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Aus Warschau weht wieder eisige Luft 
Nur linientreue Kommunisten können zu Zwecken der Agitation nach Westdeutschland reisen 

A u s W a r s c h a u w e h t w i e d e r e i s i g e Luft 
D i e v o n d e r S P D g e n ä h r t e E u p h o r i e , nac'n 
« e r V e r a b s c h i e d u n g d e r O s t v e r t r ä g e w e r d e 
s ich das V e r h ä l t n i s m i t P o l e n s c h l a g a r t i q 
v e r b e s s e r n , ha t s i c h a l s W u n s c h d e n k e n er
w i e s e n . D e r p o l n i s c h e M i n i s t e r p r ä s i d e n i 
J a r o s z e w i c z ha t j e d e n f a l l s k e i n e n Z w e i f e l 
d a r a n g e l a s s e n , d a ß d i e B u n d e s r e p u b l i k 
e ine g a n z e S e r i e w e i t e r e r B e d i n g u n g e n er
fü l l en m u ß , b e v o r es z u e i n e r N o r m a l i s i e 
r u n g des d e u t s c h - p o l n i s c h e n V e r h ä l t n i s s e s 
k o m m e n k a n n . In e i n e r R e d e , d i e e r a m 
16. J u n i g e h a l t e n ha t te , d i e a b e r e rs t e i n e n 
M o n a t s p ä t e r v e r ö f f e n t l i c h t w u r d e , b e g r ü n 
dete J a r o s z e w i c z d i e s t a r r e H a l t u n g mi t 
d e n „ r e v i s i o n i s t i s c h e n K r ä f t e n " , d i e i n d e r 
B u n d e s r e p u b l i k i m m e r n o c h a m W e r k e 
s e i en . I m e i n z e l n e n n a n n t e e r v i e r P u n k t e , 
d i e v o r d e r v ö l l i g e n N o r m a l i s i e r u n g d e r 
B e z i e h u n g e n e r f ü l l t s e i n m ü ß t e n : 

A n e r k e n n u n g d e r e u r o p ä i s c h e n G r e n z e n 
auf d e r G r u n d l a g e d e r O s t v e r t r ä g e . 

H e r s t e l l u n g n o r m a l e r B e z i e h u n g e n z w i 
schen d e r B u n d e s r e p u b l i k u n d a l l e n 
s o z i a l i s t i s c h e n L ä n d e r n , i n s b e s o n d e r e 
d e r „ D D R " . 

T e i l n a h m e d e r B u n d e s r e p u b l i k a n d e n 
V o r b e r e i t u n g e n de r K o n f e r e n z ü b e r d i e 
S i c h e r h e i t u n d Z u s a m m e n a r b e i t i n 
E u r o p a u n d D u r c h f ü h r u n g d e r d a b e i ge
t r o f f e n e n E n t s c h e i d u n g e n . 

A u ß e r d e m v e r l a n g t e de r p o l n i s c h e R e 
g i e r u n g s c h e f e i n e n „ g e i s t i g e n R e o r i e n t i e -
r u n g s p r o z e ß " d e r G e s e l l s c h a f t i n de r 
B u n d e s r e p u b l i k , d e r so w e i t v o r a n g e t r i e 
b e n w e r d e n m ü s s e , d a ß d i e p o l i t i s c h e n 
G e g e b e n h e i t e n i n E u r o p a a n e r k a n n t 
w e r d e n m ü ß t e n . 

A b e r das is t n i ch t a l l e s . W e i t e r h i n 
w ü n s c h t P o l e n s P r e m i e r E i n s t e l l u n g d e r 
S e n d u n g e n v o n R a d i o F r e e E u r o p e , R e v i 
s i o n de r w e s t d e u t s c h e n S c h u l b ü c h e r , i n 
d e n e n n a c h s e i n e r A n s i c h t d i e n a t i o n a l i s t i 
schen u n d r e v i s i o n i s t i s c h e n T r a d i t i o n e n 
h ä u f i g n o c h w e i t e r gep f l eg t w e r d e n , s o w i e 
E n t s c h ä d i g u n g e n fü r e h e m a l i g e D e p o r t i e r t e . 

S o g a r d e r b e s c h e i d e n e K u l t u r - u n d P e r -
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Prags V i z e - A u ß e n m i n i s t e r Götz mit A A - S t a a t s s e k r e t ä r Frank: Keine verschleiernden For
mulierungen für den Hausgebrauch Foto: dpa 

s o n e n a u s t a u s c h z w i s c h e n de r B u n d e s r e p u 
b l i k u n d P o l e n w i r d v o n J a r o s z e w i c z mi t 
u n v e r h o h l e n e m M i ß t r a u e n beobachte t . In 
d e r P r a x i s is t P o l e n z w a r be re i t , a b s o l u t 
l i n i e n t r e u e K o m m u n i s t e n z u Z w e c k e n de r 

A g i t a t i o n nach W e s t d e u t s c h l a n d r e i s e n z u 
l a s sen , l e h n t es abe r ab, de r B u n d e s r e p u 
b l i k d i e M ö g l i c h k e i t d e r S e l b s t d a r s t e l l u n g 
z u g e b e n . P o l e n w ü n s c h t s ich a l l e n f a l l s 
e i n e n M o n o l o g , abe r k e i n e n D i a l o g . 

Moskau wünscht noch keine Normalisierung 
Schwierige Verhandlungen mit polnischer Delegation werden für August in Bonn erwartet 

B o n n . M i t e i n e m g e r ü t t e l t e n M a ß v o n z u 
s ä t z l i c h e n F o r d e r u n g e n w i r d e i n e p o l n i s c h e 
D e l e g a t i o n i m A u g u s t i n B o n n a n r ü c k e n , 
u m e n t s p r e c h e n d d e n d r i n g l i c h e n W ü n s c h e n 
de r B u n d e s r e g i e r u n g ü b e r d i e A u f n a h m e 
d i p l o m a t i s c h e r B e z i e h u n g e n z u v e r h a n d e l n . 
In W a r s c h a u , w o m a n v o n d e n V e r t r a g s 
v e r h a n d l u n g e n h e r das A u s m a ß d e r B o n 
ne r N e i g u n g z u b e f l i s s e n e m E n t g e g e n k o m 
men g a n z g e w i ß n i ch t ü b e r s c h ä t z t , r echne t 
m a n d a m i t , s c h n e l l e i n i g z u w e r d e n , so 
d a ß d a n n A u ß e n m i n i s t e r O l s z e w s k i i m 
S e p t e m b e r i n d e r B u n d e s h a u p t s t a d t auf
k r e u z e n k a n n , u m d i e A u f n a h m e de r B e 
z i e h u n g e n f e i e r l i c h a l s A u f t a k t fü r d i e 
N o r m a l i s i e r u n g des d e u t s c h - p o l n i s c h e n V e r 
h ä l t n i s s e s z u b e s i e g e l n . 

B o n n w ä r e d i e s e r Z e i t p l a n d u r c h a u s ge
n e h m , d e n n d i e K o a l i t i o n s p a r t e i e n w o l l e n 
i m W a h l k a m p f z u m i n d e s t m i t d i e s e r p o l 
n i schen E r r u n g e n s c h a f t i h r e r O s t p o l i t i k 
g l ä n z e n , w e n n s c h o n b i s d a h i n d i e g l e i c h 
fal ls s e h n l i c h s t e r w ü n s c h t e n B e z i e h u n g e n 
zu P r a g , B u d a p e s t u n d Sof ia , v o n e i n e r 
R e g u l i e r u n g des V e r h ä l t n i s s e s z u r „ D D R " 
ganz z u s c h w e i g e n , n i ch t a u f g e n o m m e n 
w e r d e n k ö n n e n . 

A b e r d i e r o t b a c k i g e n W a r s c h a u e r Ä p f e l 
d ü r f t e n , w i e es sche in t , z u m H e r b s t noch 
nicht p f l ü c k r e i f w e r d e n . M a n ha t i n B o n n 
w i e d e r e i n m a l d i e R e c h n u n g o h n e d e n 
M o s k a u e r W i r t gem ach t . I n f o r m a t i o n e n aus 
ö s t l i c h e n w i e auch w e s t l i c h e n d i p l o m a 
t ischen K r e i s e n z u f o l g e , l i e g t d e m K r e m l 
n ä m l i c h d u r c h a u s n i ch t a n e i n e r e i l f e r t i g e n 
N o r m a l i s i e r u n g des V e r h ä l t n i s s e s de r 

B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d z u d e n ost
e u r o p ä i s c h e n S a t e l l i t e n s t a a t e n . D i e S p u r e n 
v o n B u k a r e s t u n d P r a g 1968 sch recken . 
E i n e a l l z u enge , v o r a l l e m e i n e a l l z u i n t e n 
s i v e w i r t s c h a f t l i c h e u n d t o u r i s t i s c h e B i n 
d u n g k ö n n t e , so furchten W e s t e x p e r t e n i m 
K r e m l , d e n S a t e l l i t e n g ü r t e l ehe r l o c k e r n a l s 
f e s t i g e n . 

Es is t d e s h a l b d i e s e n I n f o r m a t i o n e n z u 
fo lge n ich t p o l n i s c h e r Ü b e r m u t , s o n d e r n 
M o s k a u e r W e i s u n g , w e n n d i e V e r h a n d 
l u n g e n m i t B o n n v o n p o l n i s c h e r S e i t e 
n e u e r d i n g s m i t i m m e n s e n z u s ä t z l i c h e n F o r 
d e r u n g e n a u f g e l a d e n w e r d e n , so d a ß d i e 
G e f a h r bes teh t , d a ß s ie au f d i e l a n g e B a n k 
g e s c h o b e n , w e n n n ich t g a r ü b e r d i e W a h 
l e n h i n a u s v e r z ö g e r t w e r d e n . 

D e n n d i e F o r d e r e u n g e n , d i e M i n i s t e r 
p r ä s i d e n t J a r o s z e w i c z je tz t i n d e r R e d e 
a n g e m e l d e t hat , d i e i n d e r P a r t e i z e i t s c h r i f t 
„ N o w e D r o g i " ( „ N e u e W e g e " ) v e r ö f f e n t 
l i ch t w u r d e , s i n d so u n g e h e u e r l i c h , d a ß 
es s o g a r d e m o f f i z i e l l e n B o n n d i e S p r a c h e 
v e r s c h l a g e n hat . S i e u m f a s s e n i m w e s e n t 
l i c h e n f o l g e n d e P u n k t e : 

• V e r z i c h t au f „ f ä l s c h l i c h e A u s l e g u n g de r 
V e r t r ä g e v o n W a r s c h a u u n d M o s k a u " , 
w o m i t V e r z i c h t au f d i e g e m e i n s a m e 
E n t s c h l i e ß u n g g e m e i n t i s t ; 

• N o r m a l i s i e r u n g de r B e z i e h u n g e n B o n n s 
z u s ä m t l i c h e n s o z i a l i s t i s c h e n L ä n d e r n , 
v o r a l l e m z u r „ D D R " ; 

• T e i l n a h m e B o n n s a n de r V o r b e r e i t u n g 
d e r E u r o p ä i s c h e n S i c h e r h e i t s k o n f e r e n z 
u n d A u s f ü h r u n g d e r v o n d e r K o n 

fe renz g e f a ß t e n B e s c h l ü s s e d u r c h d i e 
B u n d e s r e g i e r u n g ; 

0 „ V e r t i e f u n g des P r o z e s s e s de r U m o r i e n -
t i e r u n g de r M e n t a l i t ä t de r w e s t d e u t 
schen G e s e l l s c h a f t i n R i c h t u n g auf e ine 
k o n s e g u e n t e A n e r k e n n u n g de r p o l i 
t i s chen R e a l i t ä t e n i n E u r o p a , b e s o n d e r s 
d e r Ta t s ache des B e s t e h e n s z w e i e r 
deu t sche r S t a a t e n " . w o b e i auch auf d i e 
R e v i s i o n de r d e u t s c h e n S c h u l b ü c h e r 
W e r t g e l e g t w i r d ; 

# E n t s c h ä d i g u n g für d i e w ä h r e n d des 
W e l t k r i e g e s z u A r b e i t s z w e c k e n depor 
t i e r t e n P o l e n , w o m i t n u n m e h r auch 
o f f i z i e l l R e p a r a t i o n s f o r d e r u n g e n ange
m e l d e t w e r d e n . 

In B o n n e r d i p l o m a t i s c h e n K r e i s e n g ib t 
m a n s i ch anges i ch t s d i e s e r Z u m u t u n g e n 
w i e d e r e i n m a l „ g e l a s s e n " . E r s t au f A n f r a g e 
h i n m e l d e t e s i ch S c h e e l , u n d b e k u n d e t e , 
w i e n i ch t a n d e r s z u e r w a r t e n , „ V e r s t ä n d 
n i s fü r d i e p o l n i s c h e n P r o b l e m e . " I m ü b r i 
g e n i g n o r i e r t B o n n das s o w j e t i s c h - p o l 
n i sche Z u s a m m e n s p i e l i n d i e s e r Sache u n d 
z i e h t es v o r a n z u n e h m e n , d a ß W a r s c h a u 
m i t m a x i m a l e n F o r d e r u n g e n l e d i g l i c h 
s e i n e V e r h a n d l u n g s p o s i t i o n s t ä r k e n w o l l e 
N o t f a l l s m ü ß t e , so sagt m a n w i e d e r e i n 
m a l , w i e s c h o n i m F a l l e P r a g u n d O s t -
B e r l i n , e i n e D e n k p a u s e r i s k i e r t w e r d e n . 
A b e r m i t D e n k p a u s e n a m l a u f e n d e n B a n d 
k a n n s c h l i e ß l i c h w i e d i e O p p o s i t i o n 
n ich t v e r f e h l e n s o l l t e a n z u m e r k e n — k e i n e 
b r i l l a n t e o s t p o l i t i s c h e E r f o l g s b i l a n z fü r di« 
W ä h l e r au fgemach t w e r d e n . C.J.N. 
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S c h a r m ü t z e l 

i m V o r f e l d 
H . W . — W e n n g l e i c h das D a t u m auch 

n o c h n ich t e n d g ü l t i g feststeht , a n d e m d i e 
b u n d e s d e u t s c h e n W ä h l e r z u r U r n e g e h e n , 
so i s t d o c h n ich t zu ü b e r s e h e n , d a ß d i e s e 
B u n d e s t a g s w a h l t ro t z de r h o c h s o m m e r l i c h e n 
H i t z e b e r e i t s — w e n n auch k e i n e n k ü h l e n 
d e n — Scha t t en w i r f t . Z w a r w i l l m a n i n 
B o n n w i s s e n — , u n d h i e r b e i beruf t m a n s ich 
auf e i n e Ä u ß e r u n g des H a u s m i n i s t e r s 
E h m k e — d i e B u n d e s r e g i e r u n g s e i i n s b e 
s o n d e r e nach d e m R ü c k t r i t t des B u n d e s -
wi r t s cha f t s - u n d - f i n a n z m i n i s t e r s S c h i l l e r 
n ich t m e h r so s eh r a n e i n e m b a l d i g e n T e r 
m i n in t e re s s i e r t , abe r a n d e r e r s e i t s w e i ß 
m a n , d a ß anges ich t s de r u n g e l ö s t e n H a u s 
h a l t s l a g e u n d o h n e e i n e n H a u s h a l t fü r das 
J a h r 1973 auf B o n n das zut r i f f t , w a s sons t 
i n S p i e l s ä l e n g e s p r o c h e n w i r d : „ R i e n ne v a 
p lus . " N i c h t s geh t m e h r ! 

W a s l i e g t d a n ä h e r a l s de r W u n s c h , s i ch 
d a r ü b e r z u u n t e r r i c h t e n , w i e d i e P a r t e i e n 
i n de r G u n s t d e r W ä h l e r r a n g i e r e n . N a c h 
e i n e r M e i n u n g s u m f r a g e — v o n d e n T ü b i n 
ge r W i c k e r t - I n s t i t u t e n d u r c h g e f ü h r t — is t 
d i e U n i o n i n de r G u n s t de r W ä h l e r e r h e b 
l i ch g e s t i e g e n u n d 51 P r o z e n t de r B e f r a g t e n 
g l a u b e n , d a ß d i e C D U / C S U b e i d e n B u n d e s 
t a g s w a h l e n i m H e r b s t d i e m e i s t e n S t i m m e n 
e r h a l t e n w e r d e n . 

U n b e s t r e i t b a r ha t de r R ü c k t r i t t S c h i l l e r s 
(frei nach Brand t ) „ i n d i e B u d e g e r e g n e t " . 
U n d l ä n g e r a l s e i n e W o c h e . D i e S P D ha t 
ve r such t , d i e s e n S t i m m u n g s a b f a l l d a d u r c h 
a b z u f a n g e n , d a ß s ie H e l m u t S c h m i d t i n d i e 
F u n k t i o n des D o p p e l m i n i s t e r s be r ie f . F ü r 
H e l m u t S c h m i d t , d e r m i t A b l a u f de r L e g i s 
l a t u r p e r i o d e aus d e m K a b i n e t t a u s s c h e i d e n 
u n d d i e F r a k t i o n s f ü h r u n g ü b e r n e h m e n 
w i l l , s i c h e r l i c h n u r e i n w e i t e r e r Schr i t t , u m 
sich für 1976/77 a l s K a n z l e r k a n d i d a t z u 
p r o f i l i e r e n . Es k a n n abe r k e i n Z w e i f e l da r 
ü b e r bes t ehen , d a ß d i e „ R e f o r m k r ä f t e " 
i n n e r h a l b d e r S P D m i t d e n J a h r e n i m m e r 
w e i t e r a n E i n f l u ß g e w i n n e n u n d j ede r , d e r 
d a n n K a n z l e r w e r d e n w o l l t e , m ü ß t e s i ch 
d e r e n L i n k s k u r s a n p a s s e n — w e n n er n icht 
v o n v o r n h e r e i n p a s s e n w o l l t e . H e u t e 
schon , so h ö r t m a n i n B o n n n ich t n u r h i n t e r 
v o r g e h a l t e n e r H a n d , v e r l i e r t W i l l y B r a n d t 
i n s e i n e r e i g e n e n P a r t e i w e i t e r h i n unauf
h a l t s a m a n B o d e n u n d es w i r d s ich z e i g e n , 
ob auf d i e D a u e r d i e E i n h e i t d e r S P D ge
w a h r t b l e i b e n o d e r ob n ich t e i n e S p a l t u n g 
d e r S o z i a l i s t e n e t w a n a c h i t a l i e n i s c h e m 
M u s t e r u n v e r m e i d l i c h s e i n w i r d . 

Z w a r b e k u n d e n d i e F r e i e n D e m o k r a t e n , 
d i e m i t d e r S P D e i n g e g a n g e n e Z w e c k e h e 
w e i t e r f ü h r e n z u w o l l e n . A b e r d e n V o r s c h l a g 
des C D U - S c h a t z m e i s t e r s W a l t e r L e i s l e r 
K i e p , d i e F D P s o l l e d i e s e n B e s c h l u ß noch 
e i n m a l ü b e r l e g e n , ha t F D P - G e n e r a l s e k r e t ä r 
F l a c h b r ü s k a l s „ A n b i e d e r u n g s v e r s u c h " 
z u r ü c k g e w i e s e n u n d e r k l ä r t , „ d i e F D P se i 
n ich t be re i t , d i e R o l l e des S t e i g b ü g e l h a l t e r s 
fü r e i n e n K a n z l e r B a r z e l a b z u g e b e n " . 

D i e B ü r g e r , d i e s i ch e i n e n k l a r e n B l i c k 
fü r p o l i t i s c h e P o t e n z e n u n d R e a l i t ä t e n be
w a h r t h a b e n , w i s s e n , d a ß de r b e v o r s t e h e n d e 
W a h l k a m p f m i t h a r t e n B a n d a g e n g e f ü h r t 
w e r d e n w i r d . D i e v o n W i c k e r t e r m i t t e l t e n 
51 P r o z e n t , d i e fü r d i e U n i o n s p a r t e i e n v o t i e 
r e n w o l l e n , s o l l t e n a l s o n ich t d a z u v e r f ü h 
ren , s i ch f a l schen H o f f n u n g e n h i n z u g e b e n . 
V i e l m e h r w i r d es n o t w e n d i g s e i n — u n d 
so ha t F r a n z J o s e f S t r a u ß es k ü r z l i c h e i n 
m a l e m p f o h l e n — a l l e K r ä f t e z u s a m m e n 
zu fas sen , d i e g e g e n e ine F o r t f ü h r u n g 
de r B r a n d t / S c h e e i s c h e n K o a l i t i o n s i nd . 
W ü r d e n n ä m l i c h n e b e n d e n d e r z e i t i g e n 
R e g i e r u n g s p a r t e i e n u n d U n i o n s p a r t e i e n 
w e i t e r e P a r t e i e n des b ü r g e r l i c h e n L a g e r s 
an t r e t en , m i t d e n e n k e i n e A b k l ä r u n g er
folgt w ä r e , so m ü ß t e n d i e d o r t h i n w a n d e r n 
d e n S t i m m e n z u L a s t e n de r U n i o n g e h e n . 
D a uns d i e se F r a g e n b e d e u t s a m e r sche inen , 
h a b e n w i r e i n e g r o ß a n g e l e g e U m f r a g e 
un t e r u n s e r e n L e s e r n ges tar te t , u m e i n m a l 
z u h ö r e n , w i e e i n r e p r ä s e n t a t i v e r Q u e r 
schni t t z. B. de r O s t p r e u ß e n s ich b e i e ine r 
k ü n f t i g e n W a h l v e r h a l t e n w i r d . 

D a s a l l e s m ö g e n S c h a r m ü t z e l i m V o r f e l d 
s e i n , a b e r f ü r d i e P a r t e i s t r a t e g e n k ö n n e n 
Erkenntnisse, d i e durch so lche E r k u n d u n g e i l 
g e s a m m e l t w e r d e n , s i c h e r l i c h nu r v o n V o r 
t e i l s e i n — u n d s ie s o l l t e n g e e i g n e t s e in , 
F e h l e n t s c h e i d u n g e n z u v e r h i n d e r n . 
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Gehört * gelesen • notiert 

Idb kann aus einem tüch t igen Redakteur leichtei 
einen S t a a t s s e k r e t ä r des Ä u ß e r e n und Inneren 
inachen als aus e inem Dutzend G e h e i m r ä t e n 
einen gewandten lei tenden Redakteur . Die 
Diplomat ie ist eine Kunst , ke in Handwerk . 

Bismarck in Bad Kissingen 
am 16. August 1890 

Das B e m ü h e n der C D U - S o z i a l a u s s c h ü s s e um den 
D G B ist genau so, w i e wenn der Orden der 
Benedikt iner innen in den St .-Pauli-Nachrichten 
um Nachwuchs w ü r b e 

Franz Josef Strauß, CSU-Vorsitzender 

„Wir sind nicht bereit, der Regierung eine N e 
be lwand zu liefern, i n deren Schutz sie sich aus 
der Veran twor tung stehlen k ö n n t e . " 

Olaf von Wrangel, Parlamentarischer 
Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion 

Abmachungen s ind in ihrem W e r t daran zu 
messen, ob sie es den Menschen in Ost und 
Wes t erlauben, besser als bisher zusammenzu
leben. 

Der CDU-Bundestagsabgeordnete 
Richard von Weizsäcker 

W e n n etwas ü b e r die Bonner B ü h n e geht, ist 
Vors icht geboten, denn auf der Bonner B ü h n e 
fehlen v ie le Bretter. 

Friedrich Nowottny, TV-Moderator 

Die Regierung hat sich in Schwier igkei ten 
h i n e i n m a n ö v r i e r t . W i r helfen ihr, aus dieser 
Lage herauszukommen, aber die poli t ischen 
Folgen und Lasten m u ß sie a l l e in tragen. 

Der CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß 

Unter Po l i t ik verstehen manche Leute die 
Kunst , B r ä n d e zu löschen, die sie selbst gelegt 
haben. Lawrence Dureil 

M e i n e journalist ische Erfahrung sagt mir : Es 
kann zu Neuwah len kommen, obwoh l al le Par
teien dafür s ind. 

Erich Helmensdorf er, TV-Quizmaster 

W a h l k a m p f ist die Kunst , einander so die A u 
gen auszukratzen, d a ß man hinterher besser 
sieht. 

Carlo Franchi, italienischer Komiker 

Nach der Sommerpause: 

Große „Verlustliste" des Bundestages 
Viele Gesetze verschwinden vorläufig in den Schubladen 

B o n n — Der Bundestag macht Ferien; gesetzgeberische Arbeit findet in Bonn 
kaum noch statt. Die Auflösung des Parlaments im September, die den November-
Wahlen vorangehen muß, gibt ihm zwar noch eine Arbeitsfrist von sechs Wochen, 
aber es ist nicht damit zu rechnen, daß in dieser Zeit Nennenswertes geschieht. Damit 
landen zahlreiche Entwürfe in den Archiven. Jeder Bundestag beginnt mit seiner Ar
beit praktisch am Nullpunkt. Was ein Bundestag nicht schafft, muß der nächste ganz 
von neuem anpacken. 

B e t r o f f e n h i e r v o n i s t v o r a l l e m das J u 
s t i z m i n i s t e r i u m . H i e r i s t das n e u e E h e - u n d 
E h e s c h e i d u n g s r e c h t s t e c k e n g e b l i e b e n , a b e r 
a u c h d i e R e f o r m des S e x u a l s t r a f r e c h t s , d i e 
h e f t i g u m s t r i t t e n e E r n e u e r u n g des P a r a g r a 
p h e n 218, das e r s te S t r a f g e s e t z z u r R e f o r m 
des S t r a f p r o z e s s e s , d i e A n s ä t z e z u r N e u 
o r d n u n g des R e v i s i o n s r e c h t s . D i e s e E n t 
w ü r f e h a t t e n d i e e r s te L e s u n g b e r e i t s ü b e r 
s t a n d e n u n d r u h e n j e t z t i n d e n A u s s c h ü s 
sen , w o s i e n u n b e g r a b e n w e r d e n m ü s s e n . 
D a s j u s t i z p o l i t i s c h e M a s s e n g r a b w i r d n o c h 
e r g ä n z t d u r c h d i e J u s t i z r e f o r m , d i e e b e n 
f a l l s au f d e r V e r l u s t l i s t e a b z u b u c h e n is t . 
E t w a s b e s s e r s i e h t es b e i d e r I n n e n p o l i t i k 
aus . D a b l e i b e n n u r d e r E n t w u r f f ü r e i n 
V e r w a l t u n g s v e r f a h r e n s g e s e t z , das B u n d e s -
m e l d e g e s e t z — das d e n B u n d e s b ü r g e r n d i e 
d u r c h g e h e n d e N u m e r i e r u n g v e r p a s s e n 
s o l l t e — u n d m e h r e r e E n t w ü r f e z u m U m 
w e l t s c h u t z au f d e r S t r e c k e . 

D i e A n g e h ö r i g e n des ö f f e n t l i c h e n D i e n 
stes w e r d e n au f i h r e M i t b e s t i m m u n g n o c h 
w a r t e n m ü s s e n : D i e N o v e l l e z u m P e r s o n a l 
v e r t r e t u n g s g e s e t z w i r d z w a r i m B u n d e s r a t 
e r ö r t e r t , a b e r d e n B u n d e s t a g d ü r f t e s i e 
n i ch t m e h r p a s s i e r e n . E b e n s o g e h t es m i t 
d e r V e r e i n h e i t l i c h u n g d e r B e s o l d u n g s r i c h t 
l i n i e n i n B u n d u n d L ä n d e r n . Z u e i n e m pa r 
l a m e n t a r i s c h e n B a n d w u r m v o r h a b e n is t da s 
P r e s s e r e c h t s r a h m e n g e s e t z g e w o r d e n , das 
i m E n t w u r f f e r t i g i s t — b i s au f e i n p a a r 
k l e i n e P u n k t e , d i e a b e r so e n t s c h e i d e n d z u 
s e i n s c h e i n e n , d a ß das G e s e t z n i c h t m e h r 
z u s t a n d e k o m m t . 

Z u d e n G e s e t z e n , d i e n o c h v o n d i e s e m 
B u n d e s t a g v e r a b s c h i e d e t w e r d e n d ü r f t e n •— 
d a z u s o l l es e i n e S o n d e r s i t z u n g des I n n e n 
aus schusse s w ä h r e n d d e r F e r i e n g e b e n — , 
g e h ö r t das B e s o l d u n g s ä n d e r u n g s g e s e t z . Z u r 
D e b a t t e s teh t d i e z u m 1. J a n u a r 1972 (!) 
w i r k s a m e B e s o l d u n g s e r h ö h u n g f ü r d i e B e 
a m t e n v o n B u n d u n d L ä n d e r n i n H ö h e v o n 
v i e r P r o z e n t p l u s d r e i ß i g M a r k . B e z a h l t w i r d 
d i e E r h ö h u n g s c h o n s e i t J a n u a r . A b e r b e 
s c h l u ß r e i f i s t da s G e s e t z d e s h a l b n o c h l a n g e 
n ich t , d e n n es k o n n t e b i s h e r n i c h t g e k l ä r t 
w e r d e n , w a s d i e t e c h n i s c h e n B e a m t e n b e 
k o m m e n , w i e es m i t d e n P o l i z e i b e a m t e n i s t . 

D i e g e s e t z g e b e r i s c h e V e r l u s t l i s t e d e s 6. 
B u n d e s t a g e s i s t b e a c h t l i c h , a b e r d e m P a r l a 
m e n t w u r d e v o n A n f a n g a n z u v i e l au fge 
l a d e n . V i e l e G e s e t z e , d i e w e g e n d e r b e v o r 
s t e h e n d e n N e u w a h l e n i n d e n A r c h i v e n v e r 
s c h w i n d e n , u m i n d i e s e r F o r m n i c h t m e h r 

Auswärtiges Amt: 

H a l b e Stunde f r ü h e r aufstehen, W i l l y , und 
de in gelassenes opt imist isches L ä c h e l n trai
n ieren!" np-Zeichnung 

v o r g e h o l t z u w e r d e n , h ä t t e n a u c h v o n e i n e m 
B u n d e s t a g n i c h t b e w ä l t i g t w e r d e n k ö n n e n , 
d e r d a f ü r e i n e v o l l e L e g i s l a t u r p e r i o d e b i s 
z u m H e r b s t 1973 Z e i t g e h a b t h ä t t e . 

P e t e r Rückert 

Bonn für Peking schlecht gerüstet 
Wachsendes Informationsbedürfnis der Abgeordneten 

Bonn — Ist Bonn für den „ T a g X " g e r ü s t e t ? F ü r den F a l l n ä m l i c h , d a ß es z u off iziel len 
Kon tak ten zwischen P e k i n g und Bonn kommt , was , w e n n nicht a l l e Zeichen t r ü g e n , noch 
für dieses Jahr zu erwarten ist? Immerhin hatte sich Bundeskanz l e r W i l l y Brandt , als er 
Ende M a i seinen Parteifreund Bruno K r e i s k y , den ö s t e r r e i c h i s c h e n Regierungschef, besuchte, 
M a t e r i a l v o m Bonner A u s w ä r t i g e n A m t ü b e r Rotchina geben lassen. Das bedeutete für die 
Dip lomaten am Rhe in ke ine u n n ö t i g e F l e i ß a u f g a b e , denn i n W i e n un te rha l ten die Ch inesen 
eine hervorragend besetzte Botschaft, und t a t s äch l i ch haben Brandt u n d K r e i s k y ü b e r die 
China-Frage gesprochen. 

Belgrad: 

Scharfe Kritik an »Radio Köln« 
Jugoslawische Emigranten sind der Stein des Anstoßes 

Hamburg — Nach Griechenland und der T ü r k e i hat sich jetzt auch Jugos lawien mit einer 
scharfen R ü g e am deutschen Rundfunk zu W o r t gemeldet. W ä h r e n d die Regierungen i n A t h e n 
und A n k a r a v o n F a l l zu F a l l die Deutsche W e l l e und den Bayerischen Rundfunk aufs K o r n 
nahmen, hat sich der stel lvertretende Informationsminister E n v e r H u m o jetzt „Rad io K ö l n " 
zugewandt, w o b e i offen bleibt , ob er den Westdeutschen Rundfunk oder die Deutsche W e l l e 
meint. K e i n e n Zwei fe l l ieß H u m o jedoch daran, w o r i n man i n Belgrad den Stein des A n 
s t o ß e s sieht: ke ine Zusammenarbei t w i l l die jugoslawische Regierung künf t ig mit jenen aus
l ä n d i s c h e n Sendestationen ü b e n , i n denen jugoslawische Emigranten arbeiten. 

N u n soll te man eigentl ich auch in Be lgrad ben, eine Tatsache, die sogar zu Diskuss ionen 
wissen, d a ß es nicht jugoslawische Emigranten, 
sondern deutsche S t a a t s b ü r g e r s ind, die für a l le 
Sendungen in jugoslawischer Sprache verant
wor t l ich zeichnen. D a r ü b e r hinaus geben sich 
diese Veran twor t l i chen al le M ü h e , sich nicht 
in die inneren Angelegenhe i ten Jugos lawiens 
einzumischen, ungeachtet, ob einige ihrer M i t 
arbeiter und Sprecher nun jugoslawische E m i 
granten s ind oder nicht. Die Toleranz einiger 
westdeutscher Rundfunkstat ionen geht sogar 
so wei t , d a ß sie Programme und Manusk r ip t e 
in einer der jugoslawischen Sprachen ü b e r 
nehmen, die ungeschminkt Propaganda für den 
jugoslawischen „Bund der Kommunis ten" trei-

innerhalb der Bundesrepubl ik füh ren k ö n n t e . 
A b e r statt das bisherige Entgegenkommen 

jener westdeutschen Sender, die v o n V i z e 
minister H u m o angegriffen werden, zu akzep
tieren, m ö c h t e Be lgrad nun offenbar auch e in 
Mitspracherecht i n der Persona lpol i t ik dieser 
Sender erwerben. Das aber geht empfindlich zu 
weit . Es ist unbekannt, ob sich jemals irgend
eine deutsche Dienststel le darum g e k ü m m e r t 
h ä t t e , wer alles an der Mi tges ta l tung der Sen
dungen v o n Radio Be lgrad in deutscher Sprache 
mitarbeitet, denn das ist eine jugoslawische 
Sache, genauso, w i e die Frage, welche Personen 
an deutschen Sendungen mitarbei ten dür fen , 
eine Sache der deutschen R u n d f u n k h ä u s e r und 
der Bundesrepubl ik Deutschland. 

Hans Peter R u l l m a n n 

Das A u s w ä r t i g e A m t m u ß t e in letzter Z e i l 
mehrfach der K r i t i k begegnen, es sei personel l 
und technisch nicht in der Lage, diplomatische 
Geburtshi l fe zu leisten, soll te die Zei t für die 
Verhand lungen wegen der Aufnahme v o l l e r 
Beziehungen zwischen der V o l k s r e p u b l i k C h i n a 
und der Bundesrepubl ik Deutschland reif sein. 
Ta t säch l i ch hat das A A nur e inen Beamten 
des h ö h e r e n Dienstes, Dr . W i l h e l m T h ö n n e s , 
der sich aussch l ieß l ich mit dem „ S a c h g e b i e t 
C h i n a " befaßt , w o z u a u ß e r der V o l k s r e p u b l i k 
auch Nat ionalchina , die M o n g o l e i , M a c a o und 
H o n g k o n g g e h ö r e n . 

W o h l gibt es nach dem Organ i sa t ionsp lan 
des A u s w ä r t i g e n Amtes noch andere Referate, 
die das 700-Mil l ionen-Reich v o m Rhe in aus 
unter wirtschaftl ichen und ku l tu r e l l en G e 
sichtspunkten beobachten, so gut es geht, und 
das A A u n t e r s t ü t z t das Hamburger Institut für 
A s i e n k u n d e j äh r l i ch mit einer ha lben M i l l i o n 
M a r k , um die Dienste dieser renommier ten 
Einr ichtung in Ansp ruch zu nehmen. Zudem 

Anders gesehen: 

gehen v o n den a u s w ä r t i g e n M i s s i o n e n Bonns 
v o n Ze i t zu Ze i t Funkber ich te ü b e r d ie Lage 
im Reich der M i t t e e in , u n d H i l f s k r ä f t e wer ten 
täg l ich die S t immen der chinesischen Presse 
aus. 

A b e r dem Auswc i r t i g rn A m t t ä l l t es jetzt 
schon nicht leicht, das seit dem s p e k t a k u l ä r e n 
Peking-Besuch N i x o n s s tark angest iegene l f f " 
teresse v o n Bundes tagsabgeordne ten an Infor
mat ionen ü b e r Rotchina v o l l zu befriedigen-

W i r d also die Bonner A d m i n i s t r a t i o n die A r 
beit auch b e w ä l t i g e n k ö n n e n , w e n n es darum 
geht, opera t iv t ä t i g zu sein? E i n Sprecher des 
A u s w ä r t i g e n A m t e s bejaht die Frage . In der 
Personalabte i lung , so h e i ß t es zuvers icht l ich, 
seien bereits vo r so rg l i ch a l le D i p l o m a t e n und 
Anges t e l l t en e r f aß t , die des Chines ischen 
m ä c h t i g s ind . Z u r Ze i t hi lf t f re i l ich noch ein 
chinesischer Geis t l icher , der ku rz f r i s t ig an der 
U n i v e r s i t ä t B o n n t ä t i g ist, dem A A be im ü b e r 
setzen. K u r t P leyer 

Die F.D.P. drängt auf Neuwahlen 
Machen die Minister Genscher und Ertl das Spiel mit? 

Zur Zeit ist es oifensichtlicli die FDP, die am 
eifrigsten auf Neuwahlen drängt. Wir haben 
nach den Gründen geforscht und bringen nach
stehend die u. E. wichtigsten: 
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„Al l e s hat man meiner M a n d a n t i n genommen: Erst die Pistole, dann die Bombe und sch l ieß
lich der W e h r l o s e n in unmenschlicher W e i s e auch noch die F i n g e r a b d r ü c k e ! " 

Zeichnung aus „Kölnische Rundschau" 

1. Eine Wahlkampfauseinanderselzung über die 
Ostverträge mit der CDU/CSU braucht die 
FDP z. Z. nicht zu fürchten. Auch Dr. Barzel 
hatte sich zunächst bereit erklärt, mit „ja' 
zu stimmen, und dieses „Ja" erst nachträg
lich in eine Stimmenthaltung umgewandelt, 
um die Einigkeit der Unionsfraklion zu er
halten. Sie muß jedoch befürchten, daß eh 
von Bahr ausgehandelter Grundvertrag mit 
der DDR ihrer Deutschland-Politik widerspre
chen muß. 

2. Unmittelbar nach der Sommerpause ist im 
Bundestag mit harten Debatten über die 
Haushalts-, Wirtschafts- und lnflationspolitil 
zu rechnen. In diesen Fragen steht etwa die 
HäUte der FDP-Abgeordneten gewissens-
maßig dem Standpunkt der Unionsparteie, 
naher, als denen der SPD. Wachsende In
flation und klar erkennbare gefährliche 
Steuererhöhungen würden für die FDP zu 
bedrohlichen Stimmenverlusten aus ihrer 
alten Wählersubstanz führen und das Errei 
chen der Fünf-Prozent-Grenze in Frage stel
len. Je weiter der Wahltermin tortgeschoben 
wird, desto bedrohlicher muß damit die Situ
ation der Freien Demokraten werden. 

Angesichts dieser Situation ist es nicht über
raschend, wenn plötzlich erneut die Möglichkeit 
von drei Huckepacfc-Mandafen der FDP durch 
die SPD zur öffentlichen Debatte steht. Das 
konnte der Kaufpreis sein, wenn Brandt Neu
wahlen bis in das kommende Frühjahr vertagen 
will Damit aber könnte die SPD zugleich einen 
beachtlichen Einfluß auf die Auswahl der künfti
gen FDP-Abgeordneten gewinnen. Ob die Mini
ster Ertl und Genscher dieses Spiel jedoch mit
machen, halten wir für zweifelhaft. 

Aus „Europäische Sicht", Bonn 
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„Sie sol l ten sich e r innern : Immer wenn Hi t 
ler einen C o u p landen wol l te , w ä h l t e er ein 
Wochenende. Das war so bei der Rheinland 
besetzung und auch bei den anderen A k t i o n e n 
die er in seinem Sinne erfolgreich absch l i eßen 
konnte. Wesha lb? N u n , zum Wochenende sind 
Demokraten „nicht im Dienst" . Ihre Staats 
m ä n n e r fahren am Frei tagabend auf ihre Land
h ä u s e r und wenn sie montags wieder in ihren 
Kanzle ien ankamen, war bereits alles gelaufen " 
— So begann unser G e s p r ä c h . A u s g e l ö s t durch 
eine kurze M e l d u n g im tschechischen K P - O r g a n 
„Rüde Pravo" , w o r i n es h ieß , eine Einigung 
zwischen Bonn und Prag sei nun doch wohl 
noch vor den Bundestagswahlen mögl ich . 

„Schön, aber was hat H i t l e r mit dieser M e l 
dung zu tun und was ist mit den Wochen
enden?" — Ich erlebte nur e in feines Schmun
zeln und: „Nun , ersetzen Sie e inmal Hi t le r 
durch die Kommunis t en und das Wochenende 
dauert nun . etwas l ä n g e r — auch in Deutsch
land macht man Fer ien . W e r sagt nicht, d a ß in 
dieser Fer ienzei t ü b e r die poli t ische B ü h n e ge
bracht w i rd , was s p ä t e s t e n s seit dem M o s k a u e r 
Ver t rag und dem Treffen Ihres Kanz le r s mit 
Herrn Breschnew in Oreanda die Spatzen von 
den Dächern pfeifen: Bonn w i r d sich mit Prag 
arrangieren und zwar auf der Grund lage der 
tschechischen Forderung. „ V o n Anfang an" — 
und davon werden die Tschechen nicht ab
gehen und Ihre Bonner Regierung w i r d diese 
Kröte schlucken und das Parlament w i r d in 
Ferien sein und hinterher w i r d jeder damit 
leben m ü s s e n . " 

N u n eigentl ich wurde es in Bonn bisher ganz 
anders verkauft . S t a a t s s e k r e t ä r Pau l Frank v o m 
A u s w ä r t i g e n A m t hatte in Prag verhandel t und, 
wie es he iß t , „ k o n s t r u k t i v e V o r s c h l ä g e der 
Bundesregierung" unterbreitet, die zur Nor 
malisierung der gegenseit igen Beziehungen 
zwischen Bonn und Prag f ü h r e n sol l ten. „ W i r 
haben nach fünf Runden festgestellt, d a ß es 

Br i ten-Vermit t ler L o r d R u n c i m a n : Gebietsabtre
tung unvermeid l ich Foto Ullstein 

nicht mögl ich ist, eine Fo rmul i e rung zu finden, 
die für beide Seiten annehmbar ist", sagte 
Frank und fuhr fort, die C S S R bestehe nach wie 
vor auf einer U n g ü l t i g k e i t s e r k l ä r u n g „von A n 
fang an". In dieser Sache, so Frank, gebe es 
doch keinen K o m p r o m i ß , er halte sich an seine 
schriftlichen Instrukt ionen und nun sei man eben 
in eine „ l ä n g e r e Denkpause" eingetreten. Die 
Meldung des K P - O r g a n s aus Prag dagegen 
scheint zu s ignal is ieren, d a ß man diese „Denk
pause" noch in den Sommerfer ien beenden 
wi l l . 

Gerade deshalb, w e i l der K a n z l e r — was die 
Personen und die Probleme angeht — auf in 
nenpolitischem F e l d e in geschlagener M a n n ist, 
muß damit gerechnet werden, d a ß er die Zeit, 
die ihm bis zu den N e u w a h l e n bleibt, nutzen 
wird, um auf a u ß e n p o l i t i s c h e m Gebiet „Er
folge" e inzubr ingen. Das bezieht sich e inmal 
auf das V e r h ä l t n i s zur „DDR"; so ist z. B. 
keineswegs ausgeschlossen, d a ß noch vor den 
Wahlen ein „ G e n e r a l v e r t r a g " ausgehandelt 
und paraphiert oder qar unterzeichnet werden 
soll, mit dem man dann in den W a h l k a m p l 
gehen möch te . U n d das bezieht sich auf die 
Normal is ierung des deutsch-tschech.schen V e r 
häl tnisses , das eben l ä n g s t normalis ier t sein 
könnte, wenn die Kommuni s t en in Prag, sekun
diert von M o s k a u und den anderen Satel l i ten 
im Ostblock, nicht darauf bestehen wurden, d a ß 
eben das M ü n c h n e r A b k o m m e n von 19.18 „von 
Anfang an" u n g ü l t i g gewesen sei W e r fragt, 
weshalb die Tschechen gerade auf diese Formu
lierung solch entscheidenden W e r t legen findet 
vielleicht eine A n t w o r t schon in dem Autsatz, 
den der tschechische Staatsrechtler Dr Jose 
Mrazek kürzl ich in einer juristischen Zeitschrift 
veröffentl ichte und in dem es he iß t . 

„Voraussetzung für die Normalisierung der 
Beziehungen Z W I . S C / T , , der Tsch^choslowake, 
und der Bundesrepublik Deutschland t s t

T

a u * 
die Anerkennung der Berechtigung des Trana-
iers der ehemaligen deutschen Minderheiten 
- womit dann endlich die Legalisierung de 
Vertreibung der Sudetendeutschen sichergestellt 
wäre 

Was die Formel „von A n l a n g an" anbelangt 
so stimmt sie haargenau mit der Behandlung 
der sudetendeutschen Frage seil der G r ü n d u n g 
der Tschechoslowakischen Republ ik uberein. 
Denn bei G r ü n d u n g dieses Staates waren die 
Sudetendeutschen entgegen ihrem W i l l e n und 
auch gegen die Bes t immungen des v o m amen-

Clemenceau , W i l s o n , L l o y d George: „Durch Ve r sa i l l e s w u r d e . . 

kanischen P r ä s i d e n t e n W i l s o n v e r k ü n d e t e n 
Selbstbestimmungsrechts in diesen am 28. Ok
tober 1918 proklamier ten Staat einfach einver
leibt worden. 

Herbert Hoover , einst P r ä s i d e n t der U S A , 
schrieb ü b e r die Ve r sa i l l e r Verhandlungen 1919, 
in Paris habe ihn M a s a r y k aufgesucht, we i l er 

salstag zwischen Tschechen und Sudetendeut
schen festzuhalten und seitdem waren die Be
h ö r d e n in Prag b e m ü h t , die sudetendeutschen 
Gebiete zu tschechisieren. 

Lange nach München , am 17. M ä r z 1939, hat 
sich der britische Premier N e v i l l e Chamber la in 
in einer Rede in Birmingham ü b e r die Abt re -

Was war 
„von Anfar 

i 
ig an" 
ungültig? 

mit ihm „über seine Zweife l sprechen woll te , 
einen Te i l des westlichen B ö h m e n s in den 
Staat mit aufzunehmen. Es war das Zentrum 
der sudetendeutschen Siedlung. Er bat mich, 
P r ä s i d e n t W i l s o n dahingehend zu beeinflussen, 
d a ß sich der P r ä s i d e n t der Einbeziehung des 
Gebietes widersetze, da es ihn (Masaryk) in 
eine schwierige Lage g e g e n ü b e r seinen K o l 
legen bringen w ü r d e , wenn er es selbst t ä t e . " 

Lange vo r Hi t l e r haben die Sudetendeutschen 
für sich das Selbstbestimmungsrecht verlangt 
— und es wurde ihnen verweigert . 

Schon im M ä r z 1919 wurden in a l len sudeten
deutschen S t ä d t e n und Gemeinden und unter 
Bete i l igung a l l e r Parteien Demonstrat ionen 
für dieses geforderte Selbstbestimmungsrecht 
du rchgeführ t . N iemand spricht heute davon, d a ß 
damals 54 Tote und mehrere hundert V e r w u n 
dete zu beklagen waren, als tschechisches M i l i 
t ä r gegen friedliche Demonstranten eingesetzt 
wurde. Dieser 4. M ä r z 1919 ist als der Schich

tung der sudetendeuisthen : Gebiete r- den 
eigentlichen Inhalt des M ü n c h n e r Abkommens 
— g e ä u ß e r t , es sei etwas gewesen, „was.«seit 
dem Versa i l l e r V e r t r a g immer existiert hatte, 
ein Problem, das schon längs t h ä t t e ge lös t wer
den sollen, wenn b loß die S t a a t s m ä n n e r der 
letzten 20 Jahre eine g r o ß z ü g i g e r e , umfassen
dere und a u f g e k l ä r t e r e Auffassung von ihrer 
Pflicht gehabt h ä t t e n . Es war wie ein lange ver
nach lä s s ig t e s Übel geworden, und ein chirur
gischer Eingriff wurde notwendig. 

Dieser „chirurgische Eingriff" — um in der 
Sprache Chamberlains zu bleiben — das eben 
war das „Münchne r Abkommen , das 1938 z w i 
schen Hi t le r , Chamber la in , Daladier und Musso
l i n i geschlossen wurde und von dem die 
Tschechen heute verlangen, d a ß es „von A n 
fang an" u n g ü l t i g gewesen sei. Zwar hat kü rz 
lich eine britische Zei tung geschrieben, die 
E n g l ä n d e r h ä t t e n noch nie an dem Zustande
kommen eines Vertrages mitgewirkt , der „von 

. chirurgischer Eingriff notwendig: Chamber l a in (mit H i t l e r in Godesberg) 
Fotos Archiv (1), Ullstein (2) 

Anfang an" u n g ü l t i g gewesen sei, aber der 
heutige Bundeskanzler W i l l y Brandt hat als 
A u ß e n m i n i s t e r im Jun i 1967 bereits mit Nach
druck darauf hingewiesen, daß die Bundesregie
rung das M ü n c h n e r A b k o m m e n nach wie vor 
für u n g ü l t i g halte. 

Folgen w i r Brandts A u s f ü h r u n g e n , dann w i r d 
festzustellen sein, d a ß dieses M ü n c h n e r A b 
kommen zweifelsohne den Zie len Hi t lers diente, 
aber der deutsche Bundeskanzler oder A u ß e n 
minister sollte (und dürfte) eigentlich nicht 
vergessen, d a ß die Tschechen durch die falsche 
Behandlung der Sudetendeutschen die Voraus 
setzungen dafür geschaffen haben, daß Hi t l e r 
das Selbstbestimmungsrecht der Sudetendeut
schen zum V o r w a n d für seine A k t i o n e n nehmen 
konnte. Versa i l l e s ist an al lem schuld! Eine 
These, die bis zu Hi t l e r führt . 

„Man hat die alte mit Frankreich und der 
Sowjetunion v e r b ü n d e t e Tschechoslowakei als 
einen auf das Herz Deutschlands gerichteten 
Dolch bezeichnet. Sie war in der Tat eine feind
liche Festung mitten i m deutschen Raum ge
wesen, eine Einbruchspforte aller Gegner des 
„Reiches" — so ähnl ich k ö n n t e Hi t l e r sich bei 
seinen „Tischgesprächen" g e ä u ß e r t haben. 

j \Vor twortJuh geschrieben aber hat es. Brjp j e s / i i , 
Michae l Freund in seinem W e r k „ W e l t g e 
schichte der Gegenwart in Dokumenten l938^39.i 
e in M a n n , für den-die e u r o p ä i s c h e Ges'cMrmio 
der letzten 50 Jahre nicht mit Hi t lers Auftreten 
beginnt. Und ein profilierter Sozialdemokrat 
wie W e n z e l Jaksch hat es eindeutig festge
halten: „Die Entscheidung von München wurde 
heraufbeschworen, we i l die Demokrat ie bei den 
F r i edenssch lüs sen von 1919 ihre eigenen Grund
sä t ze verleugnete." 

Vie l le icht ist es angebracht, heute einmal aus 
den Protokol len der d r e i t ä g i g e n Debatte im 
britischen Unterhaus ü b e r die Entscheidung von 
M ü n c h e n zu zit ieren. Da sagte z. B. M r . Raikes : 
„Wi r sollten nicht vergessen, daß die Tschechen 
die deutschen Gebiete noch vor dem Ver t rag 
von Versa i l l e s annektiert haben. Einige ehren
werte Mi tg l i ede r dieses Hauses beklagen die 
kurze Frist zur Ubergabe. Ich möch te Sie daran 
erinnern, d a ß sich die Tschechen 20 Jahre Zeit 
gelassen haben, ehe sie den Sudetendeutschen 
Rechte zugestanden . . . und M r . C u l v e r w e l l 
e r g ä n z t e : „ W o l l e n Sie (die Ver te id iger der 
Tschechoslowakei) ernsthaft behaupten, d a ß 
die Sudetendeutschen keine Beschwerden hat
ten? H ä t t e n die Beschwerden der Sudetendeut
schen G e h ö r gefunden, wenn Hi t l e r nicht zur 
Macht gekommen w ä r e ? Hat der V ö l k e r b u n d 
jemals i n dieser Sache etwas unternommen?" 

Selbst im westlichen Aus l and macht man es 
sich gern leicht, indem man f rühe re Regie
rungen beschuldigt,. sich Hi t lers Forderungen 
zu schnell gebeugt zu haben. In W i r k l i c h k e i t 
hatten die Regierungen in London und Paris 
sich für die M ü n c h n e r Lösung entschieden, be
vor Chamber la in und Daladier nach München 
reisten. Lassen wi r ununtersucht, was der bri
tische His tor iker A . J . P. Tay lo r schreibt: „Die 
Bri ten und Franzosen d r ä n g t e n nicht nur die 
Tschechen zu Konzessionen. Die Bri ten d r ä n g 
ten auch Hi t ler , Forderungen zu stellen. Damit 
ü b e r r a s c h t e n sie ihn. (The Bri t i sh also urged 
Hi t l e r to make demands. This took him by sur-
prise) und halten w i r uns an den Schlußbericht , 
den der britische Vermit t ler , Lord Runciman of 
Doxford, an den britischen Premier M r . Ne
v i l l e Chamber la in am 14. September 1938 er
stattete und in dem es u. a. he iß t : 

„Für mich ist es se lbs tve r s t änd l i ch , daß die 
zwischen Deutschland und der Tschecho
s lowakei l iegenden Grenzbezirke, in denen die 
Sudetendeutschen die klare Mehrhei t besitzen, 
sofort das u n e i n g e s c h r ä n k t e Selbstbestim-
mungsredit erhalten sollten. W e n n , wie ich 
glaube, Gebietsabtretungen unvermeidl ich sind, 
so sollten sie rasch und ohne über f lüss iges Zö
gern durchgeführ t werden. . . Ich b in daher der 
Ansicht, d a ß diese Grenzbezirke von der 
Tschechoslowakei unverzüg l i ch an Deutschland 
ü b e r t r a g e n werden sollten. . ." 

Da die Bundesrepublik g e g e n ü b e r der 
Tschechoslowakei keine terr i torialen Forde
rungen erhebt, besteht ke in Grund, sich heute 
der kommunistischen Forderung zu beugen. 

W i r jedenfalls werden dieses Thema nicht aus 
den A u g e n ver l ieren. Das sind wir vor al lem 
den Sudetendeutschen schuldig! 

R. Brusseit 
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Vor 250 Jahren: 

Daniel Pöppelmann schuf Dresdens Zwinger 
Ein Meisterwerk barocker Baukunst — Größere Pläne blieben jedoch leider unverwirklicht 

Lünes der p r ä c h t i g s t e n Barockbauwerke Euro
pas sieht auf sein 250 j äh r ige s Bestehen zurück ; 
der Dresdner Zwinger . Zweie inha lb Jahrhun
derte s ind vergangen, seit der geniale Arch i t ek t 
Danie l P ö p p e l m a n n diese unvergleichl iche A n 
lage vol lendete . A l s im Februar 1945 das alte 
Dresden im Bombenhagel unterging, sah es so 
aus, als sei auch der Zwinge r für immer ver
nichtet. Heute strahlt er jedoch, sorgsam restau
riert, wieder in seiner v o l l e n Schönhe i t . 

Name und Gestalt des Zwingers gaben A n 
l a ß zu wei tverbrei te ten I r r t ü m e r n . Die A n l a g e 
war keineswegs, wie man in manchen ä l t e r e n 
Kunstgeschichten liest, der V o r h o f eines zwar 
geplanten, aber dann doch nicht gebauten Schlos
ses. A u c h befand sich dort zu keiner Zei t ein 
fürs t l iches Raubtiergehege. „ Z w i n g e r " nannte 
man a l lgemein den Platz zwischen der ä u ß e r e n 
und inneren M a u e r einer Stadtbefestigung. D a 
er oft sehr g e r ä u m i g war, bot er sich für fest
liche Verans ta l tungen al ler A r t an. Diesem 
Zweck sollte s p ä t e r auch der Dresdner Zwinger 
dienen. 

Den A n f a n g bei der Gesta l tung des Platzes 
machte jedoch der Bau einer Oranger ie . Augus t 
der Starke war ein leidenschaftlicher Sammler 
exotischer G e w ä c h s e , doch m u ß t e er sie i n Le ip 
z ig unterbringen, da ihm in seiner Hauptstadt 

, DDR"-Volkskammer: 

der V o l k s k a m m e r " 
für die Nachfolge-

Schwierige Sitzordnung 
Das parlamentarische Klassensystem 

Das Parlament der „DDR", die V o l k s k a m m e r , 
zäh l t heute 500 Mi tg l i ede r , also v i e r mehr 
als der Bundestag in Bonn. A l l e r d i n g s s ind in 
den 500 V o l k s k a m m e r m i t g l i e d e r n bereits die 
66 Abgeordne ten enthalten, die Os t -Ber l in 
vertreten. Die Unterscheidung zwischen den 
Abgeordne ten aus „DDR"-Bez i rken und aus 
Os t -Ber l in ist i n der V o l k s k a m m e r ebenso vor 
handen w i e i m Deutschen Bundestag, w o die 
Ber l iner Abgeordne ten bei Abs t immungen ü b e r 
neue Gesetze nicht gewertet, sondern nur ge
z ä h l t werden. 

Die „DDR" macht zwischen den „Bez i rken 
der Repub l ik" und der „ H a u p t s t a d t der D D R " 
einen staatsrechtlichen Unterschied. Ber l iner 
Abgeordne te haben einen Sonderstatus und 
sind den Abgeordne ten aus der P rov inz nicht 
gleichgestellt . D i e V o l k s k a m m e r a u s w e i s e i n 
der „DDR", die u . a. zu freier Fahrt auf a l len 
öffent l ichen Ve rkeh r smi t t e ln berechtigen, s ind 
i n v i e r K la s sen eingeteil t . Es gibt A u s w e i s e 
für die oberste Kaste, also für die M i t g l i e d e r 
d e s ' I W ä s i d i u m s der V o l k s k a m m e r ; ferner A u s 
weise mit der Aufschrift „Mi tg l i ed der V o l k s 
kammer ' ' de r Deutschen Demokrat ischen Repu
b l i k " für die g r o ß e Masse der Abgeordne ten ; 
wei ter gibt es A u s w e i s e für die „ V e r t r e t e r 
der Hauptstadt B e r l i n i n 
und schl ießl ich A u s w e i s e 
kandidaten. 

Die dritte Bezeichnung weist eine d ia lek
tische Meis te r le i s tung auf. Die „DDR"-Behör -
den k ö n n e n darauf h inweisen , d a ß Hauptstadt
abgeordnete e in Sonderrang zukommt. Bis zum 
September 1969 s a ß e n die Ost -Ber l iner A b g e 
ordneten nicht auf den F r a k t i o n s b ä n k e n i n 
mitten ihrer Par te ikol legen, sondern am 
„Katzen t i sch" , abgesondert v o m Plenum. Das 
w a r der auf fä l l igs te Unterschied zur S i tzord
nung des Bundestages, w o die Abgeordne ten 
aus W e s t - B e r l i n auf den F r a k t i o n s b ä n k e n ihrer 
Par te i sitzen. 

Im September 1969, v o r der A b s t i m m u n g 
ü b e r den Atomsper rver t rag , erhiel ten die Ost-
Ber l iner Vo lkskammer -Abgeo rdne t en A n w e i 
sung, inmit ten ihrer F rak t ionen Platz zu neh
men. Der f r ü h e r e Sowjetbotschafter A b r a s s i -
m o w i n der Diplomatenloge bemerkte sofort 
die v e r ä n d e r t e Si tzordnung, v e r l i e ß noch w ä h 
rend der Si tzung das P lenum und legte gehar
nischten Protest ein. A l l e r d i n g s konnte er sich 
i n den folgenden Verhand lungen gegen U l 
bricht nicht durchsetzen und m u ß t e der auf 
Prestige bedachten V o l k s k a m m e r die neue 
Si tzordnung zugestehen, zumal die „DDR"-
Seite damit argumentierte, sie habe ja nur die 
Si tzordnung vol lzogen , die im Deutschen Bun
destag g e ü b t werde. 

Bei dieser Ordnung ist es geblieben. Nach 
wie v o r aber werden die Ost -Ber l iner St immen 
nur g e z ä h l t und nicht gewogen. Das erschwert 
die A r b e i t der V o l k s k a m m e r jedoch nicht, w e i l 
dort in der Regel e in einst immiges V o t u m 
erfolgt und Kampfabs t immungen nicht vor 
kommen. W a l t e r Engelhardt 

SED-Chef Honecker: 

Bonn intrigiert gegen „DDR" 
Vorwürfe gegen Bundesregierung 

S E D - C h e f Er ich Honecker hat die Bundes
republ ik v o r „ v o r gewissen Schrit ten" gewarnt, 
die nicht dazu geeignet seien, „ S p a n n u n g e n 
abzubauen", sondern eher den beabsichtigten 
Meinungsaustausch „ b e l a s t e t e n " . In e inem 
Interview mit der Par te i -Zei tung der f r anzö
sischen Kommuni s t en „ H u m a n i t e " sagte H o 
necker, seine Bemerkung gelte dem „feind
lichen antihumanist ischen Auft re ten" , das der 
Ver t re te r der Bundesrepubl ik in Genf an den 
T a g gelegt habe, u m die Aufnahme der „DDR" 
in die Wel tgesundhei t sorganisa t ion der V e r 
einten N a t i o n e n ( W H O ) zu verh indern . 

Sie gelte ebenso den „ I n t r i g e n " , die darauf 
abzielten, die gleichberechtigte Te i lnahme der 
„DDR" an der Stockholmer Umwel t schutzkon
ferenz zu verh indern . 

Im ü b r i g e n sprach sich der erste SED-Sekre 
t ä r für die sofortige Aufnahme diplomatischer 
Beziehungen zwischen Frankre ich und der 
„DDR" aus. 

ke ine geeigneten R ä u m l i c h k e i t e n da fü r zur V e r 
fügung standen. Im Jahre 1709 beauftragte er 
daher P ö p p e l m a n n , im „ Z w i n g e r " — in dem 
damals e in Gar ten bestand — eine Oranger ie 
zu errichten. Damit folgte er ü b r i g e n s einer 
M o d e seiner Zeit , denn solche aus dem höf i schen 
Frankreich Ludwigs X I V . ü b e r n o m m e n e n A n l a 
gen g e h ö r t e n zu den geradezu für unabdingbar 
gehaltenen k ü n s t l e r i s c h e n G l i ede rn der deut
schen Barockparks. 

In P ö p p e l m a n n hatte Augus t der Starke einen 
Arch i t ek ten gefunden, um den ihn die W e l t be
neiden m u ß t e . Der 1662 in Herford , Westfa len, 
zur W e l t gekommene Baumeister trat schon mit 
24 Jahren in den Dienst des sächs i schen Hofes, 
wo er bei den K u r f ü r s t e n Johann G e o r g IL, III. 
und I V . e in reiches T ä t i g k e i t s f e l d fand. M i t 43 
Jahren wurde er zum Landbaumeister , mit 56 
zum Oberlandbaumeis ter ernannt. Im Auf t r ag 
Augus ts (seit 1694 Kur fü r s t v o n Sachsen, seit 
1697 auch K ö n i g v o n Polen) reiste P ö p p e l m a n n 
1710 nach Rom und Neape l , um sich v o n i ta l ie
nischen P a l ä s t e n und Gar tenanlagen anregen zu 
lassen. E i n Jahr darauf begann er mit den 1722 
abgeschlossenen A r b e i t e n am Zwinger . Z w i 
schendurch — 1715 — fuhr er nach Paris und 
Versa i l l e s , v o n w o er ebenfalls wer tvo l l e A n 
regungen mit an die Elbe brachte. 

Zuerst vol lendete P ö p p e l m a n n die N o r d h ä l f t e 
des Zwingers , den man damals, seinem ur
s p r ü n g l i c h e n Verwendungszweck entsprechend, 
Oranger ie nannte. S p ä t e r entstand dann der 
Plan, die A n l a g e zu e inem Festplatz für höf i sche 
Turn ie rsp ie le auszuweiten. G r o ß a r t i g e P l ä n e , 
die ihren A u s b a u bis zur Elbe hinunter vor
sahen, zerschlugen sich al lerdings. M a n ent
schloß sich, die Oranger ie i m S ü d e n sozusagen 
spiegelbi ld l ich zu wiederholen , wodurch e in sym
metrischer geschlossener Platz entstand. Dem 
zentralen W a l l p a v i l l o n i m N o r d e n entsprach nun 
der i hm g e g e n ü b e r l i e g e n d e G lockensp ie lpav i l 
lon, In die M i t t e der Ga le r i e an der Westse i te 

Moskauer Statistik: 

Stufenleiter des Sozialismus 
Rangordnung für die Ostblockländer 

Eine au f sch luß re i che und zugleich ü b e r 
raschende Einstufung der L ä n d e r des Ostblocks 
nach ihrem Entwicklungss tand auf dem W e g e 
zum Sozia l ismus ist kü rz l i ch i n der M o s k a u e r 
A k a d e m i e der Wissenschaften vorgenommen 
worden . N a c h dieser Liste, welche v o n dem 
Phi losophen Butenko aufgestellt wurde, ran
giert n a t ü r l i c h die Sowje tunion a l l e in an erster 
Stelle, da i n ihr bereits die Basis für den K o m 
munismus erreicht worden sei. E i n en twickel 
teres sozialistisches Sys tem h ä t t e n die an 
zwei ter Stelle genannten L ä n d e r erreicht, n ä m 
lich Bulgar ien , die Tschechoslowakei , die „DDR" 
und — ü b e r r a s c h e n d e r w e i s e — R u m ä n i e n . Die 
sozialist ische Gesellschaftsordnung erst v o l l 
endet habe — nach der Liste Buntenkos — 
Ungarn . Erst an v ier te r Stel le w i r d Po len — 
zusammen mit J u g o s l a w i e n — aufge führ t , was 
als eine W a r n u n g an die Adresse Warschaus 
zu verstehen ist. A n unterster Stel le der 
Stufenleiter erscheint C h i n a , w o zwar G r u n d 
lagen für den Sozia l i smus b e s t ü n d e n , die je
doch durch eine antiproletarisch-nationalist ische 
Po l i t i k bedroht seien. 

Nationale Volksarmee: 

setzte P ö p p e l m a n n das p r ä c h t i g e Kronentor , be
nannt nach der v o n v i e r polnischen W a p p e n 
adlern getragenen K ö n i g s k r o n e auf seiner K u p 
pelspitze. A u f der g e g e n ü b e r l i e g e n d e n Seite be
s c h r ä n k t e man sich a l lerdings auf den Bau einer 
provisor ischen T r i b ü n e für den K ö n i g . Erst im 
19. Jahrhundert errichtete Gott f r ied Semper dort 
die G e m ä l d e g a l e r i e . 

Der Zwinger , i n dem die Bauten P ö p p e l m a m s 
und die P las t iken Balthasar Permosers zu e inem 
Gesamtkuns twerk v o n idealer H a r m o n i e ver 
schmolzen, erlebte eine wechse lvol le Geschichte. 
Schon bevor ihn in der Nacht v o m 13. zum 14. 
Februar 1945 die Bomben in eine t raurige Ruine 
verwandel ten , m u ß t e er v i e r m a l restauriert wer
den, denn sowoh l bei der Belagerung Dresdens 
durch die P r e u ß e n am Ende des 18. Jahrhunder ts 
w i e auch in den Napoleonischen K r i e g e n erl i t t 
er B e s c h ä d i g u n g e n , 1849 z e r s t ö r t e ein Brand den 
G lockensp i e lpav i l l on und andere Te i l e des Bau
werks , und v o n 1924 bis 1936 m u ß t e man starke 
Verfa l l serscheinungen beseit igen. A m schwier ig
sten war g e w i ß seine Wiede rhe r s t e l l ung nach 
dem Zwe i t en W e l t k r i e g . In jahrelanger A r b e i t 
vol lbrachten die Restauratoren unter Le i tung 
v o n Stadtbaumeister Ernisch hier e in Mei s t e r 
werk . 

Heute ist der Z w i n g e r mit seinen w e l t b e r ü h m 
ten Kuns t sammlungen wieder eine A t t r a k t i o n 
für Tour i s ten aus a l ler W e l t . V o r a l l em aus den 
O s t b l o c k l ä n d e r n kommen Tag für T a g ganze 
Busladungen v o n Besuchern, die a n d ä c h t i g durch 
die Sä le , Ga l e r i en und Pav i l l ons wandern und 
noch angeweht werden v o m Geis t einer prunk
l iebenden Zeit , der i m Z w i n g e r durch das Z u 
sammenwirken v o n begnadeten M e i s t e r n seinen 
vol lende ten Ausdruck fand und lebendig b l ieb 
bis auf den heutigen Tag . np 
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Olympische Spiele: 

SED-Hetze gegen München 
Amerikanische Sender unter Beschuß 

Die S E D - K a m p a g n e gegen die O lympi schen 
S t fe le 1972 in M ü n c h e n w i r d fortgesetzt Das in 
Os B e r l i n erscheinende „ B a u e r n e c h o vor-

Leserbr iefen , i n Ost-Berli-

ö f f e n t l i c h e / ^ « ^ ^ ^ " w i s c h e n M ü n c h e n 

verans ta l te ten O l y m p i s c h e n Sp ie l e l i n 
k o n -
aber • t m l e r t w i r d . D ie Sportpresse der „DDR 

auch die Spor t r edak t ionen der Tagesze i tungen 
h«hPn letzt eine neue K a m p a g n e gegen die 
O l y m p i i d e 1972 in M ü n c h e n gestartet. M o t t o : 
W a s be im S toph-Besud i pass ier te k a n n auch 
bei der O l y m p i a d e sich w i e d e r h o l e n , deshalb 
w ä h l t e inen anderen Aus t r agungso r t . 

Gesteuert w i r d diese g r o ß a n g e l e g t e Propa
ganda-Kampagne v o m L e i t e r / e r „ ^ i t a t i o n s -
k o m m i s s i o n be im P o l i t b ü r o der S E D , A l b e r t 
N o r d e n . Er ist es, der d ie O l y m p i s c h e n Spiele 
1972 i n M ü n c h e n immer deut l icher als H e b e l 
der pol i t i schen Erpressung benutzt . So ist jetzt 
i n den mit te ldeutschen Z e i t u n g e n zu lesen, die 
T ä t i g k e i t der be iden amer ikan i schen Sender 

Radio Fre ies E u r o p a " u n d „ R a d i o L i b e r t y " in 
M ü n c h e n sei nicht mi t der V e r a n s t a l t u n g der 
Spie le zu ve re inbaren . 

N u n beide Sender machen n a t ü r l i c h 
amerikanische Propaganda , doch s i n d es nicht 
nur Propagandasender . Be ide S ta t ionen unter
richten die Menschen ös t l i ch v o n G ö r l i t z , Eger 
und P r e ß b u r g e i n i g e r m a ß e n o b j e k t i v ü b e r das 
Wel tgeschehen . Insofern s i n d be ide Sender 
w e r t v o l l e E inr ich tungen , was i m m e r m a n sonst 
ü b e r sie denken mag . U n d genau deshalb, w e i l 
sie den a l lumfassenden kommunis t i schen 
Me inungsmache rn en tgegenwi rken , s i n d beide 
Sender be i den Par te i - u n d S t a a t s f ü h r u n g e n der 
O s t b l o c k l ä n d e r nicht eben gut angeschrieben. 

B. P. 

»Ist der Unterschied Euch allen klar, Genossen??" 
np-Zeichnung 

Als Propaganda für den Hausgebrauch gedacht 
Der „kalte Krieg" geht weiter - Neue Vokabel: Entspannungsprogramm des Imperialismus 

Immer deutlicher tritt zu Tage, d a ß sich das 
SED-Regime der „ M o r a l " seiner „ N a t i o n a l e n 
V o l k s a r m e e " nicht mehr ganz so sicher ist, w i e 
es einst sein zu dü r f en meinte. D ie F u n k t i o n ä r e 
in Un i fo rm — so w e i ß man es aus mancherlei 
Informationen der letzten Ze i t — haben jeden
falls g r ö ß e r e M ü h e als f rüher , den jungen So l 
daten ein „ F e i n d b i l d " glaubhaft zu machen, das 
die Bundesrepubl ik als k r i e g s l ü s t e r n e n Staat 
erscheinen läßt , der die „ f r i e d l i e b e n d e D D R " 
ü b e r f a l l e n w i l l . Z w a r mag bezweifel t werden, 
d a ß die M ä n n e r , die i n der Streitmacht Ost-
Berl ins dienen m ü s s e n , solcher Hetz- und H a ß 
propaganda je w i r k l i c h getraut haben; jetzt aber 
s ind ihre skept i sd ien Fragen nach dem W a h r 
heitsgehalt der Behauptungen ihrer F ü h r e r an
scheinend offener und d r ä n g e n d e r geworden, 
zumal da die A n t w o r t e n , die ihnen im gewohn
ten St i l gegeben werden, den Tatsachen a l lzu 
k r a ß widersprechen. 

I her zeigt sich, w i e verfehlt es ist, den „Ge i s t " 
einer Truppe vornehml ich aus dem Dagegen 
und nicht aus dem Dafür entwickeln zu wo l l en , 
die A r m e e also gegen einen best immten Fe ind 
auszurichten, w e i l es nicht oder nicht hinreichend 
gelingt, sie v o n den W e r t e n des eigenen Ge
meinwesens zu ü b e r z e u g e n . Die „ M o r a l " , die 
daraus entsteht, w i r d stets lab i l sein, da selbst 
eine drakonische D i s z i p l i n , die den D r i l l der 
Gehi rne bezweckt, nicht g e w ä h r l e i s t e n kann , d a ß 
die Soldaten ihren Dienst mit E insa tzwi l l en ent
richten, wenn sie erst e inmal merken, w ie ver
logen und verzerr t die Propaganda war, die 
ihnen eine beutegierige Bestie als Gegner vor
gestellt hat. In einem Zustand permanenter 
Wut , in dem Ost -Ber l in seine N V A EU halten 
versucht, s ind S t r e i t k r ä f t e letztl ich nicht zu 
führen . 

Der „DDR" fällt freilich nichts besseres ein. 
D a die Po l i t ik der Entspannung, um die Bonn 
sich b e m ü h t , psychologisch vo r a l lem auf die 
„ N a t i o n a l e V o l k s a r m e e " e inwi rk t , wahnl das 

SED-Regime, seine P o l i t i k der A b s p e r r u n g ins
besondere bei seiner Streitmacht ansetzen zu 
m ü s s e n . Genera lmajor Ernst Hampf, hochrangi
ger P o l i t f u n k t i o n ä r im Ost -Ber l iner V e r t e i d i 
gungsminis ter ium, klagte u n l ä n g s t d a r ü b e r , d a ß 
die jungen Soldaten bei der Beur te i lung des 

Militärparade — Das |ovlale Lächeln von Ar
meegeneral Heinz Hoffmann (Mitte) soll über 
die Schwierigkeiten in der N V A hinweg
täuschen Foto A M D 

„ w e s t d e u t s c h e n Imper i a l i smus" -zu oberf lächl ich 
seien, wesha lb ihnen gehol fen Werden m ü s s e , 
dessen W e s e n t i e f g r ü n d i g z u erfassen. U n d die 
Zeitschrift „ E l t e r n h a u s u n d Schule" w ü n s c h t e 
e inen Erfahrungsaustausch d a r ü b e r , „ w i e man 
die J u n g e n und M ä d c h e n v o r dem zähnef le t -

'schenden W o l f w a r n e u k a n n , selbst wenn er 
sich in der R o l l e des Lammes ze ig t" . 

Die Z e i t u n g „ V o l k s a r m e e " , O r g a n der Mi l i t ä r 
propaganda für den H a u s g e b r a u d i , w e i ß aller
dings v o n v o r n h e r e i n Ra t : S ie nutzt das alte 
Rezept, bet i tel te H e l m u t Schmidt i m gewohnten 
Ja rgon als „ B o n n e r K r i e g s m i n i s t e r " , erbost sich 
d a r ü b e r , d a ß die Bundeswehr das g r ö ß t e Trup
penkont ingent für d ie N A T O stell t , behauptet 
wie eh und je, die B u n d e s r e p u b l i k strebe nach 
aer V e r f ü g u n g s g e w a l t ü b e r Kernwaf fen , eifert 
gegen die „ V o r n e v e r t e i d i g u n g " , die sie als 
„ a g g r e s s i v e V o r w ä r t s s t r a t e g i e " bezeichnet, pole
misier t gegen die Bese tzung wich t iger Posit io
nen des N o r d a t l a n t i k p a k t e s mit deutschen Gene
ra len . . . N e u ist i n a l l edem led ig l i ch die Formu-
' e rung „ E n t s p a n n u n g s p r o g r a m m des Imperia

l ismus die sozusagen den A u f h ä n g e r für den 

Hir« K U N A T O - S t ü t z e der Bonner Po l i tik bi ldete . 
Das p r i m i t v e Pamphle t w ä r e der E r w ä h n u n q 

d l n r 0 ? o 1 ^ Ü r d e e s n i c h t w i e d e r u m beweisen, 
aaui O s t - B e r h n nicht daran denkt, wahrscheinlich 
c i « ? ^ I , " ! * * d a r a n ^ n k e n darf, die Diskus-
rion l ' " , W ( ' r ( 1 ( i n zu lassen. D a das Regime 

fn M ° , P ? d e n S i n n der Streitmacht \wI 
ciie N o t w e n d i g k e i t s ä m t l i d i e r Opfer , die sie 
h r J S 1 ' a n d e r s n i c h t z u b e g r ü n d e n verum:]. 
u ? n . G s d a s B i l d d e s Fe indes , der aus der 
h r l v ! * , f a m m t ' b r a u * t es den H a ß gegen ihn, 

K»u 6 n 9 r i r n m i 9 gro l l enden Ton dos 
i „ „ e " K r i e g e s " . D a r i n bekundet sich das ver-
H , f ^ o n z ^ e ines a rmse l igen Staates, dem 
d e Fah igke . t fehlt, d ie „ M o r a l " seiner A m u r 
aus seinem S e l b s t b e w u ß t s e i n zu schöpf«'". 

W . P. 
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Audi die Rechtsextremisten holten, durch eine 
Erschütterung der inneren Ordnung unserer 
Bundesrepublik zum Ziel zu kommen. Nur wenn 
die demokratische Ordnung zum Einsturz ge
bracht wird, können sie mit ihrer Forderung 
nach dem „starken Mann" und nach „nationaler 
Autorität" etwas werden. Ihre Gefährlichkeit 
wird häufig unterschätzt. So beschrillet der m 
Wiesbaden angesiedelte Bundesdienst für Hei
matiragen das untenstehende Bild und sicher
lich verdient jede Art von Extremismus die 
Aufmerksamkeit aller demokratischen Kräfte. 

Doch wir finden, diese Aufmerksamkeit ist 
nur dann gewährleistet, wenn wir weder auf 
dem rechten noch auf dem linken Auge blind 
sind. Und wenn (wie unser obenstehendes Bild 
zeigt) mehrere hundert Studenten mit Fackeln 
und Transparenten in der hannoverschen Innen
stadt gegen die Suspendierung des Professors 
Peter Brückner demonstrieren, dem eine Unter
stützung der Baader-Meinhof-Bande zur Last 
gelegt wird, so verdienen derartig^ Erschei
nungen ebenfalls erhöhte Aufmerksamkeit. 
Führt — so muß man fragen — von solchen 
Demonstrationen ein gerader Weg zu der in 
einem Magazin veröffentlichten Darstellung: 
„Dem Betreiben des F. J. S. (Franz Josef Strauß) 
mit unsachlichen, gefühlsüberladenen Argu
menten den Wähler gegen die Regierung aufzu
hetzen, sollte seitens der RAF (Rote Armee 
Fraktion — Baader-Meinhof-Bande) ein explo
sives Ende gesetzt werden." Autor dieser Zeilen 
ist Kurt Zeidelhack, geboren am 25. 9. 7957, 
seit 4. 7. im Wehrdienst beim Fliegerhorst 11, 
Neuburg an der Donau. 

W e r heute nicht bereit ist, den Z u g auf dem 
linken Gle i s zu benutzen, w i r d v e r d ä c h t i g t , 
„ r eak t ionä r " oder „ r e c h t s r a d i k a l " zu sein. H i e r 
scheint es uns um eine V e r w i r r u n g der po l i -

Keineswegs se in Steckenpferd reitet h ier Bundes
minister Genscher. Unse r Foto zeigt i h n v ie lmehr 
beim „Ball des Spor ts" i n der Frankfur ter Jahr
hunderthalle. A l s Innenminis ter hat Genscher i n 
den letzten W o c h e n zweifelsohne P luspunkte ge
sammelt, als es i h m in Zusammenarbei t mit den 
Innenministern der L ä n d e r gelang, den K e r n der 
Baader-Meinhof-Bande zu fassen. D e m Innen
minister obliegt die Ü b e r w a c h u n g des politischen 
Radikalismus i n der Bundesrepubl ik — nach 
rechts und nach l i nks . 

Fotos dpa, ap. BfH 

tischen Begriffe zu gehen. W a s sagen W o r t und 
Begriff „ r e c h t s r a d i k a l " ? D ie in B o n n erschei
nende Korrespondenz „ E u r o p ä i s c h e Sicht" hat 
sich auf G r u n d des Jahresberichtes des Bundes
amtes für Verfassungsschutz und auch auf 
Grund von Leserbriefen, die bei der Redakt ion 
eingegangen sind, mit diesem Thema beschäf
tigt und schreibt: 

Das auch im Verfassungsbericht benutzte 
Wort „ r e c h t s r a d i k a l " ist eine w i l l k ü r l i c h e W o r t 
bildung des pol i t ischen Parteienkampfes, ist 
nicht definierbar und auch juris t isch nicht ver
wendbar. 

Das W o r t „ r e c h t s r a d i k a l " wurde nach 1945 
von den Kommunis t en erstmals verwandt , dann 
von Sozia ldemokraten und Gewerkschaften 
übernommen und e twa seit sechs Jahren weit
gehend auch innerhalb der b ü r g e r l i c h e n Par
teien verwandt . Es wurde i n der öffent l ichen 
Meinung den Begriffen „ N e o f a s c h i s m u s " bzw. 
„Neona t iona l i smus" beigesel l t . Seine Aufgabe 
war, alles, was sich auf der poli t ischen Rechten 
— gleich i n welcher F o r m — organisierte, zu 
diffamieren. 

Diese Diffamierungskampagne mit einem un
definierbaren Schlagwort fand z u n ä c h s t ihren 
Höhepunkt i n der gelungenen A b w e r t u n g der 
Nationaldemokraten. In den letzten Jahren hat 
es einen Siegesmarsch ü b e r al le jene Krat te 
unseres V o l k e s angetreten, die sich den For
derungen eines l iberal -sozia l is t i schen Establ ish
ments nicht beugen. Dazu g e h ö r t ebenso der 
CSU-Vorsitzende F. J . S r a u ß wie der hessische 
CDU-Vorsitzende Dregger . Dazu z ä h l e n genauso 
die sich noch nicht n ih i l i e renden Kräf te der 
katholischen wie die der evangelischen Kirche, 
der Bund „Fre ihe i t der Wissenschaft ' genauso 
wie etwa die B a u e r n v e r b ä n d e oder gar die Ver-
h i e b e n e n v e r b ä n d e . . 

Das W i l l k ü r w o r t „ r e c h t s r a d i k a l " fugt zwe i 
einander widersprechende Begriffe zusammen-
'n der polit ischen W e l t moderner demokra
tischer Staaten versteht man unter der „pol i t i 
schen Rechten" im wesentl ichen poli t ische Par
teien und P e r s ö n l i c h k e i t e n , die rechts v o m bo-
zialismus orientiert s ind. Er inner t man sich des 
Rassischen deutschen Parlamentar ismus so 
waren dies in erster L in i e die Konserva t iven , 

Von der Verwirrung 
der politischen Begriffe 

die Nat iona l l ibe ra len und der konservat ive 
F lüge l des konfessionel l gebundenen „Zen
trums". Bei einer g ründ l i chen A n a l y s e sind in 
der Bundesrepubl ik die weltanschaulich tradit io
ne l l orientierten Kräf te fraglos auch heute — 
trotz unterschiedlicher P a r t e i ä u ß e r l i c h k e i t e n — 
noch immer jenes staatstragende Element i n 
unserem V o l k e , das in Wahrhe i t als die p o l i 
tische Rechte anzusprechen ist. Z u ihnen z ä h l e n 
s e l b s t v e r s t ä n d l i c h neben dem klassischen Besitz
b ü r g e r - und Bauerntum ein hoher Prozentsatz 
der Dienstleistenden vom Arbei tnehmer bis zum 
Beamten. Ihr gemeinsamer „ N e n n e r " dür f te das 
g r u n d s ä t z l i c h e Bekenntnis zu den Sittenge
setzen des christlichen Abendlandes sein. 

Schon diese Tatsache bedeutet nahezu auto
matisch, d a ß sie i n der Gesamtgesellschaft 
„ O r d n u n g s - E l e m e n t e " bi lden, die Unordnung 
und Unrecht sowohl für sich selbst als auch 
für die Gesamtgesellschaft ablehnen. Schon aus 
dieser Grundhal tung heraus m ü s s e n sie jede 
Form eines poli t ischen Radika l i smus ablehnen. 

Jede Form der Aggress ion w i r d von ihnen ab
gelehnt. U n d wenn sie zwangs läu f ig Mi tg l i eder 
des D G B sind, marschieren sie bei Demonstra
t ionen — innerl ich meist u n w i l l i g — nur des
halb mit, w e i l sie von der „Kol legenschaf t" 
praktisch dazu gezwungen werden. 

Eine A b l e h n u n g des eigenen Angrif fs schl ießt 
jedoch nicht aus, d a ß sie sich gegen die sie 
bedrohenden Angriffe und Gefahren vertei
digen. A l s Beispie l dafür m ö g e n die rück l i egen
den G r o ß a u f m ä r s c h e der B a u e r n v e r b ä n d e gegen 
den Preisverfa l l und die Existenznot ihrer Höfe 
dienen. Auch sie wurden insbesondere von den 
Gewerkschaften als „ r ech t s r ad ika l " verschrien 
U n d wenn M i l l i o n e n v o n Heimatvertr iebenen 
ihr v e r s t ä n d l i c h e s B indungsgefüh l an die ver
lorene geliebte Heimat i n G r o ß k u n d g e b u n g e n 
a u s d r ü c k e n , so werden sie als „ N e o n a z i s " , 
„Kr i egshe t ze r " oder „ S t a a t s g e g n e r " verteufelt. 

Diese Beispiele schienen uns notwendig zu 
sein, um das Schlagwort des „Rechts -Radika
l ismus" nochmals ad absurdum zu führen. Einen 

moralisch verwerfbaren „ R a d i k a l i s m u s " besitzt 
stets nur der Angreifer , nicht aber der V e r 
teidiger. 

Die Kombina t ion des Wor tes „ r a d i k a l " mit 
wachsenden Krä f t en der polit ischen L i n k e n ist 
jedoch berechtigt. A u f al len Gebieten des öf
fentlichen und pr ivaten Lebens in Staat und 
Gesellschaft befinden sie sich i n s t ä n d i g e m 
Angriff . Durch die k r imine l l en Terrorakte der 
Baader-Meinhof-Extremisten ebenso wie durch 
die eine Ä n d e r u n g der Gesamt-Gesellschaft for
dernden Gewerkschaften sol l das z. Z . be
stehende freiheitliche System eines demokra
tischen Ordnungsstaates mit allen nur denk
baren M i t t e l n gewandelt werden. W e n n auch 
mit den unterschiedlichsten M i t t e l n betrieben, 
ist es letztlich doch der ein gemeinsames Z i e l 
verfolgende Großangr i f f gegen die Reste christ
l i ch -abend länd i sche r Gesellschaftsordnung in 
unserem Lande. 

Die Angs t vor der l inken Aggress ion in ,d ie- u ) , 
sem Lande ist bereits so g roß , daß man ein,en . 
Angr i f f gegen staatsbedrohende A u s w ü c h s e des 
l inken Radikal ismus nur dann zu regis t r ie r u 
wagt, wenn man zur Legi t imat ion zugleich die 
Existenz eines rechten Radikal ismus behauptet 
und damit praktisch eine Mücke mit einem 
Elefanten gleichstellt. 

Es ist ein unmög l i che r Zustand, wenn der 
Bundesinnenminister offiziell das in der Recht
sprechung nicht existierende und nicht definier
bare W o r t „ R e c h t s r a d i k a l i s m u s " zu einem Zeit
punkt verwendet, an dem ein hoher Prozent
satz seiner Koali t ionsfreunde die gleiche Diffa
mierung g e g e n ü b e r dem Chef der C S U , F. J . 
S t r a u ß anwendet. 

W e n n man sich mit der „Loka l i s i e rung" der 
oolitischen Standpunkte befaßt , w e i ß man nicht, 
ob man die Bezeichnung „ T r a g ö d i e " oder 
„ T r a g i k o m ö d i e " anwenden sol l . Offensichtlich 
ist die Diffamierung des Begriffs „Poli t ische 
Rechte" schon derart Al lgemeingut unserer Zeit 
geworden, daß man den Begriff „ rechts" von 
Amts wegen bereits aus dem Sprachgebrauch 
und der Orient ierungsbest immung abgeschafft 
hat. 

M ä n n e r — wi r wol len hier keine Namen 
nennen — die fraglos im besten klassischen 
Sinne des Wor tes „ rech t so r i en t i e r t " sind, be
zeichnen sich als „Mi t t e" und, — wenn sie to l l 
k ü h n sind, — gelegentlich als „rechte Mi t te" . 
Jedes K i n d we iß , daß es ein l inks , ein rechts 
und eine „Mi t t e " gibt. 

W o l l t e man etwa behaupten, die politische 
Rechte in der Bundesrepubl ik b e s t ü n d e nur aus 
ein paar Nat ionaldemokraten und anderen A n 
g e h ö r i g e n von Gruppen, die sich als „va t e r l än 
disch" bezeichnen! W ä r e das ta tsächl ich der 
F a l l , so k ö n n t e n w i r alle, — und das „ W i r " 
sind M i l l i o n e n guter Bürger , — am Leben ver
zweifeln und diesen Staat und diese Gese l l 
schaft einem totalen Sozialismus ü b e r l a s s e n . 

Es ist doch eine Binsenweisheit , daß eine 
M i t t e sich nicht a l le in gegen eine aggressive 
L inke wehren kann, wenn sie nicht von einei 
starken Rechten g e s t ü t z t w i rd . W i r nennen den 
Verzicht auf das ehrliche Bekenntnis, zur po l i 
tischen Rechten zu g e h ö r e n , „Feighei t vor der 
L inken" . U n d mit Feigheit im Bündnis muß auch 
ein gerechter und aussichtsreicherer Kampf 
gegen den wadisenden Linksradikal ismus ver
loren gehen. 

W i r wissen um die N ö t e des Bundesinnen
ministers, sich in einem für ihn so schwierigen 
Kabinet t mit seinen eigenen Rechtsvorstellun
gen auch nur e i n i g e r m a ß e n durchzusetzen. 
Trotzdem sollte er sich davor hü ten , undefinier
bare und einander diametral entgegengesetzte 
Begriffe s t ä n d i g in einen Topf zu werfen. Auch 
wir lehnen einen Radikal ismus, — wenn er tat
sächlich sichtbar w ü r d e , — auf der politischen 
Rediten genauso ab, wie den der L inken . W a n n 
endlich, — so fragen wir , — geht es i n diesem 
Lande wieder ehrlich zu. A b e r w i r braudien das 
klare Bekenntnis jener M ä n n e r , die es angeht, 
zu einer g r o ß e n politischen Rechten, die ohne 
jeden Radikal ismus zum W ä c h t e r dieses be
drohten Staates w i r d ! M i t dem „Kopf in den 
Sand" kann man auch in der Pol i t ik kein „Be
kenner" seinl J ü r g e n Hahn-Butrv 
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<Lin/zau<ß mit J^o<p$ekati 
Acht von zehn Hausfrauen wirtschaften ohne Plan 

Sonnabend mittag. Langsam schiebe ich 
meinen Einkaufswagen durch das g r o ß e 
S e l b s t b e d i e n u n g s g e s c h ä f t . W a s für e in 

Betrieb hier wieder ist! „Lassen Sie mich bitte 
durch" — „Machen Sie doch mal Platz, ja?" — 
von al len Seiten w i r d man geschubst. 

Vors ich t ig steuere ich den W a g e n durch die 
G ä n g e zwischen den vol lgepackten Regalen 
Ver lockend griffbereit ist hier alles aufgereiht. 
Unwi l lkü r l i ch greife ich nach einer g r o ß e n Keks
packung. Hm, lecker sieht das aus! -— U n d schon 
landet das Paket in meinem Einkaufswagen. 

Langsam sdi iebe ich den W a g e n weiter . M i l c h , 
Butter und Eier wandern hinein. So. M e h r brau
che ich eigentlich gar nicht. A b e r da der Käse , 
der sieht ja richtig gut aus. A c h was, wa rum 
eigentlich nicht! — M e i n W a g e n füllt s i d i lang
sam, aber sicher. 

„ S o n d e r a n g e b o t . Champignons , I. W a h l , 1/1 
Ds. nur 1,68* D M " leuditet ü b e r e inem T u r m 
aus aufeinandergestapelten Dosen e in g r o ß e s 
Schild. Sonderangebote so l l man immer aus
nutzen, schießt es mir durch den K o p f — und 
ich hole drei Dosen von dem T u r m herunter. 

Endl ich habe ich mich zu der langen Schlange 
an der Kasse d u r c h g e k ä m p f t . Die Finger der 
Kass ie rer in glei ten ü b e r die Zahlenre ihen. M i t 
der anderen H a n d packt sie mit schnellen Gr i f 
fen meinen Einkaufswagen aus und schiebt die 
W a r e n nacheinander auf das F l i e ß b a n d . M i t 

M a n soll te den Haushal t p lanen und f ü h r e n w i e 
e inen k l e i n e n Betr ieb . . . 

Foto BfH 

einem „Kl ing" erscheint die Ziffernreihe: 42,76. 
H i m m e l , wofür denn b l o ß ? — Ich hatte doch 
heute nur e inen k l e inen E inkauf geplant l 

A b e r hatte ich denn ü b e r h a u p t geplant? N a 
tür l ich wol l t e ich einige W a r e n unbedingt e in
kaufen, eben w e i l ich sie brauchte. A b e r die 
Flasche W e i n , das Sa l zgebäck , die Kekse , der 
K ä s e und dann auch noch das Sonderangebot? 
N e i n , i m Grunde w ä r e a l l das nicht n ö t i g ge
wesen. Es sah eben nur so ver lockend aus. U n d 
dann merkt man auch gar nicht, w i e v i e l man 
so nach und nach i n seinen W a g e n packt: ich 
hatte mich v o n den v i e l f ä l t i gen Angebo t en und 
der W e r b u n g v e r f ü h r e n lassen. — N u n stand ich 
da. In meinem Portemonnaie w a r Ebbe. Ich 
fragte mich b e k ü m m e r t , w ie ich mit meinem 
augenbl ickl ichen V e r m ö g e n v o n 8,13 M a r k i n 
der n ä c h s t e n W o c h e ü b e r die Runden kommen 
sol l te . 

„Leg d i r e in Haushal tsbuch an!" D e n T i p hatte 
mi r M u t t e r gegeben, als ich v o n zu Hause weg
zog. A b e r die Rechnerei l iegt mi r nicht und 
a u ß e r d e m macht sie so v i e l M ü h e . Ich meinte, 
i d i w ü r d e es auch so schaffen. M i t dieser M e i 
nung stehe ich offenbar n id i t a l le ine da : das 
Institut für Selbstbedienung stellte fest, d a ß v o n 
100 K u n d e n 80 ohne Einkaufszet te l losz iehen. 
U n d es ist auch, nicht verwunder l ich , d a ß die 
Geschä f t e am Sonnabend so übe r fü l l t s ind : 50 
bis 60 Prozent a l ler E i n k ä u f e werden am F r e i 
tag und Sonnabend g e t ä t i g t . 

Ich finde, das ist e in z ieml ich erschreckendes 
Ergebnis . Denn es s ind j a nicht nur die jungen 
Hausfrauen, die A n f ä n g e r i n n e n w i e ich, die erst 
ihre e igenen Erfahrungen sammeln m ü s s e n , um 
dann vie l le icht aus Schaden k l u g zu werden. 
Erfahrene Hausfrauen handeln ebenso u n ü b e r 
legt und p lanlos : W o c h e für W o c h e — und eben 
gerade zum Wochenende — s t ü r z e n sie sich ins 
G e w ü h l . D a w i r d dann al les eingekauft : Zucker , 
M e h l , K o n s e r v e n , Te igwaren und H ü l s e n f r ü c h t e 
— a l l die hal tbaren Lebensmit te l , die man doch 
w i r k l i c h w ä h r e n d der Woche , w e n n n i d i t so 
v i e l Betr ieb ist, gut auch i n g r ö ß e r e n Packun
gen und für l ä n g e r e Ze i t besorgen kann . A b e r 

sogar der V o r r a t an Waschmi t te ln und G e t r ä n 
ken w i r d ausgerechnet beim Wochenendeinkauf 
e r g ä n z t . 

Eigent l ich ist es doch gar ke ine g r o ß e M ü h e , 
sich einen Einkaufszet te l anzulegen. A u f dem 
w i r d dann alles sofort notiert, was auszugehen 
droht. U n d wenn am Wochenbeginn die G ä n g e 
zwischen den Regalen noch leer s ind, dann kann 
man gerade diese E i n k ä u f e wesentl ich schneller 
er ledigen. So spart man nicht nur Zei t und Kraft 
sondern sogar G e l d : man hat ja mehr Zei t zum 
Uberlegen, ob man diesem und jenem ver lok 
kenden Angebot , das nicht auf dem Zettel steht, 
nicht l ieber widers tehen sollte. 

F ü r die B e r u f s t ä t i g e n unter den Hausfrauen 
dür f t e der besagte Einkaufszet te l w o h l unum
gäng l i ch sein. Den K o p f noch v o l l v o m Berufs
kram, haben sie oft nur am S p ä t n a c h m i t t a g Zeit 
zum Einholen . Der Fletze k ö n n e n sie nur dadurch 
entgehen, d a ß sie an ruhigen Tagen — und 
dann eben p l a n v o l l und gezielt — einkaufen 
W e n n sich am Wochenende dann alles i n den 
Geschä f t en d r ä n g t und die Schlangen an der 
Kasse durch den halben Laden reichen — dann 
braucht man nur noch die leicht verderbl ichen 
Lebensmit te l einzukaufen. 

„Ich w e i ß jetzt, was ich falsch gemadi t habe. 
A b jetzt werde ich ta t säch l ich e in Haushal ts
buch füh ren . " M u t t e r lächel t leise, als ich ih r 
v o n meinen Erfahrungen berichte. „ Je eher du 
das lernst, desto besser", meint sie. „ H ä t t e ich 
seinerzeit nicht schon z ieml ich f rüh gelernt, d a ß 
man einen Haushal t p lanen und füh ren m u ß 
wie einen k le inen Betr ieb — ich w e i ß nicht, ob 
\ch es dann geschaut h ä t t e , Euch aUe g toßzu-
kr iegen . . . " 

Bei ih ren W o r t e n w i r d es mi r k l a r : den ä l t e r e n 
Hausfrauen steckt wahrscheinl ich immer noch 
die Notze i t i n den Knochen — s t ä n d i g waren sie 
auf der Suche nach E ß b a r e m für ihre Fami l i e . 
So br ingen sie es heute, i m Zeichen eines Ü b e r 
angebotes an W a r e n und einer raffiniert aufge
zogenen W e r b u n g , einfach nicht fertig, ne in zu 
sagen. U n d s t ö h n e n dann ü b e r die Preise . . . 

Verlockende Angebote auch auf dem Markt: die Entscheidung ist nicht leicht 
Foto V . Passarg« 

Dann w i l l ich l ieber zu der Minde rhe i t ge
h ö r e n , die sich nicht v o n der W e r b u n g v e r f ü h 
ren l äß t — so nehme ich mi r fest vor . Ich w i l l 

mi r d ie Fre ihe i t der Entsche idung vorbehal ten . 
U n d dazu g e h ö r t v o n nun an auch m e i n Ein
kaufszettel . Vic tor ia Passarge 

TJom JStct bis zuz ̂ /H^iata - die fD leise Hauten uns davon 
Am stärksten von allen sind Ein-Personen-Haushalte von Witwen und Rentnern betroffen 

E i n altes Ehepaar steht i n e iner B ä c k e r e i . D e r M a n n sagt zu der V e r k ä u f e r i n : „Eine 
halbe Schrippe bitte, für uns beide . . . " Diese K a r i k a t u r , die eine Ber l iner Ze i tung 
v o r e in igen Tagen brachte, s o l l zwar erhei tern, hat aber e inen bit teren K e r n : gerade 
bei den a l l t äg l i chen K ä u f e n , be i den notwendigen Lebensmit te ln , der M i l c h , dem Brot , 
der Briefmarke, bis h i n zur M i e t e , s p ü r t jeder v o n uns schmerzhaft am eigenen G e l d 
beutel, d a ß die Preise uns davonzulaufen drohen. U n d oft kann man als Verbraucher 
den Eindruck nicht loswerden, d a ß v i e l e dieser . s t i l len ' P r e i s e r h ö h u n g e n be i Groschen
a r t ike ln eigent l ich nicht berechtigt s ind , d a ß vielfach aufgeschlagen w i r d — einfach, 
w e i l a l le anderen es auch tun. Lesen w i r , was die Statist ik dazu sagt. 

W e r i m ersten Ha lb jah r 1971 monat l ich 1000 
M a r k für seinen Lebensunterhal t aufwenden 
m u ß t e , braucht jetzt rund 56 M a r k mehr, um 
damit die gleichen W a r e n und Dienst le is tun
gen zu bezahlen. W e r damals 5000 M a r k auf 
dem Sparkonto hatte, hat inzwischen — i n 
realer Kaufkraf t gemessen — rund 250 M a r k 
ver lo ren — also fast e inen durchschnittlichen 
Wochen lohn! Das ist ins Praktische ü b e r 
tragen, die Aussage der j ü n g s t e n Stat is t ik 
ü b e r die a l lgemeine Pre i sen twicklung in der 
Bundesrepubl ik . Danach haben die V e r 
braucherpreise im Durchschnitt des ersten H a l b 
jahres 1972 u m 5,6 Prozent h ö h e r gelegen als 
i n der Vergle ichsze i t des Vor jahres . F ü r das 
Gesamtjahr 1971 hatte der Preisanst ieg 5,2 
Prozent betragen, w o b e i die Rate für das 
erste Ha lb j ah r auf 4,5 Prozent und für das 
zwei te auf 5,7 Prozent gelautet hatte. F ü r diese 
Z e i t r ä u m e hat sich die Rate der Geldentwer
tung also füh lba r v e r s t ä r k t . 

Besonders bemerkenswert ist, d a ß die Preis
anstiegsrate i m ersten Ha lb j ah r 1972 bei 

Dienst le is tungen (7,1 Prozent) und bei der 
Wohnungsnu tzung (6,1 Prozent) immer noch am 
s t ä r k s t e n war, d a ß inzwischen aber die N a h 
rungsmit te l wei t s t ä r k e r an dem a l lgemeinen 
Preisauftrieb betei l igt s ind als zuvor . So 
waren s a i s o n a b h ä n g i g e Nahrungsmi t t e l i n den 
ersten sechs M o n a t e n dieses Jahres um 5,5 
Prozent, die sonstigen Nahrungsmi t t e l um 5,1 
Prozent teurer als in dem entsprechenden V o r 
jahreszei t raum. F ü r J u n i dieses Jahres hat sich 
die Preisanstiegsrate bei Nahrungsmi t t e ln ins
gesamt auf 5,8 Prozent e r h ö h t , so d a ß sie 
jetzt sogar die entsprechende Preissteigerungs
rate für die Wohnungsnu tzunq (5,4 Prozent) 
über t r i f f t . Re la t iv am g ü n s t i g s t e n l iegt dem
g e g e n ü b e r die wicht ige Pos i t ion „ a n d e r e 
W a r e n " , die prakt isch a l le Industr ieprodukte 
— v o n T e x t i l i e n ü b e r Schuhe bis h i n z u 
H a u s h a l t s g e r ä t e n und Fo toa r t ike ln — u m f a ß t ; 
h ier betrug die Steigerungsrate für diesen 
J u n i 4,4 Prozent und für das erste H a l b j a h r 
1972 bereits 4,7 Prozent. 

Welche Produkte, Produktgruppen und 

Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte 

G r ö ß e r e V e r ä n d e  G r ö ß e r e V e r ä n d e -
Index rungen g e g e n ü b e r Index rungen g e g e n ü b e r 
gruppe dem 1. H j . 1971 gruppe dem 1. H j . 1971 

in % i n % 

Krankenhaus Frische Fische 8,7 

aufenthalt 17,1 Frischobst 8,5 

Ki 7.-Reparaturen 13,6 Käse 8,0 

Wohnungsreparaturen 11.7 Zeitungen etc. 7,9 

Eier 11.4 HotelUbernachtungen 7,7 

Fernsehreparaturen 11,3 Bahn- und Busreisen 7.5 
ö r t l . Verkehrsmittel 11.3 Fortbildungskurse 7,5 
Briefporto u. ä. 10,9 Kohle 7.3 
Much 10,4 Hausha l t swäsche 7,2 
Privatärztliche Frischgemüse 7.0 

Leistungen 10.3 Friseurleistungen 6,9 
Schuhe 10,0 Kalbfleisch 6.7 
Wäschere i /Re in igung 9.4 Elektrizität 6,7 
Kinobesuch 9,0 Spielwaren 6.6 
Brot 8,7 Wohnungsmiete 6,1 

Diens t le i s tungen am s t ä r k s t e n zur Geldentwer
tung beiget ragen haben, zeigt d ie Tabel le 
unten. D ie erschreckend hohen Preissteige
rungsraten dieser Lis te machen gleichzei t ig 
deutl ich, d a ß die schleichende Ge lden twer tung 
nicht nur mit a l l geme inen M a ß n a h m e n be
k ä m p f t werden kann , sondern d a ß es darauf 
ankommt, i n jedem Einze lbe re i ch konseguent 
auf eine S t ab i l i s i e rung h inzuarbe i t en . Jede 
V e r h a r m l o s u n g dieses Prob lems , die sich auf 
angebl ich U n v e r m e i d b a r e s beruft, k ö n n t e al lzu 
leicht dazu f ü h r e n , d a ß dera r t ig hohe Preis
s te igerungsraten nach u n d nach auch bei dem 
ü b r i g e n A n g e b o t an G ü t e r n und Dienst le is tun
gen h ingenommen werden . N ich t zuletzt die 
Verb raucher selbst m ü s s e n deshalb das ihre 
dazu tun, auf a l l en Geb ie t en mehr Preiss tabi l i 
t ä t zu erreichen. 

Sowei t die Stat is t ik , die w i r v o n der Arbei ts 
gemeinschaft der V e r b r a u c h e r v e r b ä n d e be
kamen . D ie A u f f o r d e r u n g an die Verbraucher, 
wachsam zu se in und durch Vernunf t dazu bei
zutragen, d a ß die Pre ise nicht wei te r klettern, 
ist sicher zu e inem g r o ß e n T e i l berechtigt. 
Jeder v o n uns hat es sicher schon m a l miter
lebt, w i e p lan los u n d ohne jedes Gefüh l für 
W e r t und Preis manche M e n s c h e n einkaufen. 
U n d ich meine, d a ß w i r O s t p r e u ß e n v o n Er
z i ehung u n d aus der E r f ah rung schwerer Jahre 
recht sparsam s ind u n d l i ebe r auf etwas ver
zichten, als das G e l d mi t v o l l e n H ä n d e n unter 
die Leute z u b r ingen . 

A b e r was ist mi t denen, d ie ohneh in unter 
dem E x i s t e n z m i n i m u m leben m ü s s e n ? Die an
gesichts v o l l e r Schaufenster u n d über fü l l t e r 
Regale i n den L ä d e n e r s tma l die M a r k haben 
m ü ß t e n , u m sie dann w i e d e r u n d wieder um
zudrehen? N a c h e iner neuen Erhebung der 
D A G v e r f ü g t ü b e r e i n D r i t t e l a l l e r Rentner bei 
uns nicht e i n m a l ü b e r so v i e l G e l d , d a ß sie sich 
r icht ig sattessen k ö n n e n , v o n M i e t e , Bekle i 
dung und anderen A u s g a b e n ganz zu schwei
gen. V i e l e v o n ihnen , v o r a l l e m alleinstehende 
t r a u e n , scheuen auch noch immer den Gang 
zum Sozia lamt , w o m a n i h n e n hel fen k ö n n t e . 

A m schl immsten s i n d die Al le ins tehenden 
aran, bei denen ebenfal ls d ie Frauen über
w i e g e n ; zu zwe i t k a n n man sich besser helfen, 
u n d auch der gutgemeinte Rat, Pre ise und A n -
H- w Z U v e r 9 l e i * e n u n d dort zu kaufen, wo 
die W a r e am pre i swer tes ten ist, l äß t sich oft 
nicht v e r w i r k l i c h e n : V i e l e v o n ihnen sind 
an , gebrechlich, manche gehbehinder t — sie 
s ind gezwungen , i m L a d e n an der nächs ten 
Ecke e inzukaufen . 

H a l t e n w i r a l l e d ie A u g e n offen 1 Damit hel
l en w i r auch ihnen, d ie sich selbst nicht helfen 
k ö n n e n . RVIW 

Meuserwartung der grauen steigt 
In den le tz ten zehn J a h r e n ist die Lebens

e rwar tung der F r a u e n i n der Bundesrepublik 
augeme in gest iegen, so berichtet die Barmer 
Ersatzkasse (BEK) i n der neuesten Ausgabe 
in re r Mi tg l iederze i t schr i f t . Bei Männern hat das 
e r h ö h t e U n f a l l - u n d K r a n k h e i t s r i s i k o , vor allem 
cier 15- bis 2 0 j ä h r i g e n und der 65- bis 75jähri-
gen, dagegen z u u n v e r ä n d e r t e n oder gering-
m g i g v e r k ü r z t e n Lebense rwar tungen geführt . 
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5. Fortsetzung 

Ddnn si tzen sie e in V i e r t e l s t ü n d c h e n beisam
men, es w i r d sogar e in halbes daraus und 
Mutter Hagge fragt A n n a dies und jenes aus 
dem Dorf, denn sie kennt die F a m i l i e Horch 
und hat auch v o r Jah ren f lücht ig den al ten 
To l l gekannt, zumindest oft gesehen. E i n na
türl iches, k r ä f t i g e s Menschenk ind , denkt sie be i 
sich, und sie w e i ß , da sie nun A n n a g e g e n ü b e r 
sitzt, ganz sicher, d a ß dieses M ä d c h e n nicht nur 
zufäll ig v o n F rank mit nach K ö n i g s b e r g ge
bracht worden ist, sondern d a ß die Bez iehungen 
zwischen be iden ü b e r Tanzen be i der Pre i sver 
tei lung im D o r f k r u g u n d ü b e r gelegentl iches 
Fische-Reinmachen, w o v o n F r a n k ihr e r z ä h l t 
hat, erhebl ich hinausgehen. So etwas fühl t 
eine Frau , das braucht i h r ke ine r zu sagen. 

Standesvorur te i le kennt sie nicht. U n d eine 
kraftvolle Gesundhei t , die ihre Säf te aus dem 
Boden des freien Landes gesogen hat, ist un
endlich v i e l wert . K ö n n t e sie F rank zum B e i 
spiel diese A n n a T o l l zur F r a u w ü n s c h e n ? 

Die be iden s ind schon l ä n g s t gegangen, als 
Frau Hagge diese G e d a n k e n bewegen. Sie 
glaubt zu wissen , was den Sohn zu der Fischer
tochter g e f ü h r t hat. F rank , der i n e inem Beruf 
harter, nervenkos tender Kopfarbe i t steht, der 
sich T a g für T a g unter v i e l e n Menschen und 
in der s e l b s t v e r s t ä n d l i c h e n V i e l f a l t der G r o ß 
stadt bewegt, hat j a schon f r ü h z e i t i g begonnen, 
sich e in Gegengewicht i n se inem Sport zu schaf
fen, i n der Segele i , mit der er sich b e w u ß t v o n 
jeder l ä r m v o l l e n U m g e b u n g absetzte. 

U n d k a n n nicht die Fischerstochter A n n a 
gleichsam die For t se tzung dieses H i n d r ä n g e n s 
zum Schlichten sein? Ist v ie l l e ich t die A n n ä h e 
rung an solch e inen Menschen das gleiche auf 
seelischem Gebie t , was das Fah ren i m K u r e n 
kahn für die ä u ß e r e n L e b e n s u m s t ä n d e bedeu
tet? Der W u n s c h nach E r g ä n z u n g i m Einfachen 
und Unproblemat ischen? O d e r nicht nach E r 
g ä n z u n g , sondern nur nach Ausspannung? 

W e n n das die Kraf t ist, die F r a n k zu A n n a 
treibt, so sieht seine M u t t e r Gefahren und 
Schwier igkei ten voraus . Besser gesagt, sie fühlt 
sie. 

W e i l sie i h n j a gut kennt . * 
A u f der N e h r u n g s s t r a ß e huschen die Lichtf in

ger der Scheinwerfer ü b e r K i e f e r n u n d die 
gleich hinter dem G r a b e n stehenden B i r k e n 
büsche . Fa l t e r t aumeln i n die St rahlen und 
tauchen im Lufts t rom des Fahr twindes sei t l ich 
v o m W a g e n wiede r i n die Dunke lhe i t . 
1 F r a n k schaltet die g r o ß e n Scheinwerfer aus, 
'fährt l angsam nur mit k l e i n e m Stadtlicht u n d 
späht zur Seite. U n d dann scheint er entdeckt 
2u nahen, was ei suchte. Plötz l ich bringt er den 
Wagen an der ( j r a s b ö s c h u n g des S t r a ß e n r a n 
des sanft z u m H a l t e n , schaltet das Licht ganz 

aus, und nun sieht man sie, rechts und l inks 
des Weges im Grase : Hunder te v o n Leucht-
w ü r m c h e n . 

W e i t entfernt h ö r t man das Gespensterlachen 
eines Uhus . 

Durch die leichte und nicht unangenehme 
K ü h l e des Abends schwingt der Duft des W a l 
des, der G r ä s e r und Blü ten . U n d die G l ü h w ü r m 
chen s ä u m e n die S t r a ß e . 

„S iehs t du sie, A n n a ? " „Ja , schön." 
„ W a n n m u ß t du zu Hause sein, A n n a ? " 
„ Je t z t ist es ohnehin schon s p ä t geworden." 
„Und kommt nicht mehr drauf ari." 
„Ich w e i ß nicht . . ." * 
Eines Tages hat sich Frank v ie le Stunden 

lang mit dem H a n d k a h n an dem Schilf auf der 
anderen Seite des Dorfes herumgetrieben. Er 
hat den B l ä ß h ü h n e r n zugesehen und zwe i Enten 
geschossen, hat das Boot auch eine W e i l e ins 
Schilf geschoben und dar in wie hinter einer 
g r ü n e n W a n d lang gelegen, i n die Sonne ge
blickt , auch e in W e i l c h e n geschlafen. 

A l s er dann wieder um die Ecke biegt, an der 
der Schilfstreifen au fhör t und der Dorfstrand 
beginnt, sieht er He in r ich Jahns, der zwischen 
i n den Sand eingeschlagenen Stangen e in paar 
Netze a u f h ä n g t und sie v o n Tangresten s ä u 
bert. N e b e n ihm aber steht A n n a . 

Sie scheinen mite inander zu sprechen, aber 
offenbar immer nur wenige Wor te , und A n n a 
greift mit der S e l b s t v e r s t ä n d l i c h k e i t eines 
Menschen, der bei solcher Arbe i t zu helfen ge
wohnt ist und der die H ä n d e nicht m ü ß i g s t i l l 
hä l t , wenn i rgend etwas vo r ihnen ist, woran 
man schaffen kann, i n das St r ickwerk der Reuse. 

Es ist nichts an dem Bi lde , das auf V e r t r a u 
l ichkei t , auf e in Stel ldichein hindeutet. U n d 
doch macht der A n b l i c k den s t i l len Zuschauer 
auf dem Wasse r betroffener, als wenn er se
hen w ü r d e , wie der Fischer das M ä d e l lachend 
i m Laufen greift und ihr den A r m um die Hüf te 
legt. D ie beiden stehen w o h l z w e i Me te r v o n 
einander entfernt, aber Frank erscheint es nicht 
so, als s ä h e er z w e i Menschen, sondern als s ä h e 
er e in B i l d , i n wunderbarer , schlichter Harmo
nie v o n einem K ü n s t l e r komponier t und dar
unter s t ü n d e als Unterschrift „Fischer" . 

W e i t e r nichts, dieses eine W o r t hat dem 
K ü n s t l e r ausreichend g e d ü n k t , um die F rau mit 
e i n z u s c h l i e ß e n , die dem M a n n be im schweren 
T a g w e r k hilft und an den Ne tzen steht, wie 
daheim am H e r d . 

V o n jener Harmonie des gemeinsamen W e r 
kes, v o n jener s e l b s t v e r s t ä n d l i c h e n Zusammen
s t immung i n Ha l tung , Gewohnhei t und Umgang 
mit den Dingen fühlt er sich ausgeschlossen. 

Er, F rank Hagge, der selbst einen K u r e n k a h n 
besitzt oder doch einen T e i l davon, der die 
N e h r u n g und das Haff und die D ü n e n liebt, er, 

der den s i lbernen Kurenwin ipe l gewann und 
bei a l len Fischern bekannt ist, er, der jenes 
M ä d c h e n im A r m hielt und danach mehr Recht 
auf es haben soll te als der He in r ich Jahns 
oder e in anderer. 

Er kann nicht so neben der A n n a an den Net
zen stehen, denn die Netze s ind für ihn nur 
Spie l , Unterhal tung, Ausspannung. U n d er kann 
sich ke in B i l d vors te l len , auf dem jene A n n a , 
deren einfache N a t ü r l i c h k e i t ihm so gefäl l t , de
ren festes Fleisch, deren glatte Haut ihn be
rauscht, auf dem jene A n n a mit gleich selbst
v e r s t ä n d l i c h e r G e b ä r d e neben ihm steht, wenn 
er seine A r b e i t tut, wenn er denkt, schreibt, 
Gedanken formt. 

Sachte schiebt Frank mit dem Staken seinen 
K a h n zurück hinter das Schilf. Gegen Sicht ge
deckt setzt er sich an die Riemen und rudert 
wei t genug aufs Haff hinaus, d a ß er nicht mehr 
erkannt werden kann, wenn er nun am Dorf 
vorbei zu seiner k le inen Bucht auf der anderen 
Seite fähr t . 

A n n a so l l ihn nicht sehen. Sie so l l nicht auf 
den Gedanken kommen, d a ß er glaube, sie 
habe etwas mit Fleinrich Jahns. Denn Frank 
ist ü b e r z e u g t , d a ß sie nichts mit ihm hat, in 
dem Sinne. U n d d a ß sie doch v i e l mehr mit ihm 
hat, als Frank viel le icht jemals mit ihr haben 
kann, trotz al ler h e i ß e n K ü s s e und selbst trotz 
jener seltsamen a u f w ü h l e n d e n Nacht zu F ü ß e n 
der W a n d e r d ü n e . 

Hat dieses B i l d , das sich v o r ihn stellte, als 
w ü r d e plötz l ich ein V o r h a n g hochgerissen, 
nichts mit der Unzufriedenheit zu tun, die er, 
selbst nicht wissend warum, hier i n diesen 
schönen Tagen in Sarkau in sich fühlt? O b w o h l 
die Tage mit so v i e l schönen , v o n ihm begehr
ten und geliebten Dingen angefü l l t sind, w ie 
mit der Ferne v o m A l l t a g , mit einem kle inen , 
abgeschiedenen Haus an einer Bucht am W a s 
ser, mit einem starken Schiff, einem guten K a 
meraden, mit Fischfang und Jagd und zu a l lem 
Über f luß auch noch mit der Liebe eines M ä d 
chens, das zu a l lem zu g e h ö r e n schien. Dinge, 
Beschäf t igungen , Erlebnisse, v o n denen ein T e i l 
g e n ü g t h ä t t e , um ihn normalerweise restlos fe
r ienglückl ich zu machen. 

Frank hat den Handkahn wieder am g r o ß e n 
K a h n festgemacht, er ist nicht an Land ge
kommen, sondern sitzt in dem Schiff an die 
Bordwand gelehnt und raucht eine Zigarette. 
Das ist jetzt wicht ig . W e n n es auch noch nicht 
K l ä r u n g bringt, der blaue Rauch schafft den 
ersten leichten Abs t and und l äß t die Gedanken 
e in w e n i g langsamer und gesitteter umeinan-
derturnen. Vie l l e i ch t habe ich heute etwas ge
sehen, was A n n a selbst noch nicht e inmal ahnt. 
Ja , sicher. A n n a ist mit ihrem B e w u ß t s e i n noch 
nicht e inmal in die N ä h e jenes Bildes gekom
men. W o l l t e ich zu ihr sagen: Geh zu Heinr ich , 
ich gebe dich frei, sie w ü r d e mich v e r s t ä n d n i s -

Zeichnung Peter Tidick 

los ansehen, sie w ü r d e glauben, ich wol l te sie 
loswerden, sie w ü r d e vielleicht weinen, v i e l 
leicht zusammenbrechen, viel leicht auch nur 
schweigend den Rücken drehen und leiden. Sie 
w ü r d e leiden und gar nicht wissen, d a ß sie 
selbst schon längs t dort steht, woh in ich sie 
gehen lassen wol l te . 

A b e r was w i l l ich denn? U n d stimmt auch 
alles? Ke ine Phantasie, ke in Hineingeheimnis
sen, mein Lieber? 

* 
Gegen A b e n d wandert Frank zum Dorf und 

telefoniert mit K ö n i g s b e r g . 
Beim Abendbro t sagt er zu O l e : „ ü b r i g e n s , 

ich m u ß morgen nach der Stadt. U n d ich bleibe 
vo r l äu f ig da. Sie brauchen mich nun doch auf 
der Zei tung, wenigstens für einige Tage. Uber 
Sonntag komme ich heraus, wenn ich kann 
und wenn du erlaubst." 

„Das kommt j a ein b ißchen plötz l ich" , meint 
Ole . W a s so l l er dazu sagen. 

A m n ä c h s t e n M o r g e n fähr t Frank zur Stadt, 
die beiden Enten bringt er seiner Mut te r mit. 
O l e w i r d A n n a gelegentlich sagen, d a ß Frank 
ü b e r r a s c h e n d v o n der Zei tung gerufen worden 
ist und einige Zeit nicht herauskommen kann. 
Die Gelegenheit m u ß O l e suchen, es w ä r e nicht 
recht, A n n a vergebl ich warten zu lassen. 

* 

„ N a n u , ich denke, Sie sind noch in Sarkau?" 
Lad iend streckt C a r o l a dem ü b e r r a s c h t e n Frank 
die H a n d hin . M i t v i e l M ü h e hat er soeben 
auf dem belebten Steindamm seinen Wagen 
zwischen zwei anderen bugsiert, um auf dem 
knappen, zum Parken freigegebenen Stück 
auch noch ein P lä tzchen zu erwischen. 

Fortsetzung 'folgt 

Ihr Herz schlügt langer 
wenn Sie es vor Verkalkung schützen und Fettäblagerungen Im Blut und in den 
Gefaßwänden verhindern mit unseren Multlroth-Flrbtrdlttelöl-Kepeeln, zusatz
lich verstärkt mit Vitamin E. Erstaunlich dieses reine Naturpräparat: Schon 30 g 
davon bewirken den Abbau von 5 g Cholesterin, der Ursache der Arterienver
kalkung. 450 Kapseln nur DM 22,80, portofrei von Deutschlands größtem Spezial-
versandhaus für Heildrogen. Mit der Bezahlung können Sie sich ruhig 30 
Tage Zeit lassen. R O T H - H E I L D R O G E N , 8013 Haar/München, Abt. F 242 

Einreiben — sich wohl 
fühlen — besser laufen! 
Kärntener Latschenkiefer-Fluid, 
eine Wohltat für Glieder, Ge
lenke u. verkrampfte Muskeln. 
Erfrischende Durchblutungs
wirkung. Sparsame Spritz
flasche DM 7,50 + Portoanteil 
DM 1,—. W a l l - R e f o r m AG, 
674 Landau,Thomas-Nast-Str. 38. 

Bauernsohn aus Ostpreußen, 35/1,72, 
ev. dkl., mö. nettes Mädel mit 
Interesse für die Landwirtschaft 
zw. bald. Heirat kennenlernen. 
Ich lobe auf meiner Rinderfarm 
in Canada. Zuschr, u. Nr. 22354 an 
Das Ostpreußenblatt. 2 HH 13. 

Neuerscheinung „Die Stimme der Heimat" 
Friedrich weiter: „Mein Ostpreußisches Liederbuch" 
2 Heft Volkslieder und volkstümliche Lieder für 1 Singstimme 
mit Klavier. U. a.: An des Haffes anderem Strand — Fuhr 
aus Königsberg — Mit lautem Jubel — Wild flutet der See — 
Ging ein Weiblein Ferner: Neuvertonungen von Gedichten von 
A. Miegel, Joh. Wolff. F. Kudnig, C. Lange. 31 S. Preis 8,— DM 
Auslieferung nur durch 
Verl. Gräfe & Unzer, 81 Garmisch-Partenkirchen, Ludwigs«r. 39 

Alt. Rentner mit Haus u. Garten 
su. liebe Hausgenossin zw. ge-
meins. Haushaltsführung, spät. 
Heirat angenehm. Auto vorh. Zu
schr. u. Nr. 22341 an Das Ostpreu
ßenblatt, 2 Hamburg 13. 

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

A Minck, 237 Rendsburg, Pf. 

^ ^ H & £ ü l Reusen-,Aal-und 
a Hechtsäcke.Stell-, 

Stak-, Zugnetze, 
r Kaninchen- und 

Katalog frei I Fuchsfangnehe 
Schutjneke gegen VogeTfrafj 

M E C H A N I S C H E N E T Z F A B R I K 
W. K R E M M I N K G 

29 Oldenburg 23 

Über 1 Jahr ^ V B * L,*! köstlich, knackig, *BJk 
Irlach. 

Volles Haar verjüngt 
und wirkt sympathisch anziehend. Haar
nährpflege, besonders bei Schuppen, 
Ausfall usw., mit meinem „Vitamin-Haar
wasser" auf Weizenkeimölbasis gibt 
Ihnen wieder Freude an Ihrem Haar 
Kunden schreiben: „Erfolg großartig", 
,Überraschender Erfolg' etc. Flasche 
7,60 DM. Heute bestellen, in 30 Tagen 
bezahlen. Otto Blocherer, Abt. 60 HD 

8901 Stadtbergen bei Augsburg 

Wsvcto ,m stück 

f k l l a C half länger frisch! 
Tilsiter M a r k e n k ä s e 

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

Vi kg 3,30 DM 
Helm Reglln, 207 Ahrensburg/Holstein i 1 

Bitte Preisliste für Bienenhonig 
und Wurstwaren anfordern. 

Spätaussiedler, Ostpreuße, ev.. led., 
30 J., 1,70 m, dklbl., Nichtraucher, 
mö. ein solides ostpr. Mädel bis 
30 J. zw. Heirat kennenlernen. 
Mögt. Bildzuschr. u. Nr. 22374 an 
Das Ostpreußenblatt. 2 HH 13. 

Ur laub /Re isen 

Suchanzeigen 

Bekanntschaften 

Jttba t £ 
Gurkendoktor 

Einmach- JPty 
. g e w ü r z 

W e i ß e P u d e l 
mit DPK-Paß 

gibt ab Zwinger „von Masu-
ren". Leschinsky, 238 Schleswig, 
Heisterweg 63. Tel. 0 46 21/2 22 19 

Welcher gutsituierte, gläubige Herr 
mö. mit Witwe, 55 J., mittelgroß, 
ohne Anhang, zw. Kamerad
schaftsehe in Briefwechsel treten? 
Kein Trinker. Zuschr. u. 22297 an 
Das Ostpreußenblatt. 2 HH 13. 

SPARK PLUG 
felnsier K A U T A B A K nadi amerlk. ftd 
Herst«))«'; kotibeck t Ci«„ Ingolstadt 

Landwirtin, Witwe, 46/1,68, ev., mö. 
mit nett., solid. Herrn pass. Alters 
in Briefwechsel treten. Zuschr. 
u. Nr. 22282 an Das Ostpreußen
blatt, 2 Hamburg 13. 

Ostpreuße, 38/170, ev., led., su. net
tes, höusl. Mädchen zw. bald, 

i Heirat. Bildzuschr. u. Nr. 22327 
I an Das Ostpreußenblatt, 2 Harn-
1 bürg 13. 

Stadt. Handelsschule Herbst 1924 
Königsberg 

Bald haben wir 
Jubiläum. Liebe 
meldet Euch. 

50j ähriges 
Mitschüler 

Elsa Beiz, geb. Meier, 5 Köln 41 
Uhlandstraße 9 

SONDERFAHRT SONDERFAHRT 

14 Tage Urlaub in Ostpreußen 
16. bis 29. September 1972 

in Alt Jablonken bei Osterode. 
Übernachtung in Bungalows direkt am Schillingsee. 
Sie haben außerdem die Möglichkeit, weitere Orte in 
Ostpreußen zu besuchen. 
Reisepreis einschließlich Busfahrt, Vollpension, Angel-
lizens, Visa 

625,— DM. 
Sie benötigen nur einen Reisepaß. 

Verkehrsbetrieb Walter Imken 
2901 Wiefelstede. Tel. 0 44 02/61 81 

m AI 1 
§ 1 

m 
1$S 

Verschiedenes 

Wer gibt einem Landsmann 
gegen Ferienaufenthalt ein 

Elchgemälde 
oder 

Elch mit Landschaft 
in ö l . 
Fr. Mohr, 7506 Bad Herrenalb, 

Kurpromenade 5 

Bodensee-Meersburg, komf., ruhi-lUrlaub i. d. Rhön bei Bad Brücke-
ges Fenenappartement, Südwest- nau, dir. a. Wald. Ab August noch 
läge f-2-3 Pers. frei noch 12. 8. bislzimmer frei, auch m. Kochgelegenh 
1. 9. u. ab. 1. 10. 1972, Tel.: 05 81/ Klinger, 6491 Schwarzenfels Tel. 
3 24 92 oder unter 22362 an Das Ost-jO 66 64/71 31. 
pieußenblatt, 2 Hamburg 13. 

Urlaub im Bayerischen Wald 
Terr., 100 m z. Schwimmbd., Wald-
spaz., frei ab 5. August. Balk.. 
Bettpr. m. Frühstück 6,— DM. Farn. 
Fröhlich, 8445 Schwarzach, Bayer-

waldstr. 247, Tel. 0 99 62/4 26 

Ruhe und Erholung im Chiemgau, 
inm. bay. Seenplatte, 1000 m. An
gel- u. Wassersport. Wanderwege. 
Schöne Zimmer m. fl. w. u. k. W. 
Übernachtung mit Frühstück von 
5,70 bis 6,— DM + 1,— DM Hei
zung, ab 26 . 8. 1972. Land- und 
Gasth. Stockmeier, Ulsham, 8201 
Eggstätt (Obb), Tel. (0 80 56) 3 46. 

staatl. konz. 

Naturheilanstalt 
Leitung: Heilpr. Graffenber« 

früher Tilsit 
3252 Bad MUnder a. Deister 

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

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

schmerzhafte Entzündungen. 

Hamburgische Landesbank 
Konto Nr. 192344/010 
Landsmannscb. Ostpreußen e. V. 

Treuespende für Ostpreußen Postscheckkonto 
Hamburg Nr. 1121 

Landsmannsch. Ostpreußen e.V. 
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jKain kl ainez ̂ -zeund dtlaudlc aus T^ont 
Heinke Frevert erzählt von einer Begegnung im fernen Italien 

Liebe auf den ersten Bl ick? tch w ü r d e eher 
sagen, es waren derer zwei , und auße r 
dem intensive Neugier , die mich aus 

go t t s j ämmer l i ch schielenden, aber k lugen A u g e n 
betrachtete. Der Liebe meinerseits fehlte er
stens die V e r s t ä n d i g u n g s m ö g l i c h k e i t und 
zweitens die Stimmung, denn ich fand mich, ohne 
die Sprache zu k ö n n e n , in Süd- I t a l i en und mei
ne Laune war denkbar schlecht. 

M e i n e Freundin Ursula hatte mich nach L ico -
la M a r i n a eingeladen, war aber, aus welchen 
G r ü n d e n auch immer, nicht am Flugplatz in 
Neape l gewesen, hatte mich also boshaft einem 
Taxifahrer zum F r a ß vorgeworfen. A l s der durch 
mich also Bereicherte mich abgeliefert hatte und 
befriedigt wieder gen Neapel davonsauste, 
schaute ich mich ver loren in der flimmernden 
Nachmittagshitze um. Da schob sich plötzl ich 
eine braune H a n d in die meine, und der dazu
g e h ö r i g e k le ine Junge führ te mich sicher durch 
die endlos rasende, hupende und stinkende A u -
toschlange hindurch, zum etwas z u r ü c k l i e g e n d e n 
hel lblau angemalten H ä u s c h e n meiner Freundin. 
W o h e r er w u ß t e , d a ß ich zur Signora tedesca, 
der deutschen Dame, g e h ö r t e , erfuhr ich nie. 

W i r stellten gemeinsam durch Rü t t e ln an der 
H a u s t ü r fest, d a ß Ursu la auch hier nicht war 
und l i eßen uns, bereit zu warten, miteinander 
auf meinem Koffer nieder. Er vertr ieb sich die 
Zeit damit, seinen Kaugummi entweder zu kauen 
oder als Blase vor seine vo l len Lippen zu produ
zieren, ich b e m ü h t e mich indessen, die Schweiß
tropfen, die mir von der Stirn ü b e r das K i n n 

Zeichnung Erich Behrendt 

tropften, mit dem Taschentuch vor Eintri t t i n den 
Kleiderausschnitt abzufangen. Die Hi tze war un
beschreiblich. V o n Zeit zu Zei t gli t ten die Schiel
augen flink und prüfend , mit einem vorsichtigen 
Lächeln, über die Signora hin. Sonst geschah 
nichts. 

A l s Ursel endlich erschien, interessierte mich 
ihre Entschuldigung, der letzte Pu l lman zum 
Flughafen sei ihr in der Zwischenstation vor 
der Nase weggefahren und e in T a x i nicht zu 
haben gewesen, wenig. Wicht ig war mir, die 

stumme Freundschaft mit meinem kle inen K a 
val ier endlich durch Wor t e und Taten zu festi
gen. Urse l diente uns als Dolmetscherin. W i r er
fuhren, d a ß er Claud io h ieße , neun Jahre alt 
und mit El tern und zwei k le inen Schwestern 
hier zur Sommerfrische sei. Schräg vis ä vis, 
dort d r ü b e n , wohne er. A l s ich, so informiert, 
endlich das unternahm, worauf er seit gut einer 
Stunde geduldig gewartet hatte, flitzte er, seine 
150 Li re fest in der k le inen braunen Faust und 
ohne uns noch eines Blickes zu w ü r d i g e n , da
von und schlenderte wenig spä te r , mit Inbrunst 
ein Eis lutschend, am Haus vorbei . 

A m n ä c h s t e n Tag stieg die Q u e c k s i l b e r s ä u l e 
noch bet rächt l ich . Es gab nur zwe i Mög l i chke i 
ten, der Gluthi tze halbwegs zu begegnen: Ent
weder man tauchte im lauwarmen Mi t te lmeer 
unter oder man schlenderte zu Franco. Letzteres 
kostete zwar Ge ld , die K ü h l u n g konnte dafür 
aber auch eine intensivere sein, denn Franco 
b e s a ß eine Bar und Gelater ia , einen Eissalon. 

Hie r entdeckte ich Claud io wieder. W i e e in 
kleiner , bebri l l ter Irrwisch sauste er herum, 
rückte S t ü h l e zurecht, wischte Tischplatten sau
ber, leerte Aschenbecher aus, kurz, er schien 
so etwas wie die rechte H a n d von Franco zu 
sein. A l s er mich hinter Ursu la kommen sah, 
breitete sich ein befriedigendes Gr insen auf sei
nem Gesicht aus. Es galt w o h l weniger meiner 
Person als der Tatsache, d a ß er mich, die zweite 
Signora tedesca, nunmehr in seine geldlichen 
Ka lku la t ionen einbeziehen konnte. 

Na tü r l i ch bediente uns der kle ine Ke l lne r mit 
Gelato und Caffe freddo, zog sich dann aber 
diskret zurück. Eine Bedienung hatte sich mit 
der Kundschaft nicht gemein zu machen, basta. 
Franco, ein kle iner blitzsauberer, stets freund
lich l äche lnde r Neapoli taner , l ieß sein .Personal ' 
g e w ä h r e n . * 

Eines Abends, als uns zusä tz l iche Schwüle zu 
stumpfsinnigen Faulenzern in Francos H o l l y 
woodschaukel machte, p r ä s e n t i e r t e uns Claud io 
seinen fami l i ä ren Hintergrund, das heißt , die B r i l 
l e n g l ä s e r leuchteten plötzl ich auf, als ein k l e i 
ner, gutaussehender, d u n k e l h ä u t i g e r M a n n , sei
ne Mogli .? (Ehefrau) hinter sich herziehend, den 
ß a r g a r t e n betrat. 

Der Junge sprach leise und gestenreich auf 
seinen Va te r ein und zeigte dabei verstohlen 
in unsere Richtung. Papa kam, lehnte mit w ü r 
devol ler Höfl ichkei t ab, Platz zu nehmen und 
e r z ä h l t e Urse l , C laud io sei sehr sch i ldd rüsen 
krank gewesen und darum seit Februar mit 
Mutter und den kle inen Schwestern — die 
ü b r i g e n s nie vorgezeigt wurden — hier. V o r 
einigen Tagen sei nun auch er, aus einem V o r 
ort von Rom, auf Urlaub gekommen. 

Niemals sah ich Claud io am Strand oder gar 
im Wasser . A l s ich ihn einmal, Schwimmbewe-
gungen machend und auf ihn zeigend, danach 
fragte, tat er die Frage mit einer wegwerfenden 
Geste ab und tippte sich gleichzeit ig an die 
Stirn. Franco e r z ä h l t e uns spä t e r , der Junge sei 
sehr n e r v ö s seit seiner Krankhei t , d rum sei ihm 
das Baden verboten, und er versuche nun so zu 
tun, als habe er auch gar keine Lust dazu . . . 

N e r v ö s ? Ich hielt die gestenreiche Betrieb
samkeit eher für südl iches Temperament unse
res k le inen Kel lners , aber ich durfte erleben, daß 
dieses erst im K r i e g frei wurde. Ja, es brach 
wahrhaftig ein K r i e g aus in Francos Bargarten. 
Die eislutschenden Fronten waren k lar abge
steckt, hier Italien, dort A m e r i k a . 

L ico la M a r i n a war v o n den A m e r i k a n e r n als 
Erholungsort, sowohl für die Besatzung der 
sechsten Mit telmeerf lot te als auch für die an 
Leib und Seele verbrauchten V i e t n a m - H e i m k e h 
rer ausersehen. Die jungen Amer ikane r waren 
teilweise mit Fami l ie da und bildeten sozusagen 
einen F r e m d k ö r p e r in dem südl ichen , fröhl ichen 
Gle ichmaß . 

Na tü r l i ch gab es auch Kinder . U n d eben sol
che drei A m i - B u b e n l ü m m e l t e n sich eines M o r 
gens auf den S t ü h l e n herum, die C l a u d i o gerade 
eben ordentlich ausgerichtet hatte. Ich schrieb 
an meine Lieben daheim, als plötzl ich ein w ü s t e s 
Geschrei ausbrach. Die w o h l g e n ä h r t e n , rosa 
Buben — alle u n g e f ä h r in Claudios A l t e r — 
schienen, zusätz l ich zur Stuhlunordnung, noch 
etwas für Claud io Ä r g e r l i c h e s gesagt zu haben 

Kurz , mein k le iner Freund pflanzte sich, mit 
böse funkelnden Br i l l eng lä se rn , die F ä u s t e ü b e r 
der winz igen roten Badehose in die Hüf ten ge
stemmt, drohend vor Jungamer ika auf, spuckte 
noch zusä tz l ich auf den Boden und zischte so 
etwas wie „ M a r i u " hervor. 

Wiede r fehlte gerade jetzt meine Freundin 
als Dolmetscherin. Ich konnte also nur wenig 
von dem Schwall b ö s e gemeinter S lang-Wor te 
seitens A m e r i k a und nichts von denen Italiens 
verstehen. Sehen aber konnte ich, d a ß man zu 
dritt C l a u d i o bedrohlich nahe rückte . Ich gab 
das Briefeschreiben auf u n d zog mich l ieber an 
den Rand der Kampfarena zurück , als für den 
mutigen Kle inen , wie aus dem Boden gezaubert, 
V e r s t ä r k u n g in Gestalt von drei kampflust igen 
gleichaltr igen ftalianos nahte. 

Franco und einige italienische Frauen an der 
Bar sahen zwar recht besorgt auf den Gang der 
Kampfhandlungen, r ü h r t e n aber keinen Finger, 
um einzuschreiten. M i t den Yankees wol l te man 
sich lieber nicht anlegen. Die beiderseit ige Ju -
gnd aber gedachte, sehr v i e l mutiger, die Ange 
legenheit k la r zu bereinigen. Nach dem Mot to 
.Genug der Wor te , laßt uns Taten sehen', g ing 
man zur Schlacht, sprich zur handfesten Ke i l e re i , 
übe r . 

Inzwichen suchte und fand der schluchzende 
C l a u d i o seine, Gott sei Dank intakte, aber 
schmutzige B r i l l e wieder. A l s er versuchte, sie 
mit e inem unglaubl ich dunk l en Taschentuch zu 
reinigen, nahm ich den Ramponie r ten bei der 
Hand und zog ihn in unser H ä u s c h e n M e i n e 
Freundin tummelte sich in den M i t t e l m e e r - F l u 
ten, w i r waren also mal wieder ohne die hel
fende Dolmetscherin , aber das machte nichts. 

C laud io blieb der unumstrit tene A n f ü h r e r 
seiner Mannen . Er schien sich an den blutenden 
sommersprossigen Nasen, den heulenden Blau
augen förmlich zu berauschen und ü b e r s a h da
durch leider, d a ß sich dem Fe ind Hi l fe in Gestalt 
einer herbeiei l lenden amerikanischen M a m m i 
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Ohne v i e l W o r t e zu machen — sie konnte 
wahrscheinlich kaum italienisch, wie alle A m e r i 
kaner — teilte die E r z ü r n t e handfeste Ohrfeigen 
unter Kle in- I ta l ien aus und versetzte C laud io 
zusä tz l ich einen solchen Stoß, d a ß dessen Br i l l e 
i rgendwo zwischen den S t ü h l e n verschwand. A l s 
mein kle iner Freund trotzdem noch ein Schimpf
wort parat hatte, sah ich plötzl ich einen Spazier
stock in der amerikanischen Hand . Doch als er 
drohend ü b e r Claudios Lockenkopf geschwungen 
wurde, schien es mir an der Zeit, einzuschreiten. 

„Halt , meine Dame", so stellte ich mich schüt
zend vor meinen k le inen Kämpfer , „wir beide 
s ind G ä s t e i n diesem Land, ich komme aus 
Deutschland, Sie aus A m e r i k a . U n d das", damit 
zeigte ich auf Claud io , „ist mein guter Freund, 
bitte lassen Sie ihn gehen." 

Damit d r ä n g t e ich die Lady langsam, aber ste
tig Richtung Ausgang . Der Ü b e r r a s c h u n g s e f f e k t 
war perfekt. Sie starrte mich sekundenlang halb 
giftig, halb verblüff t an, murmelte noch irgend
etwas sicherlich sehr Ungutes vor sich hin, raff
te ihre Jungens um sich und entschwand. 
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Ich s p ü l t e C l aud io s B r i l l e fein s ä u b e r l i c h ab 
und setzte sie ihm wieder auf die Nase . Ansch l i e 
ß e n d machten wi r eine Hausbes icht igung. Es 
gab für den k l e inen M a n n vieles , was er bewun
dern m u ß t e Besonders angetan hatte es ihm 
eine Flasche Kö ln i sch Wasse r . Ich spri tzte ihn 
h in läng l i ch von al len Seiten. Schön duftend u n d 
mit e inem beachtlichen Schmerzensgeld bedacht, 
wol l te ich ihn entlassen. A b e r an der H a u s t ü r 
bl ieb er stehen, sah mich aus den nun wieder 
sauber g l ä n z e n d e n B r i l l e n g l ä s e r n s t rah lend an, 
nahm meine H a n d und schmatzte e inen feuch
ten K u ß darauf. Dann murmel te er e in „ G r a z i e 
S ignora" und legte mit e inem s p i t z b ü b i s c h e n 
Gr insen , indem er Richtung Fami l ienunterkunf t 
zeigte, einen F inger auf die L ippen . Ich ver
stand, seine Fami l i e durfte v o n der A u s e i n a n 
dersetzung nichts erfahren. 

Ferra Gosta , der g r ö ß t e i ta l ienische Feier tag 
m Sommer, nahte Eine Truppe Schaustel ler hat- ' 

te beschlossen, in dieser Zei t mit K a r u s s e l l und 
Schiffsschaukel L i c o l a zu erfreuen u n d den so
wieso schon infernalischen Krach durch eine 
Li l ipu te i senbahn zu verhundertfachen. A l l a b e n d 
lich bis tief in d i e Nacht h ine in guietschte, puff
te, ratterte sie durch die H a u p t s t r a ß e und k ü n 
digte sich mit e inem penetranten T o n s i g n a l an. 

C l a u d i o wurde, dank meiner f inanz ie l l en Hi l fe , 
ihr s t rahlender Dauergast . Ich k a m mi r vor , w i v 

die Grä f in Leonore aus dem „ T r o u b a d o u r ' ' . 
A b e n d für A b e n d stand ich auf dem „Sö l l e r " — 
einem vermorschten Bre t t e rba lkon — u n d erwar
tete meinen k l e i n e n „ M a n r i c o " . Er brachte mir 
zwar k e i n S t ä n d c h e n , aber er war f m i r auf H i n -
und Rückfahr t im B ä h n c h e n stehend — mit e i
nem schmachtenden V e r d r e h e n seiner Schielau
gen lange H a n d k ü s s e zu, so lange, bis das G e l d 
verbraucht war. 

Nachdem w i r w ä h r e n d dreier W o c h e n zu dik-
ken Freuden geworden waren , ohne uns eigent
lich so rectit v e r s t ä n d i g e n zu k ö n n e n , k l ingel te 
es eines A b e n d s s p ä t an unserer H a u s t ü r Ich 
öffnete . Da stand C l a u d i o mit sauberem Hemd 
und schicken, m i r gänz l i ch unbekannten Bermu
da-Shorts, die um seinen mageren Popo ge
z w ä n g t waren. A n seinen dicken B r i l l e n g l ä s e r n 
i e t e n T r ä n e n herunter. 

Ur su l a , die Dolmetscher in fehlte, wie immer, 

Ztln
 C l a U d i o u n d i d l - u n * s ° gerne 

auch mit W o r t e n n ä h e r g e k o m m e n w ä r e n . 
„ P e r m e s s o , f ini to" , murmel te er und „Ar r ive -

aerci S ignora" . 

tP:A^ r i V e dt r c i, a m i g o i , a l i a n o " , mit diesen Wor- ' 
ten, d , e sicherlich total falsch waren, nahm ich 
den k le .nen M a n n fest in die A r m e e . 

dnnn Ü P f 6 d a b , e i a u f m e i n e r o t e Holzke t te und 
<nn auf sem Herz . Ich verstand. A l s ich ihm 

das Geschmeide um den Ha l s legte, d r ü c k t e er 
S " r f a s t « " h e i m l i c h e r Inbrunst seine Lippen 

P ; T d e u d a b e i flammend rot und sauste 
„ r i p T a u * nur "och e inmal anzuschauen 

m die Dunke lhe i t hinaus. 

R i * Ä ! « P ä t e r s a ß i d l w i e d e r im Flugzeug 
3 1 ' ? A l s l c h i n schwindelnde? Hö 
ü c k b l i i o H ^ a , , e w ° l k e n sdiwebte , wurde feil 

k l e b e n n " d -u' d a ß i c h a l t e s Haus für den 
m L J f C l d u d i ° n so etwas wie 

'e ine erste g r o ß e Liebe gewesen war. 

s A w i n o . 8 ^ 1 5 ^ U e ß m i c h w e n i g spä te r be-
uncTKin / T ^ M a s * j n e und meinen Kindern 
und K indesk inde rn entgegenschreiten. 

i ü ^ f e s o m f ? « r r n u ' k , e i n * b p r R r h a t d a " 
" " , l a « ch, 1 U B e , he r r l chen - „ n r - n i e i -

' ^ i X S ! n

r a F n r F e r i e n l a 9 e n i e i n c ^ " Z große 
zie t l „ n E i ' r m e r u n g behalte. M i l l e Gra-

e ' t a u s » e n d Dank, C l a u d i o ! 
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Das Ctfiprni&mblßii Kultur 

Augustinus hat emmal gesagt: „ W e n n wir 
von der Zei t sprechen, scheint uns vö l 
l ig k l a r zu sein, was wi r meinen, und 

doch ist nichts so d u n k e l und so schwer zu ver
stehen." A h n l i c h v e r h ä l t es sich mit dem Be
griff .Kul tur ' . E ine D i skuss ion ü b e r e die Fraqe 
was Kul tu r sei, führ t leicht ins Uferlose Der 
Begriff .Kul tur ' ist zwie l i ch t ig , schi l lernd, v o l 
ler Paradoxe. Entstanden ist er im 17. Jahr
hundert, wurde abgeleitet v o m lateinischen 
Begriff .cultura ' (Landbau, Pflege) und ange
wendet im Sinne v o n .Pflege der geist igen 
Güter ' . Im 18. Jahrhunder t begann man v o n 
Kulturgeschichte' zu sprechen, das W o r t .ku l 

turell' taucht erst in unserem Jahrhunder t 
auf. 

Unter K u l t u r verstehen wi r heute keines
wegs nur Museen , B i b l i o t h e k e n und die sprich
wört l ichen E l f e n b e i n t ü r m e weltfremder Ge 
lehrter, sondern nahezu alles, was i n der 
menschlichen W e l t ü b e r die b l o ß e Befr iedi 
gung der v i t a l en B e d ü r f n i s s e hinausgeht. T e i l 
weise ist sie zum Konsumgut geworden wie 
alles in unserer v i e l g e s c h m ä h t e n Konsumge
sellschaft. Es gibt eine regelrechte K u l t u r 
industrie. D a uns der Gegenwar t g e g e n ü b e r 
die Perspekt ive des His tor ischen fehlt! ist es 
uns unmögl ich , die K u l t u r unserer Zei t als 
Einheit zu sehen. A l l e r d i n g s fällt es uns auch 
sonst schwer, uns vorzus te l len , w ie k ü n f t i g e 
Generationen das kompl iz ie r t e G e f ü g e v o n K u l 
turen und Subkul tu ren unserer Gesellschaft 
auf einen Nenne r werden br ingen k ö n n e n . 

Sicher gibt es so etwas wie die K u l t u r un
seres technischen Zei ta l ters : v o n der Beton-
und Stahlarchitektur bis zum .Industrial De
sign'. Gle ichze i t ig gibt es Subku l tu ren — wie 
etwa diejenige der Hipp i e s —> mit eigenen 
Stilen, von der M u s i k ü b e r M a l e r e i , Poesie, 
Theater bis zur Haartracht; dazwischen Reste 
traditioneller K u l t u r ü b e r l i e f e r u n g e n . "* 

In der a l lgemeinen E r k l ä r u n g der Menschen
rechte w i r d gefordert, d a ß jeder Mensch das 
Recht habe, „ am ku l tu r e l l en Leben der Gemein 
schaft frei te i lzunehmen, sich der K ü n s t e zu 
erfreuen und am wissenschaftl ichen Fortschrit t 
und dessen W o h l t a t e n te i lzuhaben" . W a s be
deutet dieses Recht a l ler auf K u l t u r ? H e i ß t 
das Demokra t i s i e rung f r ü h e r e r E l i tekul turen? 
Oft w i r d es so verstanden. Ku l tu rgu t als K o n 
sumgut für a l le . 

W i r m ü s s e n , wenn w i r heute v o n K u l t u r 
und vo r a l l em v o n Demokra t i s i e rung der K u l 
tur sprechen, ganz anderes im A u g e haben. 
Es kann sich nicht aussch l i eß l i ch darum han
deln, die W e r k e der g r o ß e n Meis te r , die A u s 
druck h ö c h s t e r W e r t e verganener Ze i t en sind, 
der Masse schmackhaft zu machen. (Damit ist 
natürl ich nichts gegen den K u n s t g e n u ß eines 
richtig darauf vorbere i te ten Pub l ikums gesagt!) 

August S t u l l Kurische Nehrung 

aus dem 
Unsere gesamte Bildungsarbeit muß zu einem harmonischen Ganzen zusammenwachsen 

Es geht v i e lmehr darum, jedem einzelnen die 
Möglichkei t zu geben, seine P e r s ö n l i c h k e i t und 
vor a l lem auch seine schöpfe r i schen F ä h i g 
keiten v o l l zu entfalten. K u l t u r , so aufgefaß t , 
erhäl t die ih r zukommenden Dimens ionen . Sie 
wird aus dem Elfenbeinturm, in den w i r sie 
so gern verbannen, befreit. Sie w i r d auf diese 
Weise i n enge Bez iehung zur B i l d u n g gesetzt. 

Kul tu r ist heute das H a u p t z i e l und der 
eigentliche Inhalt der „ E d u c a t i o n permanente", 
jener neuen Perspek t ive v o n Erz iehung und 
Bildung, aus der heraus a l le Bi ldungsarbei t 
sich zu e inem harmonischen Ganzen zusammen
schließt. Sie u m f a ß t somit alles, was schu
lische, a u ß e r s c h u l i s c h e sowie nachschulische 
Bildung anbetrifft. 

Eines der schwierigsten Probleme, das sich 
bei einer umfassenden Bi ldungsp lanung und 
Erneuerung der Bi ldungss t ruk tu ren stellt, ist 
die Frage, w i e die e inze lnen A s p e k t e der 
,Education permanente ' prakt isch aufeinander 
abgestimmt werden m ü s s e n , damit sie e in har
monisches Ganzes b i lden . W i e m u ß beispiels
weise die Schule umgestaltet werden, damit sie 
zu einer r ichtigen V o r b e r e i t u n g auf die Er 
wachsenenbildung wird? W i e k ö n n e n w i r auch 

die Massenmedien als Institution zur V o l k s 
b i ldung einsetzen und nutzen? 

K u l t u r h e i ß t .Öffnung zur W e l t ' . Ku l tu r 
b e w u ß t s e i n h e i ß t aber unter anderem auch „in 
der Gegenwar t leben", he iß t , die W e l t ver
stehen. Die M e h r z a h l der Menschen lebt heute 
in einer W e l t , die schon lange nicht mehr ex i 
stiert. Das gil t für die Pol i t ik ebenso wie für 
vie le Bereiche v o n Wissenschaft und Technik. 
Unter den verschiedenen Formen v o n A n 
alphabetentum, die noch immer verbreitet sind, 
ist der wissenschaftliche Analphabet ismus 
vie l le icht der auffä l l igs te . Wissenschaftliche 
Kenntnisse sind ebenso Bestandtei l der K u l 
tur w ie Kuns t und Literatur. E i n wissenschaft
licher Ana lphabe t ist ebenso unkul t iv ie r t w ie 
e in Ingenieur, der alles Schönge i s t i ge ver
achtet. 

Der Mensch, der b l ind ist für das, was i n 
seiner Zeit geschieht, ist nicht nur zur V e r -
s t ä n d n i s l o s i g k e i t , sondern auch zur Verzwei f 
lung an seiner Gegenwart verurtei l t . A u c h die 
Kenntnis der g r o ß e n Probleme unserer Zeit 
g e h ö r t zur Ku l tu r . Leider werden Geschichte 
und vo r a l l em S t a a t s b ü r g e r k u n d e i n v i e l en 
Schulen noch mangelhaft unterrichtet. H i e r 

k ö n n e n und m ü s s e n die Massenmedien i n die 
Lücke springen. Sie m ü s s e n helfen, die A u 
gen zu öffnen für die W e l t v o n heute mit 
a l l ihrer Problematik, Dabei darf eines nicht 
vergessen werden: K u l t u r setzt Wer ts t rukturen 
voraus. Es gibt nicht nur eine ä s the t i s che — 
es gibt auch eine ethische Dimension der 
Kul tur , wie es auch eine ethische Dimension der 
Erziehung und Bi ldung gibt. Dabei w i r d an 
die Massenmedien die Forderung nach höch
stem V e r a n t w o r t u n g s b e w u ß t s e i n gestellt. 

Seit kurzem ist der Kulturbegri f f einem 
bemerkenswerten W a n d e l unterworfen. A u f 
dem Boden internationaler kul ture l le r Zusam
menarbeit ist so etwas wie e in neues Kul tu r 
v e r s t ä n d n i s im Entstehen. V o r a l lem seit der 
U N E S C O - W e l t k o n f e r e n z ü b e r Ku l tu rpo l i t i k 
(Venedig 1970) verbreitet sich wel twei t die 
Einsicht, d a ß unter Ku l tu r a l l das zu ver
stehen sei, was die Q u a l i t ä t menschlichen Le
bens b e r ü h r e . 

Damit w i r d die Ku l tu r ins Zentrum der ge
samten Entwicklungsproblemat ik gerückt . Z i e l 
einer s innvol len Entwick lung kann schließlich 
nichts anderes als eben die Q u a l i t ä t mensch
lichen Lebens sein. Charles Hummel 

Meisterschüler von Eduard Bischoff 

^az jKaäet 
Stott 

(Zu der nebenstehenden Abbildung) 

Eine Freundschalt fürs ganze Leben erwuchs 
einst in Königsberg zwischen zwei Menschen 
verschiedener Generationen: Der Maler August 
Stoll ist seinem früheren Lehrer, Prof. Eduard 
Bischoff, noch heute verbunden. Davon zeugte 
auch eine gemeinsame Ausstellung der beiden 
Künstler vor Jahren in der Stadt Dillenburg, in 
der Stoll geboren wurde und in der er heule 
wieder lebt. 

Der frühere Meisterschüler des ostpreußischen 
Malers verdankt seinem Lehrer viel, was seine 
künstlerische und menschliche Entwicklung be
trifft; er assistierte ihm bei der Ausführung 
großer Wandmalereien in Ostpreußen. Dabei 
lernte August Stoll auch die Heimat seines Leh
rers kennen und lieben. Gemeinsame Malerrei
sen aul die Kurische Nehrung vermittelten dem 
jungen Künstler starke und bleibende Eindrücke. 
Davon spricht auch das Gemälde, das wir auf 
dieser Seite abbilden. 

Das Tier als Objekt der Kunst — vor allem 
das Plerd ~ stand lür den Maler im Mittel
punkt seines Studiums, ebenso die Darstellung 
des Menschen. Heute hat er sich im stärkeren 
Maße der Landschaftsmalerei zugewandt. Der 
Künstler möchte sich, wie Dr Walter Lieh in 
einem Ausstellungskatalog schreibt, nur be
dingt als Naturalist verstanden wissen Vom 
Impressionismus ausgehend, strebt er in seinen 
Bildern über das Naturvorbild hinaus. Er ko
piert die Natur nicht, sondern er komponiert 
seine Bilder und „übersetzt" nach bestimmten 
künstlerischen Gesetzen. -r 

^-Liotz ^-einsehen 
wizd aleä peßesen 

Weiterer Anstieg der Buchproduktion 

D ie Bedeutung der Z e i t u n g s l e k t ü r e hat 
unter Rundfunk und Fernsehen nicht ge
li t ten. A b e r Sorgen bestanden um das 

Buch. W ü r d e nicht das Bücher lesen angesichts 
der Massenmedien z u r ü c k g e h e n ? N u n , eine 
j ü n g s t veranstaltete Umfrage hat ergeben, daß 
die Zah l der Bücher l e se r trotz des Fernsehens 
und der auf Sex getrimmten Zeitschriften in 
nerhalb der letzten zwanz ig Jahre konstant ge
bl ieben ist. Die Ziffern des Buchabsatzes klet
terten sogar in die H ö h e . Antwor te ten auf die 
Fidge nach einem gelegentlichen Buchkauf vjpr 
15 Jahren rund 46 Prozent der Befragten bje-
jahend, so ist diese Ziffer inzwischen auf 67, Pro
zent gestiegen. Der A n t e i l derer, die weniger 
als zehn Bücher zu besitzen vorgeben, sank im 
letzten Jahrzehnt auf sieben Prozent. Ke ine 
Ü b e r r a s c h u n g bietet die Tatsache, daß die j ü n g e 
ren J a h r g ä n g e eifrigere Leser v o n Büchern sind 
als die ä l t e r e n . 

Schwier ig w i r d es, wenn man die Aussichten 
des Buches volkswirtschaft l ich betrachtet. D a 
gibt es Unsicherheitsfaktoren, besonders durch 
die starke Konkur renz und das immer g r ö ß e r e 
Angebot . Die Buchverleger rechnen zwar mit 
einem weiteren Ans t i eg ihrer Produkt ion, aber 
einem geringeren A n t e i l am gesamten Druck
gewerbe. „ Die Buchprodukt ion wächst , aber 
unterdurchschnittlich", he iß t es in einer Voraus 
schau für die nächs t en Jahre. Be i den Sortiments
b u c h h ä n d l e r n stieg der Absa tz i m letzten Jahr
zehnt zwar um 62 Prozent, die Kos ten e r h ö h t e n 
sich jedoch um 92 Prozent. Der Re ingewinn ging 
von 8,3 auf 5,6 Prozent zurück. Der Umsatz der 
T a s c h e n b ü c h e r hat sich stark ausgedehnt. Ihr 
A n t e i l an der gesamten Buchprodukt ion verdop
pelte sich. 

Die Zah l der Erstauflagen hat sich bei uns 
in den letzten zwanzig Jahren vervierfacht: 1970 
gab es fast 39 000. Damit steht zwar die Bundes
republ ik Deutschland i n der W e l t an dritter 
Stelle neben den Riesen U S A und Sowjetunion, 
aber der enorme A n d r a n g neuer Bücher auf dem 
M a r k t bedeutet für den Buchhänd le r wachsende 
Schwierigkei ten durch Platzmangel und stei
nende Kosten. Bei g r ö ß e r e r Elas t iz i tä t des A n 
gebots k ö n n t e , so meinen Fachleute, der Buch
absatz noch bedeutend gesteigert werden, vor 
al lem durch die immer mehr zunehmende Fre i 
zeit auch bei den J ü n g e r e n . Helmut Steinke 

der Weichsel 
Auf einem Birken floß 
trieben wir weichselabwärts, 

Blieben sechs Tage im März 
auf dem Strom und träumten. 

Mädchen mit Kränzen im Haar 
winkten über Grenzen uns zu, 

Doch gönnte die Zeit uns 
Nicht Rast noch Ruh. 

Unser Ziel lag so weit 
unsre Welt war so groß 

Verse: Georg Hermanowski 
Die Zeichnung stammt von dem flämischen Maler 
J. Roelants 
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Copernicus-Geburtstag 1973 in Krakau S-S-**»-* 
Internationale Astronomen -Vereinigung erwartet zweitausend Wissenschaftler aus aller Welt 

D as Tauziehen um Nico laus Copernicus 
das nun bereits se i l ü b e r zwei Jahren 
anhä l t , ist entschieden. Die „ In t e rna t i o 

nale As t ronomenvere in igung" hat ihre Entschei
dung getroffen: Ihr a u ß e r o r d e n t l i c h e r K o n g r e ß 
anläßl ich des 500. Geburtstages des Nico laus 
Copernicus am 19. Februar 1973 w i r d in W a r 
schau und K r a k a u stattfinden. Damit wurde dem 
polnischen A n t r a g entsprochen, den „großen 
Polnischen Gelehr ten und polnischen Reichsbür
ger N i k o l a i Kope rn ik in seiner eigenen Heimat 
zu ehren". 2000 Wissenschaftler aus der ganzen 
W e l t werden zu diesem bisher g r ö ß t e n inter
nationalen K o n g r e ß in Polen erwartet, der vom 
4. bis 12. September 1973 — also trotz jahre
langer Vorbere i tung erst ein halbes Jahr nach 
dem Geburts tag! — stattfinden wi rd . 

Der K o n g r e ß w i r d von zahlreichen anderen 
Veransta l tungen umrahmt werden, man w i r l 
Copernicus ein ganzes Jahr lang feiern, wi rd 
die These von seiner polnischen Herkunft — 
'nd aus dieser abgeleitet, von dem „polnischen 

Schlesien", aus dem er v ä t e r - wie mü t t e r l i che r 
seits he rkün f t i g war, zusä tz l ich von der nun 
qrad wieder von höchs te r A u t o r i t ä t anerkann 
ten „poln ischen D iözese Ermland" , in der er 
sein Leben lang wirkte , lautstark v e r k ü n d e n 
und somit aus dem Copernicus-Jahr ein Jahr des 
t r iumphierenden polnischen Nat ional ismus — 
ähnlich dem Festjahr des polnischen Mi l l en iums , 
das wi r kürz l ich erlebten — machen. U n d die 
W e l t der Wissenschaftler w i r d geschlossen hin
ter Polen stehen, die katholische Kirche Polens 
wi rd auf einen ihrer g r ö ß t e n S ö h n e , den poln i 
schen Domherrn Kopern ik , zurückb l icken kön
nen und nach ihrem j ü n g s t e n Sieg im V a t i k a n 
— D i ö z e s e n r e g e l u n g —, nun ihrem Staate die 
zweite Morgengabe p r ä s e n t i e r e n und sich so, 
erneut, als „ s t a a t s t r e u und staatsergeben" zei
gen k ö n n e n . Sie w i r d aber a u ' ' l ie zweite Ent
t ä u s c h u n g erleben m ü s s e n , d a ß dieser kommu
nistische Staat ihren Bei t rag zumindest mit 
l ä che lnde r M i ß a c h t u n g hinnehmen wi rd , genau 
so wie er in der in Rom durchgesetzten Diöze
senregelung ein Danaergeschenk, einen „ t ro jan i 
schen Schimmel" sieht, aus dem jederzeit K a r d i 
nal W y s c h i n s k i mit Stab und M i t r a herausstei
gen kann, um sich neben Gie rek zu stel len und 
v o n der polnischen B e v ö l k e r u n g , den treuen 
K a t h o l i k e n Polens, s t ä r k e r umjubelt zu werden 
als der immerhin recht p o p u l ä r e oberschlesische 
Po l i t ike r . 

W a s haben w i r nun zu diesem Sieg Polens, zu 
diesem Sieg der Gesch i ch t sve r f ä l s chung und der 
a n m a ß e n d e n nationalist ischen A d a p t i o n beige
tragen? N u n , die Deutschen haben, statt sich 
lür ihren Copernicus einzusetzen, wieder ein
ma l verzichtet. In Mit te ldeutschland begann es, 
wo die Machthaber Po len den T r iumph groß-
zugig ü b e r l i e ß e n und sich zum Bekenntnis ent
schlossen: Copern icus war Pole, war polnischer 
Gelehrter , zäh l t zu den G r o ß e n der polnischen 
Geschichte. 

Be i uns im Wes ten sd i ien man anfangs zu 
zöge rn , j a man schien für das Copern icus-Jahr 
eigene Vorbere i tungen zu treffen. M a n g r ü n 
dete eine „Gesel lschaf t zur D u r c h f ü h r u n g des 
Copernicus-Jahres 1973", und es war der erste 
Schritt dieser Gesellschaft, Kontak te mit Polen 
aufzunehmen. Immer mehr verstummte diese Ge
sellschaft und glich ba ld der „ s c h w e i g e n d e n 
Kirche" , die es nicht e inmal für nö t ig hielt, Pro
teste anzumelden, wenn man es d r ü b e n a l lzu 
bunt trieb, wenn beispielsweise polnische W i s 
senschaftler auf eine Amer ika -Tournee geschickt 
wurden, um das „poln ische Copern icus-Jubi -
l ä u m " zu propagieren. 

Die In t e r e s se lo s igke i t an Copernicus , im L a 
ger der Ver t r iebenen selbst, ermutigte nicht zu
letzt die H ü t e r des ku l tu re l l en Erbes der Bun
desrepublik Deutschland, immer k ü r z e r zu tre
ten; und in der deutsch-polnischen Schulbuch
konferenz stimmte die deutsche Delegat ion, die 
sich nach polnischen Aussagen „po ln i scher als 
die Polen g e b ü r d e t e " , der These v o m „polni 
schen S t a a t s b ü r g e r Copern icus" bere i twi l l igs t 
zu. Verz icht also h ü b e n wie d r ü b e n i m geteil ten 
deutschen Va te r l and! Schweigen zumindest im 
Lager der Landsleute des N ico l aus Copernicus , 
die kaum in ihren eigenen Presseorganen der 
Wahrhe i t Zeugnis zu geben bereit waren und 
Zeugnisse dieser Wahrhe i t wie des V e r s ö h -

Noch einmal: 

Die Holzwäscher 
Der Artikel „Die ,Holzwäscher' wurden schnell 

vergessen", Folge 12, S. 13, vom 18. 3. 1972, hat 
mich sachlich und sprachlich sehr interessiert. 

Das hier so merkwürdige Wort „waschen" in 
der Verbindung mit der Tätigkeit „Holz waschen", 
d. h. die angeflößten Balken aus dem Fluß auf das 
Ufer zu ziehen, für das es im Deutscl>en keine 
rechte Erklärung gibt, dürfte auf das litauische Ver-
bum vaioti = fahren, führen, zurückzuführen sein. 
Hierbei wir der Laut z wie der Laut G im Wort 
Genie ausgesprochen. Da die mittelalterlichen Chro
nisten und „Bürokraten" fremdsprachliche Worte 
in seht eigenwilliger Phonetik mit den im deut-
idien Alphabet zur Verfügung stehenden Buchstaben 
wiederzugeben pflegten, ist daraus das Wort „wa
schen" entstanden. Es müßte aber hier ebenfalls der 
sch-Laut wie der Laut G im Wort Genie ausge
sprochen werden. Damit wäre das Problem gelost-
und dieses um so mehr, als in damaliger Zeit fät 
diese Arbeit wohl vor allem die einheimischen Li
tauer bzw. Altpreußen herangezogen wurden. — 
Ihr Wort für diese Tätigkeit wurde nicht ins 
Deutsche übersetzt, sondern als landesübliche) 
„Fachausdruck" lediglich in verdeutschter Form in* 
Deutsche übernommen. Solch eine Wortübertubnn 
war und ist ja in sprachlichen Grenzgebieten keim 
Seltenheit. Dr . G ü n t h e r M ü n d e l 

Im Dom zu Frauenburg, wo er lange gewirk t hatte, fand Copernicus seine letzte R u h e s t ä t t e 
Foto: Löh rieh 

nungswil lens einer echten, nach beiden Seiten 
reichenden und von beiden Seiten zu erwarten
den V ö l k e r v e r s t ä n d i g u n g mit U n v e r s t ä n d n i s 
entgegentraten. 

N u n ist es soweit : die wel twei te „ In t e rna t io 
nale As t ronomen-Vere in igung" — die es ja 
schließlich am besten wissen sollte! — hat ge
sprochen und hat entschieden. Die deutsche Bun
desregierung kann aufatmen — und man hö r t sie 
bereits aufatmen!!! —, ihr Entgegenkommen an 
Polen, ihre Morgengabe hinsichtlich künf t ige r 
V e r s t ä n d i g u n g s h o f f n u n g e n — oder besser I l lu 
sionen — ist „ b e g r ü n d b a r " geworden, sie hat 
das A l i b i erhalten, um ihre Verzichts le is tung 
(die wievielste?) zu rechtfertigen. 

Fragt sich nur: W e m ist damit gedient? Uns . . . 
deren Ansehen vo r der W e l t durch Feighei t und 
Kriecherei doch nur Schaden le iden kann? Den 
Polen, die sich in immer mehr nationale V e r 
messenheit hineinsteigern, bis auch dieser K r u g 
— einem Naturgesetz folgend — in Scherben 
fallen m u ß ? Der V ö l k e r v e r s t ä n d i g u n g gar, an 

deren W e g ein neuer Mei l ens t e in der Verb i t t e 
rung und des Unbehagens gesetzt wurde? 

W i e w i r d es im Copernicus-Jahr hinsichtl ich 
dieser bundesdeutsch-polnischen K u l t u r v e r s t ä n 
digung aussehen: W e r d e n jene, die sie heute 
mit a l len M i t t e l n der Selbstaufgabe zu forcieren 
versuchen, dann noch das Ruder in der Hand 
halten — was für die polnische S e l b s t b e s t ä t i 
gung ja so wicht ig ist? Oder w i r d dieser po ln i 
sche Pyrrhus-Sieg bereits im Augenb l ick , da 
man ihn v o l l auskosten möchte , durch den W e r 
mutstropfen einer neuen bundesdeutschen „Auf
fassung" g e t r ü b t sein? 

Lügen haben kurze Beine. W a s mit der A n e r 
kennung durch die heutigen Machthaber h ü b e n 
wie d r ü b e n steht und fällt, w i r d kaum Histor ie 
werden. Darauf aber sollte es den so nat ional
b e w u ß t e n Polen doch schließlich ankommen. 
W a s n ü t z t ein „Sieg" heute — an den viel le icht 
nicht e inmal mehr die eigenen K i n d e r glauben 
werden? Pol i t ik ist noch lange keine Geschichte 
auch wenn Po l i t ike r Geschichten zu schreiben 
oder auch nur zu e r z ä h l e n wissen. G H 

Schützenfeste seit der Ordenszeit 

Zwischen Pfingsten und der Getreideernte 
feierte man in a l len S t ä d t e n unter Be
te i l igung der gesamten B e v ö l k e r u n g die 

.» .über l i e fe r t en S c h ü t z e n f e s t e . Bis in die letzten 
Jahre vor dem Z w e i t e n W e l t k r i e g e s ind die 
S c h ü t z e n f e s t e im Ursprungs lande des Deutsch
ordensstaates die Vo lks fe s t e gebl ieben, die sie 
schon w ä h r e n d der Ordensherrschaft waren. 
Heute noch besteht die 1351 g e g r ü n d e t e Kö
nigsberger S c h ü t z e n g i l d e , w o h l der ä l t e s t e 
V e r e i n O s t p r e u ß e n s . 

Der alte deutsche Brauch der S c h ü t / e n -
b r ü d e r s c h a f t e n aus dem f r ü h e n Mi t t e l a l t e r kam 
unter dem Ri t te rorden auch nach A l t p r e u ß e n , 
und hier war es der bedeutendste der Ordens
hochmeister, W i n r i c h v o n K n i p r o d e (1351 bis 
1382), auf dessen A n r e g u n g e n die meisten der 
alten west- und o s t p r e u ß i s c h e n S c h ü t z e n g i l d e n 
ihren Ur sp rung z u r ü c k f ü h r e n . Das Z i e l , das der 
Hochmeister mit der G r ü n d u n g von Schützen
gi lden in al len damals bestehenden S täd t en 
des Ordens landes verfolgte, war e in sehr reales 
Die vielfach aus verschiedenar t igen deutschen 
Vo lkse l emen ten sich zusammensetzende Bür
gerschaft soll te im f r e iw i l l i gen Waffendienst im 
Sch ießen mit der A r m b r u s t g e ü b t werden und 
sich gle ichzei t ig fest zu e iner wehrhaften Gi lde 
z u s a m m e n s c h l i e ß e n , die a l le B ü r g e r k l a s s e n um
faß te . 

Der Hochmeis ter ordnete an, d a ß in jeder 
Stadt ein S c h i e ß b a u m aufgestellt wurde, der 
einen V o g e l , nicht immer e inen A d l e r , als Z i e l 
objekt auf seiner Spitze trug. Denjenigen der 
B ü r g e r s c h ü t z e n , die e inze lne T e i l e des h ö l z e r n e n 
V o g e l s mit dem Bolzen der A r m b r u s t herunter-
schossen, w ink ten mannigfache Geschenke. 
S c h ü t z e n k ö n i g aber ward derjenige, der den 
letzten k le inen Rest des V o g e l s zu F a l l brachte. 
Ihm wurde als Ausze i chnung e in s i lberner , ver
goldeter V o g e l an s i lberner Ke t t e u m g e h ä n g t , 
und es entwickel te sich a l sba ld der Brauch, an 
diese K ö n i g s k e t t e die W a p p e n und Hauszeichen 
der vorangegangenen S c h ü t z e n k ö n i g e anzu
bringen. 

Es war eine besondere Ehre für den Schützen
k ö n i g der Ordenszei t , d a ß er bei a l len Um
z ü g e n und Fest l ichkei ten der Stadt unmit telbar 
hinter den Ratsherren s ä m t l i c h e n ü b r i g e n Bür
gern voranschrei ten durfte. Ordensher ren und 
S t ä d t e stifteten für den K ö n i g ihrer Schützen 
auch noch mancherlei V e r g ü n s t i g u n g e n . So 
stand ihm die N u t z u n g einer W i e s e zu — es 
gab v ie le solcher S c h ü t z e n w i e s e n im Ordens
land —, er erhiel t freies Brennho lz oder wurde 
von sonstigen Bürge rp f l i ch t en w i e „Scha rwerk , 
Wache, Zinsen und S c h ä t z u n g e n , w ie die im
mer kommen m ö g e n dasselbige J a h r hindurch" 
befreit. Manche S t ä d t e g e w ä h r t e n den Schü tzen
k ö n i g e n w ä h r e n d ihrer A m t s d a u e r Freibier , 
mitunter auch Stoff zu der K l e i d u n g , „wor jn sich 
dy gemeyne gesellschaft k l eyde t " . A u s dieser 
Fo rmul i e rung w i r d geschlossen, d a ß die ordens
zeit l ichen S c h ü t z e n g e s e l l s c h a f t e n schon eine Ar t 
Uni fo rm trugen, w i e sie dann ja bis i n unsere 
Zeit in abgewandel ter W e i s e noch übl ich blieb. 

G e g e n ü b e r dem p r u n k v o l l e n V o g e l s c h i e ß e n 
der west- und s ü d d e u t s c h e n S t ä d t e des Mi t t e l 
alters haben sich die a l t p r e u ß i s c h e n Schützen
feste, vergleicht man die al ten Aufzeichnungen, 
immer recht bescheiden ausgenommen. Aber 
der wehrhafte Ge i s t dieser S c h ü t z e n g i l d e n be
w ä h r t e sich in den zahlre ichen Belagerungen 
der S t ä d t e und in manchen A b w e h r k ä m p f e n , 
die die deutschen B ü r g e r i m Ordens l and zum 
Schutze von H e i m und F a m i l i e n fuhren muß ten . 

Ein Heimatbuch auf historische Fakten gegründet 
Hans-Georg Tautorat schrieb eine Geschichte der Stadt Ragnit 

H ans-Georg Tautorat, den Lesern des Ost
p r e u ß e n b l a t t e s seit Jahren durch seine 
interessanten landeskundlichen B e i t r ä g e 

bekannt, hat der Reihe o s t p r e u ß i s c h e r Heimat
büche r einen Band unter dem Ti te l „Ragni t im 
W a n d e l der Ze i ten" h inzuge füg t , nachdem er 
bereits im vergangenen Jahr am Zustandekom
men des Buches „Ti l s i t -Ragni t , Stadt und Land
kre is" m a ß g e b l i c h betei l igt war, was angesichts 
seiner Z u g e h ö r i g k e i t zur j ü n g e r e n Generat ion 
für einen g e h ö r i g e n Fundus an Kenntnissen 
spricht; bei der Fü l l e der zusammengetragenen 
Fakten ist sein neuestes W e r k ohnehin als inten
sive F l e i ß a r b e i t zu betrachten, zumal der V e r 
fasser einen 3eruf a u s ü b t , der täg l ich seinen 
vo l l en Einsatz in ganz anderer Richtung ver
langt. 

V o n der Gestal tung her ist bereits das erste 
Blatt interessant, wo der Au to r , sozusagen als 
I l lustration für den Begriff „im W a n d e l der 
Zei ten" , die vielfach var i ierende Schreibweise 
des Namens durch Jahrhunderte a u f g e z ä h l t hat: 
Raganita, Ragenit ien, Ragneta, Ragnithe, Rang-
nith, Rangnetha, Ranghenyt , Rangnete, Rang
nett, Rangnet, Ragnitt, Ragnit . . . und zum 
Schluß die sowjetische Namensnennung 
„ N e m a n " . 

Tautorat ä u ß e r t sich selbst zu dem Anl i egen , 
das ihn dazu inspiriert und begleitet hat, fol
g e n d e r m a ß e n : 

„Es ist ein Sachbuch, frei von Polemik, ge
g r ü n d e t auf geschichtliche Fakten, in dem Be
w u ß t s e i n geschrieben, d a ß uns aus der Ge
schichte unserer o s t p r e u ß i s c h e n Heimat geis t igr 
und seelische Wer te zufl ießen, die nicht gering 

e i n z u s c h ä t z e n sind. Es bleibt die Hoffnung, d a ß 
es gel ingen werde, durch gemeinsame Besin
nung auf die Geschichte unserer S tadl am 
Memels t rom den B ü r g e r s i n n zu s t ä r k e n und das 
Z u s a m m e n g e h ö r i g k e i t s g e f ü h l zu vert iefen sowie 
das geschichtliche B e w u ß t s e i n zu bewahren, 
worauf es in der heutigen Zei t vordr ing l ich an
kommt. Sofern uns das gelingt, lebt unsere 
Stadt in der R e a l i t ä t ihres geschichtlichen W e r 
dens und in ihrem ebenso realen geist igen Erbe 
u n z e r s t ö r b a r fort." 

„ U n g e m e s s e n e Z e i t r ä u m e waren verstr ichen, 
bis im Zusammenhang der im Erd innern w i r k 
samen Kräf te und der W i r k u n g e n von 
Eis, Wasser und W i n d im wiederkehrenden 
Wechsel v o n Senkungen unter und Hebungen 
ü b e r den Meeresspiege l sich die heutige Ober-
flächenform der o s t p r e u ß i s c h e n Landschaft 
herausbildete . . ." 

M i t solchen und ähn l i chen v i s i o n ä r anmuten
den Bi ldern beginnt Tautorat die Geschichte 
unserer Stadt, l äß t sie sozusagen aus dem 
Heimatboden erwachsen, sparsam im Wor t sp i e l 
und doch alles Geschehen umfassend, mit ge
konnter P r ä g n a n z und ohne e inmal vom Thema 
abzuzweigen, aber mi* g r o ß a r t i g e r Anschau
lichkeit, bei d isz ipl inier ter Konzent ra t ion , die 
das Wesent l iche erfaßt , die u n g e z ä h l t e n Belang
losigkei ten vermeidend, die nicht selten den 
bisher erschienenen Kre i s - und S t ä d t e b ü c h e r n 
e i g e n t ü m l i c h sind und nur einen k le inen Kre i s 
von Lesern zu interessieren v e r m ö g e n . 

Dann wiederum, wo es angebracht ist, schil
dert er mU höchs t e r Sorgfalt die k le ins ten 

r\ f , l s ' z u m B e i s p i e l bei der Baugeschichte des 
Ordenshauses , um den no twend igen Aufwand 
anschaulich zu machen. In der g e h ö r i g e n Reihen
folge erfahren w i r , w o h e r die Bauhandwerker , 
die Maure r , S te inhauer und Z immer leu te kamen 
und wer sie waren . Das G l a s für die Fenster 
wurde in e iner i m S ü d e n des Ordenslandes 
Hegenden G l a s h ü t t e produzier t ; Feldsteine 
wurden aus K ö n i g s b e r g , aus T i l s i t und aus 
Schonbaum im K r e i s F r i e s l and bezogen. Große 
Schwie r igke i t en berei tete es, das Bindemittel 
tur die Backste ine zu fer t igen; man schaftt« 
r^alk aus G o t l a n d herbei , denn im eigenen Land 
g d ° e

T

s n u r s p ä r l i c h e K a l k l a g e r . Dielenbrett • 
und N a g e l l i eß man aus Danz ig kommen Das 
alles ist geradezu fesselnd geschildert. 

uer Abgesang , die Schi lderung vom Untei 
gang der Stadt, b e s c h r ä n k t sich auf wenige 
weiten mit Zeugenaussagen v o n Menschen, dir 
noch dabei waren , al les ohne jedes Ressenti
ment. 

Geschichte in Zah len , Or ts - und Personen
register, Q u e l l e n - und Li tera turverzeichnis und 
eine Lagesk izze der Stadt f inden w i r am Schluß 
aes Buches, w ä h r e n d sich e in Foto der Stadl 
aus der V o g e l p e r s p e k t i v e am A n f a n g befindet, 
im ü b r i g e n gibt es mehr B i lde r zu sehen als 
man anzunehmen wagt. Die 203 Seiten sind In 

TTl . g

u

e b u n d e n und die Hers te l l e r haben sich 
v i e l M u h e gegeben, dem Leser einen schmuck-
vo l len Band in die H ä n d e zu geben. 

1 r ist zum Preis v o n 12,50 D M zuzügl ich Porto 
von der G e s c h ä f t s s t e l l e Kreisqemeinschaft Tilsit-
Kagnit, 314 L ü n e b u r g S c h i l l e r s t r a ß e 8. zu be
ziehen. 
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„Die Universität - ein Herd des Lichtes" 
Biider von der 300-Jahr-Feier der Königsberger Albertina im Sommer 1844 - Von Dr. H. Tru nz 

Die ehemaligen Kommilitonen (vorn rechts mit Zylinder) trugen auf der linken Brust einen 
silbernen Albertus, wie ihn die Studenten an der Mütze zu tragen pflegten, auf Samt in 
der Farbe ihrer Fakultät. Soweit bekannt, ist dies übrigens das einzige vorhandene Bild 
des 1 Exerzierhauses. 

Im Sommer des Jahres 1844 feierte die 
A l b e r t u s u n i v e r s i t ä t ihr 3 0 0 j ä h r i g e s Be
stehen. Eigent l ich w ä r e das e in G r u n d 

zu rechter Freude gewesen; statt dessen lag 
über jenen Jahren, die beherrscht wurden von 
dem Widers t re i t zweier feindlicher Parteien, 
ein tiefer Ernst. Tro tzdem waren a l le T e i l 
nehmer des J u b i l ä u m s — sie trugen auf einer 
Schleife in der Farbe ihrer F a k u l t ä t einen A l 
bertus auf der l i n k e n Brust — v o l l froher 
Hoffnung für das neue S ä k u l u m und b e m ü h 
ten sich, ihr bestes zum G e l i n g e n der Feier bei
zutragen. 

Den H ö h e p u n k t der sich ü b e r mehrere Tage 
erstreckenden Fest l ichkei t bi ldete am 30 A u 
gust ein Festakt im Dom. Das bedeutendste Er
eignis aber war am Tage darauf die Grund 
steinlegung für die neue U n i v e r s i t ä t auf Kö
nigsgarten, denn das alte U n i v e r s i t ä t s g e b ä u d e 
entsprach schon seit langer Zeit selbst nicht 
mehr den bescheidensten Anforderungen 

Der König , seit 1808 Rektor der U n i v e r s i 
tät, wohnte dieser feierl ichen Hand lung bei und 
begleitete die ersten drei H a m m e r s c h l ä g e auf 
den Grundstein mit den W o r t e n : „Die U n i v e r 
sität sol l ein H e r d des Lichtes se in; ihre Losung 
sei: v o r w ä r t s ! " 

Die n ä c h s t e n Jahre brachten dem Staat leider 
so starke E r s c h ü t t e r u n g e n , d a ß mit dem Bau 
nicht begonnen werden konnte, auch m u ß t e 
mit dem Abbruch des Exerzierhauses , an des
sen Stelle die U n i v e r s i t ä t errichtet werden 
sollte, gewartet werden, bis die neue Kaserne 
auf dem Herzogsacker (Defensionskaserne, spä 
tere Kaserne Kronpr inz) fertig wurde. Danach 
zog sich die V o l l e n d u n g und E inwe ihung der 
neuen U n i v e r s i t ä t 17 Jahre h in , d. h. bis zum 
20. Ju l i 1861. 

Die V o r g ä n g e des 3 0 0 j ä h r i g e n J u b i l ä u m s 
fanden in der Presse lebhaften W i e d e r h a l l , auch 
erschienen verschiedene Festschriften und Ge
denkbüche r . Einer dieser V e r ö f f e n t l i c h u n g e n 
sind die nachfolgenden, hier stark v e r g r ö ß e r t e n 
Zeichnungen entnommen. 

Königsgarten 
A u f G r u n d alter Gewohnhei t nannten die 

K ö n i g s b e r g e r den Paradeplatz auch K ö n i g s g a r 
ten, we i l sich f rüher dort e in Lust- und Hetz
garten befunden hatte. A l s Besonderheit die
ses Gartens w i r d eine Linde e r w ä h n t , die 30 
Fuß Umfang hatte und in ihrer gewal t igen K r o 
ne fünf Ga le r i en ü b e r e i n a n d e r trug. Die unter
ste wurde v o n zwölf S ä u l e n g e s t ü t z t . Noch 
1697 bewirtete der Kanz le r von Krey tzen den 
K u r f ü r s t e n Fr iedr ich IN. ( s p ä t e r e n Kön ig Fr ied
rich L) und sein Gefolge auf ihrem höchs ten 
R a n g , mit einem Frühs tück . 

Seit . 1708 diente das G e l ä n d e dann als Exer
zierplatz blieb <ibei weitei die s c h ö n s t e G r ü n 
anlage K ö n i g s b e r g s , namentlich seit die Stadt
verwaltung zu Reginn des 19 Jahrhunderts 
die g ä r t n e r i s c h e Fl iege ü b e r n o m m e n hatte 

A l s in dieser bevorzugten Umgebung in den 
Jahren 1806 bis 1809 das Theater gebaut wur
de, . entstand dicht daneben auch ein neues 
Exerzierhaus. Da die Stadt — abgesehen von 
dem Moskov/ i t e r saa l im Schloß, in dem der A b 
schlußball des luhel 'estes stattfand — über 
keinen weiteren Raum gleicher G r ö ß e ve r füg t e 
und das Exerzierhaus sehr g ü n s t i g lag, wurde 
dieses auch für andere Verans ta l tungen ge
nutzt. Die K ö n i o s b e r g e i sahen dort u. a. die 
.Erste L o c a l - G « w e r b ? - A u s s t e l l u n g " sowie eine 
landw. Auss te l lung von dei der Phi losophie
professor K Lehrs in einem Briefe schrieb: 
. . . . im Exerzierhaus, wo M a s d ü n e n , Früchte , 
Blumen, G u r k e n und Erbsen ausgestellt waren 
ging man un'er Dreschmaschinen und die Blu
men sehnten sich nach Luft " 

Auch w ä h r e n d der Jubelfeier 1844 rückte das 
Exerzierhaus in den Mi t t e lpunk t des Geschehens, 
denn den H ö h e p u n k t der Fest l ichkeit bildete 
die Grunds te in legung für das neue Unive r s i 
t ä t s g e b ä u d e , dessen A u l a gerade an der Stelle 

errichtet werden sollte, wo das Exerzierhaus 
stand. Die G ä s t e t r i b ü n e befand sich infolgedes
sen genau vor dem Mit te lgang des Exerzier
hauses und davor die etwa vier Meter tiefe 
Grube mit dem ersten Fundament aus Feld
steinen. 

Etwa 3000 bis 40Q0 Personen nahmen an der 
Grundste inlegung teil und mehrere hundert 
Damen, so he iß t es, schauten dem feierlichen 
Festakt sogar aus dem oberen Stockwerk des 
Exerzierhauses zu beiden Seiten des bis übe r 
die Fenster hinaus aufragenden kön ig l i chen 
Baldachins zu. 

Doch noch zwölf Jahre soll ten vergehen bis 
das Exerzierhaus abgetragen werden konnte 
und der Bau der neuen U n i v e r s i t ä t begann, die 
K ö n i g s g a r t e n das uns bekannte G e p r ä g e gab. 

V i e l e n von uns w i r d noch in Erinnerung sein, 
d a ß hinter der Stadthalle, zwischen dem Haus 
der Arbe i t und dem S täd t i schen Krankenhaus 
die Kommandantur stand, in der sich die 
Dienstwohnung und die D i e n s t r ä u m e des Stadt
kommandanten befanden. 

Das g r o ß e G e l ä n d e , welches hierzu g e h ö r t e 
und sich vom H i n t e r r o ß g a r t e n bis zum Schloß-

teich erstreckte, kaufte einst der Herzog von 
Hols te in , als er im Jahre 1693 Kommandant 
von K ö n i g s b e r g wurde. S p ä t e r ging dieses 
Grunds tück in den Besitz der Famil ie von 
Borck ü b e r und wurde ein Konzertgarten, bis 
es schließlich die M i l i t ä r v e r w a l t u n g erwarb. 
Fr i tz von Unruh schildert den Gar ten in seinem 
Buch „Der Sohn des Generals". 

Namentl ich um die Mi t t e des vorigen Jahr
hunderts spielte der „Hols te in i sche" - oder 
„Borcksche Garten", wie er genannt wurde, mit 
seinen herrlichen alten B ä u m e n und der einma
l ig s chönen Lage am Schloßteich im öffentl ichen 
Leben K ö n i g s b e r g s eine bedeutende Rol le . Zah l 
reiche Feste wurden dort gefeiert, und die Feu
erwerke, die bei g r o ß e n Veransta l tungen am 
Schloßteichufer abgebrannt wurden, erfreuten 
sich besonderer Beliebtheit , we i l sie sowohl 
von der anderen Seite des Schloßteichs, wo 
gleichfalls g r o ß e G ä r t e n , z. B. die L o g e n g ä r t e n 
lagen, als auch von der Sch loß te ichbrücke zu 
sehen waren. Dabei mag e r w ä h n t werden, d a ß 
für die S ä k u l a r f e i e r der Empfang der Spitzen 
der B e h ö r d e n und Korporat ionen, der ehema
l igen U n i v e r s i t ä t s p r o f e s s o r e n und der Deputa-
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tionen von Studenten anderer U n i v e r s i t ä t e n 
schon am 28. August in den R ä u m e n der Loge 
zum Todtenkopf und Phönix sowie der Loge 
zu den drei Kronen stattgefunden hatte. 

Da aber die L o g e n g ä r t e n ebenso wie die 
B ö r s e n h a l l e und das Öf f iz ie r skas ino sonst nur 
geschlossenen Gesellschaften dienten, erfreute 
sich der Borcksche Konzertgarten, we i l er a l 
len offen stand, g r o ß e r Beliebheit und guten 
Besuchs. Schon am Montag , 26. August , d. h. 
drei Tage vor Beginn der eigentlichen Feier, 
gaben die Studierenden am A b e n d ein g r o ß e s 
Konzert , zu dem sich etwa 5000 Personen ein
fanden, da die Eingeladenen meist ihre Fami 
l ien mitbrachten. Zur Erleuchtunq des Gartens 
diente auf der einen Seite des M u s i k p a v i l l o n s 
ein Tempel mit 1200 Lampen, auf der anderen 
Seite eine sieben Meter hohe S ä u l e mit 800 
Lampen. E in Chronis t berichtet h i e r ü b e r : 

„Einen vorzügl ich schönen Anb l i ck g e w ä h r t e 
der nach der Treppe zum Schloßteich füh rende 
Ehrenbogen. Die lange Reihe der Flammen 
spiegelte sich ab in dem ruhigen Wasser , die
ser Zierde K ö n i g s b e r g s , und gab wei th in Licht 
den in leichten Böten H i n - und Herfahrenden." 

Für das g r o ß e Festessen nach der offiziellen 
Feier im Dom am Freitag, 30. August , zu dem 
sich 750 Tei lnehmer angemeldet hatten, wur
den rechts und l inks des M u s i k p a v i l l o n s Fest
zelte aufgeschlagen. In ihnen standen die T i 
sche und B ä n k e und sprudelten zur Zierde und 
K ü h l u n g mehrere fünf Meter hohe F o n t ä n e n , 
deren Wasser aus dem Schloßteich hochge
pumpt wurde. 

Die g r ö ß t e Verans ta l tung im Borckschen Gar
ten war aber der S c h l u ß k o m m e r s am Sonntag, 
1. September." 

W e n i g bekannt ist viel leicht , d a ß zu der Zeit, 
als diese Zeichnung entstand, vom Hinter t rag-
heim aus ein k le iner Steg auf eine küns t l i che 
Insel im Schloßteich führte , auf der ein Schwa
nenhaus stand. Herr Kul lack , Besitzer des 
Ublicksees (Kreis Johannisburg), lieferte da
mals v ie le Jahre die S c h w ä n e . 

Holstein 
N u r wenige Ki lometer unterhalb K ö n i g s b e r g s 

m ü n d e t der Pregel bei dem Gut Hols te in in 
das Frische Haff. Das sch loßa r t i ge Herrenhaus 
— der f rühes te Bau des Hochbarocks in Ost
p r e u ß e n — entstand auf A n w e i s u n g des K u r 
fürs ten Friedr ich III. in den Jahren 1693 bis 
1697 als Jagdhaus für die Elchjagden in der 
Caporner Heide und erhielt den Namen Fr ied
richshof. 1719 schenkte K ö n i g Friedr ich W i l 
helm I. den Besitz seinem Vetter , dem Herzog 
von Hols te in , der das Schloß ausbaute. V o n 
da an h i eß es Hols te in . Es war ein beliebtes 
Ausf lugszie l , namentlich seit 1839 das Dampf
schiff „ A n n e Henriet te", das der K ö n i g s b e r g e r 
Wattefabrikant Johannsen in Stockholm ge
kauft hatte, eine r e g e l m ä ß i g e V e r b i n d u n g z w i 
schen K ö n i g s b e r g und P i l l au aufnahm. Seit 1840 
legten auch die „Gaze l l e" , die „Schwalbe" und 
s p ä t e r auch andere Dampfschiffe, die zwischen 
K ö n i g s b e r g und Elb ing verkehrten, nach Be
darf in Hols te in an. 

Hols te in konnte man na tür l ich auch mit dem 
Fuhrwerk auf dem Treideldamm erreichen oder 
im W i n t e r sogar mit dem Schlitten. „Dann ist 
für die K ö n i g s b e r g e r die Fahrt auf dem Pregel 
eine Hauptlust" , schrieb Prof. K a r l Rosenkranz 
1842 in seinen „ K ö n i g s b e r g e r Skizzen" , „dann 
stehen unten am K a i , da, wo die F ä h r e zu ge
hen pflegt, hunderte von Schlitten, mit Pfer
den bespannt. V o n hier fährt man g e w ö h n l i c h 
nach Hols te in Kaffee zu t r inken. Der ganze 
Strom erkl ingt dann von den Hufen der Pferde, 
von dem G e l ä u t der Schellen und dem Gekna l l 
der Peitschen". 

Auch bei der Aufs te l lung des Programms für 
die Jubelfeier wurde an Hols te in gedacht Zwar 
war der Sommer des Jahres 1844 beispiel los 
naß , Weichsel , M e m e l und Pregel waren wo
chenlang ü b e r die Ufer getreten und die Ernte 
hatte so gelitten, d a ß mehrfach ernstlich erwo
gen wurde, die Feier wegen des Notstands ab
zusagen, doch mit den Festtagen begann das 
schöns te S p ä t s o m m e r w e t t e r und herrschte auch 
am Sonntag, 1. September, der zum Abschluß 
für einen Ausf lug nach Hols te in vorgesehen 
war. 

Der festlich geschmück te Dampfer „Der Del
ph in" fuhr um 2 •/* Uhr ab, ansch l i eßend um 
3 Uhr die „Gaze l le" , deren A k t i o n ä r e dieselbe 
unentgeltlich für die Fahrt hergaben. Im 
Schlepptau führ te sie die K ö n i g s b e r g e r Brigg 
„Ber tha" . Eine Kape l l e war an Bord. 

Oberamtmann Magnus , der damalige Besit
zer des Rittergutes Hols te in — er und seine 
drei S ö h n e hatten an der Albe r t ina studiert — 
öffnete den ü b e r 1000 Personen, die sich hier 
einfanden, die R ä u m e des Schlosses sowie den 
g r o ß e n Garten. Es war ein lebhaftes Treiben 
denn a u ß e r den mit den Schiffen eintreffenden 
G ä s t e n kamen v ie le mit dem W a g e n auf dem 
Treideldamm. Dabei mag mancheiner an das 
Gedicht „Die Fahrt aufs Land" gedacht haben, 
das der junge W i l h e l m Sehring (geb. 12. 5. 
1806 in Kön igsbe rg ) w ä h r e n d einer Dampfer
fahrt auf dem Pregel schuf und dessen erster 
Ver s lautet: 

Der Morgen tagt, die Sonne steigt, 
Die luftgen Segel schwellen, 
Es eilt das Schiff so k ü h n und leicht 
H i n auf des Stromes Wel l en . 
W i r ziehn hinaus so weit, so weit, 
V i e l fröhliche Genossen, 
Und sehn in Glanz und Herr l ichkei t 
Uns rings die W e l t erschlossen. 

Die hier reproduzierten Bilder, Federzeich
nungen in M i n i a t u r g r ö ß e , sind in der einfachen 
und innigen Ar t dargestellt, die dem Bieder
meier noch eigen war. Sie wol len kein Kunst
werk sein, nur von den V o r g ä n g e n w ä h r e n d 
der Jubelfeier e r z ä h l e n W ü ß t e n wir nicht das 
Jahr und den Ort ihrer Entstehung, k ö n n t e man 
meinen, sie v e r k ö r p e r n nur die „gu te alte Zeit" . 
Zweifelsohne wol l te der unbekannte Küns t l e r 
iedoch mehr darstellen, nämlich die A t m o s p h ä r e 
jener Jahre. Das k ö n n e n wir deutlich dem Ge
sichtsausdruck entnehmen, den er den hier ver
sammelten Commi l i tonen gab: Besorgnis und 
doch wiederum frohe Hoffnung für das neue 
S ä k u l u m . 
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Aus den ostpreußischen Heimatkreisen . . . 
Die Kartei des Heimatkreises braucht Ihre Anschrift. Melden Sie deshalb jeden Wohnungs

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

HEIMATTREFFEN 1972 
5./8. August, Stadtgemeinschaft Pillau: 

Heimattreffen in Eckernförde. 
19. /20. August, Lyck: Jahrestreffen in Hagen, 

Auf der Springe. 
20. August. Memelkreise: Ostseetreffen in 

Flensburg. 
20. August Rastenburg: Hauptkreistreffen in 

Wesel. 
3. September, Angerapp: Kreistreffen für 

den norddeutschen Raum in Hannover, 
Sophienstraße 2 (Künstlerhaus). 

3. September, Gumbinnen: Kreistreffen für 
Niedersachsen und Hessen in Göttin
gen, Deutscher Garten. 

3. September, Memelkreise: Bezirkstreffen 
in Essen oder Münster. 

3. September, Schloßberg: Gefallenen-
Gedenkfeier In Göttingen. 

9. September, Braunsberg: Kreistreffen in 
Münster, Lindenhof. 

Angerburg 
Kreisvertreter: Friedrich-Karl Milthaler, 2 Ham
burg 13, Postfach 8047, Telefon 04 11/45 25 42. 

Ein Angerburger Kreistreffen in Ludwigsburg bei 
Stuttgart findet am 14./15. Oktober statt im Bahn-
Hotel, 7140 Ludwigsburg, Postfach 147. Zimmerbe
stellungen zur Übernachtung können direkt an die
ses Hotel gerichtet werden, das dicht beim Bahnhof 
gelegen ist. Auch dieses Treffen soll gerade im Jahr 
1972 zeigen: Angerburg lebt! Pater Martin (früher 
Angerburg) wird ein geistliches Wort an alle Anger
burger in Ludwigsburg richten. 

Ernst Maleyka 80 Jahre alt — Am 29. Juli wird das 
älteste Mitglied unseres Kreistages, Ernst Maleyka, 
in 213 Rotenburg (Wümme), Imkersfeld 48, 80 Jahre 
alt. Maleyka wurde 1892 auf dem 90 Hektar großen, 
fast 300 Jahre alten Familienbesitz in Gr. Pillacken 
(Steinwalde), Kreis Angerburg, geboren. Nach land
wirtschaftlicher Ausbildung, u. a. auf der Landwirt
schaftsschule Allenstein, und Teilnahme am Welt
krieg beim Garde-Schützenbataillon Berlin-Lichter
felde übernahm er 1919 den Hof. Er modernisierte 
ihn in den folgenden Jahren und richtete ihn auch 
für die Aufnahme von Sommergästen ein. Die Ehe
frau war für die Ausbildung von Hauswirtschafts
lehrlingen anerkannt. Maleyka bekleidete in der 
Heimat mehrere Ehrenämter, u. a. als Vorsitzender 
des Landwirtschaftlichen Vereins Kutten, des Klein
kaliber-Vereins Steinwalde und des Sportvereins 
Lindenwiese. Er war ferner Berichterstatter für das 
Statistische Reichsamt in Berlin auf dem landwirt
schaftlichen Sektor. Der damals schon bedrohten 
Heimat diente er führend im Grenzschutz. Als Re
serve-Offizier machte er den 2. Weltkrieg bis 1942 im 
Osteinsatz mit, zuletzt als Hauptmann. In dieser 
Eigenschaft wurde er Ende 1944 noch beim Volks
sturm eingesetzt. Nach dessen Auflösung konnte er 
mit seinen drei Kindern, die sich In Pommern be
fanden, bis Schleswig-Holstein flüchten. Die Ehefrau 
geriet den Russen in die Hände und wurde für eine 
Zeitlang nach Rußland verschleppt, ein Schicksal, 
das sie mit zahlreichen anderen ostpreußischen 
Frauen teilte. — Nach dem Kriege betätigte Maleyka 
sich — wie schon früher und bis zum heutigen Tage 
— vorwiegend als Imker, von 1954 bis 1966 in Nord
rhein-Westfalen, seitdem auf seinem Grundstück in 
Rotenburg. Dem Kreistag unserer Kreisgemeinschaft 
gehört er seit dessen Konstituierung im Jahre 1956 
ununterbrochen an. nachdem er schon vorher als 
Ortsbeauftragter tätig gewesen war. — Maleyka 
kann seinen Geburtstag im Kreise seiner Familie 
in seltener körperlicher und geistiger Frische, die 
er sich durch sDortliche Betätigung erhalten hat, 
begehen. Seit einigen Jahren hat er einen seiner 
beiden Söhne am Ort, der bei der Heeresflieger
staffel in Rotenburg als Maior und Staffelkapitän 
Dienst tut. Die Kreiseemeinschaft gratuliert Lands
mann Maleyka herzlich zu seinem Geburtstage mit 
guten Wünschen für weitere gesunde Lebenslahre. 

Erich Pfeiffer 

Bartensteiii 
Kreisvertreter: Willi Piehl, 237 Rendsburg, Alte 

Kieler Landstr. 25, Tel. 043 31/2 32 16. 
Ostpreußentreffen 1973 

Liebe Schönbrucher Gemeindeglieder! Auch in die
sem Jahr darf ich wieder zum Treffen unserer Kir
chengemeinde nach Celle-Blumlage (Braunschweiger 
Heerstraße 1) einladen. Trotz der neuen Ferien
ordnung und der Olympiade hoffen wir, sehr viele 
von Ihnen begrüßen zu können. Wir beginnen um 
10 Uhr mit dem Gottesdienst mit eingeschlossener 
Abendmahlsfeier. Das Mittagessen nehmen wir un
mittelbar nach dem Kirchgang ein, und zwar wie 
im vorigen Jahr im Schaperkrug (Bundesstraße 214 
stadtauswärts nach der 2. Ampel direkt links hinter 
der Ampel). Die Begrüßung findet dann anschließend 
im Gemeindehaus statt, wo wir später auch Kaffee 
trinken. Wir bitten um Anmeldung bis spätestens 
15. August. Geben Sie bitte unbedingt an, wieviel 
Personen am Mittagessen teilnehmen! Um unsere 
Anschriftenlisten auf dem Laufenden zu halten, 
erbitten wir von jedem einzelnen Teilnehmer An
gabe von Name und Vorname, Geburtstag und frühe
rem Wohnort. — Auch in diesem Jahr steht uns 
das Gasthaus Linau, 3101 Nienhagen über Celle (Ruf 
Nr. 0 51 44-4 14) für Übernachtung und das abend
liche Zusammensein zur Verfügung. (Übernachtung 
und Frühstück 11,50 DM). Anmeldung bis spätestens 
15. August direkt an Herrn Linau. Man erreicht 
Nienhagen, wenn man an der Ampel am Schaper
krug rechts abbiegt. Die Straße führt direkt auf den 
Gasthof Linau zu. Man kann es auch von der B 3 
aus direkt erreichen. 

Pastor i. R. Joh. Hundsdörffer 

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

Seestadt Pillau — Auch die Kurverwaltung Eckern
förde bittet, bei Quartierbestellung zu unserem Tref
fen vom 5. bis 8. August stets den Tag der Ankunft 
und den der Abfahrt anzugeben. Fritz Göll 

Unser Hauptkreistreffen findet, wie schon De-
kanntgegeben, am 17. September, dem „Tag der 
Heimat", in Pinneberg statt. Die Feierstunde be
ginnt um 11 Uhr am Ehrenmal im Drosteipark. Da 
es nötiger denn ie ist unsere Treue zur Heimat 
zu bekunden, hoffe ich auf eine ebenso große Be
teiligung wie im Vorjahr. Unser Bundesgeschafts-
führer und Mitglied des Bundesvorstandes der 
Landsmannschaft Ostpreußen, Friedrich-Karl Mil
thaler, wird das Hauotreferat halten. Anschließend 
können Archiv und Museum in den neuen Räumen 
Fahlskamo 30 besichtigt werden. Landsmann Kum-
pies hat beides mit viel Liebe und Sachkenntnis 
vollständiger und schöner als bisher eingerichtet. 
Nach der Besichtigung treffen wir uns wie übl'f-h 
im „Cap Polonio". das letzt ganz in der Nähe des 
Museums ließt. Dort ist auch ein preiswertes Mit
tagessen vorbereitet. Musik zu Unterhaltung und 
Tanz ist vorhanden. Landsleute, die schon am 16. 9. 
anreisen wollen, mögen sich bitte Quartiere ent
weder über das Verkehrsamt Pinneberg oder bei 

Frau Pfeiffer, Fahlskamp 30, Tel. 0 41 01/2 20 37 be
sorgen. Am 16. 9. Treffpunkt Cap Polonio ab 20 Uhr. 

H. Lukas 
Chronik von Palmnicken. Die von Frau Charlotte 

Bartsch bearbeitete Chronik von Palmnicken st 
fertig zum Druck. Da uns für den Druck keine 
Gelder zur Verfügung stehen, ist es erforderlich, 
daß eine Vorbestellung von mindestens 150 Stück 
vorliegen muß, bisher gingen erst 50 Bestellungen 
ein. Daher heute an alle, welche ein Interesse an 
der Chronik haben, die Bitte: Schreiben Sie Ihre 
Wünsche sofort an Frau Else Pfeiffer, Kreisge
schäftsstelle Kreis Fischhausen, 208 Pinneberg, 
Fahlskamp 30, Postfach 1705. Die Bücher gehen 
Ihnen sofort nach dem Druck zu. H. Lukas 

Heiligenbeil 
Kreisvertreter: Georg Vögerl, 1 Berlin 41 (Sieglitz). 
Buggestraße 6 — Telefon 02 11 / 9 21 20 96. 

Kreisältester Willy Wiechert, Bladiau t — Im Laufe 
von zwei Jahren hat die Kreisgemeinschaft, nach 
Wilhelm Florian, Zinten, Fritz Pelikahn, Zinten, 
und Ulrich von Saint Paul, Jäcknitz, ihren vierten 
Kreisältesten verloren. Am 12. Juli verstarb plötz
lich und unerwartet das Kreisausschußmitglied und 
seit 1966 Kreisältester Willy Wiechert, Bladiau, im 
Luftkurort Schieder/Lippe, in seinem schönen, von 
heimatlichen Erinnerungsstücken prangendem Heim, 
an einem langem Herzleiden. Am 10. Juni konnte er 
noch seinen 75. Geburtstag feiern. Anläßlich dieses 
Ehrentages brachte das Ostpreußenblatt in Folge 24 
einen ausführlichen Bericht über seinen Lebensweg. 
Am 16. Juli wurde er in seiner Wahlheimat Schieder 
zur letzten Ruhe gebettet. Groß war die Trauer
gemeinde, die dem allseits beliebten und verehrten 
Verstorbenen die letzte Ehre erwies. In einem Meer 
von Blumen und Kränzen war der Sarg aufgebahrt. 
Nach der kirchlichen Zeremonie in der Friedhofs
kapelle, wo besonders sein ihm vom Elternhause 
mitgegebener christlicher Glaube und sein harmoni
sches Familienleben herausgestellt wurden, leitete 
der lange Trauerzug Willy Wiechert zur letzten 
Ruhestätte. Am Grabe sprach im Namen der Lands
mannschaft Ostpreußen und insonderheit für die 
Kreisgemeinschaft Heiligenbeil, in Verhinderung 
von Kreisvertreter Vögerl, Berlin, Kreisgeschäfts-
führer Landsmann Emil Kuhn, Hamburg. Er spen
dete der Witwe und den Kindern Trost zu dem so 
unerwarteten schweren Verlust und umriß noch 
einmal ausführlich das Lebensbild von Landsmann 
Wiechert, von seiner Heimat Bladiau bis zu seinem 
Lebensende. Es war ihm eine Ehrenpflicht, der Hei
mat in guten wie in schlechten Zeiten zu dienen. 
Hierfür dankte Lm. Kuhn dem Entschlafenen und 
schloß mit der Versicherung, daß sein Einsatz für 
das Recht auf Heimat uns Mahnung und Verpflich
tung sei. Mit dem letzten Gruß der Heimat, dessen 
treuer und vorbildlicher Sohn er stets gewesen war, 
nahm er Abschied im Namen der Kreisgemeinschaft 
Heiligenbeil. Welchen Ansehens und welcher Be
liebtheit sich der Verstorbene in seiner neuen Hei
mat erfreut hatte, kam in den folgenden Nachrufen 
am Grabe zum Ausdruck. Für den BdV, Kreisver
band Detmold, sprach Amtsrat a. D. Benckmann, 
für die Ortsgruppe des BdV Schieder Lm. Wendt. 
Bis 1971 bekleidete Landsmann Wiechert dieses Amt 
als Vorsitzender und war seitdem Ehrenvorsitzender. 
Für die Landsmannschaft Ostpreußen, Kreisgruppe 
Detmold, sprach Lm. Damasch. Die Verdienste um 
den Bauernverband der Vertriebenen im Kreise Det
mold würdigte dessen Vorsitzender Müller, der 
gleichzeitig für die Siedlergemeinschaft Schieder 
sprach. Diese Siedlergemeinschaft — die größte im 
Kreise Detmold — wurde von Lm. Wiechert gegrün
det, deren Vorsitzender er 15 Jahre lang war. Der 
Verstorbene gehörte weiter viele Jahre der Ge
meindevertretung an. Zum Schluß der Trauerfeier 
erklang aus der Ferne zu Ehren des passionierten 
Jägers das letzte „Halali" durch Bläser der Forst
verwaltung Detmold, wobei Forst-Oberamtmann 
Brocken einen frischen Bruch auf den Sarg leste. 
Unser Mitgefühl gilt der Witwe. Frau Gertrud Wie
chert. geb. Korell, seinen Kindern und seinem einzi
gen Enkelkind, sowie allen Verwandten. Der einzige 
Sohn ist aus dem Kriege nicht zurückgekehrt. In 
Landsmann Willy Wiechert hat die Kreisgemein
schaft einen ihrer treuesten Mitarbeiter verloren, 
dessen Rat uns jetzt fehlen wird. Sein Andenken 
werden wir jederzeit in Ehren halten. E. K. 

Königsberg-Stadt 

mittags treffen sich in einem noch bekanntzuge
benden Lokal in Recklinghausen die Jahnschüler 
und die Schülerinnen der Lutherschule aus Oste
rode/Ostpreußen. Das Treffen in Osterode am Harz 
findet am 1. Oktober statt, diesmal im ..Neuen 
Schützenhaus". In der Feierstunde wird die Über
nahme der Patenschaft durch die Stadt Osterode 
am Harz vor 20 Jahren besonders herausgestellt 
werden. Mit diesem Kreistreffen ist ein Treffen 
der Kameradschaft des ehemaligen III. Btl. Inf.-
Regt. 3 am Vortage, am 30. September, verbunden. 
Das nähere Programm für beide Treffen wird recht
zeitig im Ostpreußenblatt veröffentlicht. 

Osteroder Zeitung, Folge 36, wurde im Juni ver
sandt. Das Heft bringt wie immer Nachrichten und 
Berichte aus alter und neuer Zeit aus dem ganzen 
Kreis Osterode. Wer das Blättchen noch nicht er
halten hat. melde sich bei Lm. Kurt Kuessner, 23 
Kiel 14, Bielenbergstraße 36. Nennen Sie ihm auch 
alle Verwandten, Freunde und Bekannten, die die 
OZ noch nicht kennen. Bitte bei allen Zuschriften 
und Überweisungen genaue Anschrift und Heimat
ort angeben. (Konten der Kreisgemeinschaft Oste
rode: Postscheckkonto 3013 66 Hamburg und Giro
konto Nr. 432 190 bei der Kieler Spar- und Leihkasse 
in Kiel). 

Rastenburg 
Kreisvertreter: Heinrich Hilgendorff. 2321 Flehm. 
Post Kletkamp. Telefon 0 43 45/3 66. 

Hauptkreistreffen am 19./20. August in unserer 
Patenstadt 423 Wesel. — Am Sonntag. 20. August, 
um 10 Uhr Gottesdienst beider Konfessionen (ev. 
im Willibrodidom, kath. in St. Martini), 15 Uhr 
offizieller Teil in der Niederrheinhalle mit anschlie
ßendem Tanz und Unterhaltungsmusik wie alljähr
lich, und großer Zapfenstreich. Am Vortag, Sonn
abend, 19. August, ist vorgesehen, für die Lands
leute, die dann bereits da sind, um 10.30 Uhr Kranz
niederlegung am Ehrenmal auf dem Friedhof; um 
11 Uhr Kranzniederlegung am Ehrenmal unseres 
Grenadier-Regiments (König Friedrich der Große) 
und des Infanterie-Regiments 2 mit Gestellung eines 
Ehrenzuges des Weseler Rkt.-Art.-Btl. 150. Ich bitte 
alle bereits Anwesenden, an dieser Feier teilzuneh
men (Schill-Kaserne Hamminkeln — Blumenkamp, 
am Stadtrand Wesel. Um 15 Uhr a) Besuch im Otto-
Pankok-Museum „Haus Esselt" Drevenak. b) Be
sichtigung der Brauerei Feldschlößchen in Hammin
keln, c) Kaffeestündchen im Kaufhof Wesel. Zu a) 
und b) bitte anmelden per Karte an die Geschäfts
stelle Patenschaft Rastenburg, 423 Wesel, Brüner 
Torplatz 7. Abfahrt zu a) und b) um 15 Uhr ab 
Hotel Kaiserhof. Ab 19 Uhr Heimatabend im Parkett
saal der Niederrheinhalle. Quartierwünsche sind zu 
richten an den Weseler Verkehrsverein, Franz-Etzel-
Platz 4, verbilligte Übernachtungsmöglichkeiten 
können noch in beschränkter Zahl durch unsere 
Geschäftsstelle in Wesel vermittelt werden, bitte 
aber um Angabe des Übernachtungsdatums. Wir 
rechnen mit einem starken Besuch, zumal wir viel 
sehen und hören werden aus unserer Heimat! 

Rößel 
Kreisvertreter: Gerhard Wolf, 3 Hannover-Linden. 
Hahnenseestraße 8, Telefon 05 11/49 36 68. 

Heimattreffen — Leider ließ sich im Sommer die
ses Jahres kein Kreistreffen in Hannover durch
führen. Dafür wollen wir uns schon jetzt einen Ter
min vormerken: Das große Ostpreußen-Treffen zu 
Pfingsten 1973 in Köln. Hier werden unsere Lands
leute Gelegenheit haben, sich mit ihren Heimat
freunden und Bekannten zu treffen. — Die Ehemali
gen der Schulgemeinschaft der Höheren Schulen 
in Rößel treffen sich mit ihren Angehörigen am 15. 
und 16. Sentember in Meppen/Ems. Am Sonntag. 
17. September, veranstaltet dort der Heimatbund 
des Kreises Rößel ein Heimattreffen für alle Lands
leute, die im norddeutschen Raum wohnen. Einzel
heiten des umfangreichen Programms werden noch 
an dieser Stelle bekanntgegeben. Alle Landsleute 
von nah und fern sind natürlich auch zu den Ver
anstaltungen der Schulgemeinschaft herzlich einge
laden. 

Heimatwappen — Immer wieder wird nach dem 
Wappen des Kreises Rößel gefragt. Hierzu ist J U 
sagen, daß es ein Kreiswappen nicht gibt. Wer sich 
für die Wapoen der Städte unseres Heimatkreises 
interessiert, frage bei den Verlagen an, die im „Ost
preußenblatt" inserieren. 

Heimatbücher — Die Chronik des KirchsDiels 
Prossitten und des Dorfes Plausen ist noch erhält
lich. Da sich gerade vor Festtagen. Jubiläen und 
Geburtstagen die Bestellungen häufen, werden 
unsere Landsleute gebeten, rechtzeitig ihre Bestel
lung aufzugeben an Lm. Frwin Poschmann in 2359 
Kisdorf (Kolstein). Beide Bücher werden zum Un-
kostenoreis abgegeben: Prossitten = 8,80 DM und 
Plausen = 7.80 DM zuzüglich Porto. Andere Dorf
chroniken aus dem Kreis Rößel gibt es nicht; sie 
müssen erst bearbeitet werden. 

Erster Stadtvertreter: Prof. Dr. Fritz Gause, 
43 Essen, Saarbrücker Straße 107, Geschäftsstelle: 
Günter Boretius. 4 Düsseldorf, Bismarckstraße 90, 
Telefon 0211/35 03 80. 

Hindenburg-Oberrealschule — Die diesjährige Abi
turfeier unserer Patenschule, des Leibniz-Gymna-
siums in Duisburg-Hamborn, fand am 3. Juni statt. 
Erfreulicherweise hält das Leibniz-Gymnasium an 
dem alten Brauch fest, im Gegensatz zu zahlreichen 
anderen höheren Schulen, an denen die Schüler 
„In zeitgemäßer Proteststimmung" von einer Ab
schlußfeier nichts mehr wissen wollen. Zu der Feier 
hatte wie alljährlich auch die Vereinigung Hinden-
burgschule Königsberg/Pr. eine Abordnung ent
sandt. Bei der Aushändigung der Zeugnisse durch 
Oberstudiendirektor Peters überreichten wir wie im
mer zur Erinnerung und Mahnung jedem Abiturien
ten eine Albertusnadel. Nachdem das Leibniz-Gym
nasium schon bald nach Beginn der Patenschaft 
eine „Königsberger Klasse" eingerichtet hatte, stellte 
es uns jetzt — im zehnten Jahr der Patenschaft — 
auch ein schön ausgestattetes eigenes Versamm
lungszimmer zur Verfügung. Ferner wird bald ein 
von uns gestiftetes Freskogemälde des Königsberger 
Schlosses nach einem Entwurf unseres Gerhard 
Haseney (Hamburg) eine Wand des Treppenflurs 
zieren. Unser großes HOK-Jahrestreffen findet an
läßlich des zehnjährigen Bestehens unserer Vereini
gung und der Patenschaft diesmal wieder in Duis
burg statt, und zwar am 7. Oktober 1972 im großen 
Saal des Hamborner Ratskellers. Eingeleitet wird 
das Treffen durch eine Patenschaftsfeier in der Aula 
des Leibniz-Gymnasiums. Merkt Euch bitte den 
Termin vor! Eine besondere Einladung mit Pro
gramm wird allen Ehemaligen zu gegebener Zeit 
zugehen. Wer unsere neue Anschriftenliste (HOK-
Mitteilungsblatt Nr. 6). in der mehr als 800 Ehemalige 
verzeichnet sind, noch nicht erharten hat, wende sich 
an Artur Adam. 623 Frankfurt (Main) 80, Rehstr. 17, 
Ruf 06 11/38 27 96. 

Roßgärter Mittelschule — Zu einem Zwischentref
fen am 30. Sentember um 15 Uhr im Cafe „Haus des 
Sports", Hamburg, Schäferkampsallee 1. U-Bahn-
Station Schlump, sind alle Ehemaligen aus Ham
burg und Umgebung mit ihren Angehörigen herzlich 
eingeladen. Bei gemeinsamem Kaffee und Abend
essen werden wir wieder viel zu erzählen und zu 
besprechen haben. Während der Drucklegung unse
res Rundbriefs 2/72, der diesmal durch unvorher
gesehene Umstände mit großer Verspätung zum Ver
sand kommen wird, ist unser lieber Schulkamerad 
Max Bernstengel verstorben. Wir werden ihn stets 
in netter Erinnerung behalten! Zuschriften bitte an 
H»ns Zieske, 2 Hamburg 70. Tarnowitzer Weg 12III 
rechts. 

EhemaH»!» Tele«TJ>nhen'boii- iiml FP"iTnelcl<»lehr-
üntre des Toie«T.-Rnn->mts Könlpsnerfi: (Pr.> — Unser 
Treffen findet in diesem Jahr am 9. und 10. Sen
tember in Friprihprtf (H»"!Pn) im Hotel zur Post, 
statt. Zimmerbestellung bitte s*>Uist aufgehen h»i 
Fernsprecher 0R0 31/R53. Fs wünsoht eine rê e. Be
teiligung und eine gute Anreise Fritz Ididw1*»Vplt, 
76 Offenburg. Teichstr. 23, Fernsprecher 07 81/7 17 83! 

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

Kreistreffen: In diesem Jahr werden noch zwei 
große Kreistreffen durchgeführt und zwar in Reck
linghausen und in Osterode am Harz. Das Treffen 
in Recklinghausen findet am 17. September statt, 

wieder im „Städtischen Saalbau". Am Vortage nach-

Bundestreffen 
Pfingsten 1973 

in Köln 

1 
Gerade 1973 

wollen wir aller Welt zeigen: 

Ostpreußen lebt 
Haben Sie schon 

Ihr Festabzeichen? 
Die örtlichen Gruppen und die 

Kreisgemeinschaften wurden zum 
Vorverkauf damit beliefert. Jedes 
verkaufte Festabzeichen nimmt an 
einer Verlosung teil! 

Zu gewinnen sind unter anderem: 
1 Personenkraftwagen 
1 Reiseflasche in Silber mit Bernstein

kappe 
1 Rückfahrkarte bei der Deutschen 

Bundesbahn über 1200 km (1. KL). 
Alle Gewinne wurden gespendet 

von ostpreußischen Firmen. 

Beckerbillett Hamburg 

Der Gewinnanspruch ist durch die 
mit dem Abzeichen mitverkaufte Los
nummer nachzuweisen. Die Auslosung 
erfolgt kurz nach der Veranstaltung. 

Alle Einzahlungen für das Bundes
treffen — aber nur dafür! — auf das , 
Sonderkonto beim Postscheckamt 
Hamburg, Konto Nr. 640. 

Wenn andere sagen: 
Mit 5 Mark sind Sie dabei, 
dann sagen wir: 

Auch bei uns ist es so. 

Aus der landsmannschaftlichen Arbeit in. 

HAMBURG 

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

Bezirksgruppen 
Bergedorf und Umgebung — Sonntag, 6. August 

Sommerfahrt mit dem Bus nach Cuxhaven und 
Duhnen. 7.30 Uhr Abfahrt vom ZOB Bergedorf 
Fahrpreis für die Busfahrt beträgt 13,— DM. An
meldungen sofort bei der Geschäftsstelle Buch
druckerei Kerstan, Wentorfer Straße 3, oder bei 
„Woll-Scharffetter, Alte Holstenstraße 50. Näheres 
siehe Rundschreiben. 

Farmsen-Walddörfer — Sonnabend, 12. August 197? 
Ausflug der Bezirksgruppe „Fahrt ins Blaue". Treff
punkt 8.30 Uhr, Farmsen. Luisenhof. Meldung — 
mit Teilnehmerzahl — an Frau Eva Müller, 2 HH T) 
Grubesallee 24, bis zum 1. 8. 1972 per Post. Unkosten
beitrag 18,— DM pro Teilnehmer. 

Heimatkreisgruppen 
Gumbinnen — Der Vorsitzende der Heimatkreis

gruppe Gumbinnen ist künftig unter folgender An
schrift zu erreichen: Franz Rattay, 2 Hamburg 71 
Willy-Nissen-Ring 21 III. Telefon 6 42 99 95. 

Frauengruppen 
Farmsen-Walddörfer — Dienstag, 22. August 1972 

15 Uhr, Treffen der Frauengruppe im Luisenhof' 
Farmsen. 

Bergedorf und Umgebung — Treffen der Frauen
gruppe im Monat August im Lichtwarkhaus fällt 
aus. Nächste Zusammenkunft am 5. September im 
Lichtwarkhaus. 

NIEDERSACHSEN 

Vorsitzendei Friedrich-Wilhelm Raddatz, Nieder
sachsen-Nord: F.-W Raddatz, 318 Wolfsburg Am 
Stemmelteich 24. Telefon 0 53 61/4 93 45. Niedefsach-
sen-West: Fredi Jost, 457 Quakenbrück. Ilasestr 60 
Telefon 0 54 31/35 17. Niedersachsen-Süd: Horst 
Frischmuth. 3 Hannover 1. Hildesheimer Straße 119 
Telefon 05 11/80 40 57. 

Cloppenburg — Die Frauengruppe beging ihr zehn
jähriges Bestehen in der Gaststätte „Zum Treff
punkt". Vor zehn Jahren, am 13. Juni 1962, wurde 
in der Walhalla in Anwesenheit des 1. Vorsitzenden 
Brenecker sowie der Landesfrauenreferentin von 
Niedersachsen, Frau Poletschny, Hameln, die 
Frauengruppc gegründet. Zur Leiterin wurde da 
bei Frau Erika Link gewählt, die auch heute noch 
dieses Amt ausübt. Da sich am 10. Jahrestag des 
Bestehens der Frauengruppe Frau Link mit einer 

großen Anzahl der Frauen in Südtirol befand, wurde 
die Feier anläßlich dieses Jubiläums etwas später 
» « H ^ E K 0 L T , - F r a u L i n k begrüßte die Anwesenden 
H2? O e i n e n k u r z e n Überblick über die Tätigkeit 
rZ„~ * p £ « l n d e n vergangenen 10 Jahren. Die 
uruppe trifft sich einmal im Monat im „Treffpunkt" 
? » M £ \ 6 1 K E R k u r z e n Wanderung. Eine ganze An-
EPH 7 e

f

t n e b e wurden da besichtigt. Großer Beliebt-
dPr TPnif l" e n S 1 C h d i e V o r t r ä g e in der Lehrküche 
^ 1 " g l e ~ e r s o r g u n g - b e i denen die Frauen man-
wurri^ - 6 G e

A

r i C h t kennenlernten. In jedem Jahr 
Z U H Adventszeit etwa 50 Pakete gepackt. 

Rpntnpr rr n d er. f o lgte ausschließlich an Witwen und 
n ™ u ^ r - T u r d l e Lepra-Kranken wurden mehrfach 
ofdenEuro^-angefertigt. Die Frauentagungen in 
auf riPnin' . D f t

l m e nhors t usw. wurden gut besucht, 
eehört w n v H U l t U £ e U e u n d heimatpolitische Vorträge 
chenri - H e n - E , n e m a l lgemeinen Wunsch entspre-
Fahrt ; , , n ^ 6 n n e b e n T a g e s a u s f l ü g e n auch größere 
nach P a r i » n e r " ? m e n ' i n den Harz, an die Ahr, 
10TLP F a h i f 0 Kopenhagen. Nach der vorjährigen 
diesIm'Lh, V 1 1 3 ^ ^ e 1 1 a / S e e u n d Wien ging es in 
Nachdemv f U r T T a g e n a c n Südtirol und Venedig, 
dankte ? h r ^ a U ~ \ n k i h r e n Bericht beendet hatte, 
und ü h P r - i ^ U F l a m m i n g für die geleistete Arbeit 
schönp v a ^ C h t l ' m Namen der Frauengruppe eine 
begann der v> ? G m e m g r o ß e n Rosenstrauß Dann 
g l - u n d p A e \ t e r e T e i l d e s Abends. Hans-Karl Jä-
freuten Hio A 6 3 U n - a u s d e r Ermlandsiedlung er
tragennrt H . A " w e s e n d e n durch musikalische Vo> 
sich als v „ d

t

 D a m e n Götz und Kerwel entpuppten 
lösung Zr^g-^nstlerinnen. Dann folgte die Aus-
haltuL wiTombola. Bei Musik und lebhafter Unter-
sammen m a n d a n n n o c n e i n D a a r Stunden bei-

I m 0 l H a g p T , . . M « W O c l l ' 2- A u 8 u s t . 20 Uhr, Gasthaus 
und Besp , ? eeh ,m e

f

1 ^ a t a b e n d m i t Lichtbildervortrag 
nerstaV ? A n u n K des nächsten Ausfluges. - Don-
fen der P r » S S t ' 1 5 U h r ' l m " C a f e Köhler" Trcf-
preußln ,m uengruppe der Landsmannschaft Ost
preußen und Berlin-Mark Brandenburg. 

HESSEN 

6V3°Gießen a ('In rt? / ^ » « ^ " . p p c : K o n r a ( J 0 p n 7 t 

- U n d ? i l u ™ « H r Leb igshöhe 20. Tel. 06 41 / 3 27 27. ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ » . 6427 Bad 

Hc* 3 8KaffTesulnrip a g > }• A u g u s t - 1 5 u h r - n e i m a t " 
straBe i S , d e l n d e r Prinzenquelle, Schanzen-
Tagetomn H? 5 , " n d 8- ~ Sonntag, 3. September. 
GötUnR°n n Ahf ,

a 1 , m ; t Z U r Heldengedenkfeier nach 
Haus 14 i'ihA 9 U h r Staatstheater, Kleines 
such i m r i n J 6 ""fahrt nach Ahrenberg mit Be-
berg P ^ e S k e S r v n B . a n s s l a g e r ™edland . In Ahren-
7,— DM Anm lü" P a h r P r e i s 5 - DM. Nichtmitglieder 

ler. Telefon 2 19 82 n g e n b i S 3 °- A u g U S t b e i L m " M Ü l " 

For tse tzunu Seile 19 
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Ferien mit ostpreußischen Freunden 
Freizeit vom 26. Juni bis 20. Juli in Ostheim Bad Pyrmont 

In Bad Pyrmont feinden sich, wie bereits im 
Vorjahr, wieder 44 o s t p r e u ß i s c h e Landsleute 
und G ä s t e im Os the im zu einem zwanglosen 
Freizeit lehrgang zusammen. Bereits am A b e n d 
des Anreisetages war Gelegenhei t , sich gegen
seitig n ä h e r kennenzulernen. A l s Le i te r in der 
Freizeit war zur a l lgemeinen Freude der T e i l 
nehmer wieder F rau E v a Rehs geworben wor
den. Sie "wies in einer herzl ich gehaltenen Be
g r ü ß u n g s a n s p r a c h e u. a. auf Zweck und Z i e l 
des Zusammenseins h in . A n s c h l i e ß e n d machte 
der neue Heimle i te r , H e r r Repper, auf die 
Gepflogenheiten im H e i m und die besondere 
Bedeutung dieses Hauses aufmerksam. 

A n den folgenden Tagen hatte jeder der 
Teilnehmer Gelegenhei t , seinen eigenen N e i 
gungen und W ü n s c h e n nachzugehen. Eine g r ö 
ßere A n z a h l nutzte die Gelegenhei t , die K u r -
einrichtungen in Anspruch zu nehmen. 

Ausgedehnte S p a z i e r g ä n g e führ t en durch 
hattiges W a l d - und W i e s e n g e l ä n d e . Einige 

gemeinsam unternommenen Wanderungen , wie 

M Ü N C H E N R U F T . . . 
. . . nicht nur die Jugend der Welt zu den 

Olympischen Spielen 1972, sondern auch alle 
Landsleute, die die Spiele besuchen werden, auf, 
sich nach den aufregenden Stunden am Rande 
der Kampfstatten zu treffen, um alte Ver
bindungen wieder aufzufrischen, um neue zu 
schließen! Da wir annehmen müssen , daß Lands
leute aus allen Teilen der Welt nach München 
kommen werden, stellt die Bezirksgruppe 
München ein Treffpunktlokal zur Verfügung , in 
dem an jedem Abend Landsleute, die jetzt in 
München beheimatet sind, anwesend sein wer
den. Es ist auch an Regional- bzw. Verbands
treffen gedacht. Falls landsmannschaftliche Ver
bände einen reservierten Abend für sich haben 
wollen, da sie glauben, daß von ihrem Verband, 
aus ihrer Heimatstadt, aus ihrer alten Schule 
usw. g e n ü g e n d „Ehemal ige" nach München 
kommen werden, wenden Sie sich bitte wegen 
eines Termins an Lm. Kurt Conrad, 8 Mün
chen 21, Aindorfer Straße 51/II. Bitte vers tändi 
gen Sie Ihre Verwandten und Bekannten, von 
denen Sie annehmen, daß sie die Olympischen 
Spiele besuchen wollen, daß hier ein Treffpunkt
lokal auf sie wartet. 

Anfragen nach Eintrittskarten und Unterkunft 
sind allerdings zwecklos. Ansonsten achten Sie 
bitte auf die weiteren A n k ü n d i g u n g e n im Ost
preußenblatt . 
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BADEN-WÜRTTEMBERG 

Vorsitzender der Landesgruppe Baden-Württemberg: 
Max Voss. 68 Mannheim. Zeppelinstraße 42. Telefon 
Nr. 06 21/3 17 54. 

Karlsruhe — Oberbürgermeister Dullenkopf hat 
alle Ost- und Westpreußen, die in Stadt und Land
kreis Karlsruhe ihren Lebensabend verbringen, zu 
einer Altenfahrt mit dem neuen Dampfer „Karls
ruhe" eingeladen. Abfahrt am 28. August 14 Uhr, 
ab Mittelbecken. Anmeldung bitte frühzeitig (Damen 
ab 60, Herren ab 65 Jahre) bei Frau Hornicek. Wein
brennerstraße 71, Tel. 5 56 58, oder beim Briefkasten 
der heimatvertriebenen Frauen, Adlerstraße 25 
(dienstags 15 bis 17 Uhr). Bitte angeben, ob Vesper 
oder Kaffee (auf Einladung der Stadt) gewünscht 
wird. 

BAYERN 
Vorsitzendel der l.andesgruppp Bayern: Walter 
Baasner. 8 München 23. Clemensstraße 48/1V. Ii.. 
Telefon 08 11/30 46 86. 

München — Gruppe Nord-Süd: 29. 7., 15 Uhr. Haus 
des deutschen Ostens. Am Lilienberg, Mitgliederver
sammlung mit Gästen. 

Neues vom Sport 
Die Urlaub.-reise in die Heimat nach Elbing mußte 

Wolfram Koppen (33). Elbing Hamburg, verschieben, 
da er sich bei den deutschen Judo-Meisterschaften 
im Leichtgewicht als Deutscher Meister für die 
Olympischen Spiele in München qualifizierte. Bisher 
wurde Koppen, der auch Trainer des TH Hamburg-
Eilbek ist, elfmal in die Nationalelf berufen. 

Eine neue Jahresbestleistung des DLV im Diskus
werfen mit 64.80 m erreichte in Oldenburg der ost
deutsche Rekordhalter Klaus-Peter Hennig (25). Ta-
piau Leverkusen. Damit verbesserte er auch seine 
eigene Bestleistung von 64,02 m auf 64,80 m. 

Ihren in Helsinki 1971 aufgestellten Weltrekord 
im 1500-m-Lauf von 4 : 09.6 Min. verlor die Europa
meisterin Karin Burneleit. Gumbinnen'Ost-Berlin. 
an die Russin Ludmilla Bragina. die bei den Meister
schaften in Moskau einen phantastischen Weltrekord 
von 4 : 06.9 Min. aufstellte. 

Per sechsmalige Deutchse Meister im Welterge-
"•'cht der Ringer, der Ostpreufle Werner Schröter-
"öllerbnch. gewann in einem Turnier in Mun.-hen 
~'gen die stärksten Polen und Bulgaren und qualifi-
7 :°rte sich für München. 

Der langfähriee ostpreußisrhe Bundestramer der 
"Mnstturne'r. Eduard Friedrich, auch der Trainer 
"*r Frauen Erich Biendl haben ihre Vertrage beim 
"•"itschen Turnerbund zum Ende des Jahres 1972 
~-'-ünHi(»t. Der HauDtgrund ist wohl die ewige Un
ruhe im Vorstand des Turnerbundes. 

Kamerad, ich rufe Dich 
III. Batl. 3. (Preull.) Inf.-Regt. hat Treffen vorver

legt. Das Kameradschaftstreffen des ehem. III. Bau 
3. (Preuß.) Inf.-Regt. OsterodeOstpr.. findet nicht 
am 7./8. Oktober statt, sondern ist um eine Woche 
auf Sonnabend. 30. Sept., den Vortag des Osteroder 
Kreistrefiens in der Patenstadt Osterode/Harz vor
verlegt worden. Zu dieser Veranstaltung sind auch 
die Kameraden des Schwesterbataillons III. I. «• » 
Braunsberg, und die Kameraden des Traditionsver
bandes Inf.-Regt. Nr. 18. von Grolmann herzlich 
eingeladen. Am Tage des Kameradschaftstreffens 
wird eine Gedenktafel für die gefallenen, vermißten 
und verstorbenen Kameraden des III. I. R. •* ein
geweiht. Spenden für die Gedenktafel können aui 
das Konto 1887 bei der Volksbank in Osterode/Harz 
eingezahlt werden. Als Verwendungszweck bitte 
..Gedenktafel III./I. R. 3" angeben. Ruckfragen bitte 
an Ernst Schareina, 477 Soest. Herringser Weg 8. 

die Besichtigung der sehenswerten, eigenar
tigen D u n s t h ö h l e , des Schlosses im Kurpark 
und zu der an dem Hambornbach idyl l i sch ge
legenen Hamborner M ü h l e mit Kaffeegarten 
am M ü h l e n t e i c h wurden auf Anregung von 
Frau Rehs unternommen. A u c h das schöne mo
derne Schwimmbad im Fre ien in unmittelbarer 
N ä h e des Heims wurde von einigen Tei lneh
mern bevorzugt besucht. 

Im ü b r i g e n begann jeder Tag mit einem 
sinnreichen, zwischendurch auch humorigen, 
von Frau Rehs vorgetragenen Tagesspruch. 
Morgens vor dem F r ü h s t ü c k wurde unter sach
kundiger Lei tung von Her rn Repper F r ü h s p o r t 
und Gymnas t ik auf g r ü n e m Rasen angeboten. 
Eine steigende Tei lnehmerzahl bekundete gro
ßes Interesse für dieses Angebot . Abends sorg
ten k le ine Diskuss ionen, der Austausch von 
Erinnerungen, Spiele, D i a v o r f ü h r u n g e n für A b 
wechslung, auch Fernsehen stand jederzeit bei 
Bedarf zur V e r f ü g u n g . 

Besonders e r w ä h n t werden m ü s s e n zwei ge
meinsame Omnibusfahrten durch das schöne 
Weserbergland. Die erste Fahrt erfolgte nach 
Schloß Schwalenberg, wo in dem mittelalterl ich 
eingerichteten Sch loßhote l Kaffee getrunken 
wurde. Danach wurde das M a l e r s t ä d t c h e n 
Schwalenberg selbst besichtigt, in dem die far
b e n p r ä c h t i g e b ä u e r l i c h e Renaissance der Fach
werkgiebe l Bewunderung hervorrief. Die zweite 
Fahrt führ te zu der w ü r d e v o l l e n R u h e s t ä t t e 
unserer Agnes M i e g e l auf dem schön gelege
nen Fr iedhof v o n Bad Nenndorf. Frau Rehs 
schmückte das Grab mit einem g r o ß e n Sommer
s t r a u ß , und las das Gedicht: „Bis ich mich 
schlafen lege" von Agnes M i e g e l vor. Die 
kurze Feierstunde schloß mit dem gemeinsamen 
Gesang des O s t p r e u ß e n l i e d e s . 

Nach einer Kaffeepause in Bad Nenndorf 
ging es nach Pyrmont zurück. A u f der Hinfahrt 
war noch ein Abstecher zum „ H a u s Weichse l 
land" in Meinsen , Landkre is Springe, gemacht 
worden. Das umgebaute und gut ausgestattete 
alte Bauernhaus ist die Jugendbi ldungs- und 
Tagungsstatte der W e s t p r e u ß e n . 

E r w ä h n e n s w e r t ist, d a ß auf einen leisen A p 
pel l Spendenbereitschaft aufkam und insge
samt 2 5 5 ,— D M vom Tei lnehmerkre is für Be
schaffung v o n W ä s c h e usw. für das Ostheim 
gespendet wurden. Die Lehrgangslei tung in 
formierte die Tei lnehmer ü b e r manche Sorge 
unserer Landsmannschaft und machte auf den 
Aufruf hinsichtlich „ S a m m l u n g o s t p r e u ß i s c h e n 
Kul turguts" aufmerksam. 

Be im frohen Abschiedsabend mit herzlichem 
Dank an Lehrgangs- und Heimle i tung wurde 
der Wunsch g e ä u ß e r t , auch im nächs ten Jahr 
einen Freizei t lehrgang einzuplanen. 

Adolf Ernst 

Ostpreußentreffen in Denver 
Denver , Co lo rado (USA) — Zum Heimat

treffen im Restaurant „Tifin" fanden sich 39 der 
75 in Denver lebenden Landsleute zusammen. 
Organisator war der Hei l igenbe i le r Herbert 
Schemmerling. Die Tei lnehmer stammten aus 
Al iens te in , Angerburg , Bartenstein, Braunsbeig, 
Cranz, Danzig , Elb ing, Gerdauen, Goldap, 
He i l igenbe i l , Hei lsberg , Insterburg, K ö n i g s b e r g , 
M e m e l , Neidenburg , Orte isburg, Prostken, 
Rastenburg, Riesenburg, Rößel , T i l s i t und 
Zinten. A l s besondere G ä s t e waren Her r und 
Frau Tietze anwesend, die, jetzt wohnhaft in 
Kirchheim-Teck, ihre Tochter in Denver besuch
ten. Fami l i e Tietze stammt aus Riesenburg. 
Nach dem Festessen standen die Bi ldre ihen 
„ T r a k e h n e n lebt" und „ O s t p r e u ß i s c h e r Bern
stein" auf dem Programm. A n s c h l i e ß e n d führ te 
Herbert Schemmerling einen Schmalfi lmvortrag 
ü b e r seine O s t p r e u ß e n f a h r t im Jahre 1969 vor . 
Schallplatten, unter anderem mit o s t p r e u ß i s c h e m 
H u m o r sowie Bücher und Hefte ü b e r die Heimat 
gaben an diesem A b e n d v ie le Anregungen . V o n 
a l len Tei lnehmern wurde die Anstecknadel mit 
der Elchschaufel getragen. Die Feier k l ang aus 
mit dem gemeinsamen Singen des Liedes „Land 
der dunkien W ä l d e r " . 

„Mein neues Schiff heißt .Ostpreußen'. — Nachdem durch die Unterzeichnung der Ostver
träge unsere Heimat für uns noch unerreichbarer geworden ist, .Ausland' zu werden droht 
und jetzt erst richtig verloren ist, konnte ich meinem Schiff nur noch den Namen unserer 
verschleuderten Heimat geben. Dieser Name ist dem Schiff bisher übrigens ganz gut be
kommen. So belegte es z. B. inzwischen bei zwei Zürichsee-Regatten den 2. und 3. Rang. 
Auch wurden wir auf dem Wasser schon von hier lebenden Ostpreußen, die sich bei der 
Gelegenheit zu erkennen gaben, erstaunt begrüßt! Sogar die Schweizer reagieren positiv 
und freundlich auf diesen Namen." — So schreibt uns der gebürt ige Königsberger Arwed 
Sandner. Von Beruf Opernsänger ist er zur Zeit als erster Baßbuffo am Opernhaus Zürich 
engagiert. Vielen Landsleuten dürfte er seit Jahren durch Rundfunksendungen und heimat
liche Liederabende bekannt sein. Unser Foto zeigt ihn im Schiff stehend, als seine Frau 
das Schiff gerade mit dem obligatorischen Sekt aui den Namen „Ostpreußen" tauft. 

Unruhen in Litauen: 

Die Krise schwelte seit Jahren 
Kaunas ist Zentrum des Widerstandes gegen Moskau 

V o r wenigen Wochen tobten heftige S t r a ß e n 
demonstrationen in Kaunas (Kowno), der 
Hauptstadt der Sowjetrepublik Litauen. Sie 
wurden durch den dramatischen Selbstmord 
des katholischen Studenten Roman Kalan ta 
a u s g e l ö s t , der sich selbst verbrannte, um die 
Wel tö f fen t l i chke i t auf das Schicksal seines 
V o l k e s aufmerksam zu machen. Sein B e g r ä b 
nis wurde zu einer Massenkundgebung. Scha
ren von Jugendlichen zogen mit dem Ruf „Frei 4 1 

heit für L i tauen" durch die Stadt, z ü n d e t e n auf 
P lä t zen und S t r a ß e n g r o ß e Strohfeuer an und 
bewarfen die M i l i z mit Steinen. Behörd l i che 
Ver lautbarungen sprechen von einem g e t ö t e t e n 
M i l i z m a n n und zweihundert verhafteten J u 
gendlichen. Doch erst das Eingreifen des M i l i 
t ä r s konnte den Aufs tand ersticken. Kalantas 
war aber nur das erste v o n mindestens v ier 
Opfern. 

Nach den Unruhen in Nowotscherkask im 
Jahre 1962 war es das erstemal, d a ß derartige 
Vor fä l l e in der Sowjetunion publ ik wurden. Die 
„vier h e i ß e n Monate" von Nowotscherkask 
hatten eindeutig wirtschaftliche Ursachen. Dies
mal aber, in Kaunas, waren es nationale und 
re l ig iöse M o t i v e , die das Faß zum Uberlaufen 
brachten. 

Die Ereignisse in Kaunas widerspiegeln die 
lange Geschichte der russisch-litauischen Be
ziehungen. Li tauen kam 1795 unter russische 
Herrschaft und war bis zur Oktober revolu t ion 
ein T e i l des Zarenreiches, 1918 wurde es von 
den deutschen Truppen besetzt, g e n o ß dann 
aber nach F r i edenssch luß zwei Jahrzehnte un
a b h ä n g i g e r e Existenz. Zusammen mit Lett land 
und Est land wurde es 1940 der Sowjetunion 
einverleibt . Nach sowjetischen Statist iken sind 
zwischen 1940 und 1959 ü b e r eine halbe M i l 
l i on Litauer „ v e r s c h w u n d e n " . H ie r mag der 
K r i e g eine Rol le gespielt haben, aber auch die 
von den Sowjets angeordneten Deport ierungen 
und Umsiedlungen. 1959 lebten in Litauen drei
mal sov ie l Russen wie vor 1939. In der „Ära 

Auszeichnung für zwei Ostpreußen 
Verdienstkreuz für Prof. Dr. Janz und Prof. R. Cornelsen 

Der l a n g j ä h r i g e n gemeinsamen Arbe i t von 
Professor Dr. Hans -Werner Janz und Robert 
Cornelsen — beide s ind g e b ü r t i g e O s t p r e u ß e n 
— ist es zu verdanken, d a ß die Wahrendorff-
schen Krankenansta l ten zu einem modernen, 
l e i s t u n g s f ä h i g e n Therapiezentrum auf- und 
ausgebaut wurden. M i t dieser Feststel lung 
w ü r d i g t e der n i e d e r s ä c h s i s c h e Soz ia l - und Ge
sundheitsminister Kurt Partzsch am 11. J u l i in 
den Wahrendorffschen Krankenansta l ten in 
Ilten im n i ede r sächs i s chen Kre i s Burgdorf 
deren ä rz t l i chen Di rek tor und den Generalbe
v o l l m ä c h t i g t e n , als er beiden das Verdiens t 
kreuz 1. Klasse des N i e d e r s ä c h s i s c h e n V e r 
dienstordens ü b e r r e i c h t e . M i n i s t e r p r ä s i d e n t 
A l f r ed Kübe l hatte diese Auszeichnungen Pro
fessor Janz und Forstmeister a. D . Robert 
Cornelsen für ihre hervorragenden Dienste um 
die Verso rgung psychisch Kranke r in Nieder
sachsen ver l iehen. 

Seit Oktober 1948 ist Professor Janz ärz t 
licher Di rek tor der Wahrendorffschen K r a n 
kenanstalten. A u f seine Veran lassung h in wur
den in dem Krankenhaus schon bald kl in isch
psychiatrische Abte i lungen eingerichtet. Dar
ü b e r hinaus aber galt sein besonderes In
teresse den Fragen der Beratung und Betreu
ung D r o g e n a b h ä n g i g e r . Das Iltener M o d e l l , 
das Professor Janz entwickelte, charakteri

sierte Min i s t e r Partzsch als einen wegweisen
den Versuch in der Rehabi l i ta t ion Drogensüch
tiger. Al le rd ings , so führ te Partzsch aus, wies 
Professor Janz trotz der A k t u a l i t ä t der Be
k ä m p f u n g des D r o g e n m i ß b r a u c h s — auch im
mer in besonderem M a ß e auf die Probleme 
des A l k o h o l i s m u s hin . Gerade durch seine Tä
tigkeit vermittelte er für die Forschung auf 
diesem Gebiet und für die Behandlung Dro
genkranker bemerkenswerte neue Erkennt
nisse. 

Z w e i Jahre nach Professor Janz, im Oktober 
1950, trat Robert Cornelsen in die Lei tung der 
Krankenansta l ten ein. Z u der Zeit war die 
Einrichtung infolge m e h r j ä h r i g e r Nutzung als 
Lazarett stark verwahrlost . Cornelsen widmete 
sich der Planung für den Wiederaufbau und 
erreichte, d a ß von 1954 bis 1971 H ä u s e r mit 
ü b e r 600 Betten vö l l ig umgestaltet, moderni
siert und tei lweise neu erbaut wurden. Augen
bl ickl ich w i r d eine neue Aufnahmestat ion er
richtet. Min i s t e r Partzsch hob in seiner W ü r 
digung besonders hervor, d a ß der Generalbe
v o l l m ä c h t i g t e Cornelsen mit der V e r w i r k 
lichung seiner M a ß n a h m e n einen wesentlichen 
Beitrag für die bessere Unterbr ingung und 
Betreuung der psychisch K r a n k e n geleistet 
habe. V . P. 

Chruschtschow" fanden 35 000 Litauer aus den 
Lagern Sibir iens und Kasachstans den W a q zu
rück in die Heimat. 

Kaunas, im u n a b h ä n g i g e n Litauen ein Zen
trum des Nat ional ismus, w i r d von den Sowjets 
schon immer mit M i ß t r a u e n betrachtet. 1961 
klagte der erste P a r t e i s e k r e t ä r der litauischen 
K P die dortige katholische Kirche „für die un
bedingte' U n t e r s t ü t z u n g der an t i sowje t i sche» ; 
Kräf te" an. Die lokalen B e h ö r d e n wufden' be
schuldigt, die Kampagne gegen den p^Fgonuri:. 
kul t in eine gegen den Leninismus uirizuCTftin»-
zen. Für ein Schreiben, in dem Professor T a l -
kenis vom botanischen Institut in Kaunas die 
Landwirtschaftspolit ik der sowjetischen Regie
rung kri t isierte, erhielt er drei Jahre Zwangs
arbeit. E in Beamter des Finanzminister iums, 
A . Statkevicius , wurde für seine „Kri t ik des 
Kommunist ischen Manifests" in eine Nerven 
k l i n ik eingeliefert. Selbst ein Pfarrer, der K i n 
dern auf Ersuchen ihrer El tern Religionsunter
richt erteilte, kam für ein Jahr ins Gefängn i s . 
Die Folge war ein v o n hundert Geistl ichen 
unterschriebenes Protestschreiben und eine De
monstration, in der ü b e r 600 Betei l igte die 
Frei lassung des Verur te i l ten forderten. Zwan
zig Demonstranten wurden verhaftet. Noch im 
M ä r z dieses Jahres unterschrieben 17 000 L i 
tauer eine Peti t ion an die U N O , in der die 
Beendigung der Verfo lgungen aus re l ig iösen 
G r ü n d e n gefordert wurde. A b e r erst die Selbst
verbrennung Roman Kalantas l ieß die seit 
Jahren schwelende Kr i se zum offenen Protest 
werden. A d r i a n Barbu 

Trachtenwoche in Neustadt 
Die X V . Europä i sche Volks tums- und Trachten

woche findet in diesem Jahr in Neustadt in H o l 
stein v o m 20. bis 27. Augus t unter der Schirm
herrschaft von M i n i s t e r p r ä s i d e n t Stoltenberg 
statt. Tei lnehmen werden Folkloregruppen aus 
15 e u r o p ä i s c h e n L ä n d e r n . Erstmals werden in 
diesem Jahr Gruppen aus R u m ä n i e n und der 
Sowjetunion kommen, ferner der international 
bekannte Knabenchor des Stifts Sankt F lor ian in 
O b e r ö s t e r r e i c h , der sich auf v ie len internationa
len Mus ikwochen den 1. Preis holte. 

Neben gemeinsamen Veransta l tungen dei 
Jugend Europas auf dem N e u s t ä d t e r Marktpla tz 
l inden auch Volkstumsabende, Chor- und In
strumentalkonzerte, U m z ü g e und Festgottes
dienste statt. 

Das RÄTSEL jiir Sie... 
Der B r ü c k e n b u c h s t a b e 

S A M — K A P — H E R B S T — K A U F — A L F 
— T A G — R O S E . 

Vorstehenden W ö r t e r n ist je eines der nach
stehenden au fge führ t en W ö r t e r mittels eines 
Verbindungsbuchstabens anzu fügen (z. B. W a l d -
A-Mei se ) . Die B r ü c k e n b u c h s t a b e n nennen, im 
Zusammenhang gelesen, eine bekannte Insel 
in Masuren . 

A d e n — Dieb — E l — Montag — Naht — 
Raum — Ster. 

. . . und die Lösungen aus Folge 28 
1. Vertauschte Herzen 

Wacke — Berge — S t a h l — Kante — Unze. 
C r a n z. 

2. V e r s t e c k r ä t s e l 
S C H N I E F K E . 



Soziales und Lastenausgleich 

Vvr JLesvr fragt — 
IDas ösipreußeHÜtatt antwortet 

Rentenreform: 

Einrichtungshilfe 
Frage: Mir wurde vom Ausgleiclisamt folgen

des mitgeteilt: „Bezugnehmend auf Ihr o. a. 
Schreiben wird Ihnen gleichzeitig mitgeteilt, daß 
über die von Ihnen geltend gemachten Verluste 
an Hausrat lediglich Beweise gesichert werden. 
G e m ä ß den Bestimmungen der §§ 22 bis 24 Be-
weissicherungs- und Feststellungsgesetz — BFG 
— unterliegen Schäden an Hausrat nicht der 
Feststellung und führen somit auch zu keiner 
Entschädigung. Wir bedauern, Ihnen keine gün
stigere Auskunft erteilen zu können." Mit die
ser Erläuterung kann ich wirklich nichts anfan
gen. Das Amt setzt bei mir — und sicher bei 
vielen Geschädigten — voraus, daß ich das „ver
waltungschinesisch" verstehen muß. Wenn man 
dann „wagt", dort noch einmal anzufragen, ist 
das eine „völlige Überforderung" der meisten 
Sachbearbeiter. 

A n t w o r t : Dies ist das gleiche Thema wie i n 
der ersten Frage. Darum lesen Sie bitte zunächs t 
die vorstehende A n t w o r t durch. H i e r bestand 
durch das Ausgleichsamt eine noch mehr ver
pflichtendere Auskunf ts - und Beratungspflicht. 
Das A m t schreibt am Schluß : „ W i r bedauern, 
Ihnen keine g ü n s t i g e r e Auskunf t ertei len zu 
k ö n n e n " . Dies h ä t t e man l ieber weglassen so l len 
und dafür mi t te i len: „ W i r empfehlen Ihnen je
doch, e inen A n t r a g auf Einr id i tungshi l fe nach 
den Best immungen des F lüch t l i ngsh i l f egese t ze s 
(FlüHG) zu stellen." Dann h ä t t e n Sie g e w u ß t , 
woran Sie sind. D a Sie nach den al ten F l ü H G -
Best immungen keine Einrichtungshilfe erhalten 
konnten, da Ihre Rente (Einkommen) ü b e r 620,— 
D - M a r k betrug, Sie aber als Ehepaar heute E i n 
richtungshilfe erhalten k ö n n e n , wenn Sie wen i 
ger als 930,— D M monatl ich haben, s ind Sie 
jetzt kraft Gesetzes neu antragsberechtigt. Dabei 
kommt es für niemanden darauf an, ob Sie noch 
M ö b e l oder Hausrat gebrauchen. A l l e i n die Tat
sache, d a ß Sie i n Mit te ldeutschland eine W o h 
nung hatten und die Einr ichtung zu mehr als 
50 Prozent ver lo ren und weniger als 930,— D M 
Mona t se inkommen (Alle instehende: 750,— D M ) 
haben, rechtfertigt die A u s z a h l u n g einer „Ein
richtungshilfe ". 

F ü r Ver t r iebene , d ie den Stichtag v o n 1964 
v e r s ä u m t haben und danach erst i n den Wes t en 
gekommen s ind und ke inen Rechtsanspruch auf 
Rechte und V e r g ü n s t i g u n g e n haben (Vermerk i n 
der rechten Hä l f t e des Vertr iebenenausweises) , 
k ö n n e n unter den gleichen Best immungen inner
halb der neuen Einkommensgrenzen be im A u s 
gleichsamt einen A n t r a g auf Hausrathi l fe aus 
dem - H ä j t e f o n d s stel len. W . H . 

auriBl rf> 

Anrechnung von Wohngeld 
Frage : Ab 1. April erhalte ich auf Grund eines 

Antrages ein monatliches Wohngeld in Höhe 
von 31,— D M . Da ich Unterhaltshilfe und Ent
schädigungsrente nach dem Lastenausgleichsge
setz beziehe, erbitte ich Ihre Auskunft darüber, 
ob ich das Wohngeld nachträglich dem Aus
gleichsamt melden muß und ob es auf die Unter
haltshilfe angerechnet wird. 

A n t w o r t : Das W o h n g e l d darf nicht auf die 
Unterhal tshi l fe angerechnet werden. Sie brau
chen den Erhal t des Wohnge ldes auch nicht dem 
Ausgleichsamt zu melden. In den Prüfungsfor 
mularen, die Ihnen a l l j ähr l i ch v o m Ausgle ichs
amt zugesandt werden, ist zwar auch die Frage 
nach dem Erhal t v o n W o h n g e l d enthalten, sie 
ist aber für die Berechnung der Unterhal tshi l fe 
ohne Bedeutung. Es sol len dadurch die Unter
h a l t s h i l f e e m p f ä n g e r v ie lmehr auf die Mögl i ch 
kei t der Beantragung v o n W o h n g e l d h ingewie
sen werden. O . H . 

Vermögensbildung 
Frage: Wir beziehen vom Ausgleichsamt 

Unterhaltshilfe, Entschädigungsrente und Selb
ständigenzuschlag und besitzen ein Einfamilien
haus. Einheitswert 10 300 DM. Bekanntlich darf 
unser gemeinsames Vermögen 12 000 DM nicht 
übersteigen. Hat das Ausgleichsamt nach dem 
Tod eines Ehepartners Anspruch auf das Ver
mögen des Verstorbenen? Wir sind 70 und 66 
Jahre alt. 

A n t w o r t : Das Ausgleichsamt hat ke inen A n 
spruch auf Ihr V e r m ö g e n , weder nach dem Tode 
eines noch beider Ehepartner. Es ist zu erwar
ten, d a ß d e m n ä c h s t die V e r m ö g e n s h ö c h s t g r e n z e 
v o n 12 000 D M erheblich heraufgesetzt oder ganz 
fallengelassen w i r d . O« H . 

Rentenanträge pünktlich stellen 
W e r R e n t e n a n t r ä g e zu s p ä t stellt, m u ß mit 

E i n b u ß e n rechnen. Nach e inem U r t e i l des Bun
dessozialgerichts v e r j ä h r e n r ü c k w i r k e n d e Ren
t e n a n s p r ü c h e in v i e r Jahren . Die Sozialversiche
rungsanstalten k ö n n e n die Rentenzahlung für 
die davor l iegende Zei t ablehnen. In dem zu 
entscheidenden F a l l hatte eine W i t w e die 
Hinterbl iebenenrente aus der Sozialversiche
rung ihres Mannes erst 1967 beantragt, obwoh l 
sie bereits 1957 entstanden war . D ie Vers iche
rungsanstalt zahlte r ü c k w i r k e n d nur bis 1963 
(BSG — 12 R J 62/70). nu 

Ein Wahlgeschenk für die Rentner? 
Auch im Zeichen der bevorstehenden Bundestagswahl sollte sich der Sachverstand durchsetzen 

Bonn — Im Schatten der Regierungskrise und des Ministerkarussels wurde 
am gleichen Tag in Bonn der Vorhang für einen weiteren Akt der Rentenreform-
diskussion aufgezogen: im Bundesrat wurde die Regierung erneut auf die Vor
dringlichkeit einer vorgezogenen Rentenanpassung hingewiesen-, die SPD/FDP-
Koalition kündigte vor der Presse eine „Modifizierung" der Regierungs-Gesetz-
antwürfe für die Weiterentwicklung des Rentenversicherungsrechts an, und die 
CDU/CSU-Opposition überreichte dem zuständigen Bundestagsausschuß ihre 
formulierten Anträge zur Einführung der flexiblen Altersgrenze. 

M i t ihrem jetzigen Vorsch lag , a l len Renten
e m p f ä n g e r n (auch den Bezieher innen v o n W i t 
wenrenten) ab 1. J u l i dieses Jahres einen festen 
monatl ichen Zuschlag v o n 20 D M zu zahlen, 
kommt die K o a l i t i o n zwar dem u n e r m ü d l i c h e n 
D r ä n g e n der Oppos i t ion nach einem Inflations
ausgleich für die Rentner n ä h e r , ob dieser im 
Endergebnis n ive l l i e rende Vorsch lag aber für 
einen K o m p r o m i ß zwischen Regierung und 
Oppos i t ion t r a g f ä h i g ist, w i r d sich erst noch 
erweisen m ü s s e n . 

Bezügl ich der E in füh rung der f lexiblen 
Al te rsgrenze v o m 63. Lebensjahr an, hat die 
C D U / C S U - F r a k t i o n zweifel los den konstruk
t iveren und prak t ikab le ren Vorsch lag vorge
legt: wer das Al t e r s ruhege ld v o n diesem 
Lebensalter an i n Anspruch nehmen w i l l , so l l 
w ie der 6 5 j ä h r i g e Al te rs ren tner behandelt wer
den — also ke iner E r w e r b s b e s c h r ä n k u n g unter
l iegen. W e r aber v o m 63. bis zum 67. Lebens
jahr auf den Bezug der Rente verzichtet, so l l 
künf t ig für jeden M o n a t einen Zuschlag v o n 
0,4 Prozent erhalten, was — aufs Jahr um
gerechnet — eine Rentenaufbesserung um rund 
5 Prozent zuzügl ich zur rentenformelbedingten 
Ste igerung v o n rund 2,5 Prozent ausmachen 
w ü r d e . V o m 63. Lebensjahr an w ü r d e die 
Al te rsgrenze damit w i r k l i c h „f lexibel" werden, 
das he iß t , der betroffene Vers icher te k ö n n t e 
frei nach seiner p e r s ö n l i c h e n Lebenslage und 
nach seiner beruflichen Si tuat ion entscheiden, 
ob er f rühe r i n den Ruhestand treten w i l l oder 
nicht. 

S P D / F D P kommen diesem Vorsch lag le ider 
nur e in sehr k le ines Stück entgegen. Sie ä n 
derten zwar den Regierungsentwurf insowei t 
ab, als e in ä h n l i c h e r Zuschlag v o n rund 7,2 Pro
zent für jedes Jahr des Nicht-Rentenbezugs 
g e w ä h r t werden so l l , aber nur für die Zei t v o m 
65. bis zum 67. Lebensjahr. Ansons ten so l l es 
be im Arend t -Vorseh lag bleiben, d a ß die In
anspruchnahme des Al ters ruhegeldes ab 63. Le 
bensjahr v o n der Aufgabe der B e r u f s t ä t i g k e i t 
als unabdingbarer Vorausse tzung a b h ä n g i g uriri 
nur noch e in bescheidener Nebenverdiens t er
laubt sein so l l . W e n n dieser Al te rs ren tner aber 
das 65. Lebensjahr vol lendet , k ö n n t e er wieder 
v o l l e r w e r b s t ä t i g werden. Der unsinnige W i d e r 
spruch einer solchen Regelung, die i m ü b r i g e n 
mancherlei Man ipu l a t i onen T ü r und T o r öffnet, 
l iegt offen zu Tage. D ie Oppos i t ion sollte daher 
in dieser Frage ihre „ f lex ib lere" L ö s u n g ver
teidigen, denn sie entspricht zweife l los den 
W ü n s c h e n und Interessen der versicherten 
Arbei tnehmer . Sie l iegt auch i m Interesse der 
Betriebe und ist — nicht zuletzt — für die 
finanzielle En twick lung i n der Rentenversiche
rung g ü n s t i g . 

In einem anderen Punkt kommen die K o a l i -
tonsparteien i n A b w e i c h u n g v o m Gesetzentwurf 
ihrer eigenen Regierung den Vors t e l l ungen der 
Oppos i t i on dagegen n ä h e r — näml ich b e z ü g 
l ich der Bewer tung der v o n den S e l b s t ä n d i g e n 
für z u r ü c k l i e g e n d e Ze i ten zu entrichtenden B e i 
t r ä g e . Diese sol len bis zum Jahr 1956 nach

Bund der Steuerzahler: 

Keine Steuererhöhungen! 
Der Behauptung v o n Bundeskanzler W i l l y 

Brandt, die B e v ö l k e r u n g br inge zunehmend 
V e r s t ä n d n i s für S t e u e r e r h ö h u n g e n auf, wenn 
diese durch Mehr le i s tungen des Staates bedingt 
seien, ist der Bund der Steuerzahler energisch 
entgegengetreten. 

Der Steuerzahlerbund, der die Auffassung 
des Kanz le r s als „ seh r e inse i t ig" bezeichnete, 
wies dabei auf das Ergebnis einer v o m Landes
verband Nordrhe in -Wes t fa len bei einem wis
senschaftlichen Institut i n Auf t rag gegebenen 
r e p r ä s e n t a t i v e n Meinungsumfrage h in , i n der 
nicht weniger als 53 Prozent der Befragten un
m i ß v e r s t ä n d l i c h feststellten, bereits heute seien 
die Steuerforderungen ü b e r h ö h t . 

E i n G r o ß t e i l der Befragten — exakt : 69 Pro
zent — forderte dazu eine strengere Kon t ro l l e 
der Ausgaben v o n Bund, L ä n d e r n und Gemein 
den. Besonders mit Ver te id igungsausgaben 
(38 v . H . der Befragten), Ausgaben , die für R e i 
sen und R e p r ä s e n t a t i o n aufgewandt werden 
(37 v . H.) sowie M i t t e l n , die i n die En twick lung 
fl ießen (31 v . H.) m ö c h t e der B ü r g e r so rg fä l t i ge r 
umgegangen wissen. 

Der Bund der Steuerzahler: „Der wei tver 
breitete Wide r s t and gegen S t e u e r e r h ö h u n g e n 
ist doch zu verstehen! W e r Steuern zahlt, 
möch te auch entsprechende Leis tungen dafür 
sehen." 

Der Umfrage des Bundes der Steuerzahler ist 
noch eine weitere interessante Fests tel lung zu 
entnehmen: 61 Prozent der befragten Arbe i t e r 
und Bezieher v o n E inkommen unter 1200 M a r k 
kr i t is ier ten, d a ß sie auch i m Verg le i ch zu an
deren B e v ö l k e r u n g s k r e i s e n zu v ie l e Steuern 
bezahlen m ü ß t e n . 

entrichtet und mit den j e w e i l i g e n W e r t e n der 
z u r ü c k l i e g e n d e n Jahre be i der Rentenfeststel
l ung angerechnet werden k ö n n e n . H i e r scheinen 
sich Regie rung und Oppos i t i on auf dem R ü c k e n 
der versicherten Anges t e l l t en und A r b e i t e r 
e in igen zu w o l l e n , obgleich eine derart ige Be
vorzugung neu h inzukommender Vers icher ter , 
die damit e inen bedeutenden Z ins - u n d Infla
t ionsgewinn herausholen k ö n n t e n , unzumutbar 
w ä r e . D a die S P D / F D P we i t e rh in an der frei
w i l l i g e n Vers icherung der S e l b s t ä n d i g e n fest
ha l ten w i l l — wohingegen die C D U / C S U immer
h i n eine Pfl ichtversicherung auf A n t r a g vor 
sch läg t — ist ih r A b w e i c h e n v o m Regierungs
entwurf i n diesem Punk t u m so mehr unbe
g r ü n d e t und unbegreif l ich. 

Die v i e l z i t ier te „ H a u s f r a u e n v e r s i c h e r u n g " 
so l l dagegen u n v e r ä n d e r t nach dem Regierungs
entwurf durchgesetzt werden . A l l e nicht er
w e r b s t ä t i g e n Frauen so l len danach das Recht 
erhalten, der Rentenvers icherung ohne V o r b e 
d ingung beizutreten; auch sie so l len B e i t r ä g e 
bis zum Jahr 1956 r ü c k w i r k e n d entrichten k ö n 

nen sogar i n den n iedr igs ten Bei t ragsmarken. 
Als sogenannte „ H a u s f r a u e n r e n t e n werden 
also neue M i n i - R e n t e n entstehen, mit al len 
Fo lqe -Prob lemen , die K l e i n s t r e n t e n erfahrungs
g e m ä ß h e r a u f b e s c h w ö r e n . A b e r A n s p r ü c h e auf 
f e g e l m ä ß i g e H e i l m a ß n a h m e n u n d v o r a l lem 
auf eine s p ä t e r e kostenfre ie Krankenver s i che 
rung w e r d e n i m m e r h i n auch v o n „ M m i - B e i t r a g s -
zah le rn" u n d „ M i n i - R e n t n e r n " e r w o r b e n wer
den D i e b e t r ä c h t l i c h e n A u f w e n d u n g e n h ie r fü r 
w e r d e n die pf l ichtvers icher ten Arbe i tnehmer 
mit s t ä n d i g h ö h e r e n B e i t r ä g e n z u finanzieren 
haben. Das nennt die soz ia l - l i be ra l e K o a l i t i o n 
dann eine sozia le W o h l t a t l 

A m 5. September w i l l der sozia lpol i t i sche 
B u n d e s t a g s a u s s c h u ß v o r z e i t i g z u z w e i Wochen 
Sonders i tzungen zusammentre ten , u m das zu
n ä c h s t noch fest v e r s c h n ü r t e Rentenpake t zum 
. V e r s a n d " z u b r ingen , damit der Bundestag 

diese we i t t r agenden Reformen i n se inen letzten 
Z ü g e n noch schnel l ve rabsch ieden k a n n . Die 
heutige R e g i e r u n g s k o a l i t i o n hat das V e r s c h n ü 
ren v o n Soz ia lpake ten offensichtl ich v o n der 
derze i t igen O p p o s i t i o n erlernt , d ie dami t aller
dings auch schon ih re b e t r ü b l i c h e n Erfahrungen 
gemacht hat. 

Im Interesse der V e r s i c h e r t e n u n d der Rentner 
ist z u w ü n s c h e n u n d zu fordern, d a ß sich der 
Sachvers tand auch i m Ze ichen v o n Bundestags
neuwah len noch durchsetzt, das h e i ß t , das Paket 
m u ß a u f g e s c h n ü r t u n d se in Inhal t dann Stück 
für S tück auf seine V e r t r ä g l i c h k e i t für e ine ver
a n t w o r t u n g s b e w u ß t e Reformgese tzgebung unter
sucht werden . P§z 

Wenn Teuerungszulage - dann für alle 
Unser Bonner O B - M i t a r b e i t e r z u der Reg ie rungsvor lage , ü b e r d ie w i r oben be r i ch ten : 

D i e K o a l i t i o n beabsichtigt, noch v o r der 
e twaigen A u f l ö s u n g des Bundestages das Ren
tenreformgesetz zu verabschieden und i n diesem 
neben den bisher (in der Regierungsvor lage) 
empfohlenen Verbesserungen eine einhei t l iche 
Teuerungszulage v o n 20 D M e i n z u f ü h r e n . Dieses 
V o r h a b e n bedeutet eine te i lweise R ü c k k e h r z u m 
Rentensystem vo r 1957. Damals wurde eine 
A l t e r s - und Inval idenrente e i n g e f ü h r t , die aus
schl ießl ich v o n der H ö h e der eigenen Bei t rags
zahlungen a b h ä n g t , w ä h r e n d seit Bismarcks 
Ze i ten bis 1956 die Rente sich aus e inem a l l 
gemeinen Grundbet rag und den Steigerungs
b e t r ä g e n zusammensetzte, die v o n der e igenen 
Bei t ragsle is tung a b h ä n g i g waren . 

Es so l l nicht dazu S te l lung genommen wer 
den, welches der beiden Systeme „ b e s s e r " ist . 
A l l e r d i n g s darf eine a l lgemeine Teuerungs
zulage nicht auf die E m p f ä n g e r v o n A r b e i t e r 
und Anges te l l tenrenten b e s c h r ä n k t b le iben . D i e 
E m p f ä n g e r v o n Unterhal tshi l fe und die K r i e g s 
b e s c h ä d i g t e n — soweit sie diese Zu lage v o n 
20 D M nicht bereits i m Rahmen der Soz ia lve r 
sicherung erhalten — besitzen moral isch den 
gleichen Anspruch auf eine a l lgemeine Teue
rungszulage. Der B u n d der Ver t r i ebenen hat 
daher die Forderung erhoben, d a ß i m Fa l l e der 
E i n f ü h r u n g einer a l lgemeinen Teuerungszulage 
i n der Sozia lvers icherung eine entsprechende 
Rege lung — auf Kos ten des Bundeshaushal tes 
— auch im Lastenausgleich e i n g e f ü h r t w i r d . N . 

»Gießkannen-Prinzip« 
E i n e n V e r r a t am Vers icherungspr inz ip nannte 

die C D U - S o z i a l p o l i t i k e r i n M a r g o t K a l i n k e M d B 
die K o a l i t i o n s b e s c h l ü s s e zur Rentenreform v o m 
7. J u l i und e r k l ä r t e unter anderen i n einer 
Pressemeldung: 

„Es ist erstaunlich und b e t r ü b l i c h zugleich, z u 
welchen Ergebnissen die Ü b e r l e g u n g e n der S P D 
und F D P angesichts der bevors tehenden N e u 
w a h l i m Zusammenhang mit der Forde rung der 
C D U / C S U auf A n h e b u n g des Rentenniveaus 
neuerdings ge füh r t haben. Soz ia lpo l i t ike r , die 
die Rentenreform 1957 mitgeschaffen haben und 
i n der Zwischenzei t für die Erha l tung der dyna 
mischen Rente und damit für die jetzige Ren
tenformel g e k ä m p f t haben, reichen nunmehr 
H a n d und Stimme zum A b b a u der dynamischen 
Rente, j a zur Z e r s t ö r u n g des Systems der dyna
mischen Rente. 

Nichts anderes bedeutet näml i ch der V o r 
schlag, a l l en Rentnern ab 1. J u l i 1972 einen 
zusä t z l i chen Grundbet rag zur Rente in H ö h e 
v o n vorerst 20 D M monat l ich zu zahlen . Dieser 
geplante zusä t z l i che Grundbet rag , der nicht an 
der j ä h r l i c h e n Dynamis i e rung te i lnehmen so l l , 
m u ß als erster Schritt zum A b b a u der Renten
dynamik schlechthin und damit als e in entschei
dender Schritt zur N i v e l l i e r u n g der Renten an
gesehen werden. Die R ü c k k e h r z u S o c k e l b e t r ä -
gen bedeutet e indeut ig e in A b g e h e n v o n der 
Beitragsbezogenheit der Rente, zugle ich e in A b 
gehen v o m Vers icherungs- und Leis tungspr in
zip, zu dem sich bei der Rentenreform v o n 1957 
audi F D P und SPD bekannt haben." 

Die Absicht der Koal i t ionspar te ien , e inen so l 
chen Grundbet rag wieder e i n z u f ü h r e n , se i 
wie Margo t K a l i n k e wei te r a u s f ü h r t e um 
so verwunder l icher , als noch vo r wenigen 
Wochen die sozia l l ibera le K o a l i t i o n (SPD und 
FDP) im Deutschen Bundestag jegliche Z u s c h l ä g e 
zur Rente, jegliche — selbst sys temkonforme — 
V e r b e s s e r u n g s v o r s c h l ä g e zur H e b u n g des Ren
tenniveaus als M a n i p u l a t i o n der Rentenformel 
bezeichnete und mit dem H i n w e i s auf das G i e ß 
kannenpr inz ip abgelehnt h ä t t e . 

W e n n man eine M a ß n a h m e als M a n i p u l a t i o n 
an der Rentenformel und zugleich als G i e ß 
kannensystem bezeichnen k ö n n e , dann gelte 
dies für den jetzigen Vorsch lag der Regierungs

par te ien. Das v e r m e i n t l i c h Soz ia l e d a r a n — die 
E m p f ä n g e r k l e i n e r Ren ten s t ä r k e r z u b e g ü n s t i 
gen — erweise sich als ä u ß e r s t ungerecht. Die 
Arbe i tnehmer , die w ä h r e n d eines l angen Be
rufslebens (30 bis 40 Jahre) e inkommensgerechte 
B e i t r ä g e zur Ren tenvers i che rung gezahl t h ä t t e n , 
so l l ten b e w u ß t schlechter geste l l t w e r d e n als 
die jenigen, die nur ge legent l ich ger ingere Be i 
t rags le is tungen i n B e z u g auf H ö h e u n d Dauer 
erbrachten. Der Bet rogene se i der treue Be i 
t ragszahler , dessen Rente r e l a t i v abs inke , w ä h 
rend er g le ichze i t ig i m m e r mehr an B e i t r ä g e n 
für die Gesamthe i t aufbr ingen m ü s s e . D e r V o r 
schlag der K o a l i t i o n s p a r t e i e n k ö n n e also nur 
als e i n ü b l e r V e r s u c h angesehen we rd en , einen 
Wah l sch l age r z u inszen ie ren . K N D 

BdV: 

Absprache mit Bauernverband 
Gegenseitige Hilfe wurde vereinbart 

B o n n — A n f a n g dieses M o n a t s fand e in Ge
s p r ä c h zwischen den P r ä s i d i e n des Deutschen 
Bauernverbandes und des Bundes der Ver t r i e 
benen statt. Dieses G e s p r ä c h ist i n der Presse 
nicht sehr beachtet w o r d e n ; es w a r für die 
Gesamtpo l i t i k i n der B u n d e s r e p u b l i k jedoch mut
m a ß l i c h nicht ganz so bedeutungslos . 

Bauern u n d V e r t r i e b e n e ve rb inde t vieles 
Beide G r u p p e n s ind ohne i h r V e r s c h u l d e n in 
ihre heut ige b e d r ä n g t e Lage geraten — die 
Bauern durch die E W G - V e r t r ä g e , die Ver t r i e 
benen durch den K r i e g . Be ide G r u p p e n besit
zen e in a u s g e p r ä g t e s V e r h ä l t n i s z u m Eigentum, 
die Baue rn aus dem C h a r a k t e r ihres Berufes 
heraus, die V e r t r i e b e n e n , w e i l s ie durch die 
V e r t r e i b u n g erfahren m u ß t e n , w i e mißl ich es 
ist, ohne E igen tum zu leben . Be iden Gruppen 
ist e in k o n s e r v a t i v - v a t e r l ä n d i s c h e r S i n n eigen. 

B e i dem G e s p r ä c h w u r d e n e in ige konkrete 
Absprachen getroffen. D e r Deutsche Bauernver
band w i r d die B e m ü h u n g e n des Bundes der 
V e r t r i e b e n e n auf E i n g l i e d e r u n g der ostdeut
schen Baue rn auf N e b e n e r w e r b s t e l l e n unter
stutzen. Er w i r d sich für die A n g l e i c h u n g der 
A l t e r s v e r s o r g u n g der ostdeutschen Landwir te an 
die Aufbesse rung der A l t e r s h i l f e der (einheimi
schen) L a n d w i r t e e insetzen. Z u der v o m Deut
schen Baue rnve rband angestrebten Befreiung 
der westdeutschen Landwir tschaf t v o n den Aus-
g le id i sabgaben gab B a u e r n v e r b a n d s p r ä s i d e n t 
r r e i h e r r v o n H e e r e m a n n die E r k l ä r u n g ab, daß 
s e l b s t v e r s t ä n d l i c h der B u n d i n diesem F a l l lau
tend den dadurch i m Ausgle ichs fonds eintreten
den E innahmeaus fa l l ersetzen m ü s s e . -ff 

Recht im Alltag: 

Lohn trotz Arbeitsunfähigkeit 
W i r d e in A r b e i t e r nach B e s c h ä f t i g u n g s b e g i n n 

*rh SG , V u n K r a n k h e i t (Unfall) schuldlos 
Ho 1 U " ! s o m u ß i h m "ach § 1 Abs . 1 

?»r ° I l z a h l u n g s g e s e t z e s der L o h n bis zu 
J ^ o d i e n w e i t e r g e z a h l t werden . Krank

heitsbedingte A r b e i t s u n f ä h i g k e i t l iegt nach 
w o n ü 1 A V) d e s Bundesarbei tsgerichts vor, 
! ™ , n

a ? i e Krankenpf l ege d ie A r b e i t s f ä h i g k e i t 
2 e r h " s t e l l M «oll oder w e n n die - ärztlich 
Z\Z T K " n k e n p f l e g e den Arbe i te r an 
ul w , A r b e i t s l e i s t u n g verh inder t . Läßt sich 
beisp ,e lsweise der A r b e i t e r zur Behebung oder 
A r h i i i n f r u Z W , r D i a 9 n o s e eines Leidens, das die 
hPh .nH f 9 k e i t n i c h t aufhebt, im Krankenhaus 
H P Z i V ° i s t e r 5 0 d i e s e r Zei t krankheits-
bedingt a r b e i t s u n f ä h i g ( B A G - 5 A R Z 264/71). 

np 
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Jubelfeier in der Patenstadt Duisburg 
Akademischer Sport-Club Ostpreußen beeeht in September sein 70 jähriges Bestehen 

70 Jahre Bestehen des A S C O K ö n i g s b e r g sind 
ein Anlaß , ein Wiedersehenstreffen der K ö n i g s 
berger und o s t p r e u ß i s c h e n Rasensport'ler 
mit der J u b i l ä u m s f e i e r zu begehen. Z w a r ist der 
1. August 1902 der G r ü n d u n g s t a g des Sport-
Club O s t p r e u ß e n mit seinem heute 92 Jahre 
alten G r ü n d e r A l f r e d Hi rsch und sieben weite
ren Kameraden, doch wegen der Olympischen 
Spiele auf deutschem Boden und der Urlaubs
zeit soll die J u b i l ä u m s v e r a n s t a l t u n g diesmal in 
der K ö n i g s b e r g e r Patenstadt Du i sburg Ende 
September mit dem Haupt tag , Sonnabend, 30 
September, i n der Duisburger F u ß b a l l s c h u l e 
stattfinden. 

Den Akademischen Spor t -Club in K ö n i g s b e r g 
g ründe ten Gus tav Sembi l l (f) und Hans K a l l -
meier (f), und nach dem Z u s a m m e n s c h l u ß beider 
Vereine entstand der K ö n i g s b e r g e r und ostpreu
ßische G r o ß v e r e i n „ A S C O K ö n i g s b e r g " . 

Der K ö n i g s b e r g e r P a l ä s t r a s p o r t p l a t z war die 
Heimat der Ascospor t l e r . In v i e l en g r o ß e n 
Kämpfen der M ä n n e r , Frauen und Jugendl ichen 
in der Leichtathlet ik, dem Fuß- , Hand- , Schlag
ball, Hockey, Eissport und Boxen kam der Asco-
Adler auf den Sporthemden zu bedeutender 
Siegen. Immer wieder waren es umsichtige und 
erfahrene Organisa toren, die die Jugend zu den 
Erfolgen in K ö n i g s b e r g , in der P rov inz und ü b e r 
die Grenzen der He ima t füh r t en . Infolge der 
beiden W e l t k r i e g e m u ß t e der Rasensport sehr 
e ingeschränk t werden und 1945 in der He ima t 
aufhören. Die K r i e g e forderten u n z ä h l i g e Ge
fallene, V e r m i ß t e und Verschol lene , doch auch 
nach der V e r t r e i b u n g gab es ba ld einen neuen 
Beginn, wenn auch die heimat l ichen V o r a u s 
setzungen dafür fehlten. 

1950 in H a m b u r g kamen die o s t p r e u ß i s c h e n 
Rasensportler e rs tmal ig zusammen. Es folgte 
1952 auch in Hamburg-Blankenese das 5 0 j ä h r i g e 
Jub i l äum des A S C O mit W e t t k ä m p f e n , und 1953 
war es Dr . Herber t Schmidtke (f 1960), der die 
Tratfjtionsgemeinschaft der Leichtathleten aus 
den deutschen Ostgebieten g r ü n d e t e und 1954 
als Vors i tzender im Rahmen der Deutschen 
Leichtathletikmeisterschaften das erste Trad i 
tionssportfest veranstal tete. Im M i t t e l p u n k t 
stand die 4 mal 100-m-Staffel für die A k t i v e n 
der ä l t e r e n J a h r g ä n g e , die v o n O s t p r e u ß e n im 
Wettstreit mit den Staffeln aus W e s t p r e u ß e n ' 
Danzig, Pommern, Schlesien und dem Sudeten
land auch mit A s c o l ä u f e r n ununterbrochen v o n 
1954 bis 1971 gewonnen wurde . 

• •,.:.."wi:.s:Av»':V':::':: 
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Gegen die Frauen aus Kanada siegte in Lübeck 
Heide Rosendahl Tilsit, im Weitsprung mit 6,65 m 
und auch in der 4xirtü-m-Staffef,"itI der die Sudeten-»" 
deatÜte Elfgard Schittenhelm, Berlin, am. Start lief 
und Heide Rosendahl in 43,8 Sek. ins Ziel kam. Beim 
Hürdenlauf über 100 m kam Heide Rosendahl ins 
Stolpern und wurde so nur mit 13,4 Sek. Zweite. 
Amell Koloska, Zoppot, startete dagegen in Bukarest 
bei den Rumänischen Meisterschaften und wurde 
Meisterin im Speerwerfen, erreichte jedoch nicht die 
60-m-Grenze. 

Die mitteldeutschen Leichtathleten führten ln 
Paris einen Länderkampf gegen Frankreich durch 
und siegten mit 220,5 zu 187,5 Punkten. Die beiden 
Ostdeutschen Drehmel und Thorith gewannen den 
Dreisprung mit 16,61 m bzw. das Diskuswerfen mit 
61,26 m, während der Olympiazweite von Mexiko, 
Beer (Schlesien), mit damals 8,16 m nur als Sechster 
auf 7,35 m kam. In den Rahmenwettbewerben trafen 
die beiden besten 1500-m-Läuferinnen erneut auf
einander. Auch diesmal blieb Hoffmeister, Cottbus, 
mit 2:01,6 Min. von der ostpreußischen Welt-
rekordlerin und Europameisterin Karin Burneleit, 
Gumbinnen, Ostberlin, in 2:01,9 Min. 

Einige hervorragende Leichtathletikleistungen gab 
es wieder durch Ostdeutsche, Hennig, Tapiau, kam 
im Diskuswerfen auf gute 63,64 m. Jos. Schwarz, 
Sudetenland, im Weitsprung auf 7,81 m und Hanno 
Struse, Posen, im Speerwerfen auf 79,64 m. Christine 
Krause Ostpreußen, lief die 100 bzw. 200 m in 11,4 
bzw. 23,5 Sek., aber mit zu starkem Rückenwind. 
Tümmler, Thorn, 800 m =» 1:48,3 Min., Reisch, Inster-
burg 800 m = 1:55,0 Min., Udo Philipp, Königsberg, 
3000 m Hindernis = 9:21,6 Min., Salomon, Danzig, 
Speerwerfen - 74,74 m, der Jugendliche Claus Marek, 
Schlesien, 200 m •= 21,8 Sek. 

Von der deutschen Olympiasiegermannschaft im 
Dressurreiten 1964, in der Harry Boldt, Insterburg/ 
Iserlohn, als bester Deutscher die Silbermedaille in 
der Einzelwertung gewann, ist für München nur 
noch Josef Neckermann übriggeblieben, während 
Harry Boldt der 1968 noch Ersatzreiter war, diesmal 
Dr. Klimke den undankbaren Ersatzreiterposten 
überlassen muß. In beiden großen Olympiaausschei
dungen der Dressur wurde H. Boldt jeweils Sechster. 

Das deutsche Boxeraufgebot für München wurde 
in Berlin ohne nochmalige Ausscheidungen vor
genommen. Dieter Kottyysch (29), Gleiwitz/Hamburg, 
der sechsmalige Deutsche Meister und Olympia
kämpfer auch 1968 wird im Halbmittelgewicht in 
München boxen 

Wie bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko 
gewann der Engländer Pattison die Europameister
schaft in der Flying-Dutchman-Klasse vor seinem 
ewigen Rivalen Uli Libor, Cosel Hamburg, und vor 
Medemblik (Holland). Da der Holländer Imhoff bis 
zur letzten Regatta an zweiter Stelle lag. da Libor 
einmal wegen Frühstart disqualifiziert werden 
mußte, beendete die letzte Wettfahrt Libor als Zwei
ter, während Imhoff nur 24. werden konnte. 

Deutschlands Olympiahoffnung der Kanuten der 
Welt, und Europameister und Olympiamedaillen-
ßewinner Detlev Lewe, Breslau/Schwerte, hat trotz 
mehrerer Starts im Ausland seine Bestform noch 
nicht erreicht. Bei der internationalen Regatta in 
Rumänien kam Lewe mit seinem Einer-Kanadier 
aus der Bahn und mußte disqualifiziert werden. 

Den Hauntkampf der Berufsboxer bei einem Tur
nier in Edelzell bei Fulda gewann der Deutsche 
Halbschwer^pwichtsmeister Rüdiger Srhmidtke (29), 
Gumbinnen/Frankfurt. hoch in acht Runden nacn 
Punkten geeen den sehr tapfer kämpfenden Ireno 
Weriemann-Aruha 

Für das Olvmnische FnUballturnier in München hat 
die FTFA die Sch'ed^richter nominiert, und zwar 
aus Dänemark Italien. Mexiko, Brasilien und 
Deutschland. Als deutscher Schiedsrichter wurde der 
Ostdeutsche Kurt Tschenscher, Breslau/Mannheim, 
wie schon oft für internationale Spiele benannt. 

Im BundeslieafußhallspieHahr 1972/73 .werden 
nachstehende ostdeutsche Spieler den einzelnen 
Mannschaften angehören: Sieloff (pst Dreußen) 
Mönchengladbach. Weber (Pommern), Köln Bieter 
Burdenski (Ostnreußen) und Dietrich (Danzig) Wer
der Bremen. Gerwin (Ostpreußen) Braunschwel«, 
Bandura (Schlesien) Hannover, und Heid (Sudeten-
'and) Offenbneher Kickers. Der Tilsiter J " r * e n 

Kurbjuhn hört beim Hamburger snortvereln auf und 
wird Trainer. Als Trainer wird Udo Lattek. Sens-
burg. den Deutschen Meister Bayern München wel
ter betreuen, während der Oberschlesier Josef 
Piontek Werder Bremen trainieren wird. 

Nach dem Staffellauf „Quer durch Königsberg' 
Mannschaft mit Dr. Herbert Schmidtke (in Zivil) 

Die j ü n g e r e n o s t p r e u ß i s c h e n Nachwuchssport
ler g e h ö r t e n fortan den west- und mitteldeut
schen Rasensportvereinen an, doch an einem 
Tag im Jahr an läß l ich der Deutschen Leicht
athletikmeisterschaften umkreis ten die ostdeut
schen Sport ler die Aschenbahnen mit dem 
heimatl ichen Vereinsabzeichen auf der Brust. 
U n d wie es f rühe r v o n K ö n i g s b e r g aus auch 
Ascospor t le r mit internat ionalen S p i t z e n k ö n n e r n 
gab, man denke nur an den deutschen Speer
wurfmeister Bruno Maser (f), der auch bei 
L ä n d e r k ä m p f e n das Nat iona l t r iko t trug, so wa
ren es i n den 50er und 60er Jahren vo r a l lem 
der 400-m-Läufer Manf red K i n d e r (Jahrgang 38) 
aus K ö n i g s b e r g als O l y m p i a k ä m p f e r 1960, 1964 
und 1968 mit Meda i l l engewinn in der 4 x 400-m-
Staffel und bis auf den heutigen Tag der K ö n i g s 
berger Langstreckler Lutz Ph i l ipp (Jahrgang 
1940), der Deutschland bei den Olympischen 
Spielen 1964 und 1968 vertrat und in diesem 
Jahr als Deutscher Wald lauf - und Mara thon
meister i n M ü n c h e n i m Mara thonlauf stehen 
w i r d . 

In den J u b i l ä u m s t a g e n und bei der J u b i l ä u m s 
feier in Duisburg w i r d man sich besonders der 
v i e l en toten Sportkameraden aus gemeinsamen 

am 10. Augus t 1930: Die siegreiche A s c o -

W e t t k ä m p f e n erinnern und auch derer, die noch 
1962 und 1967 bei den J u b i l ä e n der 60 bzw. 
65 Jahre A S C O in Barsinghausen dabei waren 
und 1972 fehlen werden. Nach 1967 ereilte der 
Tod mehr als 30 Ascomitgl ieder , darunter Dr. 
W i l l y Drescher, A l f r e d Politt , Gerhard Klugkis t , 
Paul Boui l lon , Dr. W a l t e r D ä h n e r t , Kuno Lutz, 
A r t u r Waldhe ie r ( M i t b e g r ü n d e r 1902), G ü n t h e r 
Orisch, Otto Schacknies und Dr. Friedrich Seeger. 

Heute w i r d A s c o von H . Schemionek, 
W . Paul , Susi Both, H . Bellgart und Wal t e r 
Mase r zusammen- und durch das Vereinsblat t 
„ A s c o - T r e u e " auf dem Laufenden gehalten. 

W e n n man v o n den J u b i l ä u m s t a g e n mit 
G ä s t e n des Deutschen Leichtathletikverbandes, 
des Deutschen F u ß b a l l b u n d e s , des Duisburger 
O b e r b ü r g e r m e i s t e r s , der weiteren K ö n i g s b e r g e r 
und der o s t p r e u ß i s c h e n Provinzvere ine ausein
andergehen wi rd , dann w i r d man sich auf die 
wei teren Treffen der o s t p r e u ß i s c h e n Rasen
sportvereine und auch auf die „75 Jahre A S C O " 
im Jahre 1977 freuen und niemals die Hoffnung 
aufgeben, d a ß der ostdeutsche Rasensport wieder 
e inmal mit den traditionsreichen Vereinsnamen 
i n der Heimat wiederaufgebaut werden kann. 

Kduimann und Sportler 
Siegfried Orlopp 80 Jahre alt 

A m 28. J u l i begeht 
Siegfried Or lopp in 
Hamburg - Kle in -F lo t -
bek, Ohnhorststr. 7, 
seinen 80. Geburtstag. 
Nach dem A b i t u r 1910 
am Kneipphöf i schen 
Gymnas ium in Königs 
berg absolvierte er 
eine kau fmänn i sche 
Lehre im K ö n i g s b e r g e r 
Importhandel und stu
dierte Rechts- und 
Staats Wissenschaften 

in K ö n i g s b e r g u. M ü n 
chen. Bei Kriegsaus
bruch 1914 meldete er sich als Kr iegsf re iwi l l iger 
im K ö n i g s b e r g e r Pion.-Batl . 1 und machte als 
Reserveoffizier den Ersten — s p ä t e r auch den 
Zwei ten W e l t k r i e g als Kommandeur verschiede
ner Einheiten — unter hohen Auszeichnungen 
mit. 

A u f einem Kriegsur laub erwarb er zusammen 
mit seinem Vate r Othmar die altbekannte, 1856 
g e g r ü n d e t e , damals sti l l iegende K ö n i g s b e r g e r 
Importfirma M ü l l e r & Guthzeit , die er nach dem 
Kriege durch Inflations- und Nachkriegsjahre 
zu neuer Blüte führ te , l ä n g e r e Jahre mit F i l i a 
len in Danzig und Stettin. 

In kau fmänn i schen Kre i sen waren sein beson
nener Rat und ausgleichendes Wesen al lgemein 
geachtet. Neben seiner Tagesarbeit nahm er 
regen A n t e i l am Leben und Geschehen in den 
verschiedenen Zweigen der Öffent l ichkei t der 
Vaterstadt, auf literarischem, k ü n s t l e r i s c h e m und 
kul ture l lem Gebiet, sowie in der sozialen W o h l 
fahrt. Sein gastliches Haus am Zwi l l ings te ich 
vereinte oftmals einen vielschichtigen Kre i s be
kannter K ö n i g s b e r g e r . 

Der Sport sah ihn auf Tennisturnieren und 
als Eigner verschiedener Rennjachten auf Segel
regatten sowie als Herausgeber und Schriftleiter 
modern redigierter, i l lustr ier ter Sportclub-Zeit
schriften. Er war h ier in bestrebt, ü b e r Tages
fragen hinaus i n Schrift und B i l d — wobei ihm 
Dersönlich mancher fotografische Vol l t reffer ge
lang — al lgemein Interessierendes zu vermit
teln. Seine Wagen steuerte er 50 Jahre unfall
frei; als „Tr imm Dich" erwirbt er a l l jähr l ich den 
Goldenen Schuh im Gehen. 

Nach der Ver t re ibung aus K ö n i g s b e r g b e m ü h t e 
er sich 1945 in Hamburg ehrenamtlich bei den 
ersten Z u s a m m e n s c h l ü s s e n der Heimatvertr iebe
nen in der Notgemeinschaft der Ostdeutschen 
und der Arbeitsgemeinschaft Ostdeutscher 
F lücht l inge . Im Wei te ren konnte er seine F i rma 
M ü l l e r & Guthzeit nach Hamburg ver legen und 
das Geschäft for t führen, wo unter seiner 55-
j ä h r i g e n Inhaberschaft seine F i rma seit 115 Jah
ren besteht. 

W i r w ü n s c h e n dem Jubi lar , der seihen Ge
burtstag im Famil ienkreise begeht, noch lange 
schöne Jahre seines weiteren Wi rkens und Le
bens. Dr. Fr i tz Gause 

Viele ostpreußische Vereine waren dabei 
Traditionsgemeinschaft des Tilsiter Sport-Clubs traf sich in Barsinghausen 

M i t der G r ü n d u n g der Tradi t ionsgemein
schaft des Ti l s i te r Sport -Clubs i m Jahre 1971 
hat dieser Rasensportverein aus O s t p r e u ß e n 
innerhalb eines Jahres durch stolzen Mi tg l i ede r 
zuwachs einen nicht zu ü b e r s e h b a r e n Auf 
schwung genommen; denn das 1972 i m Fußba l l 
verbandsheim des N i e d e r s ä c h s i s c h e n Fußba l l 
verbandes zu Barsinghausen stattgefundene 
Wiedersehenstreffen brachte einen a u ß e r o r d e n t 
lich guten Besuch bei s chöns t e r Wet ter lage . A l s 
der Vors i tzende des Arbeitsausschusses, Fredi 
Jost, den Festakt eröffnete , w a r der festlich 
dekorier te Saal bis auf den letzten Platz ge
füllt. In seinen B e g r ü ß u n g s w o r t e n konnte er 
auch Ver t re te r der ü b r i g e n Ti l s i te r Rasensport
vereine sowie des M T V , Schwimm-Club, Segel-
Club , Ruder -Club , und des Taubstummen-Sport
vereins w i l l k o m m e n h e i ß e n . D i e K ö n i g s 
berger Rasensportvereine V f K , V f B , Prussia 
Samland, Rasensport P r e u ß e n und auch die 
Sp ie lvere in igung M e m e l waren zum T e i l mit 
starken Abordnungen erschienen. 

Fred i Jost streifte i n seiner Erö f fnungs rede 
die Entstehung des Ti l s i te r Sport-Clubs, der 
1929 durch eine Fus ion der V e r e i n e Li tuania 
und V e r e i n für K ö r p e r ü b u n g e n entstand. In 
seinen A u s f ü h r u n g e n ging er b e w u ß t auf das 
Thema Po l i t i k und Sport ein, da gerade in den 
letzten M o n a t e n P e r s ö n l i c h k e i t e n aus den V e r -
t r i e b e n e n v e r b ä n d e n es versucht hatten, den 
Traditionsgemeinschaften des ostdeutschen 
Sports politische A k z e n t e aufzusetzen. Jost 
sagte u n m i ß v e r s t ä n d l i c h : „Pol i t ik und Sport 
s ind zwe i grundverschiedene Dinge. Der Sport 
g e h ö r t nicht i n die Po l i t i k und ebenso nicht 
die P o l i t i k i n den Sport. Nach diesem Grund
satz haben w i r uns be im Aufbau des Sports in 
der Heimat gehalten und auch nach 1945 nach 
der Ver t re ibung ." Seine mit Bei fa l l aufgenom
menen A u s f ü h r u n g e n schloß der Vors i tzende 
mit den W o r t e n : „Lieber alter T S C ! Einge
schlossen bist du in unsere Erinnerungen, in 
w e h m ü t i g e Erinnerungen an eine Zeit , i n der 
w i r e inmal jung waren. Eingeschlossen lebst 
du auch heute noch fest i n unseren Gedanken, 
lebst i n unseren Herzen, i n unserer Tradit ions
gemeinschaft, die w i r m ü h s a m wieder haben 
erstehen lassen — 27 Jahre a u ß e r h a l b unserer 
geliebten Heimatstadt T i l s i t am u n v e r g e ß l i c h e n 
Memels t rom. Danken, l ieber T S C , m ö c h t e n w i r 
dir für alles, was du uns geschenkt hast: kö r 
perliche Er tüch t igung , V o r b i l d e r und Kamerad
schaft." 

E indrucksvo l l sprach Landgerichtsdirektor 

He lmut Stein die Gedenkwor te für die verstor
benen Sport ler innen und Sportler und brachte 
a u ß e r d e m w e h m ü t i g e Erinnerungen ü b e r die 
u n v e r g e ß l i c h e Stadt Ti l s i t mit ihren herrlichen 
A n l a g e n und der re izvo l len Umgebung. Fredi 
Jost zeichnete einen der ä l t e s t e n Pioniere des 
o s t p r e u ß i s c h e n Sports und M i t b e g r ü n d e r der 
Sportabtei lung des M T V Ti ls i t , Franz Schier
wagen, mit der s i lbernen Ehrennadel i n V e r 
b indung mit Urkunde aus. Pe r sön l i che G r u ß 
worte ü b e r b r a c h t e n für die Stadt T i l s i t Schatz
meister Ingolf Koehler , für den M T V Ti ls i t 
dessen Vors i tzender Rudolf Papendiek, für die 
K ö n i g s b e r g e r Rasensportvereine Franz Schier
wagen, für die Spie lvere in igung M e m e l V o r 
sitzender W a l t e r Hi lper t . Zahlreiche G r u ß w o r t e 
waren aus In- und A u s l a n d eingegangen, so 
v o n Regierungsvertretern, der Landsmann
schaft O s t p r e u ß e n aus Niedersachsen, dem 
Deutschen F u ß b a l l b u n d mit einer Spende, v o m 
Organisat ionskomitee für die Spiele der 20. 

Olympiade in M ü n c h e n und der Tradit ionsge
meinschaft der Leichtathleten aus den deutschen 
Ostgebieten, ü b e r a u s starken Beifal l erhielt der 
Chor der Landesgruppe Niedersachsen-West 
der Landsmannschaft O s t p r e u ß e n aus Osna
brück unter der Lei tung v o n Dr. M a x Kune l l i s , 
der das Rahmenprogramm gestaltete. 

E in st immungsvolles B i l d erlebten alle A n 
wesenden bis i n die f rühen Morgenstunden; 
es wurden Erinnerungen ausgetauscht, getanzt 
und solistische Einlagen zum besten gegeben. 
Dem A r b e i t s a u s s c h u ß war ein Treffen gelungen, 
das einen ausgezeichneten Eindruck hinter
l ieß und bei al len Sport lerinnen und Sportlern 
lange in Er innerung bleiben wi rd . Immer wie 
der konnte man h ö r e n : Im kommenden Jahr 
sollte e in Treffen in ähn l i che r Form unbedingt 
wiederhol t werden! A u ß e r d e m konnte der A r 
b e i t s a u s s c h u ß eine g r ö ß e r e A n z a h l v o n N e u 
aufnahmen verbuchen. 

Die Tilsiter Sportler in Barsinqhausen 
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HJit gtntuliecen, • | 
zum 98. Geburtstag 
Grust, Wilhelmine, geb. Schneiderath, aus Herren

dorf, Kreis Treuburg, jetzt bei ihrer Tochter Marie 
Kargoll, 32 Celle, Kohlmeierstraße 14. am 19. Juli 

zum 94. Geburtstag 
Mintel, Gustav, aus Königsberg, jetzt bei seiner Toch

ter Herta Sand. 6 Frankfurt, Schönhofstraße 23, am 
5. August 

zum 90. Geburtstag 
Czemper, Berta, aus Allenstein, jetzt 242 Eutin, Hol 

stenstraße 4, am 4. August 
von Oppen, Asta, Witwe des ehemaligen Regierungs

präsidenten von Oppen, aus Allenstein, jetzt 2057 
Reinbek, Jahnkeweg 47, am 21. Jul i 

zum 89. Geburtstag 
Rasokat, Gertrud, aus Pillau I, Hindenburgstraße 3, 

jetzt 23 Kiel-Dietrichsdorf. Peters-Straße 8, aim 
2. August 

TJnrau, Emma, geb. Barke, aus Marienburg/Westpreu
ßen, Preußenstraße 86, jetzt 244 Oldenburg, Ost
landstraße 63, am 30. Jul i 

zum 88. Geburtstag 
Hellmer, Hulda, geb. Ankermann, aus Dernau, Kreis 

Rastenburg, jetzt 23 Kie l , Römerstraße 5, am 2. A u 
gust 

zum 87. Geburtstag 
Banz, Anna, geb. Böhnke, aus Angerburg, jetzt 5427 

Bad Ems, Goethestraße 2, am 30. Jul i 
Köck, Helene, aus Patersort, Kreis Heiligenbeil, jetzt 

221 Itzehoe, Bahnhofstraße 3, am 23. Jul i 

zum 86. Geburtstag 
Lindenberg, Emil, aus Pillau II, Poststraße 7, jetzt 

238 Schleswig, Königsberger Straße 2, am 2. August 
Urban, Marie, aus Olschienen, Kreis Orteisburg, jetzt 

771 Donaueschingen, Friedhofstraße 35, am 26. Juli 

zum 85. Geburtstag 
Monska, Elisabeth, geb. Bittkowski, aus Königsberg, 

Boyenstraße 22, jetzt 2 Wedel, Hellgrund 5, am 
30. Jul i 

Schlttko, Martha, aus Osterode, Erich-Koch-Straße l a , 
jetzt 62 Wiesbaden, Goldgasse 1—3, Altenpensioa 
. A n den Quellen", am 1. August 

Tletz, Richard, Schmiedemeister, aus Reinlacken, Kreis 
Wehlau, jetzt 7737 Bad Dürrheim, Friedrichstr. 14, 
am 31. Ju l i 

zum 84. Geburtstag 
Posdziech, Karoline, geb. Jorkowski, aus Schuttschen. 

Kreis Neidenburg, jetzt 5138 Heinsberg, Mühlen
straße 16, am 31. Jul i 

Ein Gruß des Ostpreußenblattes 
. . . und die Gewinner der Buchpreise aus den 
Folgen 26 und 27 

D i e He imatb i lde r i n den Fo lgen 26 und 27 
brachten uns wiede rum eine Reihe v o n Z u 
schriften, und heute k ö n n e n w i r die N a m e n 
derjenigen Leser bekanntgeben, deren rich
tige A n t w o r t e n mit e inem Buchpreis belohnt 

- w e r d e n ; B i l d 1 i n Fo lge 26 zeigt das Guts 
haus Gr . -T ippe ln i m Ki r chsp i e l Si lberbach, 
K r e i s P r e u ß i s c h - H o l l a n d . Das erkannte richtig 
F r a u M a r i a n n e Hasse, 3201 S ö h l d e , Ube r dem 
Wes te rhof 38, und H e r r A l b e r t Schmidt, 342 
Herzberg /Harz , V e i l c h e n s t r a ß e 9/13. 

Das zwei te Foto der gleichen Ausgabe 
brachte eine Te i lda r s t e l lung der Burgru ine 
P r e u ß i s c h - M a r k i m K r e i s M o h r u n g e n . Dieses 
B i l d gab zu e in igen Fehldeutungen A n l a ß . 
Leser hiel ten es für das F r i e d l ä n d e r T o r i n 
K ö n i g s b e r g , die Burg Ba lga , für die „ W o l f s 
schanze" be i Rastenburg oder e in altes M a 
schinenhaus in P r e u ß i s c h - H o l l a n d . F ü r richtige 
A n t w o r t e n erhal ten e in Buch F r a u L isbe th B a l 
losch, 46 Dor tmund-Hombruch, Behringstr . 55, 
und F r a u Chr i s t a Die tze l , 46 D o r t m u n d - L ü t t 
r inghausen, Kobbende l l e 94. 

B i l d N r . 1 i n Folge 27 zeigte e inen Bl ick ü b e r 
die D ä c h e r v o n H e y d e k r u g . Das haben richtig 
erkannt F r a u Char lo t te Conrad , 31 Ce l l e , Rhe-
g i u s s t r a ß e 25, F r a u E r n a Dingfe ld , 7301 Berk
h e i m be i E ß l i n g e n , F i lders t r . 45, und F r a u 
Emma Kurn ies , 4401 R o x e l ü b e r M ü n s t e r , Im 
Haber fe ld 8. 

A u f B i l d N r . 2 dieser Fo lge waren Bren
nerei und Speicher v o n G r o ß - K a r l s h o f ( f rüher 
W o l k a ) i m K r e i s Ne idenbu rg zu sehen. F ü r 
die richtige A n t w o r t e r h ä l t F r a u Ilse Kaeseler , 
3501 Fu lda ta l 3, A m Berg 2, e in Buch. 

A l l e n G e w i n n e r n herzl ichen G l ü c k w u n s c h ! 
D i e Bücher werden i n den n ä c h s t e n Tagen 
ü b e r s a n d t . 

Rieser, Henriette, geb. Naujoks, aus Mörnersfelde-
Liebenfelde, Kreis Labiau, fetzt 4006 Erkrath-Unter
bach, Ackerstraße 10, am 30. Jul i 

zum 83. Geburtstag 
Plenus, Emmy, Kassiererin am Tilsiter Stadttheater, 

aus Tilsit, Garnisonstraße, Jetzt in Mitteldeutsch
land, zu erreichen über Heinz Austin, 3 Hannover, 
Alte Döhrener Straße 15, am 4. August 

Reimer, Emma, aus Pillau II, Feuerwehrstraße 2, jetzt 
2212 Brunsbüttelkoog, Scholerstraße 24, am 4. A u 
gust 

Schaudinn, Fritz, aus Schlaugen, Kreis Goldap, fetzt 
51 Aachen, Johanniters traße 16, am 29. Juli 

zum 82. Geburtstag 
Bärholz, Hedwig, aus Pillau-Camstigall, jetzt 304 Ta

tendorf-Soltau, am 3. August 
Hammerschmidt, W i l l i , aus Angerburg, Jetzt 493 Det

mold, Marienstraße 33, am 30. Juli 
Krogoll, Gustav, aus Hirschfeld, Kreis Pr.-Holland, 

jetzt 244 Oldenburg, Kömgsberger Straße 44, am 
4. August 

zum 81. Geburtstag 
Draasch, Franz, aus Pillau II, Siedlungsstraße 9, jetzt 

2373 Audorf, Friedrich-Ebert-Straße 25, am 3. Aa -
gust 

Dyck, Marie, geb. Westphal, aus Pr.-Eylau, Jetzt 233 
Eckernförde, Jungmannweg 16, am 4. August 

Fox, Hubert, aus Groß Klaussitten, Kreis Heilsberq, 
jetzt 5 Köln 91, Forststraße 60, am 2. August 

Klaudat, Hans, Kürschnermeister, aus Lotzen, jetzt 
75 Karlsruhe, Weinbrennerstraße 79, am 31. Juli 

von Schaewen, Magdalene, Lehrerin i . R., aus Kö
nigsberg, Batodcistraße 97, jetzt 233 Eckemförde, 
Jungmannweg 16, am 5. August 

zum 80. Geburtstag 
Bertling, Meta, geb. Schweighöfer, aus Lyck, jetzt 

216 Stade, Drosselstieg 37, am 27. Juli 
Gudat, Aguuste, aus Gumbinnen, Kasernenstraße 8, 

jetzt 79 Ulm. Blaubeurer Straße 72, am 3. August 
Heinecker, Anna, geb. Quaß, aus Karwinden, Kreis 

Pr.-Holland, jetzt 2179 Belum 112, am 28. Juli 
Horch, Ernestine, aus Königsberq, Oberhaberberrr 42 

bis 43, jetzt 2863 Ritterhude, Krähenberg , am 23. Ju l i 
Kruska, Emma, geb. Gudath, aus Allenstein, Moh-

runger Straße F l , jetzt in Mitteldeutschland, zu er
reichen über ihren Sohn Albert Kruska, 5609 Hük-
keswagen, Untere Straße 8, am 28. Juli 

Noetzel, Helene, geb. Maeding, aus Kreuzingen, Kreis 
Elchniederung, jetzt 3552 Wetter, Neue Schule, am 
29. Juli 

Rohde, Magdalena, aus Pr.-Holland, Markt 29, jetzt 
in Mitteldeutschland, zu erreichen über ihre Tochter 
Waltraud Rohde, 4 Düsseldorf 30, Lichtenbroicher 
Weg 189, am 29. Juli 

Saemann, Frieda, geb. Zieske, aus Königsberg, Hagen
straße 71, jetzt 818 Tegernsee, Hochfeldstraße 24. 
am 1. August 

Schalau, Klara, geb. Beyer, aus Johannisburg, jetzt 
67 Ludwigshafen, Georg-Herwegh-Straße 19. am 
1. August 

Schroeter, Eduard, aus Königsberg, jetzt 232 Plön, 
Strohberg 12, am 31. Juli 

zum 75. Geburtstag 
Balnath, Anna, aus Pillau I, Seetief 5, jetzt 53 Bonn, 

Hausdorffstraße 189, am 30. Juli 
Fischer, Paul, aus Braunsberg, jetzt 1 Berlin 30, 

Hohenstaufenstraße 46, am 2. August 
Pallasch, Wilhelmine, aus Kaspersguth, Kreis Ottels

burg, jetzt 4 Düsseldorf-Garath, Josef-Ponten-Str. 4, 
am i . August 

Ringlau, Charlotte, Hebamme, aus Wehlau, jetzt 85 
Nürnberg, Leobschützer Straße 23, am 4. August 

Rohde, Bertha, geb. Piekarek, aus Muschaken, Kreis 
Neidenburg, jetzt 1 Berlin 44, Böhmische Straße 9, 
am 3. August 

Schlicht, Margarete, geb. Polleit, aus Pobethen, Kreis 
Samlamd, jetzt 8122 Penzberg, Saalangerstraße 2, 
am 3. August 

Wegg, Anna, geb. Kossack, aus Nordenburg, Kreis 
Gerdauen, jetzt 5609 Hückefwagen, Dörpfelder 
Höhe 153, am 1. August 

Zanft, Albert, aus Darienen, Kreis Samland, jetzt 5132 
Merkstein, Merksteiner Straße 32, am 24. Jul i 

zum 70. Geburtstag 
Andres, Charlotte, aus Pillau II, Fort Stiehle, jetzt 

469 Herne, Eichendorffstraße 5, am 5. August 
Burbulla, Luise, geb. Manko, aus Friedrichsfelde, Kreis 

Orteisburg, jetzt 407 Rheydt-Odenkirchen, Schmidt-
Bleibtreu-Straße 40, am 3. August 

Giese, Ernst, Buchstellenleiter, aus Mohrungen, Her-
mann-Göring-Straße 7, jetzt 6452 Steinheim, Schön
bornstraße 18, am 3. Juni 

Richter, Paul, aus Gillwalde, Kreis Mohrungen, letzt 
852 Erlangen, Pestalozzistraße 4, am 2. August 

Schlaugat, Ida, geb. Goebel, aus Tautschillen, Krens 
Darkehmen, jetzt 3151 Duttenstedt, Schlesierweg 22, 
•im 2. August 

zur Diamantenen Hochzeit 
Sakowski, Johann und Frau Maria, geb. Czygan, aus 

Farienen, Kreis Orteisburg! jetzt ben ihrer Toditer 
Frieda Skrzeba, 244 Oldenburg, Birkenweg 12, am 
1. August 

zur Goldenen Hochzeit 
Gregorzewski, Eduard und Frau Helene, geb. Schrö

der, aus Liebenfelde-Mehlauken, Kreis Labiau, jetzt 
4005 Meerbusch-Strümp, Bruchstraße 10, am 14. Juni 

Hellbusch, Heinrich, Regierungsbaurat i . R., und Frau 
Hertha, geb. Rudolphi, aus Tilsit, Albrechtstraße 13, 
jetzt 35 Kassel, Akademiestraße 4, am 4. August 

Killat , Emil und Frau Ida, geb. Powilleit, aus Al t 
schanzenkrug, Kreis Elchniederung, jetzt 4425 B i l 
lerbeck, Bockelsdorf 32, am 28. Jul i 

Neumann, Fritz und Frau Meta, geb. Buddrus, aus 
Ostwalde, Kreis Tilsit-Ragnit, jetzt 511 Alsdorf. 
Schleibach 34, am 4. August 

Olschweski, Karl und Frau Elise, geb. Klimm, aus 
Langenhöh, Kreis Lyck, jetzt 2085 Quickborn, Ahorn
weg 14, am 5. August 

Plew, Gustav und Frau Berta, geb. Nitsch, aus Kon
radswalde, Kreis Heiligenbeil, jetzt 404 Neuß, Gref
rather Weg 51, am 30. Juli 

Schlicht, Otto und Frau Margarete, geb. Polleit, aus 
Pobethen, Kreis Samland, jetzt 8122 Penzberg, 
Saalangerstraße 2, am 30. Jul i 

Schräder, Ernst und Frau Maria, geb. Moser, aus 
Lvndental, Kreis Elchniederung, jetzt 7971 Adraz-
hofen, am 3. August 

Smaleit, Paul und Frau Emma, geb. Sudau, aus Tilsit, 
Clanisiusstraße 11, jetzt 207 Ahrensburg, Bismarck
allee 35, am 2. August 

zum Abitur 
Nowack, Volker (Herbert Nowack und Frau Erika, 

geb. Jegust, aus Königsberg, Klapperwiese 17, jetzt 
63 Gießen, Schwarzlachweg 46), am Gymnasium in 
Gießen 

Schulz, Carla (Ewald Schulz und Frau Erna, geb. 
Redszus, aus Tilsit, Jahnstraße 24b, jetzt 4 Düs
seldorf-Nord, Oldenburger Straße 16), am Städti
schen Cecilien-Gymnasium in Düsseldorf 

zur Beförderung 
Groell, Robert (Otto Groell, Kreisinspektor i . R., und 

Frau Helene, geb. Groß, aus Gumbinnen, jetzt 437 
Mar l , Dr.-Brüil-Straße 4), wurde vom Kreisober-
rechtsrat zum Kreisverwaltungsdirektor beim Rhein-
Siegkreis in Siegburg befördert 

Groell, Werner (Otto Groell, Kreisinspektor L R., und 
Frau Helene, geb. Groß, aus Gumbinnen, jetzt 437 
Marl , Dr.-Brüil-Straße 4), wurde zum Regierund-
direktor beim Finanzamt in Lüdinghausen beför
dert 

Goden, Paul, Zollhauptsekrelär und Vorsteher des 
Zollamtes Emlichheim (August Goden und Frau 
Anna, geb. Katzmarski, aus Moschnitz, Kreis Oste
rode, jetzt 4459 Emlichheim, Coevordener Str. 25), 
wurde mit Wirkung vom 1. Januar 1972 zum Zol l 
betriebsinspektor befördert 

zum Examen 
Groell, Gerhard (Otto Groell, Kreisinspektor i . R., 

und Frau Helene, geb. Groß, aus Gumbinnen, Jetzt 
437 Mar l , Dr.-Brüil-Straße 4), bestand an der Rheini
schen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn das 
Staatsexamen für Medizin mit der Note »gut". 

Starbatty, Wolfgang (Kurl Starbatty, Fachschuldirek
tor, und Frau Ursula, geb. Hofer, aus Osterode und 
Gumbinnen, jetzt 338 Goslar, Kattenberg 20), hat an 
der staatlichen Fachhochschule für Architektur und 
Bauingenieurwesen in Holzminden die Prüfung zum 
graduierten Ingenieur mit Erfolg abgelegt 

Vol«, Dr. iur. Peter, Rechtsanwalt (Dr. Robert Volz, 
Verleger der Königsberger Allgemeinen Zeitung, 
und Frau Helen, geb. Bauer, jetzt 6904 Heldelberg-
Ziegelhausen, A n der StifLsmühle), wurde von der 
philosophisch-historischen Fakultät der Universität 
Heidelberg .magna cum laude* zum Dr. phil. pro
moviert 

IZunüfunk und <f etmeken 
HÖRFUNK 
Sonntag, 30. Juli 1972 
11.00 Uhr, RB 1: Peter Jokostra: Der Aufstand 

gegen den Tod. Dreißig Jahre nach Treblinka. 
12.05 Uhr, BR II: Ein Franke am Wittenberger 

Hof. Zum 500. Geburtstag von Lucas Cra-
nad). Von Peter Strieder. 

17.45 Uhr, DLF: Politische Büdoer. Besprodien von 
Ladislaus Singer. 

Montag, 31. Juli 1972 
16.15 Uhr, WDR II: Zwischen Rhein und Oder. 
17.30 Uhr, DLF: Radio-Kolleg: Gewalt oder Re

form? Die „Revolution" von 1933. 
19.45 Uhr, RB II: Das politische Budj. 
21.15 Uhr, DLF: Blick nach drüben. Aus mittel

deutschen Büdiern. Zitiert und kommentiert 
von Rudolf Maerker. 

21.30 Uhr, WDR IINDR 1: Streitkräfte und Strate
gien. Eine Sendung zur Verteidigungs- und 
Bündnispolitik. 

22.15 Uhr, WDR I/NDR I: Wettkampf der Sy
steme. Beiträge zur Auseinandersetzung zwi
schen Ost und West. 

22.15 Uhr, RB I: Zwischen Berlin und Peking. Bei
träge aus der kommunistisdien Welt. 

Dienstag, 1. August 1972 
10.05 Uhr, NDR IIWDR 1: Altenwohnbau — Stief

kind der Städteplaner und Architekten? Eine 
Bestandsaufnahme von Ursula Voß. 

20.05 Uhr, DLF: Amerika und die Sowjetunion. 
Das Verhältnis zwischen den Weltkriegen. 
Eine Dokumentation von Philipp W. Fabry. 

21.30 Uhr, HR I: Ost-West-Forum. Politik — Wirt
schaft — Ideologie. 

^ Ä ^ Ä ^ S als frommer Wunsch? 
Claude Henri de Saint-Simon, 1760-1825 
(Schulfunk). 

Donners tag , 3. A u g u s t 1972 
19 50 Uhr RB II: Volkslieder aus Schlesien. Ge-

' sungen vom Ostdeutschen Kammerchor, Köln. 
Leitung: Gotthard Speer. 

21 15 Uhr WDR II: Polens Teilung oder Unredn 
als ' Realpolitik". Eine historisch-politisdic 
AnalySe — 200 Jahre nach dem ersten Tei
lungsvertrag. Von Friedrich Wcigend-Abend-

21 30 Uhr', RB II: Erste Polnische Teilung (I). Ein 
Vortrag von Professor Dr. Kurt Hausmann. 

Frei tag , 4. A u g u s t 1972 
21.00 Uhr, HR I: „Achtung Staats feinde!" Ein Be

richt über politischen Extremismus in der 
Bundesrepublik. Von Andrej Bockelmann. 

Sonnabend, 5. A u g u s t 1972 
13.45 Uhr, WDR 1: Alte und neue Heimat. — 

Deutsche Zeitungen in aller Welt. Ein Spiegel
bild deutschen Schicksals im Ausland. Von 
Peter Nasarski. 

19.30 Uhr, HR II: Das politische Buch. Besprechung 
von Neuerscheinungen. 

22.05 Uhr, NDR I/WDR 1: Politische Büdier. 

F E R N S E H E N 
Diens tag , 1. A u g u s t 1972 
17.35 Uhr, ZDF: Mosaik: Für die ältere Genera

tion. 

Kennen Sie die dieimat witklithl (7/181) 

Heute bringen wir ein neues Bild aus unserer Serie „Kennen Sie die Heimat 
wirklich?" Dazu stellen wir wieder die fünf Fragen: 
1. Was stellt dieses Bild dar? 
2. Wann ungefähr ist das Bild entstanden? 
3. Welche bemerkenswerten Einzelheiten erkennen Sie auf dem Bild? 
4. Was wissen Sie darüber? 
5. Weiche persönlichen Erinnerungen verbinden sich für Sie mit diesem Bild? 

Die aufschlußreichste Antwort wird wieder mit 20,— DM honoriert Betrach
ten Sie das Bild genau und schicken Sie Ihre Antworten auf die Fraqen mit der 
Kennziffer M 82 spätestens in 10 Tagen, also Dienstag, 8. August, an 
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Unser Platt 

c~an zeehtiget 
(D nwaddez 

Nacherzählt von Fritz Audirsch 

I n Neinischke huckde de Buure öm 
Kroog on leete de Kapp hänge. So-
watt hadde se noch nich terläwt. Et 

wull on wull nich rägne. Et weer so om 
Pingste. Knoakedreeg weer de Eerd, dat 
Gras oppe Waase keem nicht hoch, dat 
Soamergeträgd wurd schon gääl, Koorn on 
Weite misserde on weere kuum spannlang. 
De Weid weer ganz versengt on de Keej 
weere am Verhungre. Wie dat möt dem 
Brot öm nächste Winter wäre sull, dat wußd 
bloß de leewe Gottke, on dä schiend se 
aller vergätet o hebbe. De Buure weere 
ganz bedrippt. „Wenn doch bloß moal so e 
röchtiget Onwedder koame micht!" säde se 
on sömmeleerde, wat doa bloß to doone 
weer. 

Nu weer oawer noch een Fremder önne 
Kroogstoaw. Dat weer en Kattunreisender 
on so e Spillefix. Dä heerd dat Gestähn von 
dä Buure an on sädd: „E Onwedder wöll 
ju? Dat ös doch nich schlömm. Doa bruuk 
ju doch nich so bedrippst romtohucke. Joa, 
weet ju denn nich, dat man dat hietgedoags 
schon keepe kann?" 

Keepe? Nä, dat hadde se noch nich ge-
heert. „Na, wo göfft et dat denn?" froog 
eener dem Fremde. 

„ön jeder Apothek!" reep da. . Ju bruuke 
bloß eenem noa önsterborg to schocke. 
Oawer so ganz billig ös dat woll nich!" 

„Na, fär so e röchtiget Onwedder, doa 
dicht wi schon wat utgäwe!" meende de 
Buure. Se greepe ön de Fuppe on lade to-
samme. Et weere dreißig Doaler. 

„Joa, dat kunn schon reeke!" meend de 
Fremder, betoahld fär sien Ate on ging fürt. 

De Buure schöckde nu foorts eenem 
Knecht noa önsterborg. He sull önne roode 
Apthek fär dreißig Doaler Onwedder hoale, 
on dat Peerd sull he nich schone, et hadd 
Ii!! Na, dä geef denn dem Bruune de Hacke 
on sprengd los. De Buure oawer bestellde 
noch e Loag on wulle wachde, bet he to-
rüggkeem. 

. Knecht wen uck bool ön önsterborg, 
|̂HHk sien Peercl ant Geländer on ging to 

drrrPeole Prowieser. 
< „ N a , mien Sahn, wat wöllst du denn?" 

froog dä. 
„Joa", stoamerd he, „de Buure hebbe mi 

geschockt, ek sull fär dreißig Doaler On
wedder hoale." 

„Wat sull ek die gäwe? Onwedder?" sääd 
de Ooler on schlackerd möttem Kopp. 
„Segg mi doch eerscht moal, wo kömmst du 
eegentlich her?" 

„Na, ut Neinischke!" sääd de Jung. 
„Ut Neinischke! Na, denn weet ek all 

Bescheet! Denn huck di man doal on wacht 
een Wielke, ek war et di gliek bringe." 

On de Prowieser ging noa hinde ön sien 
Koamerke. Doa greep he sek eenem groote, 
dicke Brommer, sparrd em ön so e rodet 
Pölleschachtelke on brocht et dem Knecht: 
„So, mien Sähn, doa hest du uck dien On
wedder! Oawer nömm di in acht, dat et di 
nich utbreckt!" 

He nehm dat Gold on geef em dat Schach
telke. De Knecht stöckd et önne Fupp on 
wundert sek, dat es so kleen on so leicht 
weer, on denn droawd he wedder los. 

Wie he so oppem halwe Wech weer, dao 

Pfefferkuchen, Thorner Kathrinchen, Karussells, Schießbuden — am Rande des Wehlauer Pferde
marktes gab es viel Spaß und Trubel, nicht nur für Kinder Fotos Hallensleben 

dach he: öck mott mi dat doch moal genau 
bekicke! He leet dem Bruune Schrott goahne 
on nehm dat Schachtelke ute Fupp. He 
drelld et hen on her, he rook dran on heel 
et an sien Ohr. Dat rappelt on rabustelt 
doch doa bönne! Dat ös also dat Onwedder! 
He hadd doch to geern moal gesehne, wie 
dat utseech. „Mott moal e bätke opp-
schuuwe!" sääd er. He schoof e bätke — 
mischt to sehne! Noch e bätke — doa burrd 
dä Brommer rut, flog em noch moal ommo 
Kopp on toog denn los. Noa önsterborg 
wull he torügg! De Knecht verschrock sek 
nich schlecht, on denn paggd em de Angst. 
He reet dem Bruune rom on sprengd em 
noa. „Onwedder, noa Neinischke! Noa Nei
nischke!" schrech he on schmeet möt sien 
Motz noa em. Joa, doa weer nu nuscht mehr 
to moake, dat Onwedder weer wech. 

Ganz bedröppt keem he an. De Buure 
stunde foorts aller opp: „Na, hest et ge-
krääje? Wo hest dien Onwedder? Nu zeig 
moal her!" 

De Jung wöschd sek dem Schwitz vonne 
Steern: „Joa, gekrääje hebb öck et, oawer 
underwegens . . doa ös et mi wechgefloage. 
Et wull torügg, oawer öck schmeet möt mien 
Motz. Doa boog et äff noa Neinischke. Et 
ward vleicht schon hier sonn." 

„Du Däämlack!" schömpde de Buure on 
hadde em am leewste dat Fell versoahlt. 
Oawer wat nützd dat noch, dat Onwedder 
weer wech. Se huckde sek wedder hen, be
stelle ön ährem Booß noch een Loag on leeto 
de Käpp hänge. 

Doch noa Wielke sääd eener: „Kickt doch 
moal rut!" 

Warraftig, durt äwerm Woold wer et 
ganz diester! Doa troog sek so es ganz 
hibsche Schwark tosamme, on et duerd nich 
lang, doa weer de Sonnke verschwunde. 
Ganz diester on gääl wurd et önne Stoaw. 

De Storm hield opp, on et geef een Gewit
ter, wie se et no nich terläwt hadde. Dat 
blötzd on donnerd on knalld on knatterd, 
dat sek de Boom booge on de Fönsterscheibe 
zötterde. On denn keem de Ragen. Dat weer 
moal een Ragen! Et goot wie ut Molle! 

Na, doa freide sek de Buure, dat weer 
noch Hölp to rechte Tied! Doa weer dat 
Gold doch nich wechgeschmääte! Se be
stellde gliek noch een Loag on Heerde dem 
Dag on weere sehr lostig. 

Oawer dä Ragen meend et goar to goot. 
Et ragend de ganze Nacht on noch eenem on 
noch eenem Dag. On wie et uck noa eene 
Wääk noch ömmer nich opphorche wuul on 
de Waase aller schon ganz blank weere, doa 
kratzde sek de Buure doch dem Kopp on 
meende: 

„Fär dreißig Doaler Onwedder, dat ös 
meist es bätke väl, fär tiee Doaler, dat weer 
uck schon genoog gewäse!" * 

(Diese Geschichte erzählte mir mein Kollege 
Franz Ballasus in Sobersken im Kreise Tilsit-
Ragnit. Er kam dorthin aus Triaken im Kreis 
Insterburg.) 

Wehlau 

speisen 

W ie fast jedes Dorf sein O r i g i n a l hatte, so 
hatte das unsere im Kre i s W e h l a u , wenn 
ich z u r ü c k d e n k e , deren mehrere. V o n 

einem w i l l ich heute e r z ä h l e n . Er war sozusagen 
eine Amtsperson oder eine „hochges t e l l t e Per
sönl ichke i t " , wie er sich gerne selbst bezeich
nete. 

V o n Hause aus ein Bauer von altem Schrot 
und K o r n , fühl te er sich i n seinem A m t als V o r 
steher der Gemeinde sehr woh l . N a t u r g e m ä ß 
lagen ihm der Peitschenstiel und die Forke 
besser in der sd iwie l igen Hand als der Feder
halter. Da er ihn aber von Amts wegen führen 
m u ß t e , oft mit S c h w e i ß p e i l e n auf der Stirn, war 
es mitunter ein schwierigeres Stück Arbe i t als 
das Pflügen seines lehmigen Ackers 

Jeder Mensch we iß , d a ß unsere Sprache ihre 
Tücken hat, vor al lem ihre Schreibweise, wenn 
sich Fremdworte nicht vermeiden lassen. Das 
aber l ieß unsere „hochges t e l l t e Pe r sön l i chke i t " 
kal t ; er machte sich seinen eigenen V e r s daraus. 
Unter anderem bescheinigte er einem Arbei ter , 
d a ß er an der D o r f s t r a ß e acht Tage „die Beine 
(Bäume) a u s g e ä s t e l t habe. Aufhorchen l ieß 
seine Bekanntmachung, d a ß zu einem bestimm
ten Termin sämt l i che Bu l l en des Ortes „ge
k r ö n t " werden soll ten. E i n anderes M a l suchte 
er infolge „Unzucht" unter seinen Z u c h t g ä n s e n 
Bruteier aus einem sichtlich weniger gefähr 
deten Stamm. A b e r sonst hatte er durchaus Er
folge in der Landwirtschaft. Das bewiesen 
seine wogenden Getreidefelder, die er ja auch 
"Uets mit der erforderlichen Menge „kös t l ichen" 
D ü n g e r s versah. 

Auch der Technik stand er posi t iv gegen
ü b e r und konnte darum nicht genug die damals 
neu eingebaute „ N e u t r a l h e i z u n g " im Land
ratsamt r ü h m e n : was hatten es jetzt doch die 
„ K o n k o r i s t i n n e n " schön warm! 

H i n und wieder suchte er zu einem M ä n n e r 
wort die Gastwirtschaft auf, die hart an der 
Dor f s t r aße lag — nicht ohne seinen Kol l egen 
v o n der Po l ize i aufzufordern, seine Kopfbe
deckung v o n der Fensterbank zu nehmen. Es 
h ä t t e n ja V o r ü b e r g e h e n d e an der „ K a n d a r e " 
feststellen k ö n n e n , d a ß das A u g e des Gesetzes 
schon seit e inigen Stunden tief in den vo l l en 
G l ä s e r n ruhte. Das h ä t t e viel le icht einen un
liebsamen Schatten auf dessen Standesehre 
werfen k ö n n e n . Be i rasch wechselnden Gläse r -
runden erfuhren die Anwesenden manch W i s 
senswertes aus dem M u n d e unserer Amts
person. 

So bewegte ihn die g r o ß e „ G a r a g e " seiner 
Tochter, die sich einer damals noch seltenen 
Bl inddarmopera t ion unterziehen m u ß t e . Sie 
ü b e r s t a n d den Krankenhausaufenthal t v e r h ä l t 
n i s m ä ß i g gut, da sie dort v i e l „ U n t e r s t r e u u n g " 
fand. Na tü r l i ch war man gleich ihm ü b e r den 
Zustand in der Nachbarschaft des Spitals er
staunt, w o er um acht U h r morgens die 
Frauensleute i m tiefsten „ G e l e e " antraf. 

Erheitert w a r man auf dem Landratsamt ü b e r 
folgende Probe seiner b ü r o k r a t i s c h e n Kunst . 
Es w a r zu der Zeit, als man noch in den „Frei
staat Danz ig" reiste. E i n landwirtschaftlicher 
Arbe i t e r wol l te dort seine A n g e h ö r i g e n be
suchen und b e n ö t i g t e dazu eine v o n der Orts
pol ize i ausge fü l l t e Bescheinigung. 

A m Kopfende des Vordruckes las man: 
„Nicht als Auswe i s ! " Darunter schrieb unsere 
Amtsperson : „ S o n d e r n als Knecht"! Else Z . 

Walter von Sanden-Guja 

S&et lX)ind und 2le li)ettez<ßafine 

Es war e inmal eine alte rostige Wetter
fahne auf einem Dach. In ihrer Jugend 
hatte sie sich leicht im W i n d e gedreht 

und schön und blank ausgesehen. Jetzt stand 
es anders um sie. 

„ N u n bewege dich doch mal . Oder bist du 
v o l l k o m m e n eingerostet?" rief ihr der W i n d zu 
und pustete aus al ler Kraft auf ihre Breitseite. 
D a machte sie langsam eine Vier te ldrehung, 
knarrte und ächz te . 

Weites Wiesenland, von 
W ä l d e r n umsäumt, unter dem hohen Himmel der Heimat: Trakehner Pferde auf dem Wea zur Weide 

„Es geht kaum mehr", seufzte sie, „und du 
hast auch keine Ausdauer und bist immer gleich 
fort. W e n n du dafür sorgen möch tes t , d a ß ich 
mich einen Tag um mich selbst drehe, w ü r d e 
ich den Rost aus meinen Ge lenken los, und du 
h ä t t e s t es nachher leichter." 

„Tut mir l e id" , meinte der W i n d , „aber das 
kann ich nicht, da werde ich schwindl ig ." 

E i n Spatz nahm auf der Wetterfahne Platz. 
„ W a r u m seufzt't du so?" fragte er, „das kl inot 
j a schrecklich, aber ich m ü ß t e daran schon ge
w ö h n t sein. Solange ich denken kann, kenne 
ich dich so." 

„Ja , du bist j ung und ich b in alt, das ist ein 
g r o ß e r Unterschied. A l s ich jung und lust ig war, 
lebtest du noch gar nicht. Da drehte ich mich 
leicht i m W i n d . Die Sonne l ieß ihre Strahlen 
auf meinem stahlblauen K l e i d g l ä n z e n und alle 
Regentropfen gl i t ten davon ab. Immer wieder 
sahen meine Herren und Meis ter , die Menschen, 
stolz zu mir herauf, und deine U r u r g r o ß e l t e r n , 
die damals lebten, hatten Furcht, auf mir zu 
sitzen — so vornehm sah ich aus." 

„ W e n n du meine U r u r g r o ß e l t e r n schon kann
test, dann hast du ein sehr langes Dasein", sagte 
der Spatz nachdenklich, „abe r die frohen Jahre 
scheinen nur sehr kurz gewesen zu sein. So 
gern auch ich lange leben möchte , auf deine Art 
w ü n s c h e ich mirs nicht. W a r u m m u ß denn dein 
Leben so lange dauern, wenn es so kümmer l i ch 
ist?" 

„Ich w e i ß es nicht", knarrte die Wetterfahne 
und schwieg. Die Sonnenstrahlen gli t ten über 
sie h in , es war, als wol l ten sie ihr etwas Gutes 
tun, sie streicheln oder zu neuem Leben er
wecken. Die Wetterfahne blieb grau, leblos und 
u n v e r ä n d e r t . 

„Wir k ö n n e n ihr nicht helfen", riefen die Son
nenlichter sich zu. „Die Menschen haben sie 
gemacht und vergessen. A l l e Dinge, die die 
Menschen schaffen, m ü s s e n v o n ihnen versorgt 
werden — oder es nimmt ein trauriges Endo 
mit ihnen. In unserm Reich, der g r o ß e n Natu i 
ist es anders. Es ist nur gut, d a ß auch dorthin 
die W e r k e der Menschen immer wieder zurück
kehren." 
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Volk sweisen aus Ostpreußen 
Stimme der Heimat in einem neuen Liederbuch 

Mein O s t p r e u ß i s c h e s Liederbuch" ist der 
T i te l eines neuen Heftes, das der K o m 
ponist Dr. Fr iedr ich W e l t e r herausge

bracht hat. Es s ind V o l k s w e i s e n und vo lks 
tüml iche Lieder für eine Singst imme mit K l a 
vier . Das Heft ist noch umfangreicher als das 
erste dieser A r t , das ü b e r a l l freundliche Auf
nahme gefunden hat. A u s dem Reichtum un
serer V o l k s w e i s e n gibt es hier lyr ische W e r k e 
in s c h w e r m ü t i g e n T ö n e n , aber auch H u m o r und 
Ausgelassenhei t . Die Ver tonungen v o n F r i ed 
rich W e l t e r nach Dichtungen v o n Agnes M i e 
gel, Johanna Wolff , C a r l Lange und Fr i tz 
K u d n i g sind durchweg auf „schl ichten" T o n 
gestellt und fügen sich auf diese W e i s e har
monisch den Volks l i edbearbe i tungen ein . 

Der Herausgeber, Dr . Fr iedr ich Wel te r , wurde 
am 2. M a i 1900 in Eyd tkuhnen als Sohn eines 
Kaufmanns geboren, besuchte die humanis t i 
schen Gymnas i en in Insterburg und K ö n i g s 
berg und studierte an der A l b e r t i n a Ph i lo 
sophie und Kunstgeschichte, am K ö n i g s b e r g e r 
Konserva to r ium M u s i k (Klav ie r bei Rudolf 
W i n k l e r , Theor ie und Kompos i t i on bei Fr ied
rich Schirmer). S p ä t e r setzte er seine Studien 
in Be r l i n fort, wo er auch als freier M u s i k 
schriftsteller, Komponis t und P ä d a g o g e t ä t ig 
war. Heute lebt er i n L ü n e b u r g . Sein „Ost
p r e u ß e n l i e d " wurde 1928 p r e i s g e k r ö n t und 
durch die Stadt K ö n i g s b e r g zum Druck gebracht. 
Sein C h o r z y k l u s mit o s t p r e u ß i s c h e n V o l k s -

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

Z w e i Umbruchzeichnungen v o n Lov i s Cor in th 
wurden v o m Freien Deutschen Hochstift (Frank
furter Goethe-Museum) erworben. Es handelt 
sich .dabei um farbige Or ig ina lze ichnungen zu 
Goethes „ R e i n e k e Fuchs", die als Vors tufe zu 
den bekannten Lithos dienten. 

Die V e r l e g e r i n E r i k a K l o p p wurde als erste 
Frau in der Geschichte des Buchhandels mit der 
Fr iedr ich-Per thes-Medai l le des B ö r s e n v e r e i n s 
des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Die 
Ve r l ege r in wurde in K ö n i g s b e r g geboren und 
1 ji tet jetzt einen V e r l a g in Ber l in , der sich vor 
a l lem mit der Herausgabe v o n guter Jugend
li teratur beschäf t ig t . Be i den Buchbesprechungen 
im O s t p r e u ß e n b l a t t haben w i r des ö f t e ren auf 
Neuerscheinungen aus dem E r i k a - K l o p p - V e r l a g 
hingewiesen. 

l iedern wurde seit der U r a u f f ü h r u n g in Be r l i n 
ü b e r a l l in Deutschland gesungen. 

In dem V o r w o r t zu seinem — auch äuße r l i ch 
gut gestalteten — Liederbuch sagt der Heraus
geber: „In der Jetztzeit scheinen die Massen
medien die a u s l ä n d i s c h e F o l k l o r e zu bevor
zugen. W e n n dar in ein Nachholbedarf oder 
eine n a c h t r ä g l i c h e Kontaktaufnahme zu er
bl icken ist, so mag das hingehen. 

Jedoch ist es geschichtlich u n u m s t ö ß l i c h e 
Tatsache, d a ß das deutsche V o l k s l i e d — unser 
Joh . Gottfr. Herder ist der W o r t s c h ö p f e r dieses 

N u r die R u h s t ä n d l e r unter den E f f e k t e n h ä n d 
lern er innern sich noch der Zei ten, da zu den 
Zins terminen die Kuponschere in den Tresor
r ä u m e n der Banken und Sparkassen die Runde 
machte: die Kunden schnippelten mit W o h l b e 
hagen die fä l l igen Kupons v o n den Z i n s b ö g e n 
ihrer festverzinslichen Wer tpapiere , um sie 
dann am Schalter in Barge ld einzuwechseln. 

Diese Zei ten s ind l ängs t vorbe i , wenn auch 
da und dort noch A n l e i h e s t ü c k e und Pfand
briefe in den Schl ießfächern der pr iva ten 
Kundschaft verwahrt werden. Die Masse der 
An lege r legt heute ke inen W e r t mehr auf die 
Aus l ie fe rung gekaufter S tücke , sondern ü b e r 
läßt die V e r w a l t u n g den Kredi t ins t i tu ten . Die 
Bank deponiert die Papiere entweder per Strei
fenband im eigenen Tresor, in den meisten 
Fä l l en werden die U r k u n d e n jedoch im G i r o -
sammeldepot der Kassenvere ine aufbewahrt. 
Der K u n d e e r h ä l t dann eine Kontogutschrift 
bei seiner Bank und damit einen Mi te igentums
antei l an dem betreffenden Sammelbestand. 

E i n weiterer Fortschritt im Umgang mit W e r t 
papieren ist kürz l ich v o m Bundestag rechtlich 
sankt ionier t worden : Die Auss t e l l ung einer 
Sammel- oder Globa lu rkunde , in der ganze 
Serien v o n Einzelrechten auf e inem einzigen 
Papier verbrieft sind, ist nunmehr auch im De
potgesetz als mög l i che F r o m der Verbr ie fung 
von Wer tpap ie ren vorgesehen. Dieses moder
ne Ver fahren erspart nicht nur erhebliche 
Druckkosten für die sonst mehrfarbigen E inze l 
urkunden, sondern a u ß e r d e m v i e l Verha l tungs
arbeit, auch Tresorraum w i r d weniger b e n ö 
tigt. 

Besonders erleichtert w i r d die T ä t i g k e i t der 
sogenannten Daueremittenten, filso der p r i -

Begriffes — im .Konzert der e u r o p ä i s c h e n 
V ö l k e r ' einen nicht wegzudenkenden ku l tu re l 
len Wer tbes tand v o n u r t ü m l i c h e m Gehal t und 
k l a r g e p r ä g t e m Lieds t i l darstellt . U m darum 
auch o s t p r e u ß i s c h e V o l k s w e i s e n als beste K ü n 
der unseres V o l k s t u m s — zur eigenen Freude 
und Erbauung und im Austausch mit anderen 
V ö l k e r n ! 

E i n V o l k , das nicht mehr singt, ist in seiner 
Seele krank . M ö g e das zweite Heft meines 
O s t p r e u ß i s c h e n Liederbuches mit dazu bei tragen, 
d a ß die Stimme der He ima t i n Haus und Ge
meinschaftsabenden immer lebendig aufkl ingt! 

Friedrich Welter, Mein Ostpreußisches Liederbuch, 
zweites Heft. Auslieferung durch den Verlag Gräfe 
und Unzer, 81 Garmisch-Partenkirchen, Postfach 509, 
8,— DM. 

vaten Hypo thekenbanken und öffent l ichen 
Realkredi t ins t i tu te , die fortlaufend Pfandbrie
fe und Kommuna lob l iga t ionen ausgeben, um 
den Kapi ta lbedar f beispie lsweise für den W o h 
nungsbau zu decken. Sie k ö n n e n nunmehr ge
s a m t f ä l l i g e Emiss ionen in G l o b a l u r k u n d e n ver
briefen oder für Pfandbriefausgaben mit fester 
Ti lgungsverpf l ichtung j ewe i l s eine Sammelur
kunde für die e inzelnen Ti lgungsra ten ausstel
len. 

S e l b s t v e r s t ä n d l i c h w i r d das Recht des K ä u 
fers auf Aus l i e f e rung einer E inze lu rkunde da
mit nicht beschnitten. W e n n ein A n l e g e r sein 
Papier selbst ve rwahren w i l l , w i r d sein Stück 
ausgedruckt und ihm ü b e r g e b e n . Es l iegt a l ler
dings auf der Hand , d a ß die Fortschri t t l ichere 
Methode zu einer k o s t e n g ü n s t i g e r e n und ratio
nel leren Wer tpap i e rve rwa l tung führt , da die 
S tücke selbst nicht mehr bewegt werden m ü s 
sen. D i e W e r t p a p i e r k ä u f e r sol l ten sich deshalb 
dazu en t sch l i eßen , ihre Papiere ohne Einze lur 
kunde ins Girosammeidepot zu geben. 

Berufsbegleitende Erwachsenenbildung 
Die Heimvolkshochschule Rastede bietet 

jungen Erwachsenen in einem Lehrgang v o m 
16. Ok tober bis 20. Dezember die Mögl i ch 
keit zur beruflichen und p e r s ö n l i c h e n W e i t e r 
bi ldung, Information und Orient ierungshi l fe . 

Lehrgangskosten: 320 D M , eingeschlossen 
Schulgeld, Unterkunft und Verpf legung. 

Anfragen und Prospekte durch H e i m v o l k s 
hochschule Rastede, 2902 Rastede-Hankhau
sen, T e l . : 044 02 — 3545/46. 

Sinludung 
zur Supskriptiotv 
A n a l le Freunde des ostdeutschen 

V o l k s l i e d e s 
Scha l lp la t t en -Dokumenta t ion „ V o l k s l i e d e r 
aus den deutschen Vertreibungsgebieten '* . 
Dre i Langsp ie lp la t t en in Kasset te mit 
60 V o l k s l i e d e r n . Schlesischer Kammer 
chor, Le i tung Prof. G . Speer ; M u s i k a n t e n 
gi lde H a l v e r unter dem Pommer Hara ld 
Fa lk , i n b e h ö r d l i c h e m A u f t r a g heraus
gegeben v o n Herber t W i l h e l m i . 

Im F r ü h j a h r 1970 konnte die Schallplat
t en-Dokumenta t ion v o n dre i Langspie l 
platten mit 60 V o l k s l i e d e r n aus den ost
deutschen Landschaften, hergestel l t von 
der Deutschen Grammophon-Gesel l schaf t , 
in e iner A u f l a g e v o n 1000 Kasse t ten aus
geliefert werden . Diese A u f l a g e ist un
v e r k ä u f l i c h . Sie wurde a l l en Land- , Kreis- , 
S tadtb i lds te l len s o w i e Hochschulen und 
Bi ldungs ins t i tu t ionen zugeste l l t . 

Im Laufe eines Jahres erreichten uns 
v ie le Briefe, in denen g r o ß e E n t t ä u s c h u n g 
d a r ü b e r g e ä u ß e r t wurde , d a ß diese ost
deutschen He ima tp la t t en , deren a u ß e r 
ordentl iche k lang l i che Q u a l i t ä t ü b e r e i n 
s t immend g e r ü h m t w i r d , nicht käuf l id i 
zu e rwerben s ind . Durch die Freigabe 
der Rechte des b e h ö r d l i c h e n Auftragge
bers w i r d es nun mögl i ch , eine zweite, 
g r ö ß e r e A u f l a g e für e inen V e r k a u f zu 
pressen, wenn eine entsprechende Ab-
nahmegarant ie gegeben ist. 

W i r rufen daher Lands leu te wie 
Freunde des V o l k s l i e d e s auf, diese D o k u 
mentat ion zu bes te l len . Be i e iner ausrei
chenden Z a h l v o n A n m e l d u n g e n k ö n n t e 
eine A u s l i e f e r u n g z u m Herbs t dieses Jah
res erfolgen. Preis der dre i Langspie lp la t 
ten vermut l ich 17,— bis 18,— D M . Bestel
lung erbit ten w i r an das Kul turrefera t 
der Landsmannschaft O s t p r e u ß e n , 2 Ham
burg 13, Pa rka l l ee 86. Herbe r t W i l h e l m i 

W i r weisen aui die Möglichkeit, dieses 
Plattenwerk, das viele ostpreußische 
Volkslieder enthält, zu erwerben, emp
fehlend hin. Prot. Wilhelmi, der Heraus
geber, ist der letzte Königsberger Dom
organist, lerner der Verfasser des her
vorragenden ostpreußischen Liederbuches 
„Mein Lied, mein Land". 

Fortschritte bei Wertpapieren 

Gräfe und Unzer, Königsberg (Pr), Post
schließfach 393, nimmt für kriegswich
tigen Bedarf von Behörden, Instituten 
und Dienststellen Bücherbestellungen 
entgegen, jedoch z. Z. noch nicht von 
Privatkunden. 

Die Fa. Steinmetz & Co. befindet sich 
jetzt Steindamm 139, im Möbelhaus 
Reuter, und ist eröffnet. Verkauf nur 
an Bombengeschädigte. 

Uhrenhaus Walter Bistrick, Reparatur
werkstattarbeitet ununterbrochen wei
ter in voller Stärke. Annahme u. Aus
gabe von Uhrreparaturen erfolgt jetzt 
in der Zeit von 9-17 Uhr Poststr. 1/2 
(früher Juwelier Rautenberg), Fern
ruf 365 64. 

„Wann und wo" kann diese Anzeige erschienen sein? 
Schreiben Sie die Lösung bitte an 

W A L T E R B I S T R I C K , 8011 München-VATERSTETTEN! 

Bei bester Gesundheit feien • 
unsere lieben Eitern 

K a r l Olschewski 
und Frau Elise 

geb. Klimm 
aus Langenhöh, Kreis Lyck 

Ostpreußen 
je.zt 2U85 Quickborn, 

Ahornweg 14 
am 5. August 1972 ihre 
G o l d e n e H o c h z e i t . 
Es gratulieren herzlich 

die d a n k b a r e n K i n d e r 
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Am 3. August 1972 feiern un
sere lieben Eltern. Schwieger
eltern und Großeltern 

Ernst 
und Mar i a Schräder 

geb. Moser 
aus Lindental, 

Kreis Elch-Niederung, 
Ostpreußen 

ihren Goldenen Hochzeitstag. 
Es gratulieren und wünschen 
weiterhin gute Gesundheit 

Die Kinder, 
die Schwiegertöchter, 
der Schwiegersohn 
und die Enkelkinder 

7971 Adrazhofen ü. Leutkirch 
Kreis Wangen 

Am 4. August feiert meine liebe 
Frau, unsere gute Mutti, Omi 
und Schwiegermutter 

Charlotte Ringlau 
Hebamme aus Wehlau Ostpr. 
ihren 7 5. G e b u r t s t a g . 
Dazu wünschen wir ihr alle 
Gottes reichsten Segen, beste 
Gesundheit und im kommen 
den Lebensjahr recht viel Son
nenschein. Behalte weiter Dei
nen Humor und Frohsinn. 

Es grüßen 
Dein Mann, 
Kinder, 
Enkel 
und Schwiegerkinder 

85 Nürnberg 
Leobschützer Straße 23 

<7«r den Ptrlauö! 
Hedwig Courths-Mahler 

Jcft weiß, 
was "Du mir bist 
Nach der amüsiert-begei-
sterten Aufnahme von „Deii. 
ist mein Herz" folgt nun 
„Ich weiß, was Du mir bist". 
Ein Schmöker fürs Gemüt 
mit Herz und Handlung und 
Krimiqualitäten. Bestseller 
von Anno dazumal. 9,80 DM 

Rautenbergsche 
Buchhandlung 

2 9 5 0 L e e r , Postf. 9 0 9 

Am 23. Juli 1972 feierte unsere 
liebe Mutter, Großmutter und 
Urgroßmutter, Frau 

Ernstine Horch 
aus Königsberg (Pr), 
Oberhaberberg 42/43 
jetzt 2863 Ritterhude, 

Krähenberg 
ihren 8 0. G e b u r t s t a g . 
Es gratulieren herzlich 

Kinder, Enkelkinder 
und Urenkelin 

Jedes Abonnement 
s t ä r k t unsere Gemeinschaft 

Am 29. Juli 1972 feiert unsere 
liebe Mutter, Schwiegermutter, 
Oma und Uroma, Frau 

Helene Noetzel 
geb. Maeding 

aus Kreuzingen 
jetzt 3552 Wetter, Neue Schule 
ihren 8 0. G e b u r t s t a g . 
Es gratulieren herzlichst und 
wünschen weiterhin Gottes 
Segen 

Lisa. lila und Gustel 
Enkel und Urenkel 

V. / 

Am 31. Juli 1972 feiert unser 
lieber Opa 

Kürschnermeister 
Hans Klaudat 

aus Lotzen 
seinen 8 1. G e b u r t s t a g . 
Es gratulieren in Dankbarkeit 
und Liebe 

Tochter Dora 
und Schwiegersohn Stefan 
Enkel Michael und Brigitte 
Christine und Roland 
und Thomas 

75 Karlsruhe, 
Weinbrennerstraße 79 

V / 

wurde am 24. Juli 1927 unser 
lieber Vater, Schwiegervater 
und Großvater 

Alber t Zanft 
aus Darienen, Kr. Samland 

jetzt 5132 Merkstein, 
Merksteiner Straße 32 

Es gratulieren recht herzlieh 
Sohn Heinz, 
Schwiegertochter Brieitte 
und die Enkel Axel, 
Heinz-Peter und Dieter 

5132 Ubach-Palenberg 
Friedensstraße 25 

E S I S T S E H R W I C H T I G 
bei allen Familienanzeigen auch den letzten Heimatort an
zugeben. 
In Ostpreußen gab es sehr viele gleichlautende Namen, so daß 
ohne die Heimatortangabe häufig Verwechselungen vor
kommen. 

Anzeigen- und Bestellannahme 
auch nachts und feiertags! 

* i ß ^ i u i i i i 45 2541 (Anrufbeantworterl 

Trotz Flucht und schwerer Ver
wundung ist es meiner Mutter, 
Witwe. Frau 

A n n a Berger 
geb. Podleschny 

aus JohannisburgVOstpreußen 
Wiesenweg 9 

vergönnt, am 5. August 1972 in 
geistiger Frische ihren 
8 0. G e b u r t s t a g zu feiern. 

In Freude 
und tiefer 
Anny Falk, 

Witwe 
und Familie 

Dankbarkeit 
geb. Berger 

35 Kassel-Ha. 
Schöneberger Straße 3 

Durch Gottea Gnade feiert 
unsere geliebte Mutter 

M a r i a Wie r sb i t zky 
aus AllenburF Kr. Wehlau. 

Ostpreußen 
am 6. August 1972 
ihren 8 5. G e b u r t s t a g . 

Es gratulieren 
in Liebe und Dankbarkeit 
7 Töchter, 2 Söhne 
mit Familien 
alle Enkel und Urenkel 

219 Cuxhaven, 
Eduard-Carsten-Weg 27 
bei Born 

V . J 

Gottes Wille kennt kein Warum 
Plötzlich und unerwartet ver
schied meine liebe Frau, unsere 
gute Mutter, meine liebe Toch
ter, Schwiegermutter, Schwe
ster, Tante und Schwägerin 

Christel Theimer 
verw. Theimer, geb. Neumann 

* 11. 10. 1920 f 23. 6. 1972 
aus Dönhofstädt. 

Kr. Rastenburg/Ostpreußen 
In tiefer Trauer 
Friedrich Theimer 
Gustav Theimer 

und Frau Christine 
Alfred Theimer 
Elisabeth Neumann. 

geb. Bloss 
Helene Wedowski, 

geb. Neumann 
und Familie 
Erna Gierke, geb. Neumann 
und Familie 

7914 Pfuhl, 
Adalbert-Stifter-Weg 17 

Plötzlich und unerwartet ist 
mein lieber Mann, unser treu 
sorgender Vater, Schwiegerva-
u^d 0°nPkei B r U d e r ' S d ™ * e r 

Johann Brodowski 
aus Kotten, Kr. Johannisbure 

Ostpreußen 

im 72. Lebensjahre von uns ee gangen. & B e 

In stiller Trauer 
im Namen aller Angehörigen 

Trude Brodowski 
geb. Karrasch 

, \ n n b - H r t " H a « n S B r ° d O W S k i 
Anneliese Arnold, 

geb. Brodowski 
Manfred Arnold 
Sylke und Marion 

2321 Breitenstein. Kreis Plön im Mai 1972 s * ^ o n 

Nach langer, schwerer Krank
heit hat mich am 18. Juli 1972 
meine liebe Frau, unsere gute 
Mutter, Schwiegermutter, Omi, 
Schwester, Schwägerin, Tante 
und Kusine 

Emma Pohlmann 
geb. Gilde 

a. Strigengrund. Kr. Insterburg 

im 79. Lebensjahre für immer 
verlassen. 

In stiller Trauer 
im Namen aller Angehörigen 

Otto Pohlmann 

24 Lübeck. Storchennest 12 

Gott der Herr nahm heute nach 
schwerer Krankheit meine über 
alles geliebte Mutter, unsere 
hebe Omi und Uromi. Frau 

Berta Wallin 
geb. Schlösser 

aus Labiau, Ostpreußen 
im Alter von 76 Jahren zu sich. 

In stiller Trauer 
Hildegard Anders, 

geb. Wallin 
Uka Anders 
Ilona Hellwig, 

geb. Anders 
Jorg als Urenkel 
und alle Anverwandten 

755 Rastatt 
Gustav-Freytag-Straße 2 
den 13. Juli 1972 
Die Trauerfeier fand am 
18. Juli 1972 auf dem Waldfried
hof in Rastatt statt 

t 
Herr, dein Wille geschehe! 

So still, bescheiden, ehr- und 
gottesfürchtig wie er gelebt, 
hat uns unser lieber Vater. 
Schwiegervater, Opa, Uropa, 
Schwager und Onkel 

August Prusnat 
aus Insterburg-Sprindt, 

Heinrich-Spornhauer-Str. 7 
a m 1 7 - Juni 1972 im Alter von 
84 Jahren nach kurzer Krank
heit, jedoch plötzlich und uner
wartet, für immer verlassen. 
Ein alter Sprindter ist nicht 
mehr! 

In stiller Trauer 
im Namen aller Angehörigen 

Alfred Prusnat 

4043 Holzheim'b. Neuss 
Gartenstr. 11 
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Die Liebe höret nimmer aut 
Nach einem Leben voll Liebe und Sorge für uns nahm Gott, 
der Allmächtige, am 16. Juli 1972 unsere liebe Mutti, Schwieger
mutter, Großmutter, Schwägerin und Tante 

Martha Wilck 
geb. Wrobel 

aus Larzym, Kreis Soldau, Ostpreußen 

im Alter von 82 Jahren für immer zu sich. 

In stiller Trauer und Dankbarkeit 
Kurt Nehring und Frau Ruth, 

geb. Wilck 
Gerhard Wilck und Frau Ursula, 

geb. Margraf 
Martin Wilck und Frau Felicitas, 

geb. Lillig 
5 Enkel und alle Angehörigen 

28 Bremen, Wielandstraße 29 

Die Trauerfeier fand am Donnerstag, dem 20. Juli 1972, um 
ll'/i Uhr in der Kapelle des Osterholzer Friedhofes statt. 

Nach langem, schwerem Leiden, das sie mit Geduld und großer 
Glaubenskraft getragen hat, entschlief am 2. Juli 1972 im Alter 
von 78 Jahren unsere geliebte Mutter. Schwägerin und Tante 

Auguste Marie Amling 
geb. Will 

aus Mühlhausen, Kreis Pr. Holland, Ostpreußen 

Zugleich gedenken wir unseres 1945 gefallenen Vaters 

Adolf Amling 
Mühlhausen, Ostpreußen 

und unserer Großmutter 
Wilhelmine Will 

geb. Strauss 
aus Schönaich, Kreis Pr. Holland, Ostpreußen 

verstorben 1945 auf der Flucht. 

In Liebe und Dankbarkeit 
für die Angehörigen 
Käte Weichen, geb. Amling 

2 Hamburg 39. Groothoffgasse 6 
Die Beerdigung fand statt am Donnerstag, dem 13. Juli 1972, 
auf dem Friedhof Ohlsdorf Kapelle 21. 

Nach langer, schwerer Krankheit entschlief am 16. Juli 1972 
unsere liebe Mutter und Oma 

Friederike Matzko 
geb. Christochowitz 

aus Gusken. Kreis Lyck 

im 87. Lebensjahre. 

In stiller Trauer 
Max Matzko 
Edith Matzko, geb. Joswig 
Enkeltochter Gabriele Matzko 

2111 Wistedt Nr. 130 
Die Trauerfeier hat am Mittwoch, dem 19. Juli 1972, um 14 Uhr 
in der Friedhofskapelle in Tostedt stattgefunden. 

Elise Maak 
geb. Hinz 

geb. 11. 7. 1896 
in Brandenburg 

gest. 19. 7. 1972 
in Lippstadt 

Unsere liebe Mutter und Schwester ist heute in den 
frühen Morgenstunden entschlafen. 

In tiefer Trauer 
Fritz Maak 
Karl-Heinz Hinz und Frau 
Anna Hinz 
Frieda Hinz 
Familie Meyer 

478 Lippstadt, Wiedenbrückerstraße 10 , , r o ^ „ ^ 
(Königsberg (Pr), Brand Wiesenweg 8) Nürnberg und Werder 
a. d. Havel. den'l9. Juli 1972 

Unsere liebe Omi, Frau 

Liesbeth Königstein 
geb. Tiedemann 

aus Königsberg (Pr). Königstraße 

Ist für immer im Alter von 77 Jahren von uns gegangen. 

In stiller Trauer 
Charlotte und Karl Fritz Schlossstein 
Kenate und Karl-Haus 
Katja und Werner Lück 

6719 Kirchheimbolanden. Vorstadt 5 
Progreso 211 Tlaquepaque/Jal., Mexico 

ßitte, stkteiben Sie leutlith 
wenn Sie eine Anzeige aufgeben. Besondere Sorgfalt ist 
noetnwnend,g beTder Niederschrift von Namen Heimat- und 
letyieer Anschrift Daher bitte möglichst in U I U C K - oau 
M a s c h i n e Ä f t . Nur so lassen sich Fehler vermeiden, die 
für beide Teile unangenehm sind. 

Ich weiß, daß mein Erlöser lebt! 
Gott der Herr über Leben und Tod, nahm am 
17, Juli 1972 nach längerem, schwerem Leiden unsere 
Schwägerin und liebe Bekannte 

Gertrud Flachsenberger 
geb. Schischke 

aus Tilsit, Ballgarden 30 

im 78. Lebensjahre zu sich ln sein ewiges Reich. 

In stiller Trauer 
Kurt Flachsenberger 
Ella Schapals. geb. Flachsenberger 
Ewald Basel und Frau Elsa 

242 Eutin, Stollbergstraße 6 
232 Plön, Vogelberg 22 

Die Beisetzung hat am 20. Juli 1972 auf dem Osterfriedhof in 
Plön stattgefunden. 

Gott der Herr erlöste heute von ihrem schweren Leiden unsere 
inniggebliebte Schwester 

Else Woyczechowski 
Oberstudienrätin i. R. 

aus Schloßberg, Ostpreußen 
geb. 19. 1. 1905 gest. 8. 7. 1972 

In tiefer Trauer und großer Dankbarkeit 
für all ihre Liebe 
Karl Woyczechowski 
Leonore Woyczechowski 

3103 Bergen, Ringstraße 45, den 8. 7. 1972 

Mein lieber Vater 

Ldw. und Hpt. d. Res. 

Franz Kreutzahler 
* 24. 4. 1891 f 15. 7. 1972 
aus Ebenwalde. Kreis Schloßberg 

In stiller Trauer 
im Namen aller Angehörigen 
Ingrid Kreutzahler 
Süd-Afrika 

Die Beisetzung fand am 19. Juli 1972 in Assel, Kreis Stade, statt. 

Weinet nicht an meinem Grabe, 
Gönnet mir die ewige Ruh, 
denkt was ich gelitten habe, 
eh' ich schloß die Augen zu. 

Nach schwerer Krankheit verstarb heute mein lieber Mann, 
mein treusorgender Vater, unser guter Bruder 

Wilhelm Sczepanek 
aus Neidenburg, Ostpreußen, Friedrichstraße 46 

im Alter von 75 Jahren. 

In stiller Trauer 
Otty Sczepanek, geb. Kasper 
Dr. Ilse Sczepanek 
und Anverwandte 

56 Wuppertal-Barmen. Posener Straße 50. den 1. Juli 1972 

Fern seiner geliebten Heimat entschlief nach langer, schwerer 
Krankheit am 8. März 1972 mein lieber Mann, unser lieber 
Vater, Schwiegervater, Opa. Schwager und Onkel 

Albert Heßke 
aus Kahlholz, Kreis Heiligenbeil 

im Alter von 81 Jahren. 

In stiller Trauer 
Ida Heßke, geb. Arndt 
Kurt Heßke und Frau Hedwig, 

geb. Pohlmann 
Ewald Heßke und Frau Frieda, 

geb. Samann 
Enkel und alle Anverwandten 

4352 Herten-Langenbochum, Marler Straße 295 

Unerwartet verstarb am 22. Juni 1972 mein lieber Mann, unser 
guter Vater, mein einziger Bruder 

Fritz May 
geb. 13. 1. 1915 in Tilsit 

Im Namen aller Angehörigen 

Helene Bonn, geb. May 

675 Kaiserslautern, Donnersbergstraße 42 
Die Beisetzung fand am 27. Juni 1972 in Schör.ingen statt. 

Meine Zeit steht in Deinen Händen. 

Gustav Waschke 
• 17. 11. 1897 t 17. 7. 1972 

Grabenhof Kreis Sensburg 
In stiller Trauer nehmen wir Abschied von meinem lieben 
Mann, unserem guten Vater. Schwiegervater, Bruder, Schwa
ger, Onkel und Vetter, welcher uns plötzlich und unerwartet 
für immer verlassen hat. 

Gertrud Waschke, geb. Wilewka 
Hans Georg Waschke 
Thea Waschke — Siegbert Gajewski 
Hartmut Waschke 
und Anverwandte 

563 Remscheid. Struck 6 
Steinhagen Mietersheim/Lahr 

Vor einem Jahr, am 1. August 1971. verstarb unser lieber 
Sangesbruder, der 

1. Vorsitzende des M. G. V. „Thalia". Königsberg (Pr) 

Friedrich Salomon 
letzte Anschrift: 675 Kaiserslautern, Casimirring 104 

Ein stilles Gedenken 
Gustav Pfehr 
Erna Pfehr, 

frühere Leiterin des Königsberger 
a-capella-Chores. 
Königsberg (Pr)-Charlottenburg. 
Alexstraße 33 

54 Koblenz-Neuendorf, Ulnerstraße 4. I. 

Plötzlich und unerwartet starb mein lieber Mann, unser lieber, 
guter Vater 

Arthur Heppner 
im Alter von 76 Jahren. 

In stiller Trauer 
Dora Heppner, geb. Bellgardt 
und Kinder 

2 Hamburg 74, Ihlestraße 25 
Beerdigung am Montag, dem 31. Juli, um 13 Uhr, Friedhof 
Schiffbek. Schiffbeker Weg 144. 

Fern seiner geliebten Heimat 
entschlief am 12. Juli 1972 plötz
lich und unerwartet mein in-
nigstgeliebter Mann, unser her
zensguter Vater, Schwiegerva
ter, Opa, Bruder, Schwager, 
Neffe, Onkel und Cousin 

Ernst Gla«i 
aus Tilsit, Ostpreußen, 
Adolf-Hitler-Straße 4 a 

geb. 25. 9. 1917 

In tiefer Trauer 

Helene Glaß, geb. Kudzuß 
Gerhard Glaß 
Günter Glaß 
Brigitte Glaß 
Kurt Glaß 
und alle Verwandten 

1 Berlin 12, Wundtstraße 64 

Frieda Salzmann 
geb. Heyda 

* 12. 2. 1890 
in Ü s t e r o d e / O s t p r . 

t 16. 7. 1972 
in Cork / I r l and 

Ihr Leben war a u s g e i ü l l t mit rastloser Arbe i t , selbstloser Liebe und n i m m e r m ü d e r 
Sorge für ihre Fami l i e und al le Hi l f sbedür f t igen . 

In s t i l ler Trauer 

Friedrich Salzmann 
Klaus-Martin Salzmann 
Eva Salzmann, geb. Oberkampf 
mit M a r k u s und Bett ina als Enke lk inder 
Ina-Marianne Morgan, geb. Salzmann 
Dr. C. J. Morgan 
mit Bernadette, Brigit te und Cornel ius 
als Enke lk inder 

345 Holzminden, B e b e l s t r a ß e 60, Hamburg und Cork/ I r land , den 16. J u l i 1972 

Einbettung hat am Donnerstag, dem 20. J u l i , um 9 U h r auf dem Friedhof A l l e r s -
l ieimer S t r a ß e stattgefunden. 
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Ostpreußenjugend vollbrachte ,ein kleines Wunder 
Zwanzig Jahre Gräberarbeit in Dänemark — Bürgermeister Jensen: „Mehr tür Versöhnung getan als alle Touristen zusammen 

D ie Jugendgruppe „Kant" der Gemein
schaft Junges O s t p r e u ß e n im west fä
lischen Kamen und ihr Leiter Hans 

L inke , zugleich Bundesgruppenwart der Ge
meinschaft Junges O s t p r e u ß e n , dü r fen in die
sen Tagen ein J u b i l ä u m feiern: Seit zwanzig 
Jahren betreuen sie in J ü t l a n d mehrere tau
send G r ä b e r von Menschen aus den deutschen 
Ostprovinzen, die nach den Strapazen der Flucht 
in den Jahren 1945 bis 1949 ihre letzte Ruhe
s t ä t t e in d ä n i s c h e r Erde fanden. Die Gruppe 
hat d a r ü b e r hinaus, wie es O k s b ö l s Bürge r 
meister Egon Jensen vor Jahren a u s d r ü c k t e , 
„ein kleines W u n d e r vollbracht", indem sie mit 
ihrer Arbe i t und der Ar t ihres Auftretens 
ü b e r die G r ä b e r h inweg eine Brücke zwischen 
D ä n e n und Deutschen schlug — die Brücke 
der V e r s ö h n u n g . Das sol l A n l a ß sein, auf 
diese zwanzig Jahre zu rückzub l i cken . 

Die G r ä b e r a r b e i t war eigentlich nicht der 
zentrale Gedanke, als Hans L i n k e 1952 mit den 
Vorbere i tungen für eine Jugendfahrt nach K o 
penhagen begann. W o h l aber hatte er dabei 
noue d e u t s c h - d ä n i s c h e Kontak te im A u g e , denn 
in seiner Gruppenarbei t war er zahlreichen 
jungen Menschen begegnet, die mit ihren E l 
tern jahrelang in dän i s chen Lagern gelebt hat
ten und manches V o r u r t e i l mit sich herum
trugen. Hans L inke wol l t e sie davon übe r 
zeugen, d a ß der d ä n i s c h e Wunsch in W i r k 
lichkeit anders ist, als man ihn aus der Per
spekt ive des Stacheldrahts z w a n g s l ä u f i g sieht. 
Es ging ihm um den A b b a u v o n Ressentiments 
und darum, den A n f a n g zu machen zu einer 
dauerhaften Zusammenarbei t mit der d ä n i 
schen Jugend. Erst in Kopenhagen erfuhren die 
Jungen und M ä d c h e n , d a ß die Gruppe am 
Schluß der Fahrt auch O k s b ö l besuchen w ü r d e , 
i n dessen Lager ze i twe i l ig mehr als 40 000 
Deutsche gelebt hatten und dessen deutscher 
Fr iedhof mehr als 1200 G r ä b e r z ä h l t e . Hans 
L i n k e hatte zum Besuch des Friedhofs die Er 
laubnis des damal igen B ü r g e r m e i s t e r s v o n 
O k s b ö l eingeholt. 

Der Empfang jedoch war deprimierend, denn 
auch die D ä n e n l i t ten noch unter Ressenti
ments, die i n der Besatzungszeit entstanden 
waren. A m Tor des Friedhofs wurde die Gruppe 
von ä l t e r e n Menschen empfangen, die den 
jungen Deutschen den Zutr i t t zu den G r ä b e r n 
verwehren wol l t en . Es bedurfte erst der V e r 
mit t lung des B ü r g e r m e i s t e r s , bis die D ä n e n den 
W e g freigaben. 

Der erste Eindruck 
von den G r ä b e r n l ieß 
jedes G e s p r ä c h ver
stummen. Sie waren v o n 
Unkrau t ü b e r w u c h e r t , 
die W e g e zugewachsen, 
denn niemand hatte 
sich um sie g e k ü m m e r t . 
Die jungen O s t p r e u ß e n 
sahen sich an: Es war, 
so fanden sie, die 
h ö c h s t e Zeit , die Grä 
ber v o n O k s b ö l i n Ob
hut zu nehmen. M i t ge
l iehenen Spaten und 
Harken , ja mit den 
H ä n d e n , gingen sie ans 
W e r k , holten von den 
W e g r ä n d e r n B lumen als 
Schmuck für das Hoch

kreuz im Mi t t e lpunk t des Friedhofes. W a s in 
jenen Stunden getan wurde, war in seiner A u s 
w i r k u n g auf dem g r o ß e n Fr iedhof zunächs t 
kaum wahrzunehmen, aber der A n f a n g war 
gemacht, und dahinter stand der W i l l e , diese 
Arbe i t fortzusetzen. 

Das war die Geburtsstunde der o s t p r e u ß i 
schen G r ä b e r a r b e i t in D ä n e m a r k . D a ß diese 
Arbe i t zwanz ig Jahre andauern w ü r d e , ahnte 
damals niemand. 

Im n ä c h s t e n Jahr ging die Arbe i t weiter, von 
den D ä n e n immer noch mit M i ß t r a u e n betrach
tet. A u c h 1955 hatte sich noch nicht v i e l ge
ä n d e r t , aber dafür gab es ein anderes erfreu
liches Ere ignis : Die Gruppe „Kan t" lernte eine 
italienische Jugendgruppe kennen, die sich in 
Kopenhagen aufhielt. A l s deren M i t g l i e d e r v o n 
der Arbe i t ihrer deutschen Freunde erfuhren, 
fackelten sie nicht lange. In diesem Sommer ar
beiteten Italiener und Deutsche gemeinsam an 
den G r ä b e r n von O k s b ö l . 

Hans L i n k e 

Erste Begegnung 
Das Jahr 1956 erst soll te die ersten schüch

ternen Zeichen einer menschlichen A n n ä h e r u n g 
seitens der d ä n i s c h e n B e v ö l k e r u n g bringen. 
Besonders freuten sich die jungen O s t p r e u ß e n , 
d a ß zum erstenmal auch der d ä n i s c h e Pfarrer 
sie auf dem Fr iedhof besuchte und sich für 
ihre A r b e i t zu interessieren begann. Voraus 
gegangen war ein internat ionales Jugendtreffen 
in Kamen , an dem nicht nur die d ä n i s c h e Part
nergruppe aus Kopenhagen tei lnahm, sondern 
auch die i talienische Gruppe v o m Vor jahr . 

Die A r b e i t i n O k s b ö l l ieß nicht nach, sie 
wurde im Gegente i l immer umfangreicher, denn 
erst a l lmäh l i ch stellte sich heraus, was noch 
alles zu tun war. So wurde die G r ä b e r f a h r t 
1957 zum erstenmal im O s t p r e u ß e n b l a t t ausge
schrieben und das Echo war erfreulich: A u s 
a l len Te i l en des Bundesgebietes meldeten sich 
junge Menschen zur Arbe i t in D ä n e m a r k . Nicht 
al le konnten mitgenommen werden. Im Fr ied
h o f s g e l ä n d e konnten die ersten Durchforstungs-
arbeiten vorgenommen werden, die M ä d c h e n 
flochten K r ä n z e und Kreuze aus Heidekrau t , die 
als Schmuck auf die langen G r ä b e r r e i h e n ge
legt wurden. Nach Wochen harter A r b e i t ging 

Einst E ingangsgebäude des Lagerge ländes : Das letzte Haus des ehemaligen Internierungs-
lagers Oksböl ruft bei deutschen Besuchern viele Erinnerungen wach 

es dann gemeinsam mit den Freunden aus K o 
penhagen zum Gegenbesuch nach Italien. 

Endl ich war das Eis gebrochen, wie sich 1958 
zeigte. Z u m erstenmal wurde auch auf dem 
vö l l ig z e r s t ö r t e n Fr iedhof v o n G r o v e gear
beitet, das zur Gemeinde K ö l v r a a g e h ö r t . Deren 
B ü r g e r m e i s t e r tat als Offizier Dienst auf dem 
nahen N A T O - F l u g p l a t z und gestattete die A r 
beit auch auf dem gleichfalls z e r s t ö r t e n F r i ed 
hof in Gedhus. Dazu kam eine freudige Ü b e r 
raschung in O k s b ö l : Pastor Heinr ich Rieger-
K u s k hiel t zum erstenmal am Hochkreuz die 
A b s c h l u ß a n d a c h t in deutscher Sprache. 

Das kommende Jahr sah einen g r o ß e n Fort
schritt, da v o n nun an der V o l k s b u n d deutsche 
K r i e g s g r ä b e r f ü r s o r g e die A r b e i t der Gruppe 
u n t e r s t ü t z t e . Der stellte die M i t t e l für Grabe in
fassungen und Kreuze zur V e r f ü g u n g . Der 
h e i ß e Sommer dieses Jahres 1959 machte die 

Arbe i t besonders schwierig, aber dennoch wur
den die F r i edhö fe Gedhus und G r o v e wieder 
aufgebaut, und unter g r o ß e r An te i l nahme dä 
nischer Soldaten hiel t der d ä n i s c h e M i l i t ä r p f a r 
rer zum Schluß die Andacht . 

Der s chöne Erfo lg von K ö l v r a a machte Hans 
L inke M u t . Er bat Pfarrer und B ü r g e r m e i s t e r 
v o n O k s b ö l um die Er laubnis zum U m b a u des 
dort igen g r o ß e n Friedhofes. Beide waren damit 
einverstanden, waren jedoch noch gezwungen, 
gewisse Auf l agen zu ertei len. So verpflichtete 
sich Hans L i n k e in einem Pr iva tver t rag , die 
gesamte Pflege zu ü b e r n e h m e n . Das bedeutete, 
d a ß nun auch im F r ü h j a h r und im Herbst A r 
beiten auf dem Fr iedhof vorgenommen werden 
m u ß t e n . Der V o l k s b u n d stellte auch da fü r die 
M i t t e l bereit, und im Sommer m u ß t e n zwe i 
Fahrtengruppen eingesetzt werden, die sich ab
lös ten . Dabei wurden jetzt auch k le inere A n 
lagen aufgesucht und instand gesetzt. 

Weitere Arbeiten gemeinsam beraten 
Das Jahr 1961 führ te zwei Gruppen durch 

ganz D ä n e m a r k , ü b e r a l l wurden F r i edhö fe auf
gesucht und g e s ä u b e r t , dazu die alten A n l a g e n 
wei ter in Ordnung gebracht, ebenso auch i m 
Jahr darauf. Eine zusä tz l i che A r b e i t erwartete 
die Gruppe dann 1963. Es waren nicht nur die 
Grabre inen mit Heidekrau t einzufassen, son
dern auch eine insgesamt 4,5 K i lome te r lange 
D r ä n a g e zu legen. Es zeigte sich aber, d a ß die 
A r b e i t an den G r ä b e r n nicht ohne W i r k u n g auf 
die Lebenden geblieben war. Ers tmal ig näml ich 

kam eine Gruppe von Gemeindever t re te rn und 
Kirchenvors tandsmi tg l iedern aus O k s b ö l , um 
die A r b e i t der jungen O s t p r e u ß e n in A u g e n 
schein zu nehmen. Es bl ieb nicht beim Besuch 
auf dem Friedhof: Im n ä c h s t e n Jahr kamen 
O k s b ö l e r Schüle r mit ihren Lehrern und einer 
A b o r d n u n g des Gemeinderats zu einem Besuch 
nach Kamen , ebenso 1965, und im gleichen Jahr 
traten in O k s b ö l der Gemeinderat und der 
Bundesvors tand der Landsmannschaft Ostpreu

ßen zu e.ner gemeinsamen Bera tung ü b e , die 
weitere Arbe i t zusammen. 

A l s 1966 infolge umfangreicher Arbe i t nach 
der Zusammenlegung verschiedener Friedhofe 
wieder zwei Gruppen eingesetzt werden muß-
ten qriff das Nachr ich tenmagaz in „Der Spie
ler mit wei tgehend unwahren Angaben dl« 

Gruppe „ K a n t " an. A b e r was bedeutete das 
schon neben dem, was Burgermeis ter Ecion 
Jensen im gleichen Jahr bei e inem Besuch in 
Deutschland saqte: 

W e r bei uns in Dänemark hätte 1949, als die 
letzten deutschen Flüchtlinge unser Land ver
ließen gedacht, daß jemals überhaupt noch eine 
Verständigung mit den Deutschen möglich ist. 
Aber sie ist möglich geworden. Dieses klein* 
Wunder haben junge Menschen vollbracht Sie 
in Deutschland haben uns mit der Gruppe Kail 
die besten Repräsentanten der deutschen lu
gend geschickt. Ihr Mädchen und Jungen hobt 
für das heute wieder gute Ansehen eures Vol'es 
in Dänemark mehr getan, als alle eure Touristen 
zusammen." 

Zu Gast bei dänischen Fanrlien 
Das war bei einer gemeinsamen Freizeit 

ä l t e r e r O s t p r e u ß e n , die einst in O k s b ö l inter
niert waren, mit ihren ehemal igen dän i s chen 
Bewachern. Spontan folgte die E in ladung zu 
einem Gegenbesuch in O k s b ö l . U n d in O k s b ö l 
selbst b i ldete sich in jener Zei t der Brauch 
heraus, die A n g e h ö r i g e n der G r u p p e an einem 
Nachmit tag e inze ln als G ä s t e in d ä n i s c h e n Fa
mi l i en e inzuladen . Umgekehr t besuchte die 
Gruppe in jedem Jah r die D ä n e n i m schönen 
A l t e r s h e i m und bescherte ihnen einen schönen, 
immer sehnlich erwar te ten V o r m i t t a g mit Lie
dern und T ä n z e n . Den A b s c h l u ß bi ldete dann 
ein d e u t s c h - d ä n i s c h e r A b e n d in e inem Saal. 
V o r drei Jahren war es dann sogar so weit, 
d a ß die ganze Gruppe w ä h r e n d ihres Aufent
halts in O k s b ö l bei d ä n i s c h e n F a m i l i e n ein
quart iert war . Tro tz F a m i l i e n a n s c h l u ß wurde 

Gedenks tunde am Hochkreuz 

wei ter hart gearbeitet . Un te r anderem galt es, 
n uedhus auch eine mehrere hundert Meter 

'ange S t r a ß e in wenigen Tagen fertigzustellen. 
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d t d i e ° s t p r e u f l e n j u q e n d zwanzig 
• ahre A r b e i t in D ä n e m a r k hinter sich. Zwei 
^ M r i / l t

t e K ^ a r r l i d l e r A r b e i t ' die sich ausqe-
in 1 > ^ l t h 1 i n k l i n q e n d e r M ü n z e , sondern 
l ! , ° r u S C h e n W e r t e n . Rechnet man die kür
zeren fahr ten ein, so s ind die junqen Menschen 
m diesen z w a n z i g Jahren 53mal zur Arbei t nach 
D ä n e m a r k gefahren. W e i t mehr als tausend 
lunge Leute o s t p r e u ß i s c h e r Herkunft nahmen 
an diesen Fahr ten te i l . 

6 t ^ " S U n k e U n d s e i n e G e m e i n s c h ä l t können 
shhn, S e i " a u i i h r W e r k , das der V ö l k e r v e i -
sonnung dient. 
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