am 26. und 27. M a i 
einen besonderen A n l a ß zu dem Haupttreffen 
der Kreisgemeinschaft Sch loßbe rg /P i l l ka l l en 
in W i n s e n an der Luhe. Harburg g e h ö r t e zu 
e inem der ersten Landkreise der Bundesrepu
bl ik Deutschland, als er 1953 die Ü b e r n a h m e 
der Patenschaft für den o s t p r e u ß i s c h e n H e i 
matkreis S c h l o ß b e r g a n k ü n d i g t e . Die formale 
Ü b e r n a h m e durch den Landkreis Harburg in 
W i n s e n erfolgte dann am 30. M a i 1954. Die 
Stadt W i n s e n ü b e r n a h m ein Jahr s p ä t e r die 
Patenschaft für die Stadt Sch loßbe rg /P i l l ka l 
len. 

Dieser Geschehnisse wurde am W o c h e n 
ende gedacht. Landsleute aus Flensburg, 
M ü n c h e n , Ber l in und sogar aus England sowie 
40 G ä s t e aus der D D R waren gekommen, u m 
dem Festprogramm beizuwohnen und mit 
ihren Landsleuten zu sprechen. 

So wurden am Sonnabend die E h r e n g ä s t e in 
der S c h l o ß b e r g e r Heimats tube empfangen. 
Dem folgte eine öffentl iche Kreistagssitzung in 
der Stadthalle mit a n s c h l i e ß e n d e m Platzkon
zert und Volks tanz auf dem Winsene r Sch loß
platz. N a c h diesen schon sehr ereignisreichen 
Stunden nahmen noch viele Landsleute am 
Gemeinschaftsabend mit Tanz und Einzeldar
bietungen teil, wie von der bayer ischenTrach-
tenkapelle Ö t t i n g e n unter der Lei tung des 
Sch loßbe rge r s Kal lwei t , dem Posaunenchor 
St. Mar ien , der Jugend-Volks tanzgruppe Kan t 
und dem Volks tanzkre is W i n s e n . 

A m Sonntagmorgen wurde die Kranznie
derlegung am Ehrenmal auf dem Waldfr iedhof 
vorgenommen. D ie Ansprache hielt der stell

vertretende Kreisvertreter Gerd Schattauer, 
der auch für die bisher sehr erfolgreiche J u 
gendarbeit im Sch loßberge r Kreisvorstand zu
s t änd ig ist. E i n Standkonzert vor der Stadthal
le leitete die Feierstunde ein. Die Begrüßung 
erfolgte durch Kreisvertreter Georg Schiller, 

'der die Heimatverbundenheit und Wiederse-
hensfreude als H a u p t g r ü n d e für die j ähr l i chen 
Treffen anführ te . A u c h dankte er dem Land
kreis Harburg in W i n s e n für die Ü b e r n a h m e 
der Patenschaft, mit der er dem Kreis Schloß
berg einen Beweis aufrichtiger Verbundenheit 
mit dem Schicksal der Vertr iebenen erbracht 
habe. Ebenso galt der Dank der Stadt W i n s e n 
für die jahrelang v e r s t ä n d n i s v o l l e Un te r s tü t 
zung. 

Hauptanl iegen des Patenkreises sei die J u 
gendarbeit. So fand in diesem Sinne hinter der 
Stadthalle für die junge Generation, an die das 
Erbe der Heimat weitergegeben werden soll, 
e in Jugendzeltlager statt. Ferner waren fran
zös i sche Schü le r als G ä s t e des Winsener 
Gymnas iums anwesend, das i m Jahre 1966 die 
Patenschaft für die Sch loßbe rge r Friedrich-
Wi lhe lm-Oberschu le ü b e r n a h m . 

Der aus Schlesien stammende Bürgermei 
ster der Stadt Winsen , He in r i ch Riedel, gab bei 
seinem Grußwor t zu verstehen, d a ß die zu den 
Sch loßbe rge rn bestehende Patenschaft e in 
wichtiges An l i egen der Stadt sei, und er zeigte 
s ich erfreut ü b e r die Tei lnahme von etwa 800 
Landsleuten. Der Oberkreisdirektor des 
Landkreises Harburg, Hans-Joachim Rohrs, 
betonte die a u ß e r o r d e n t l i c h gute pe r sön l i che 
Bindung und den besonderen Zusammenhalt 
innerhalb der Patenschaft. 

Ein Pionier für den Flugzeugbau 
Der Wissenschaftler Professor Dr.-Ing. Hans-Georg Küssner f 

G ö t t i n g e n — Im A l t e r 
v o n 83 Jahren hat der 
verdienstvolle W i s s e n 
schaftler Professor Dr.-
Ing. Hans-Georg K ü s s 
ner von dieser W e l t A b 
schied nehmen m ü s s e n . 
Er wurde in Bartenstein 
geboren und legte 1918 
an der Herzog-Albrech t -
Schule Rastenburg die 
Reifeprüfung ab. Se in 

S tud ium beendete K ü s s n e r an der Techn i 
schen Hochschu le in Danz ig 1923 mit der D i 
p l o m p r ü f u n g i n den Fachrichtungen M a s c h i 
nenbau und Flugtechnik. A u f letzterem Gebiet 
war er a n s c h l i e ß e n d auch als Assis tent t ä t ig 
und s c h l o ß mit der Promotion zum Dr.-Ing. ab. 

\ 928wurde er b e i der D V L i n Be r l in -Ad le r s 
hof auf dem Gebiet der Forschung und Ent
wick lung v o n F l u g z e u g t r a g f l ä c h e n beschäf
tigt, woraus s ich w e r t v o l l e E r k e n n t n i s s e f ü r d i e 
Flugtechnik u n d Flugsicherhei t ergaben. In 
zahlreichen V e r ö f f e n t l i c h u n g e n und Festig-
keitsvorschriften i m Flugzeugbau fanden sie 
ihren Niederschlag. 

Sechs Jahre s p ä t e r wechselte Hans-Georg 
K ü s s n e r zur Ae rodynamischen Versuchsan
stalt nach G ö t t i n g e n zu weiterer wissenschaft
l ich s chöp fe r i s che r Tä t igke i t . Dort wurde er 
Anfang 1939 Institutsleiter. In dieser Zei t l e i 
stete er weitere Pionierarbei t für die Entwick
lung i m Flugzeugbau v o n hohem wissenschaft
l ichem Rang. D u r c h das Verbot der Luftfahrt
forschung nach dem Zwei ten We l tk r i eg be
schäf t ig te er s ich auch auf anderen Gebie ten 
der Phys ik erfolgreich. 1947 wurde Professor 
K ü s s n e r wissenschaftlicher Mitarbei ter im 
Max-Planck-Inst i tu t i n Gö t t i nge n . Im Rahmen 
einer Gastprofessor hielt er 1953 Vor lesungen 
an der U n i v e r s i t ä t M a r y l a n d i n den Vere in ig 

ten Staaten. Z u d e m hatte er einen Lehrauftrag 
an der Technischen Univers i t ä t in Braua-
schweig. 

Die internationale Anerkennung seiner A r 
bei ten erfolgte, neben weiteren Ehrungen, 
durch die Ernennung zum M i t g l i e d im „Struc-
tures und Mater ia ls Planel", der A G A R D und 
durch die Aufnahme i n die „In terna t ional 
Academie of Astronautics" in Paris. 

M i t Prof. Dr.-Ing. Hans-Georg Küssne r starb 
e in verdienstvoller Wissenschaftler, den 
zudem ein erstaunliches Interesse für philoso
phische Fragen und der al lgemeinen K ü n s t e 
auch als Menschen mit umfassender Bildung 
auszeichnete. N ic h t zuletzt durch seine alt
e h r w ü r d i g e Herzog-Albrecht-Schule Rasten
burg erwarb er die Grundlagen für seine s p ä t e 
re Entwicklung. Die Traditionsgemeinschaft 
ist stolz, eine solche Pe r sön l i chke i t i n ihren 
Reihen gehabt zu haben. L. B. 

Die Festansprache hielt der gebü r t i ge Kö
nigsberger und parlamentarische Staatssekre
tä r im Bundesministerium für innerdeutsche 
Beziehungen Dr. Ottfried Hennig M d B als 
Sprecher der Landsmannschaft O s t p r e u ß e n . 
In seiner Rede lobte Henn ig das hervorragen
de V e r h ä l t n i s zu den Paten, die solide zuver
läss ige Arbe i t sowie den elanvollen Einsatz 
der langjähr igen Bundesvorsitzenden des 
Frauenarbeitskreises der L O , Frieda Toten
haupt. Ferner dankte er den T räge rn der Pa
tenschaft. 

Die 40 Jahre nach der Ver t re ibung aus der 
Stadt Sch loßberg /P i l lka l l en gaben Dr. Hennig 
A n l a ß für einen kurzen Rückblick, i n dem die 
Ver le ihung der Stadtrechte 1924 und der 
Zuzug der Salzburger sowie Sch loßberg 1945 
als Kampfgebiet e r w ä h n t wurden. N a c h Been
digung des Krieges wurde die Stadt für jeden 
unzugäng l i ch . Der „Eiserne Vorhang" sei hier 
noch die richtige Beschreibung für die W i r k 
lichkeit, so Hennig. Trotz al lem wurde Schloß
berg und die übr ige Heimat nicht vergessen, 
welches Hauptaufgabe einer solchen Paten
schaft sei. Denn Patenschaft verlange, daß man 
den Heimatvertr iebenen das Bewußtse in des 
Nicht-al lein-Seins vermitteln wolle, und daß 
es zugleich ein Bekenntnis dazu sei, das kul tu
relle und historische Erbe der Heimat zu be
wahren, um es den kommenden Generationen 
zu zeigen. 

So ä u ß e r t e Henn ig s ich opt imist isch h in
sicht l ich der Jugend, an die die Stafette wei 
tergegeben werden solle und e r w ä h n t e die 
Klassenreisen, bei denen 22000 Schü le r 1983 
an Fahrten „nach d r ü b e n " teilnahmen. U m dies 
zu fördern, m ü s s e in Schulen und E l t e rnhäu 
sern noch mehr getan werden. 

Wich t ige r aber noch sei es, den Frieden zu 
sichern und das Erreichte nach a u ß e n zu ver
treten, um i n e u r o p ä i s c h e m Zusammenhang 
die Verwirk l ichung der Einheit zu erlangen. Im 
H i n b l i c k auf die bevorstehende Europawahl 
am 17. Juni p l ä d i e r t e Henn ig für Formen eines 

,£VHiSPMschen Zusammenlebens in einem 
freien Europa,' das seine Vielfalt in der Kul tur 
und der Eigenart der Vö lke r beibehalte. N a c h 
seiner Ans i ch t k ö n n e nur so die deutsche 
Frage im Osten ge lös t und der Menschen
r e c h t s m i ß a c h t u n g ein Ende gemacht werden. 
Immerhin seien es 25 000 Übers ied le r , die aus 
Mit teldeutschland in die Bundesrepublik ge
k o m m e n sind. „Es s ind Deutsche, die nach 
Drangsal zu uns kommen." 

M i t dem Zitat aus einem Lied, „verknüpft in 
allen Landen, was sich getrennet hat", das als 
Leitsatz betrachtet werden könne , stimmt 
Henn ig für die Vol lendung der Einheit und 
Freiheit in einem Europa, dem die Treue gehal
ten werden solle. A l s Dank wurde Dr. Hennig 
das rechtzeitig zum Treffen erschienene H e i 
matbuch „Der Kre is S c h l o ß b e r g i m Bild" übe r 
reicht. Susanne Kollmit t 

Von Mensch zu Mensch 

Werner Daniel (60), der 
im Al t e r von acht Jahren 
von W i t t e n / R u h r mit 
seiner Famil ie nach 
Arys , Kreis Johannis
burg, seiner Geburts
stadt, zu rückkeh r t e , ist 
mit dem Bundesver
dienstkreuz ausgezeich
net worden. Damit wurde 
sein seit Jahrzehnten w ä h r e n d e s sozial
politisches Engagement gewürdig t . 
N a c h seiner Schulentlassung im Jahre 
1938 war Werner Danie l bis zum 1. März 
1942 als k a u f m ä n n i s c h e r Lehrl ing und 
s p ä t e r als Angestel l ter bei der A n - und 
Verkaufsgenossenschaft Johannisburg, 
Geschäf t ss te l le A r y s , tä t ig . D e m an
s c h l i e ß e n d e n Reichsarbeitsdienst i n 
Lotzen und Treuburg folgte von Dezem
ber 1942 bis zum 21. Jun i 1945 der 
Wehrdienst . Bei Kriegsende geriet Da
niel noch in Gefangenschaft und wurde 
zuvor in Italien im Februar 1944 schwer 
verwundet. Im Februar 1946 fand sich 
seine Famil ie in der Gemeinde Holsen 
im Kreis L ü b b e c k e / W e s t f a l e n wieder. 
Im gleichen Jahr trat Werner Danie l 
eine Stelle als Angestel l ter bei der 
Amtsverwal tung in Hü l lho r s t an. 1963 
erfolgte die Ü b e r n a h m e ins Beamten
ve rhä l t n i s . Bis zu seiner Pensionierung 
am 31. Jun i 1982 war er 13 Jahre Leiter 
der Ordnungsverwaltung der Gemeinde 
Hül lho r s t gewesen. Oberkreisdirektor 
Dr. Rolf Momburg bezeichnete Daniel in 
seiner Laudatio als einen Mann , der 
stets bereit sei, für die Sorgen und N ö t e 
seiner Mi tmenschen einzutreten und 
ihnen helfend die H a n d zu reichen. Seit 
1947 ist Werner Daniel Mi tg l ied des 
Reichsbundes und Vorsi tzender der ör t 
l ichen Gruppe Holsen . Der Kreisvorsit
zende des Reichsbundes, Hans H e i 
necke, nannte Pflichterfüllung, Gewis
senhaftigkeit und Treue als charakteri
stische Eigenschaften von Danie l . Treue 
zeigt er auch g e g e n ü b e r seiner ostpreu
ß i schen Heimatstadt A r y s . A l s Organi
sator sorgt er für erfolgreiche Zusam
m e n k ü n f t e der ehemaligen Aryse r Ju 
gend. S.D. 

Kamerad, ich rufe dich 

Kameradschaft Luftgau I 
H a m b u r g — Z u m Treffen der Kamerad

schaft Luftgau I am Meldekopf zu Pfingsten i n 
Hamburg be im Kön igsbe rge r Treffen l iegen 
Suchlisten zur Einsicht aus. Anfragen sind an 
W i l h e l m Gramsch, Telefon (0 5141) 8 47 34, 
W a l d w e g 83, 3100 Celle , zu richten. 

Unermüdlich nicht nur für den Heimatkreis tätig 
Kreisvertreter Dietrich Goldbeck, Träger des Goldenen Ehrenzeichens, vollendete das 70. Lebensjahr 

Hörfunk im Juni 
Montag, 11. Juni,8.15 Uhr, W D R 1: A l t e und 

neue Heimat i n M u s i k und Wor t . Der Heimat 
verbunden. Reportagen und Berichte von den 
Pfingsttreffen der Oberschlesier in Essen, Su
detendeutschen i n M ü n c h e n , S i e b e n b ü r g e r i n 
D i n k e l s b ü h l . 

Montag, 11. Juni, 13.10 Uhr, Südfunk 1: „Ich 
k a m zur W e l t und lebe trotzdem weiter." Zur 
Erinnerung an Er ich Käs tne r , von Eva Ber
thold. „ 

Montag, 11. Juni, 19.10 Uhr, B II: Pfingsttref
fen der Heimatver t r iebenen. Berichte, K o m 
mentare, Ana lysen . 

Bielefeld — Diet r ich 
Goldbeck, Kreisvertre
ter der Kreisgemein
schaft Gumbinnen, v o l l 
endete am 15. A p r i l in 
Bielefeld-Brackwede sein 
70. Lebensjahr. Der Jub i 
lar ist e in echter G u m -
binner: Geboren als 
Sohn des Arch i tek ten 
und Baumeisters W i l 
he lm Goldbeck und sei
ner Ehefrau Martha, geb. 
W ö l b i n g , i n Gumbin 

nen. Dort besuchte er die dem Elternhaus „be
nachbarte" Staatliche Friedrichsschule, wo er 
1932 das A b i t u r ablegte. Seine o s t p r e u ß i s c h e 
Heimat lernte er schon als Schü le r kennen und 
l ieben; auf Wanderungen und Fahrten durch 
Masuren, das Samland, ü b e r die Kurische 
Nehrung und durch die Elchniederung. 

A n der technischen Hochschule Hannover 
studierte er Bauingenieurwesen bis zur D ip l . -
Vorp rü fung im Jahr 1934, in den Ferien unter
brochen durch Freiwil l igen Arbeitsdienst und 
praktische Berufsarbeit be im Bau des Masur i -
schen Kanals . Seinen Wehrdiens t leistete er 
bei der Panzer -Abwehr-Abte i lung 1 in G o l -
dap. K u r z nach A b s c h l u ß des Studiums mit 
dem Dip lom-Examen an der technischen 
Hochschule Danzig im Sommer 1939 wurde er 
zur Wehrmach t einberufen und nahm in der 

P a n z e r - J ä g e r - A b t e i l u n g der Danziger D i v i 
sion an den K ä m p f e n in Polen, Frankreich, auf 
dem Balkan und in der Ukraine teil, bis er bei 
Stal ingrad am 2. Februar 1943 in russische Ge
fangenschaft geriet, aus der er erst i m Juni 1948 
entlassen wurde. Danach ü b e r n a h m er in Bie
lefeld, der Heimat seines Vaters, mit diesem 
zusammen einen Holzbearbeitungsbetrieb. 

A l s die vertriebenen Gumbinner sich zu
sammenzufinden begannen und 1954 in der 
Patenstadt Bielefeld aktiv wurden, war er von 
Beginn an dabei: A b 1956 als M i t g l i e d des 
Kreisausschusses und seit 1970 als Kreisver
treter. Seiner Initiative ist es zu verdanken, d a ß 
die ehemaligen Schü le r und S c h ü l e r i n n e n der 
Staatl ichen Friedrichschule und der Cec i l i en -
schule in Gumbinnen ermittelt und in einer 
Verein igung zusammengeschlossen wurden, 
d a ß das Ratsgymnasium und das Cec i l i en -
gymnasium in Bielefeld jetzt die Tradi t ion die
ser Gumbinner Schulen weiterpflegen und daß 
so 1963 das 200jähr ige Bestehen der Friedrich
schule Gumbinnen in Bielefeld festlich began
gen werden konnte. 

Sein weiteres Verdienst ist die Sammlung 
und systematische Katalogisierung von inzwi
schen ü b e r 10 000 Lichtbi ldern aus Stadt und 
Land Gumbinnen und die dokumentarische 
Sicherung der bei den ä l t e r en Landsleuten 
vereinzelt noch vorhandenen A k t e n s t ü c k e , 
Bilder, Landkarten usw., von denen vieles in 
der s t ä n d i g e n Gumbinner Ausste l lung im 

Stadtarchiv der Stadt Bielefeld der Öffentlich
keit zugäng l i ch ist. Das umfangreichste und 
schwierigste der von Dietr ich Goldbeck ins 
Leben gerufene Vorhaben ist die Einwohner
erhebung, die d a r ü b e r Aufsch luß geben soll, 
wo die vor 40 Jahren aus der Stadt Gumbinnen 
und den 156 Landgemeinden vertriebenen 
Einwohner und deren Nachkommen ein neues 
Zuhause gefunden haben. 

In seiner aufopfernden Tät igkei t für die 
Kreisgemeinschaft Gumbinnen und d a r ü b e r 
hinaus für unsere Heimat O s t p r e u ß e n unter
s tü tz t ihn tatkräft ig seine Frau Susanne, geb. 
Gottschalk, ebenfalls eine gebür t ige Gumbin -
nerin. 

An läß l i ch der Feier des 25jähr igen Beste
hens der Patenschaft Bielefeld/Gumbinnen i m 
September 1979 ü b e r r e i c h t e ihm als H ö h e 
punkt des Festakts der O b e r b ü r g e r m e i s t e r der 
Stadt Bielefeld, Klaus Schwickert, das ihm von 
B u n d e s p r ä s i d e n t Professor K a r l Carstens i n 
W ü r d i g u n g seiner „ b e s o n d e r e n Verdienste 
um die Pflege und Erhaltung heimatl ichen 
Brauchtums und Kulturgutes des o s tp r euß i 
schen Kreises Gumbinnen" verliehene Bun
desverdienstkreuz. 

A u c h die Landsmannschaft O s t p r e u ß e n 
w ü r d i g t e Goldbecks Arbe i t nicht nur für G u m 
binnen, sondern für ganz O s t p r e u ß e n und ver
l ieh i hm 1983 das goldene Ehrenzeichen der 
Landsmannschaft. F M 
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In a l len Zei ten hat die g roße Mehrhe i t der M e n 
schen den Fr ieden erstrebt. Stets haben Kriege 
unsagbares Le id ü b e r die betroffenen Menschen 

gebracht. U n d trotzdem lehrt die Geschichte, d a ß 
sehr oft nach e inem Kriege bereits im Friedensver
trag oder in ä h n l i c h e n Vere inbarungen die Ursa
chen und Vorausse tzungen für neue blutige A u s 
einandersetzungen enthalten waren. 

1911 kam Jacques N o v i c o w zu folgender Bilanz, 
als er die Wel tgeschichte eingehend betrachtete: 
„Von 1496 v. Chr . bis 1861 n. Chr. , also in e inem Zeit
raum von 3358 Jahren, gab es 227 Jahre Fr ieden und 
3130 Jahre Kr i eg . In Europa tobten innerhalb der 
letzten drei Jahrhunderte 286 K r i e g e . . . Zwischen 
1500 v. Chr . und 1860 n. C h r . s ind ü b e r 8000 Frie
d e n s v e r t r ä g e geschlossen worden, von denen man 
zur Zei t ihres Abschlusses annahm, d a ß sie ewig 
dauern w ü r d e n . Durchschn i t t l i ch b l ieben sie zehn 
Jahre in Kraft." N a c h der Encyclopaedia Bri tannica 
starben in kriegerischen Auseinandersetzungen 
v o n 1900— 1973 insgesamt 67 266 900 Menschen . Es 
sei nur an einige dieser menschl ichen T r a g ö d i e n 
erinnert: der Erste W e l t k r i e g von 1914—1918 mit 
8 545000 Toten, der Spanische Bürgerkr ieg v o n 
1938— 1939 mit 611 000, der Zwei te We l tk r i eg von 
1939— 1945 mit 55000000, der Koreakr ieg mit 

• 1 893 0 0 0 u n d d e r V i e t n a m k r i e g m i t 5 4 6 0 0 0 O p f e r n . 
Deutsche und Franzosen, deren Lebenszeit z w i 
schen 1850 und 1950 lag, er lebten direkt und ind i 
rekt drei Kriege, von denen zwei Wel tk r i ege waren. 
So ist es nicht verwunder l ich , d a ß vie le M e n s c h e n 
— besonders solche, denen aus A l t e r s g r ü n d e n 
wicht ige Erfahrungen fehlen — Opfer v o n geziel ten 
Angs tpsychosen werden. Sie k ö n n e n nicht e in
dr ingl ich genug an eine Lebensweishei t erinnert 
werden, die der Spanier Juan M a n u e l 1335als Fabel 
niederschrieb. E i n H a h n hatte s ich weit v o n seinem 
Stal l entfernt u n d s t ieß p lö tz l i ch auf e inen Fuchs, 
konnte s ich aber gerade noch auf einen Baum retten. 
Der Fuchs gab s ich z u n ä c h s t friedlich und versuch
te, den H a h n z u m Herun te rkommen zu ü b e r r e d e n . 
A l s das nichts fruchtete, versuchte er es vergebl ich 
mit Drohungen. Dann b iß er i n den Baum und hieb 
angsterregend mit se inem Schweif dagegen. D a 
f l ü c h t e t e der H a h n auf den W i p f e l des n ä c h s t e n 
Baumes. Der Fuchs jagte ihn weiter v o n Baum zu 
Baum, bis er e r schöpf t nach unten kam und so eine 
leichte Beute wurde. A l s M a x i m e hielt Juan M a n u e l 
folgendes für die nachfolgenden Generat ionen fest: 
„ W e r Angs t hat, tut gar oft, was nicht gescheit, des 
Mannes W e h r ist die Besonnenheit." Diese M a x i m e 
e n t h ä l t eine tiefe Wahrhe i t , wie auch der P r ä s i d e n t 
der U S A , Rona ld Reagan, mit Bl ick auf die Konfe
renz für Vertrauens- und sicherheitsbildende M a ß 
nahmen und A b r ü s t u n g in Europa ( K V A E ) i n 
S tockho lm am 16. Januar 1984 treffend formulierte: 
„Die Geschichte lehrt uns, d a ß Kr iege beginnen, 
wenn Regierungen glauben, d a ß der Preis einer A g 
gression niedrig ist. U m Fr ieden zu erhalten, m ü s s e n 

Menschen . A l s Präs i 
dent des Fr iedenskon
gresses in Paris am 21. 
Augus t 1849 sprach er 
v i s i onä r von den „Ver
einigten Staaten von 
Europa", die den „Ver
einigten Staaten von 
Nordamer ika" gegen
ü b e r s t e h e n soll ten. Er 
sah einen Tag kommen, 
„wo es keine anderen 
Schlachtfelder mehr 
geben w i r d als die 
M ä r k t e , welche s ich 
dem H a n d e l u n d die 
Geister, welche s ich den 
Ideen öffnen werden — 
ein Tag, wo die K a n o 
nen und Bomben durch 
die Abs t immung , durch 
das al lgemeine S t imm
recht der Völker , durch 
das e h r w ü r d i g e Schieds
gericht eines g r o ß e n 
s o u v e r ä n e n Senats er
setzt sein werden, we l 
cher für Europa diesel
be Stelle vertreten wird , 
welche in England das 
Parlament, in Deutsch
land der Bundestag, in 
Frankre ich die gesetz
gebende Ver sammlung 
einnehmen!" A m 17. 
J u l i 1851 sprach H u g o 
vor der F r a n z ö s i s c h e n 
Nat iona lversammlung 

v o n dem „ u n g e h e u r e n 
G e b ä u d e der Zukunft", 
worunter er wie in seiner Botschaft an den Friedens
k o n g r e ß in Lugano 1872 „diese g roßen Vere in ig ten 
Staaten* von Europa" verstand. 

Diese und andere Aussagen v o n Ver t re tern des 
Geistes fanden damals bei den eng nat ionalden
kenden Regierungen noch ke in Gehör , und erst 
nach dem 1. W e l t k r i e g (1914—1918) wurden sie 
wieder mit Auss i ch t auf Erfolg aufgegriffen. Schon 
1922 e r k l ä r t e der f r anzös i sche sozialistische Pol i t i 
ker A r i s t i d e Briand, der v o n 1909—1911 und v o n 
1915—1917 M i n i s t e r p r ä s i d e n t war und als A u ß e n 
minister von 1925— 1932 m a ß g e b l i c h e A n s t ö ß e für 
die E in igung Europas gab: „Wir werden bald v o n 
zwei gewalt igen M ä c h t e n umfaß t werden, den V e r 
e inigten Staaten v o n A m e r i k a u n d R u ß l a n d . Sie 
sehen, es ist u n u m g ä n g l i c h nöt ig , die Vere in ig ten 
Staaten v o n Europa zu schaffen." 

Mi t t e 1922 veröf fen t l i ch te Richard N iko laus Graf 
Coudenhove -Ka le rg i in der W i e n e r „ N e u e n Freien 

Symbol aus der griechischen Mythologie: „Raub der Europa" — G e m ä l d e von F. di Giozgio Foto Ul l s t e in 

Aktuelle Diskussion: 

Friedensziel Europa (I) 
Die Einigung als Perspektive der Zukunft? 

V O N Dr. H E I N Z G E H L E 

neuer praktischer Errungenschaften die Entfernun
gen v o n S ü d d e u t s c h l a n d nach T o k i o u m 20 Tage 
v e r k ü r z t haben, s ich aber in Europa selbst s tunden
lang mit der L o k o m o t i v e i rgendwo aufhalten lassen 
m ü s s e n , we i l eine neue Grenze kommt, eine neue 
Zo l l r ev i s ion stattfindet." Beide Reden fanden in 
ganz Europa e in sehr starkes Echo. Ihre Saat konnte 
aber nicht aufgehen, da Dr . Stresemann am 3. O k t o 
ber 1929 starb und Br iand am 8. Januar 1932 z u r ü c k 
trat. D ie b ö s e A h n u n g des Reichskanzlers H e i n r i c h 
Brün ing , die er v o n Louise Wei s s , der A l t e r s p r ä s i 
dent in des E u r o p ä i s c h e n Parlaments, die am 25. Ja 
nuar 1983 noch ihren 90. Geburts tag feiern konnte 
und am 26. M a i 1983 starb, 1931 i n Ber l in für Briand 
ü b e r s e t z e n ließ, soll te W i r k l i c h k e i t werden: „Sagen 
Sie H e r r n P r ä s i d e n t Br iand, d a ß deshalb, we i l es zu 
ke inem sofortigen B ü n d n i s zwischen Frankre ich 
und Deu t sch land kam, hier Ereignisse gegen die Z i 
v i l i sa t ion losbrechen werden, v o n denen er keine 
A h n u n g hat." 1939 bis 1945 wurde Europa noch 
e inmal wegen Grenzfragen und wegen ü b e r t r i e b e 
nen nat ionalen Denkens in e inen W e l t k r i e g ge
s türz t . 

Be re i t s am 18. A p r i l 1951 w u r d e d e r V e r t r a g in Paris 
unterzeichnet , er trat am 25. J u l i 1952 in Kraft, u n d 
am 10. A u g u s t 1952 wurde die H o h e B e h ö r d e in L u 
x e m b u r g eingerichtet . N i e m a l s soll te vergessen 
werden, d a ß die „ M o n t a n u n i o n " nicht nur freie eu
r o p ä i s c h e Staaten n ä h e r z u s a m m e n f ü h r t e , sondern 
auch die Vorausse tzungen für d ie wir tschaf t l iche 
Gesundung Europas schuf. 

D i e freie W e l t , die nur auf die S t ä r k u n g des Fr ie
dens ausgerichtet war, wurde am 25. J u n i 1950 ü b e r 
rascht, als die K o m m u n i s t e n Nordkoreas S ü d k o r e a 
ü b e r f i e l e n . Desha lb m u ß t e auch Europa an seine 
Ver t e id igung denken . V o n C h u r c h i l l angeregt, 
legte der damal ige M i n i s t e r p r ä s i d e n t Frankre ichs , 
Rene Pleven, am 24. O k t o b e r 1950 se inen P lan der 
„ E u r o p ä i s c h e n Ver te idigungsgemeinschaf t" vor. 
V o m K o r p s an a u f w ä r t s so l l ten die nat ionalen 
S t r e i t k r ä f t e integriert u n d i m Ernstfal l d em N A T O -
Oberbefehlshaber Europa unterstel l t werden. A u f 
50 Jahre sol l ten s ich die Ver t ragspar tner verpf l ich
ten, e inen Angr i f f auf e inen v o n ihnen automat isch 
u n d ohne A u s n a h m e als e inen Angr i f f gegen s ich 
selbst anzusehen und dem Angegr i f fenen mit a l len 

W i n s t o n C h u r c h i l l , der für die E in igung Europas p v e r f ü g b a r e n M i t t e l n zu Hi l fe zu k o m m e n . G r o ß b r i -

wir und unsere V e r b ü n d e t e n stark genug sein, jeden 
potentiel len Aggressor ü b e r z e u g e n zu k ö n n e n , d a ß 
K r i e g keinen Vor t e i l , sondern nur die Katastrophe 
bringen w ü r d e . A l s wir daher unsere Ver te id igung 
v e r n a c h l ä s s i g t e n , wuchsen die Ris iken einer ern
sten Konfrontation." 

Deut l icher kann die Gefahr so mancher „Frie
densbewegung" unserer Zei t nicht aufgezeigt wer
den. 

Besonnenheit zeigte e in Feldherr, A n t o n i o Jose 
deSucre y de Alca lä , der Freund S imon Bolivars, der 
1829 v e r k ü n d e t e : „La v ic tor ia no da derechos." (Der 
„Sieg gibt keine Rechte", Doct r ina Sucre.) W a s w ä r e 
der Menschhei t alles erspart geblieben, wenn diese 
Dok t r i n stets beherzigt worden w ä r e ! A b e r immer 
wieder bestanden die Sieger auf ihren Rechten, die 
oft sehr weit hergeholt waren, und sie ä n d e r t e n 
Grenzen. W e r ehr l ich nach Fr ieden strebt, der m u ß 
als Fernziel die Beseit igung der Grenzen und als 
Nahz i e l ihre En t schä r fung sehen. H i e r liegt die Auf 
gabe jeder B e m ü h u n g um die Einigung Europas. 

D ie Besonnenheit von Dichtern und Denkern — 
aber auch Pol i t iker — weist uns dabei den W e g . In 
einmaliger Klarhei t ge iße l t e der f r anzös i sche M a 
thematiker und re l ig iöse Denker, Blaise Pascal 
(1623—1662), in seinen „Pensees" (Gedanken) die 
Sinnlosigkei t des Krieges: „ W a r u m t ö t e n Sie mich? 
— N u n ! W o h n e n Sie nicht auf der anderen Seite des 
Flusses? M e i n Freund, wenn Sie auf dieser Seite 
wohnten, w ä r e i ch ein M ö r d e r , und es w ä r e unge
recht, Sie zu t ö t e n . A b e r da Sie auf der anderen Seite 
wohnen, b in i ch e in tapferer M a n n , und es ist ge
recht." Pascal wurde noch deutl icher: „Kann es 
etwas Seltsameres geben, als d a ß ein M e n s c h das 
Recht hat, m ich zu tö t en , we i l i ch auf der anderen 
Seite des Flusses wohne, und wei l sein Herrscher 
Streit mit dem meinigen hat, obwohl ich ke inen mit 
i hm habe?" A l s Erwiderung auf das „Rhein l ied" 
(1841) des Deutschen N ico l a s Becker schrieb der 
f r anzös i sche Staatsmann und Dichter , A l p h o n s e de 
Lamart ine, die „Marse i l l a i se de la Paix". Er sah den 
Rhein nicht a lsGrenze, sondern als Brücke von Land 
zu Land. Sein Gedich t gipfelte in den W o r t e n : „Ich 
b in M i t b ü r g e r jeder Seele, die denkt. Die Wahrhe i t 
ist mein Vater land." In der F r a n z ö s i s c h e n Na t iona l 
versammlung e r k l ä r t e er: „Ich b in Mensch , bevor 
ich Franzose, E n g l ä n d e r oder Russe bin." 

Der Dichter und Poli t iker, V i c t o r Hugo, beschäf
tigte s ich ganz besonders mit dem Schicksa l der 

Presse" und in der „Berl iner Voss i schen Zei tung" 
e inen A r t i k e l , derprogrammat ischdie Zie le der Pan-
europa-Bewegung aufzeigte. Se in Buch „Paneuro-

ohne G r o ß b r i t a n n i e n eintrat, ü b e r r a s c h t e in der 
Schweiz die We l tö f f en t l i chke i t mit seiner Rede an 
der U n i v e r s i t ä t Z ü r i c h am 19. September 1946, in 
der er anregte, „e ine A r t v o n Vere in ig ten Staaten 
v o n Europa" aufzubauen und wör t l i ch aus füh r t e : 
„Es gibt ke in Wiederauf leben Europas ohne e in gei
stig g r o ß e s Frankre ich u n d e in geistig g r o ß e s 
Deutschland." V o m 8. bis 11. M a i 1948 fand in D e n 
H a a g der E u r o p ä i s c h e K o n g r e ß statt, v o n dem die 
„Botschaft an die E u r o p ä e r " ausging, in der es h i e ß : 
„ W e n n wir uns nicht aus freiem W i l l e n einigen, wi rd 
s ich unsere g e g e n w ä r t i g e A n a r c h i e morgen einer 

pa" erschien 1923, fand einen g r o ß e n W i d e r h a l l und erzwungenen Einheit , sei es durch Eingreifen einer 
wurde in viele Sprachen ü b e r s e t z t . Das P a n e u r o p ä i - W e l t m a c h t von a u ß e n her, sei es durch Usurpat ion 
sehe Manifest v o m 1. M a i 1924 zeigte drei Gefahren 
auf: e inen W e l t k r i e g schreckl icher a lsder erste; die 
Eroberung Europas durch R u ß l a n d und den wirt
schaftl ichen R u i n des Kont inents . Diesen Gefahren 
sei wie folgt zu begegnen: „Die Gefahr des e u r o p ä i 
schen Vernichtungskrieges kann nur gebannt wer
den durch e inen p a n e ü r o p ä i s c h e n Schiedsvertrag, 
die Gefahr der russischen Herrschaft kann nur ge
bannt werden durch e in p a n e u r o p ä i s c h e s Defen
s i v b ü n d n i s , die Gefahr des wirtschaft l ichen Ruins 
kann nur gebannt werden durch eine p a n e u r o p ä i 
sche Zo l lun ion . " W e r erkennt hier nicht das „Euro
p ä i s c h e Parlament", die „ E u r o p ä i s c h e V e r t e i d i 
gungsgemeinschaft" und die „ E u r o p ä i s c h e W i r t 
schaftsgemeinschaft" nach dem Zwei ten W e l t 
krieg? V o m 3. bis 6. Ok tobe r 1926 fand in W i e n der 
erste P a n e u r o p a - K o n g r e ß statt, an dem mehr als 
2000 E u r o p ä e r au6 24 N a t i o n e n te i lnahmen. D ie in 
ternationale Organisa t ion der Paneuropa-Union 
wurde g e g r ü n d e t . Ihr P r ä s i d e n t wurde Graf C o u 
denhove-Kalerg i , und der f r anzös i sche A u ß e n m i n i 
ster Briand ü b e r n a h m die internationale E h r e n p r ä 
sidentschaft. 

In der Zwischenzei t hatten s ich der f ranzös i sche 
A u ß e n m i n i s t e r und der deutsche, Dr. Gustav Stre
semann, bei den Verhand lungen ü b e r den Ver t rag 
von Locarno v o m 16. Oktober 1925 auf dem W e g e 
der V e r s t ä n d i g u n g getroffen. A m 10. September 
1926 wurde Deutschland in den V ö l k e r b u n d aufge
nommen , vor dem am 4. September 1929 Briand 
seine bahnbrechende Rede für Europa hielt: „Ich b in 
der M e i n u n g , d a ß zwischen V ö l k e r n , die geogra
phisch gruppiert s ind wie die V ö l k e r Europas, eine 
A r t von Bund bestehen sol l . Diese Vö lke r sol len in 
jedem A u g e n b l i c k die M ö g l i c h k e i t haben, mi te in
ander in Kontak t zu treten, ihre Interessen zu d i sku
tieren, gemeinsame B e s c h l ü s s e zu fassen und un
tereinander e in Band der S o l i d a r i t ä t zu b e g r ü n d e n , 
das ihnen gestattet, eventuel l auftretenden schwie
rigen Si tuat ionen zu begegnen." In seiner Rede vom 
8. September 1929 griff Dr . Stresemann diese G e 
danken auf. Er sprach von den neuen Grenzen, die 
durch den Versa i l le r Ver t rag entstanden waren, 
und fuhr fort: „Ist es nicht grotesk, d a ß S i e auf G r u n d 

v o n innen her, ausse tzen . . . die s c h ö n s t e Errungen
schaft Europas ist seine M e n s c h e n w ü r d e , seine 
Kraft he iß t Freiheit." H i e r k lang schon die Aufgabe 
an, der s ich die freien E u r o p ä e r nicht entziehen d ü r 
fen. Es gilt, die A c h t u n g der M e n s c h e n w ü r d e und 
der Freiheit i n ganz Europa durchzusetzen. 

E i n wicht iger Schri t t zur Ein igung Europas war 
die Unterze ichnung der Satzung des Europarats am 

tannien wurde wiederhol t zur T e i l n a h m e an der 
„EVG" eingeladen, lehnte aber ab. Diese Tatsache, 
aber auch die N o r m e n k o n t r o l l k l a g e deutscher Par
lamentar ier gegen den Ver t rag , f ü h r t e dazu, d a ß die 
Entsche idung ü b e r die „EVG", die am 26. M a i 1952 
unterzeichnet worden war, i n der F r a n z ö s i s c h e n 
N a t i o n a l v e r s a m m l u n g durch die V e r t a g u n g auf un
bes t immte Zei t i n der N a c h t v o m 30./31. Augus t 
1954 mit 319:264 S t i m m e n scheiterte. 

A u s mehreren G r ü n d e n — besonders für 
Deu t sch land — war das Schei te rn der „EVG" der 
bisher schwerste Sch lag für Europa : 

1) V i e l e P rob leme unserer Tage g ä b e es nicht — 
vor a l l em so manche „ F r i e d e n s b e w e g u n g " w ä r e 
nicht entstanden —, wenn e in m i l i t ä r i s c h starkes 
und wir tschaft l ich geeintes Europa g le ichberech
tigt an der Seite der U S A s t ü n d e . 

2) Der A r t i k e l 38 des „ E V G " - V e r t r a g e s verlangte 
v o n der Gemeinschaft , s ich innerha lb eines be
grenzten Zei t raumes mit der B i ldung eines „EVG"-
Par laments zu befassen. N a c h sechsmonat igen Be-

Das Scheitern der „EVG" erwies sich als ein schwerer Schlag 

5. M a i 1949 in London durch Belgien, D ä n e m a r k , 
Frankreich, G r o ß b r i t a n n i e n , Irland, Italien, L u x e m 
burg, Nieder lande, Norwegen und Schweden. Der 
Deutsche Bundestag b e s c h l o ß am 8. J u l i 1950 den 
Beitritt zum Europarat, der am 2. M a i 1951 als V o l l 
mi tg l ied erfolgte. N a c h dem Beitritt Liechtensteins 
am 23. Oktober 1978 hat der Europarat 21 M i t g l i e 
der. D ie bisher g r ö ß t e Leistung des Europarats war 
am 4. November 1950 die Unterze ichnung der K o n 
vent ion z u m Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, die 1980 schon von 20 M i t g l i e d 
staaten unterzeichnet war. 

E in entscheidender Schritt , Kr iege zwischen 
Frankre ich und Deutschland und anderen Staaten 
i m freien Europa u n m ö g l i c h zu machen, war die Er
k l ä r u n g des damaligen f r anzös i s chen A u ß e n m i n i 
sters, Robert Schuman, v o m 9. M a i 1950 nach Rück
sprache mit Bundeskanzler K o n r a d Adenauer , i n 
d e r e s h i e ß : „Die Vere in igung der e u r o p ä i s c h e n N a 
t ionen erfordert, d a ß der jahrhundertealte Gegen
satz zwischen Frankre ich und Deutschland ausge
lösch t wi rd . Das begonnene W e r k m u ß in erster 
L in ie Deutschland und Frankre ich umlassen." Be i 
spielhaft wi rd die schnelle V e r w i r k l i c h u n g der Idee 
der „ M o n t a n u n i o n " , der Zusammenlegung der 
K o h l e - und Stahl industr ie von sechs Staaten — Bel 
gien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg , 
Nieder lande — bleiben, die m a ß g e b l i c h von Jean 
Monnet , dem „ E h r e n b ü r g e r Europas", g e p r ä g t 
wurde, der am 16. M ä r z 1979 noch vor den ersten 
Direk twahlen zum E u r o p ä i s c h e n Parlament starb. 

ratungen legte e in „ad h o c - A u s s c h u ß " unter L e i -
tungvon Dr. H e i n r i c h v o n Brentano d e m Besonde
ren Minis te r ra t den „Entwurf eines Ver t rages ü b e r 
die Satzung der . E u r o p ä i s c h e n Gemeinschaf t ' " am 
10. M a r z 1953 vor, i n d e m A r t i k e l 1 lautete: „Mit die
sem Ver t rag w i r d eine E u r o p ä i s c h e Gemeinschaft 
ü b e r n a t i o n a l e n Charak te r s errichtet . D i e G e m e i n 
schaft l s t g e g r ü n d e t auf den Z u s a m m e n s c h l u ß der 
V o l k e r und Staaten, d ie A c h t u n g ihrer Eigenart , die 
Gle ichhe i t der Rechte und Pf l ichten . Sie ist unauf
lösl ich. 

3) D a die „EVG" v o n den Staaten den V e r z i c h t auf 
e inen T e i l ihrer S o u v e r ä n i t ä t verlangte, wurde es 
notwendig, in der Bundes repub l ik Deutsch land 
durch den „ D e u t s c h l a n d - V e r t r a g " die Vorausset
zungen dafür zu schaffen. Deutscher V e r h a n d 
lungskunst und d i p l o m a t i s c h e m G e s c h i c k gelang 
es, in den Ver t r ag die A u f n a h m e des A r t i k e l s 7 
durchzuse tzen in d e m die Unterze ichners taa ten 
erklarten, d a ß die e n d g ü l t i g e Fest legung der Gren
zen Deutschlands aufgeschoben werden m u ß , bis 
eine frei vereinbarte friedensvertragliche Regelung 
für ganz Deu t sch land erfolgt. A l s ihr Z i e l nannten 

f r o i ! m H " W u e ^ e r V e r e i n i ß t e s Deu tsch land , das eine 
trcMheithch-demokratische Verfassung, ä h n l i c h w i e 
die Bundesrepubl ik , besitzt u n d das in die e u r o p ä i -
L n H f f * e m . s c h a f ! i n t e ß r i e r t ^t". D e r „ D e u t s c h 
etHhi fx r K L W . U r d e

 i n d i e » P a r i s e r V e r t r ä g e " v o m 
pin H u ? b / r 1 9 5 4 ^ n o m m e n " " d bleibt 
e in Ha l t epunk t deutscher Pol i t ik . 

(Wird fortgesetzt) 


