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Politik der lllusionen 

Kr cis 
Wittlage 

In parlamentarischen Kreisen - von Vertriebenen-Abge
ordneten, besonders aber auch von Mitgliedern der CSU -
wurde angesichts der „zunehmenden verzichtpolitischen Akti
vitat gewisser Gruppen in der SPD und FDP" auf die frilher 
von Bundeskanzler Kiesinger geau13erte Warnung vor 
einer „illusionaren Verzichtpolitik" hingewiesen. Diese Mah
nung sei „weder von dem Hamburger SPD-Landesvorsitzen
den Nevermann noch von den Tilbinger Jungdemokraten 
beherzigt worden ,die erneut eine unverzilgliche Anerken
nung der Oder-Nei13e-Linie gefordert haben, indem sie an 
eine solche verzichtpolitische Aktion vollig haltlose Erwar
tungen knilpften." 

Der ehemalige Hamburger Bilrgermeister Nevermann hatte 
sich „filr die Anerkennung der polnischen Westgrenze im 
Rahmen einer Gesamtfriedenskonzeption" ausgesprochen, 
wobei man dafilr die Genehmigung „einer „ frei en Ab -
st im mu n g des Volkes der DDR ilber seinen eigenen 
Staat" erwarte. Auf dem „Dreikonigstreffen" der FDP in 
Stuttgart hatte der Kreisverband Tilbingen auf Veranlassung 
des Assistenten des Staatsrechtlers Prof. Theodor Es che n -
bur g, Peter Seibt, den Antrag eingebracht, es solle die Oder
Nei13e-Linie und eventuell auch die „DDR" volkerrechtlich 
anerkannt werden, urn eine „Garantie der Zufahrtswege 
nach Berlin" zu erreichen. Dber diesen Antrag - zu seiner 
Begrilndung war behauptet worden, es handele sich urn „not
wendige Schritte" - konnte in Stuttgart nur deshalb nicht 
abgestimmt werden, weil die Versammlung beschlu13unfahig 
geworden war. 

In der scharfen Kritik, die Bundestagsabgeordnete - an 
ihrer Spitze der Prasident des Bundes der Vertriebenen, der 
sozialdemokratische Bundestagsabgeordnete Reinhold Re h s 
- an diesen „Vorschlagen" ilbten, wurde betont, da13 solche 
Insinuationen im Widerspruch zu der von allen Parteien des 
Bundestags vertretenen Auffassung stilnden, es milsse das 
Ziel der deutschen Politik bleiben, „im Friedensvertrag so 
viel wie moglich v o n D e u t s c h 1 a n d fil r D e u t s c h -
1 a n d zu retten". Zu erwarten, da13 durch einen Verzicht auf 
Rechtsansprilche in der0der-Nei13e-Frage „irgendeine Gegen
leistung des Sowjetblocks in sonstigen deutschen Angelegen
heiten erzielt werden konnte", sei „derma13en unrealistisch, 
da13 es sich noch nicht einmal urn eine Fehlbeurteilung durch 
Wunschdenken, sondern vollig h a 1 t 1 o s e 
P ha n taster ei handelt". Man konne 
sehr wohl sagen, da13 es in der Bundes
republik „gewisse Parteipolitiker gibt, die 
immer dann, wenn ihnen gar nichts mehr 
einfallt, verzichtspolitische Programme als 
der Weisheit letzter Schlu13 deklarieren." 

...................................................... 
Ein Bild 
der a.lten Heimat: 

Schneidemiihl vor 60 Jahren, aus den 
Liiften gesehen. Lang, lang ist 's her. 
Damals war noch nicht an eine neue Ost
grenze und die spatere Provinzial-Haupt
stadt der Gi::enzmark Posen-Westpreu13en 
zu denken. Beispielsweise war zu jener 
Zeit der Pferdemarkt (spater Dan
ziger Platz) noch vollig unbebaut. Auch 
sonst gab es im Stadtbild noch gro13e 
Grilnfiachen . 
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Deutsch Krone 19. Jahrgang Nr. 2 

„Moskau kann kein lnteresse 
an Oder-NeiBe-Anerkennung haben" 

Der in der schwedischen Hauptstadt lebende polnische 
Publizist Tadeusz Norwid erk1arte in der von ihm heraus
gegebenen Zeitschrift „Polska w Europie" ·(Polen und Euro
pa), Moskau habe im Grunde nicht das geringste Interesse 
an einer westlichen.Anerkennung der Oder-Nei13e
Linie. Wortlich schrieb Norwid in einem Artikel ilber „Die 
Zukunft Europas": „Man kann die Behauptung riskieren, da13 
Moskau es geradezu als Bedrohung ansehen wilrde, falls 
Westdeutschland die Deutsche Demokratische Republik und 
die Grenze an Oder und Nei13e anerkennen wilrde." 

Der „Pressedienst der Heimatvertriebenen" bemerkt zu 
dieser Stellungnahme des exilpolnischen Beobachters, da13 
dessen Auffassung, Moskau werde eine Anerkennung der 
Oder-Nei13e-Linie durch Bonn und andere westliche Lander 
keinesfalls honorieren, sondern vielmehr als eine Art Be
eintrachtigung der s o w j et is c he n I n tere s se n be
trachten, vollig mit der Beurteilung der eigentlichen Einstel
lung des Kremls zum Oder-Nei13e.,;erQblem ilbereinstimmt, 
wie sie deutsche Ost-Experten gewonnen haben. Danach muf3 
als absolut sicher angenommen werden, da13 die Sowjet~ 
filhrung in einer Anerkennung der Oder-Nei13e-Linie durch 
die Bundesregierung nur den Versuch erblicken wilrde, das 
p o 1 n i s c h e V o 1 k i m a n t i s o w j et i s c h e n S i n n e zu 
beeinfiussen und Warschau der Sowjetunion zu entfremden. 
Mit eben dieser Begrilndung - daf3 es gelte, die Volksrepublik 
Polen gegenilber der Sowjetmacht zu „verselbstandigen" -
ist von polnischen Exil-Politikern von jeher die Anerkennung 
der Oder-Nei13e-Linie gefordert worden. Von deutscher Seite 
wurde gerade in diesem Zusammenhang dargelegt, es milsse 
stets davon ausgegangen werden, da13 die auch von Moskau 
erhobene Forderung auf Anerkenung der Oder-Nei13e-Linie 
nur eine „Testforderung" sei, mit der geprilft werden solle, 
ob Bonn in seiner anti-sowjetischen Politik sogar so weit 
gehen wolle, die Anerkennung der Oder-Nei13e-Linie vorzu
nehmen, urn auch auf diese Weise den Sowjetblock ausein
anderzubrechen. Daraus war die Schlul3folgerung gezogen 
worden, da13 besonders im Hinblick auf die sowjetische In
teressenlage gegenilber Polen eine Anerkennung der Oder
Nei13e-Linie durch Bonn ein au13erordentlich s c h we re r 
p o 1 i t i s c h e r F e h 1 e r sein wilrde und also nicht in Frage 
kommen konnte. 
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Neue LAG-Novelle 

Diesmal fi.ir die Zonen-Fliichtlinge 
Fluchtlinge aus der DDR oder Ostberlin sollen nach einem 
Beschlul3, den das Bundeskabinett kurzlich gefal3t hat, filr 
ihre erlittenen Schaden entschadigt werden. Bundesvertrie
benenminister v o n H a s s e 1 bezifferte vor der Presse die 
hierfilr notwendigen Mittel auf insgesamt 2,6 Mrd. DM, die 
mit 700 Mill DM auf den Bund, mit 900 Mill. DM auf die 
Lander und mit rund 1 Mrd. DM auf den Lastenausgleichs
fond entfallen. Die Vorlage bedarf n o c h der Z us t im -
mu n g des Parlaments. 

Wie von Hassel mitteilte, sieht der Gesetzentwurf folgende 
Regelung vor: 
1. Es werden nur Schaden an dem sogenannten existenz

tragenden Vermogen berilcksichtigt, 
2. Die Entschadigung betragt im H o c h st fa 11 50 OOO DM. 
3. Eine Entschadigung wird nur gewahrt, wenn das jet z i g e 

V er m o gen unter 50 OOO DM liegt und das Jahresein
kommen des Geschadigten im Durchschnitt der letzten 
drei Jahre vor der A n trag st e 11 u n g 15 OOO DM nicht 
uberstiegen hat. Fur Familienangehorige sind daim Zu
schlage festgesetzt: Filr den Ehegatten 3000 DM und filr 
jedes Kind 1500 DM. 

4. Ab 1. Januar 1970 werden die Entschadigungsantrage 
v er z i n st. 

Das Bundeskabinett wird sich, wie von Hassel weiter mit
teilte, in Kurze mit einer abschliel3enden Regelung der Heim
kehrer-Gesetzgebung in Form einer Novelle zum Kr ie g s -
g ef a n g en en - Entschadigungsgesetz befassen. Mit dieser 
Regelung und der soeben beschlossenen 21. LAG-Novelle soll 
die Kriegsfolgen-Gesetzgebung, soweit sie die Vertriebenen, 
Flilchtlinge und Heimkehrer betrifft, abgeschlossen werden. 

Bisher haben rund 193 OOO Flilchtlinge aus der DDR bzw. 
Ostberlin Antrage auf Entschadigung gestellt. Mit einer Er -
we i ter u n g d es Pers o n en kr ei s es auf etwa 200 OOO 
wird gerechnet. 

Die mittelfristige Finanzplanung des Bundes - sie lauft 
bis Ende 1972 - wird wie von Hassel versicherte, durch die 
En tschadigung filr V e r t r i e b e n e n i c h t b e 1 a s t e t, 
weil erst ab 1973 entsprechende Haushaltsmittel eingeplant 
werden sollen. Die den Bund betreffenden 700 Mill. DM sollen 
sich auf s i e b en bis ze h n J a hr e verteilen. 

PLM-Sprecher an Nixon 
Der Bundessprecher unserer Landsmannschaft Dr. E g g er L 

richtete an den neuen amerikanischen Prasidenten N i x o n 
folgendes Telegramm: 

Hochverehrter Herr Prasident! 

Wir aus unserer Heimat vertriebenen Pommern blicken 
voll Hoffnung auf Sie! Moge es Ihnen gelingen, zum Fr ie -
de n i n a 11 er W e 1 t beizutragen und an der Einigung 
Europas mitzuwirken: In diesem Sinne hoffen wir, dal3 auch 
unser a 1 t e s d e u t s c h e s Po m m e r n 1 a n d wieder in 
den Verband des deutschen Vaterlandes zurilckkehren wird, 
denn nur die W a h run g d es Re c h t s ermoglicht den 
Frieden! 

Verstandnis auch in Rom 
Nach seinen in Bonn gefilhrten Gesprachen kehrte BdV

Prasident Reinhold Re h s befriedigt zuruck. Sowohl im 
Staatssekretariat des Vatikans als auch im italienischen Par
lament hatte Rehs, der von dem geschaftsfilhrenden Vorsit
zenden des Gottinger Arbeitskreises, Joachim Frhr. von 
B r a u n, begleitet war, wiederholt Gelegenheit, liber die 
deutsche Frage und die deutsche Ostpolitik Informationen 
auszutauschen. Dem Vatikan wurde wahrend des Besuches 
ein Memorandum zu den O st frag en und zu den Pro
blemen der Heimatvertriebenen ubergeben. 

Auch Papst Paul VI. empfing die deutschen Besucher im 
Rahmen eine Generalaudienz und nahm eine Adresse der 
Heimatvertriebenen entgegen. Nach Abschlul3 der Reise teilte 
Rehs mit, er habe die Gewil3heit mitnehmen konnen, dal3 
die Hal tung des Vatikans gegenuber der Dii:izesan -Anord
nung in den d e u t s c h e n O s t g e b i e t e n u n v e r -
a n der t sei. Nach wie vor gelte in Rom der Grundsatz, dal3 
der Vatikan kein Prajudiz vor dem Abschlul3 internationaler 
Vereinbarungen schaffen werde. 

GPD kandidiert wieder 
Die Gesamtdeutsche Partei (GDP) will sich selbstandig 

an der B u n d e s t a g s w a h 1 beteiligen und auch eigene 
Kandidaten aufstellen. Das beschlol3 der Bundesvorstand der 
Partei nach Angaben seines geschaftsfilhrenden Bundesvor
sitzenden Dr. PreiBler in Frankfurt. 
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Prasidium des Ostdeutschen Kulturrates 
Die Mitgliederversammlung des Ostdeutschen Kulturrates 

wahlte den Prasidenten des Bundes der Vertriebenen, Rein
hold Re h s, zum Vizeprasidenten. Prasident ist weiterhin 
Bundesminister a. D. Hans-Joachim v. Merk at z, geschafts
filhrender Vorsitzender Dr. Heinz Gehrmann. Zum neuen 
Geschaftsfilhrer wurde Dr. Wilfried Schlau bestellt. Erste 
praktische Mal3nahme des auf Initiative des Bundesvertriebe
nenministeriums neu aktivierten Ostdeutschen Kulturrates 
war die Herausgabe der vierzehntagig erscheinenden „Kultur
politischen Korrespondenz", deren Redaktion Peter N a -
s ars ki ubernommen hat. 

Deutsch-Unterricht an erster Stelle 
Der fremdsprachliche Unterricht in Deutsch als Wahlfach 

steht - abgesehen vom Russischen, das Pflichtfach ist - in 
den Oberklassen der polnischen hoheren Schulen an erster 
Stelle. Im Schuljahr 1966/67 erhielten rund 101 OOO polnische 
O b er s c h il 1 e r Unterricht in deutscher, 94 OOO in englischer 
und 60 OOO in franzosischer Sprache. Im Schuljahr 1967 /68 
stieg die Zahl der Schiller, die sich filr einen Fremdsprachen
Unterricht in Deutsch meldeten, sogar auf 103 OOO. Am obli
gatorischen Unterricht in Russisch nahmen rund 299 OOO pol
nische Oberschiller teil. 

Nach den im Bulletin des Polnischen Statistischen Amtes 
veroffentlichten Angaben ergab sich in regionaler Hinsicht, 
dal3 die Schiller der hoheren Schulen in Grol3stadten sowie in 
industrialisierten Gebieten allerdings den fremdsprachlichen 
Unterricht in Englisch bevorzugen, doch steht auch hier der 
Deutsch u n ter ich t als Wahlfach an zweiter Stelle. 
Dasselbe gilt eigentumlicherweise auch filr die „Wojewod
schaft" Allenstein (Ostpreul3en), nicht aber filr die hoheren 
Schulen in P o m m e r n, Ostbrandenburg und Niederschle
sien. 

Eins der groBten Verbrechen der Geschichte 
Auf Veranlassung des Reprasentantenhaus - Abgeordneten 

J. R. Rarick aus Louisiana wurde eine Resolution des „Kon
vents amerikanischer Staatsburger d e ut s c h er< Her -
ku n f t " in den offiziellen Parlamentsbericht der USA, den 
„Congressional Record", aufgenommen, in der die Massen
austreibungen der Nachkriegszeit als „eines der groBten Ver
brechen der Geschichte" gekennzeichnet worden sind. In der 
Resolution wird auf die Vertreibung der Ostpreul3en, Po m -
mer n und Schlesier aus den deutschen Ostgebieten jenseits 
von Oder und Neil3e sowie der Sudetendeutschen aus dem 
Sudetenland hingewiesen. In diesem Zusammenhang wird 
die Wie der gu t mach u n g der Vertreibung auf der 
Grundlage des vi:ilkerrechtlichen Selbstbestimmungsprinzips 
gefordert. 

Die amerika-polnische Presse polemisierte gegen diese 
Resolution und kritisierte es insebesondere, dal3 „revisio
nistische Tendenzen" nun sogar im „Congressional Record" 
Aufnahme gefunden hatten. Die Kongrel3abgeordneten pol
nischer Herkunft wurden aufgefordert, auch ihrerseits gegen 
die Resolution Stellung zu nehmen. 

Noch langst nicht eingegliedert 
BdV-Prasident Gustav Hacker, ehemaliger hessischer 

Landwirtschaftsminister, sagte in einem Neujahrsgrul3: „Die 
Eingliederung des heimatvertriebenen und gefluchteten Land
volkes ist n i c h t a b g e s c h 1 o s s e n ; sie mul3 daher fort
gefilhrt werden. N och warten mindestens 40 OOO Siedlungs
bewerber auf ihre Eingliederung in Wirtschaft und Gesell
schaft. N och ist manches auf dem Gebiet der Ex is te n z -
sich er u n g vor allem unserer angesetzten Vollerwerbs
siedler zu tun. Noch ist die Frage der Altersversorgung der 
fruher selbstandigen Bauern n i c h t s o g e 1 o s t, dal3 man 
sie als gerecht geli:ist bezeichnen konnte." 

Ohne Rapacki 
Der seit April nicht mehr amtierende polnische Aul3en

minister Adam Rapacki soll jetzt auch offiziełl .abgeliist 
werden. Seinen Posten wird der bisherige Planungschef Ste
fan Jedrychowski ubernehmen. 

Der 59jahrige Rapacki, dessen Name vor allem durch 
seinen Plan der Schaffung einer atomwaffenfreien Zone 
in Mitteleuropa bekannt geworden war, leidet seit langerem 
an Herzbeschwerden und trat deshalb im November aus 
dem Politbilro und dem Zentralkomitee der Partei aus. Sein 
Abtritt hat jedoch auch politische Griinde. Nach unbestatig
ten Berichten soll er sich der antizionistischen Kampagne 
in seinem Ministerium widersetzt haben und auch der Inter
vention in der Tschechoslowakei gegenuber kritisch gewesen 
sein. 
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Gesprach mit Freunden aus der Heimat 
„Der Fall Gel'IStenmaier" ist durch den Ri.icktritt des lang

jahrigen Bundestagsprasidenten erledigt. Ein sehr kritisches 
Echo hat die leidige Angelegenheit auch bei uńseren ver
triebenen Landsleuten gefunden, die vor allem die riesige 
Entschadigungssumme von 281 OOO DM und die Tatsache, daB 
der zweithochste Mann im Staat sie einfach kassiert hat, 
beanstanden. „Dber eine Viertelmillion auf ein Brett", so 
meinten sie, und schon tauchte wieder die alte Frage auf: 
Haben wir Heimatvertriebenen den Krieg allein verloren? Sie 
fragen sich weiter, ob der LAG mit seinen geringen Ent
schadigungen i.iberhaupt ein wirklicher Ausgleich der Lasten 
ist? So mancher Vertriebene ist heute noch Sozialempfanger, 
und mancher fri.iher selbstandige Ostbauer fragt nach einer 
angemessenen Altersversorgung, nicht zu vergessen die schon 
lange nach Verbesserung ihrer kleinen Bezi.ige fordernden 
Kriegsopfer. Ja, wir finden keine Bri.icke zwischen dem alt
preuBischen „ersten Diener des Staates" zum groBen Ver
diener. Aber es kommt noch hinzu, wahrend Gerstenmaier 
nach dem Krieg zum zweithochsten Amt in der Bundesrepu
blik aufsteigen konnte, sind gar viele Ostvertriebene nicht 
wieder im alten Beruf untergekommen und haben nicht an
nahernd ihr Einkommen in fri.iherer Rohe erreicht. Bei all 
diesem Arger bleibt erfreulich, daB mit der schnellen Erle
digung der Affare die deutsche Demokratie eine Bewahrungs
probe bestanden hat, denn in ihr soll bekanntlich die Volks
meinung maflgebend sein. 

Wenig Anklang hat bei den Vertriebenen der FDP-Vor
schlag eines Generalvertrages mit Pankow gefunden, so 
sehr ein Ausgleich mit dem anderen Teil Deutschlands zu be
griil3en ware, doch hat Ulbricht bisher nicht das geringste 
Entgegenkommen gezeigt. Noch zu frisch ist auch die Be
teiligung der DDR beim Einmarsch in die Tschechoslowakei 
in Erinnerung. Pankow muB sich eben erst menschlicher und 
gesamtdeutscher erweisen. 

* 
Wie der Zufall so spielt! Gerade hatten wir erstmals etwas 

von unserem aus Usch stammenden Ldm. O. Hoff er t, jetzt 
8831 Nennslingen i.ib. Treuchtlingen, gehort, da suchte unse
re ehem. Deutsch Kronerin Margarethe Medenwald, jetzt 
338 Goslar, KlubgartenstraBe 8, die Anschrift dieser Familie. 
Sie selbst kannte die Hofferts genau, wuBte, daB sie einen 
Sohn Horst hatten, und die Mutter Klara aus Schloppe 
stammte. Die Familie H. soll spater in Berlin gewohnt haben. 

Wenn wir in der letzten Nr. die Einwohnerzahl unserer 
Patengemeinde Bad Essen mit 2700 angaben, so ist noch hinzu
zufiigen, daB die „Samtgemeinde", d. h. Bad Essen mit den 
umliegenden verwaltungsmaBig zugehorigen Landgemeinden 
insgesamt 6434 Kopfe zahlt, wobei Patenonkel Monter auch 
Samtgemeindedirektor ist. Sonst ist aus Bad Essen zu berich
ten, daB unser dortiger Platzhalter Albin Gar s k e, der auch 
stellvertretender Kreisvorsitzender des BdV ist, anstelle von 
Frl. Johanna Klauke die Betreuung unserer Heimatstube 
iibernommen hat. Er hatte insofern einen guten Start, als 
die vermiBt gemeldeten Deutsch Kroner Kreiskalender sich 
inzwischen wiedergefunden haben. 

Zahlreiche Erinnerungen an unsere Kreisstadt brachten 
ausfiihrliche Briefe von unserem jetzt 85jahrigen Ldm. Buch
druckereibesitzer Paul Sc hu 1 t z, jetzt X 06711 Hasla (Thi.i
ringen) i.ib. Neustadt (Orla). Dieser einstige Herausgeber des 
„Stadt- und Landboten" verkaufte bekanntlich 1920 seinen 
Betrieb an die „Grenzwacht", er hatte aber vordem auch ein 
Kaufangebot von unserem verstorbenen HB-Mitbegri.inder 

Ais noch alle Hauser standen in der KonigstraBe von Deutsch 
Krone, und man noch nicht - wie heute - durch Bauliicken 

den SchloB-See sehen konnte. 
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Ais es noch „Scheunenviertel" gab 
In seinem Heimatbuch schilderte der verstorbene Seminar

lehrer Pfeilsdorff u. a. auch, wie es vor 100 Jahren in Deutsch 
Krone aussah. 

Im Jahre 1850 hatte Deutsch Krone erst 5000 Einwohner. 
Am Markt mit Rathaus lag die „Altstadt". Das Rathaus 
stand schon an seiner endgiiltigen Stelle, friiher hat es mit
ten auf dem Platz gestanden, wo es aber abbrannte. Die 
Altstadt reichte damals westlich bis zum „Hohen Tor". So 
nannte man die Stelle vor dem tiefen Abgrund, der sich von 
See zu See iiber die spatere Braustrafle zog. Seit dem Fall 
des Plankenzaunes von 1407 war aber kein Tor mehr da. 
Vor diesem Tor standen einst lauter Scheunen. An ihre Stelle 
trat 1836, nachdem sie durch Brand vernichtet waren, mit 
Bi.irgerhausern eine neue Vorstadt. Auf dem Grundstiick Nr. 
25 (Wilde) stand ein Salzspeicher. Auch das Rrankenhaus 
war vorhanden, aber noch nicht die umliegenden Kirchhofe. 

Neben der Mi.ihle auf dem Wegingschen Grundsti.ick in der 
KonigstraBe befand sich eine B r a u e r e i. Daher stammen 
noch die gewaltigen Bierkeller hinter dem Grundstiick. Das 
Gelii.nde am FluB war niedrig. Deshalb steht das Eckhaus 
dort etwas schief. Auch die Garten neben den Anlagen sind 
niedrig. Nur ein Gehweg begleitete den FluB. Das war da
mals schon der „Poetensteig". 

Der Raum unterhalb der Schlinge war Wiese. Erst 1868 
ging die Miihle durch Ankauf durch die Stadt ein; die 
Schlinge wurde abgeschnitten und der Boden erhoht. 

Die T e m p e 1 b u r g e r V o r s t a d t war noch nicht vor
handen. Dort dehnten sich zu beiden Seiten der Tempelbur
ger StraBe nur Garten und Wiesen aus. An der Stelle des 
Landratsamtes standen S c h e une n, und wo die Bauschule 
steht, lagen die Reitstalle der Ulanen; denn Deutsch Krone 
war Garnisonstadt. Der Kaiserplatz war Wiese. Er muBte 
spater bedeutend erhoht werden. Die StraBe nach Klausdorf 
war ein sandiger Weg. Auf dem nahen Monchsberg befanden 
sich die beiden Kirchhofe. 

Die Leute holten das Wasser von FlieB und See. Nur drei 
Pumpen waren fiir die ganze Stadt vorhanden. Eine stand 
vor dem Krankenhaus, eine andere vor dem Gerichtsgebaude. 
Letztere war nur von 12.00 bis 1.00 Uhr offen. Beide sind 
nun nicht mehr. Die dritte bestand noch an der Ecke der 
GymnasialstraBe. Sie wurde zuletzt errichtet, ist tief, und 
ihre Anlage machte Schwierigkeiten. Die GymnasialstraBe 
war damals einen Meter hoher. Deshalb steht noch die 
Rampe vor jedem Raus. 

Von der Ma 1zmi.ih1 e bis zur Backerei Brose reichte die 
Neustadt. Die Hauser an der StraBe zum Ostbahnhof, der 
noch nicht da war, hieBen „die Vorstadt". An der StraBe nach 
Schneidemi.ihl standen n u r S c h e u n e n. Die meisten sind 
seitdem abgebrannt. Nur drei stehen noch an der Weg
gabelung und sind schon recht baufiillig. Neue diirfen nicht 
mehr errichtet werden. Diese Gegend hieB „die Freiheit". 

Am Ufer des SchloBsees befanden sich Rasenpliitze, wo die 
Frauen im Friihjahr ihre Leinwand bleichten, so an der 
Stelle, wo jetzt die B re n ner ei en stehen und auf dem 
Amt nahe der ev. Kirche. Die Wege waren im Friihjahr und 
Herbst sehr schmutzig. Der B i r k en p 1 at z war ein wi.ister 
Platz, wo die Ackerbiirger ihre Kartoffelgruben (nicht Mieten) 
hatten. 

So sah es urn 1850 in Deutsch Krone aus. Welche Fortschritte 
zum Besseren der Stadt (Griindung 14. 9. 1303) seitdem ge
macht worden sind, wissen wohl die Leser dieser Zeilen 
selbst, die in Deutsch Krone zu Hause waren ... Der „Kaiser
platz" war der Denkmalsplatz vor der Bauschule, dessen 
Name aber nicht geliiufig war. Ebenso hat sich der Name 
„Hohenzollern-Park" fi.ir den Buchwald nicht eingebi.irgert. 
Diese Umbenennung erfolgte 1913 zum 25jahrigen Regierungs
jubilaum Kaiser Wilhelm II. 

W. H a 1 b (Deutsch Krone) erhalten, der in der Garms'schen 
Buchdruckerei - gegriindet 1838 - die alteste Zeitung der 
ehemaligen Grenzmark herausgab. Auch Direktor Biehl von 
dem aus Bromberg nach Schneidemiihl i.ibergesiedelten „Ge
selligen" hatte eine Kaufofferte gemacht. 

Heimatbilder sind stets die groBe Freude unserer Lands
leute. So konnte uns wieder der „Vater der Mark. Fried
liinder", Ernst Schulz (Flintbek i.ib. Kiel), solche neueren 
Datums i.ibermitteln. Aus 238 Neumi.inster, Tiingendorfer 
StraBe 56, erfreute Hildegard S om me r geb. Raddatz mit 
Aufnahmen von Arnsfelde und Ti.itz. Sie stammt aus Arns
felde und heiratete 1938 in Tiitz. Eine ihrer Gruppenauf
nahmen zeigt die gesamte Jungbauernschaft von Tiitz (1932). 
Wer kann uns noch Namen von damals nennen? 

Dber unseren Deutsch Kroner Ki.instler, Bildhauer Gi.inter 
R o s s o w, erfuhren wir noch, daB er im Krieg in Wunsiedel 
(Fichtelgebirge) heiratete und kehrte aus der Kriegsgefan
genschaft nach dort zuri.ick. Durch zahen FleiB gelangte er 
zu Wohlstand, baute am Hang des Katharinenberges ein 
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Atelier, anschlief3end ein Wohnhaus. Er hat drei Sohne, von 
denen der alteste zunachst Kaufmann in New York war, jetzt 
aber an der Werkskunstschule in Kassel studiert. 

Der Betreuer der Deutsch Kroner in Hamburg Alois 
Kruske, jetzt 2 Hamburg 26, Carl-Petersen-Straf3e 87 a hat 
Weihnachten gleich zweimal Pech gehabt. Am Heiligen Abend 
kam er einem Taxifahrer zu Hilfe, der von Betrunkenen 
tatlich angegriffen wurde. Einer der Strolche stellte sich ihm 
cntgegen und brachte ihm eine Kopfverletzung bei obwohl 
2 Polizeibeamte den Vorfall beobachteten. Zu allem'ungliick 
hatte die Frau von K. beim Aussteigen aus einem Auto das 
rechte Handgelenk gebrochen. Wir wiinschen den beiden 
Landsleuten baldigst gute Besserung! - Das gleiche gilt 
unserem Ldm. Joh. Kl uck von den Lebehnkern in 2851 Weh
del (Holstein), der nach Operation im Krankenhaus Bremer
vorde liegt. 

Zum Deutsch Kroner Bundestreffen am 17. und 18. Mai 
d. J. ist noch zu sagen, da13 auf3er dem heimischen Bundes
tagsabgeordneten Dr. Ritz, der die Festrede bei der Haupt
veranstaltung halt, auch 2 Heimatgeistliche fiir die Festgot
tesdienste gewonnen werden sollen, und zwar Pfarrer Mag
d a n z, jetzt 3501 Eschenstruth bei Kassel und Kapitularvikar 
Volkmann, jetzt Minden i. W. 

* Fiir unere Schneidemiihler Heimatfreunde steht zunachst 
das Eh re nb uch im Vordergrund des Interesses. Dank 
an alle, die daran mitarbeiten und deren Namen hier nicht 
alle bei den Berichtigungen erscheinen konnen. Trotz der 
Fiille der dabei anfallenden Arbeit bei der Posterledigung 
muf3 ich aber zum grof3ten Bedauern feststellen, daf3 es noch 
viel zu wenige sind, die die V e r m i f3 t e n s c h i c k s a 1 e 
verfolgen - und berichten. 

„Martin Ba 1 s chu s (Wilhelmstr. 3) wohnt X 1114 Berlin
Blankenburg, Amselsteg 27 / 28. Er ist der Mann meiner Cou
sine geb. Bottcher", meldet aus 437 Marl-Hiils, Lessingstr. 45, 
Hfd. Martha Weiland. 

„Ich wohne seit Oktober 1964 in Hannover, Vof3straf3e 18 
(Biirobedarf und Schreibwaren-Einzelhandel) und war in 
Schneidemiihl Biiroangestellte beim Evang. Konsistorium", 
schreibt Erna We h 1 i t z geb. Binder (Giiterbahnhofstr. 2) 
„1939 ging ich nach Landsberg und heiratete dort den da
maligen Feldzeugmeister im RAD, Martin Wehlitz. Mein 
Vater, Otto B., lebt auch noch in 1 Berlin 37, Lupsteiner 
Weg 17. Er war der Pachter vom „Weif3en Schwan" und vor
her bis 1933 Amtsgehilfe in der Landesversicherungsanstalt 
(entlassen als SPD-Mitglied). 1934 griindeten meine Eltern 
das „Volksspeisehaus", Ecke Alte und Neue Bahnhofstraf3e, 
spater Sternplatz, eine alkoholfreie Gaststatte, die nach der 
Pachtiibernahme des „Weif3en Schwan" einging. Bruder Fritz 
wohnt mit Familie in Kassel, Fiedlerstraf3e 441/ •, Alfred mit 
Familie in 1 Berlin 37, Windsteiner Weg 56a. Schwester Wal
traut verstarb 49 in Berlin und meine Mutter Hedwig geb. 
Pirschel 1962." 

B arte 1, Hildegard wohnt als Fr. Edig in X 27 Schwerin, 
August-Bebel-Straf3e 21; der Bruder Paul mit Familie in 
Hannover, Stockener Straf3e 141, und Conrad heiratete 1939 
Gertrud Sander, fiel i n Ru 13 1 a n d. Hildegard, Paul und 
Conrad sind Geschwister (Roonstraf3e 3)", berichtigt Hfd. 
Gertrud Bartel. 

Oberstleutnant a. D. Victor B a r to 1 d (Bromberger Str. 18 
und Stralsund) starb 1945 in Stralsund und der Bruder Wil
helm (Bromberger Straf3e 27) noch 1939 in Schneidemiihl un
verheiratet. Die Tochter Klarissa wohnt mit Familie (Walde
mar Konopatzki) in 444 Rheine, Salzbergener Straf3e 125. 

„Wir sind in unserem Urlaub zweimal mit Familie Erwin 
Belz (Zollbeamter), jetzt 2409 Siisel iiber Timmendorfer 
Strand, beisammen gewesen und haben in Erinnerung an 
unser schones Schneidemiihl geplaudert", berichtet Hfd. He
lene K n i t te 1 geb. Hermes (Schmilauer Straf3e 2). „Die 84-
jahrige Mutter ist riistig und sehr lebhaft. Schwester Lotte -
wir hatten zusammen die Kaiserin-Augusta-Viktoria-Schule 
besucht- war gerade zu Besuch aus der Zone." 

Das Schicksal der Familie Theodor Bartman n (Garten
straf3e) klii.rte die Schwagerin Edith Brammen geb. Rotzoll 
ir, 4152 Kamp-Lintfort, Niersenbruchstraf3e 102. Theodor B. 
fiel 1943, die Ehefrau Imgard starb 1945. Tochter Ingeborg 
verh. Weigand wohnt Gladbeck, Pestalozzidorf 13, und Sohn 
Klaus-Dieter bei der Grof3mutter Rotzoll. „Mit Fr. Wachs
muth geb. Beutler in Eutin war ich beim „Geselligen", spater 
„Pommersche Grenzlandzeitung" tatig. Direktor Franz Biehl 
zog nach der Ubernahme der Zeitung durch die Partei meines 
Wissens nach Freiburg (Breisgau) und ist auch dort ver
storben. 

-Ober das Schicksal von Bergmann, Amanda (Posener Str. 1) 
berichtet Hfd. Margarete Sadowski geb. Peglow aus 896 
Kempten, Aybuhlweg 12: „Familie Bergmann war durch den 
Stenograf en v er ei n in Schneidemiihl gut bekannt. 
Wahrend Elisabeth bei der Maschinenfabrik Gruse als Buch
halterin tatig war und in Abendkursen Kurzschriftunterricht 
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Liebe Jugend! 

Wir mochten nochmals das 

PREISAUSSCHREIBEN 

das in unserem Dezember-HB veroffentlicht wurde, in Er
innerung bringen ! 

Beteiligt Euch recht zahlreich daran und sendet Eure Ant
worten ein, auch wenn Ihr nicht alle Fragen beantworten 
konnt. Der Einsende-Termin wird auf den 2 8. Febr u ar 
196 9 verlii.ngert. Also frisch ans Werk! 

Eu er 
Aloys Manthey, 581 Witten-Heven 
Riibezahlstraf3e 7, Tel. 52523 

erteilte, gab die Schwester Else, die daheim schon immer 
krank und leidend war, in der Wohnung zu Hause Unterricht 
im Maschineschreiben. Ich bin von beiden unterrichtet wor
den und kenne die Familie gut. Fr. Amanda B erg ma n n 
is.t 1956 im 89. Lebensjahr in Neubrandenburg verstorben, 
die Tochter Elisabeth, 'die eigentlich die Stiitze der Familie 
war, starb bereits 1951. Else B. lebt heute ganz einsam und 
verlassen und immer wieder sehr krank in X 20 Neubranden
burg, Kleine Krauthofer Str. 14." 

Hfd. Angela Dill geb. Bloch in 3327 Salzgitter-Bad, Wiesen
straf3e 10, meldet, da13 Stadtamtmann Otto B 1 o c h (Hassel
straf3e 11) bereits 1938 und die Mutter 1940 in Berlin ver
starben. Dort wohnt Berlin 19, Reichsstr. 69 a, der Sohn Dipl.
Ing. Felix Bloch. Sparkassendirektor Egon Dill war 1922 bis 
1924 Prokurist bei der Provinzialbank. Die Familie wurde aus 
Glatz vertrieben. 

Als Abschluf3 zum Ehrenbuch noch den Hinweis daf3 sicher 
viele der damals noch unverheirateten Heimatf~eunde be
reits in der Kartei enthalten sein konnen, weil sie erst 1939 
oder im Kriege heirateten und mit ihren Mannern mit dem 
n e u en Z u n amen erfaf3t sind. So erschien die Gattin 
unseres Hfd. Klemens Freyer (Amtsgerichtsrat in 295 Leer, 
Bergmannstraf3e 9), Fr. Elisabeth geb. Bettin (Ziegeleistr. 46) 
auch in der Vermif3tenliste. Alle unsere Damen sollten des
halb darauf achten, da13 auch das Hochzeitsjahr bei Meldun
gen mit angegeben wird; denn die Geburtsnamen kann man 
unmoglich alle im Kopf haben. 

„Mit grof3tem Interesse lese ich als Schneidemiihler un
seren HB", medet sich erstmalig aus 31 Celle, Nordwall 1 A, 
Hfd. Erich Grimm (Riister Allee 4, Generalagent d. „Allianz"). 
„Verwundet konnte ich dem Inferno Ruf3land entkommen. 
All meine Lieben haben die Wirren des Krieges wie ein 
Wunder iiberstanden. Ich lebe als 76jahriger Rentner ein 
beschauliches Dasein, aber die Sehnsucht nach unserem ge
liebten Schneidemiihl ist nicht auszuli:ischen. Ich griif3e alle 
Hfd„ besonders meinen Kriegskameraden Otto Go h 1 k e." 

Hfd. Johanna Z ar n k e geb. Kachur (Koehlmannstr. 8) 
berichtet iiber den Besuch des 83jahrigen Nachbarn Julius 
Zobel aus Leipzig, Melchiorstra13e 8, dessen Gattin Ottilie im 
Friihjahr 1967 mit 80 Jahren verstarb und daf3 die Heimat
g r up p e O s n ab r ii ck praktisch tot sei. „Hfd. Anni Krii
ger wollte uns immer zusammenhalten, aber viele haben 
kein Interesse mehr, und ich frage mich nur, kann man so 
schnell die Heimat vergessen!" „Man soll doch den Mut nicht 
sinken lassen, ehemalige Kameraden zu finden. Am 31. 12. 
erhielt ich iiberraschend den Anruf eines ehemaligen Be
amten der Heeresunterkunftsverwaltung Orleans. Er hatte 
bei Bekannten zufii.llig den HB gelesen und meinen Namen 
gefunden." (Rudy Jaeschke). 

Familie Petersen in 225 Husum erlebte einen sorgen
reichen Jahreswechsel. Nach einem Sehnenrif3 des Gatten 
muf3te nun auch die Ehefrau Lieselotte wochenlang ins Kran
kenhaus, ist aber iiber den Berg. Erfreulich der Trost dal3 
bei uns im O s t d e u t s c h e n C h o r wahre F~eund;chaft 
herrscht" und damit die Pflege beider und auch die Zerstreu
ung gesichert sind. Unsere besten Wiinsche gelten den beiden 
und allen anderen, von denen wir nichts wissen. 

„Ich denke sehr gern an Schneidemiihl zuriick, wenn ich 
auch nicht dort geboren bin, aber meine Jugendzeit habe ich 
dort verbracht, und wer denkt nicht gern daran zuriick';, 
meldet sich Hfd. Else D e h n h a r d t, die nach dem Tode 
des Mannes zur jiingsten Tochter Ursula verzogen ist. Von 
den 7 Kindern ist Ursula noch unverheiratet. Wenn wir ge
sund bleiben, wollen wir in diesem Jahr zum Treffen nach 
Cuxhaven fahren. Fulda ist auch sehr schon, und meine Sohne 
holen uns oft ab und fahren mit uns in die Rhon." 
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„Mit grol3em Interesse habe ich den Artikel ,Deutschlands 
Osten - der Westen Polens?' gelesen, ebenso den von Alois 
Gerth. Er wirkt wohltuend nach dem fast t ag 1 ich en 
Tr om me 1 fe u er der Verzicht-Presse. Auch Fernsehen und 
Rundfunk kennen nur noch dieses Thema. Wie sehr fehlt uns 
ein de Gaulle, der das offentlich ausspricht, was uns wieder 
dahin ftihrt, wo wir 1931 I 32 waren," stellt Sonderschulkon
rektor i. R. (Sem.) Leo Bork fest. 

Unser Hfd. Helene Bus c h, die wieder aus der Fulle ihrer 
Zonenpost berichtet, verdanken wir die Erstpost der Schnei
demuhler Dentistin Gertrud G. (Markt) und den Hinweis auf 
die fruhere Mieterin Fr. Schadzinski in 44 Munster, Rosen
garten 70. lhre Tochter Irmi, verh. mit dem selbstandigen 
Kunstschlosser Franz Wibbeling in 4931 Billerbeck, An der 
Welle 11, und auch Tochter Ruth, die nach 45 dort gehei
ratet hat, fragen immer, was horen Sie von Schneidemuhl. 
Hi.er horen wir nichts, nicht ei.n Bekannter. Ich vergesse 
alles, wenn der HB durch den Schlitz fant. Sicher fehlt er 
in Billerbeck. 

Hfd. Gertrud G. er i n ner t sich: „Ich bin 45 zu Ful3 ge
laufen und gelaufen, leider nicht weit genug. Meine alteste 
Schwester hatte in Luckenwalde ihren Sohn, und da sind 
wir geblieben. Ware ich allein gewesen, ware ich nicht hier. 
Jetzt, da wir alt sind, ist es uns erlaubt, nach dem Westen zu 
ziehen, aber jetzt habe ich keinen Mut mehr. Ich wohne mit 
meiner Schwester Agnes (80) zusammen. Wer hier Geld hat, 
kann alles kaufen. Im Augenblick gibt es sogar Zitronen und 
Pampelmusen. Das Viertelpfund Kaffee kostet 16 Mark, ein 
Pullover, der bei Ihnen 24 kostet, wird hier ab 135 Mark 
erstanden. Von Schneidewind, Trautwein, Esch, Kern be
komme ich laufend Post. Das ist immer ein Feiertag ftir uns. 
Meine alteste Schwester ist 1966 im 88. Lebensjahr gestorben, 

Noch bitterer ist die Lage fiir die Hfd., deren Kinder dru
hen gewollt oder ungewollt in Funktionars-Stellungen sind 
und denen s c h wers te Str a fe n dr o he n , wenn sie nicht 
jede Verbindung mit dem Westen, auch mit den eigenen Ge
schwistern oder Verwandten, abbrechen. Die dort druben 
hofften und hoffen noch, dal3 die Zone einmal fallen mu13 -
und wir! Wenn wir mit der gleichen Liebe und dem glei
chen Glauben zusammenhalten und immer fur das ganze 
Deutschland eintreten, dann mul3 der Glaube dort druhen 
einmal Wirklichkeit werden. „Wenn es einen Gott gibt, kann 
er die Leiden von so vielen doch nicht Ianger ansehen!" 

Mit heimatverbundenen Grul3en Eure 

Eu re 

Schlittenf ahrt 
durch glitzernden Marzenschnee 

Wenn der Winter vor der Tur steht, und die ersten 
Schneefiocken niederrieseln, dann erinnere ich mich mit 
einem lachenden und einem weinenden Auge an unsere 
herrliche Schlittenfahrt von Schneidemiihl nach Schrotz. 
Einem Cousin meines Vaters galt unser Besuch. Nach dem 
Besuch der Fruhmesse in der Johanneskirche und dem Friih
stiick sollte die Fahrt mit dem Pferdeschlitten beginnen. Es 
war reichlich Schnee gefallen, der Wettergott hatte uber 
Nacht die Welt in eine Zauberwelt verwandelt. Ein strah-

HeiBa, lustige Schlittenfahrt auf der Buchwald-Chaussee 
Von einem Petersohnschen Pferd gezogen, fuhren Mitglieder 
des Deutsch Kroner M a r i en - V er ei n s nach Stranz hinaus. 
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Die Fahrt-Teilnehmer vor dem Stranzer „Sonnenheim". 

lend blauer Marzenhimmel, die Sonne strahlte uber Feld 
und Wald, es war eine Fracht uberall, wohin man schaute. 
Meine zwei Geschwister und eine Freundin meines Bruders, 
wir verstauten warme Ziegelsteine im Schlitten, und wohl
verpackt begann die Fahrt. Ein Bekannter unseres Vaters 
lenkte mit viel Geschick den Schlitten, der von zwei Pfer
den gezogen wurde. Das Schellengeliiut hatte uns alle mit 
grol3er Freude erfiillt, und ein unendliches Glucksgefiihl 
durchstromte uns. 

Wir fuhren durch Koschiitz und die Lebehnker Eichen. 
Wir atmeten tief die reine Winterluft ein. Wir freuten uns 
trotz empfindlicher Kalte an den mit dickem Rauhreif 
iiberzogenen Tannen und Asten der kleinen und grol3en 
Lebehnker Ei.chen. Dber dieser, mit so viel Sehnsucht ge
liebten Heimat lag der tiefe sonntagliche Gottesfriede. Gluck
lich landeten wir in Schrotz. Nachdem uns aus unserer Ver
mummung geholfen wucTde, schmeckte uns das herrliche Essen 
im mollig warmen Zimmer noch 'mal so gut. Wir hatten 
viel zu erzahlen und merkten garnicht, wie schnell der Nach
mittag verging. Sturm war aufgekommen, es gab grol3e 
Schnee-Verwehungen, und man wollte uns nicht fortlassen . 
Aber die Pflicht rief. 

Unser lieber Gastgeber hatte alle verfiigbaren Decken her
beigeschleppt, und dann kamen auch noch die Hackselsacke 
zum Ausstopfen der Schlittenritzen an die Reihe. 

Und nun kommt das weinende Auge. Die Fahrt sollte 
liber den Stadtberg gehen, also mul3ten wir uber Wittenberg. 
Die Landstral3en waren vom Schnee zugeweht, grol3e Schnee
berge tiirmten sich auf. Man konnte nur noch an den Bau
men erkennen, wo die Stral3e lag. Die armen Pferde gingen 
bis an den Bauch im Schnee. Wir waren Iangst aus dem 
Schlitten geklettert und hatten die Hackselsacke zum Schutz 
uber unsere Kopfe gezogen. Der Mond spendete sein mildes 
Licht uber unseren vom Winde verwehten Weg. Da endlich, 
wir hatten es geschafft! Wir konnten wieder einsteigen, 
dem Himmel galt unser Dank, und mude aber wohlbehal
ten landeten wir zuhause. Der Montag darauf wird nie aus 
meiner Erinnerung weicheh; denn den ganzen Tag hatte 
ich Arbeit urn den Hacksel und die Stacheln aus den Man
teln und Strumpfen zu entfernen. 

Ach, gab es so eine herrliche Schlittenfahrt noch einmal 
in den verschneiten Waldern unserer lieben Heimat Schneide
muhl und Umgebung. 

Angela Seidler geb. Freyer, friiher Schneidemuhl 
Jastrower Allee 135 

4000 mehr in Deutsch Krone 
Trotz dei: starken „Landflucht" der polnischen Bevolkerung 

haben immer noch elf Stadtgemeinden Ostpommerns eine 
geringere Einwohnerzahl als vor dem Kriege. Es handelt 
sich urn die Stadte Kolberg, Bublitz, Barwalde, Baldenburg, 
Hammerstein, S c h 1 op pe, Ka 11 ie s, Landeck (Pomm.), 
Rummelsburg, Pollnow und Schonrade. Den grol3ten Unter
schied weist Kolberg auf, das vor dem Kriege rd. 37 OOO Ein
wohner zahlte, jetzt aber nur 23 300. 

In 22 anderen Stadten der „Wojewodschaft" Stettin ver
zeichnet die polnische Statistik eine Zunahme der Einwoh
nerzahl gegenuber dem Vorkriegsstande, besonders fur die 
„Wojewodschafts-Hauptstadt" Koslin, die gegenwartig 57 500 
Einwohner gegenuber 33 500 vor dem Kriege zahlt. Zu den 
kleineren Stadten, die grol3ere Einwohnerzahlen meldeten, ge
hOren Regenwalde (+ 2700), Bad Polzin ( + 1300), Stołp 
( + 14 500), Neustettin (+ 8600), Deutsch Kr o n e (+ 4100), 
Stolpmunde ( + 3900) und Flatow ( + 3100). 
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l<urzbesuch nach 25 Jahren 

Der Eingang zum Schneidemiihler Hauptbahnhof 
wie er heute ist. - Aufgenommen 1967. 

Den folgei:iden Bericht eines Heimatfreundes, dessen Name 
und Ar:~chnft i~ verstandlicherweise wieder verschweigen 
mul3, mochten wir unseren Lesern nicht vorenthalten 

„In den friihen Morgenstunden des 20. Marz 1944 ~ul3te ich 
von meinem Elternhaus und meinen Eltern auf unbestimmte 
Zeit A. b s c hi e d n eh me n, urn meiner Einberufung zum 
Wehrd.ienst .. nachzukommen. Noch hatte ich keine Ahnung, 
was die spatere Zeit an Leid meiner Heimatstadt bringen 
konnte und gebracht hat. 

In einer vollig veranderten Welt und an anderer Stelle 
traf ich nach beendeter Kriegsgefangenschaft am Morgen 
des 2. August 1949 in Berlin meine Frau mit unserem Toch
terchen Christel sowie meinen Vater und meine Schwester 
wieder. Ein neuer Lebensabschnitt begann. 

Angeregt durch mancherlei Berichte wurde der Wunsch 
zum Wiedersehen meiner Heimat auch bei mir starker und 
eine Einladung von Bekannten brachte im Sommer 1968 die 
Erfiillung. Auf der Riickreise kehrten wir in S c h n ei de -
m ii h 1 ein, und nach fast 25 Jahren betrat ich auf dem Bahn
hof erstmals wieder Schneidemiihler Boden. 

Bis auf die Beschriftung auf dem Bahnhofsgelande wirkte 
auf mich eigentlich nichts ein, was mich befremden konnte. 
Anders wurde es allerdings, als wir aus dem Tunnel heraus 
waren und in die A 1 t e B a h n h o f s t r a l3 e kamen. Trotz 
der abendlichen Stral3enbeleuchtung fi.el die Veranderung 
in der Bebauung auf. Neben einigen Altbauten klafften 
Liicken; andere waren bereits durch moderne Neubauten 
geschlossen. Der alte Ster np 1 a t z war nicht mehr wieder
zuerkennen. Auf Grund einer Empfehlung gingen wir in das 
ehemalige „Haus Vaterland". Wegen volliger Besetzung wur
den wir in das „Hotel Tourist" geschickt. Ich staunte nicht 
wenig, als wir schliel3lich vor der alten Wilhelms-Apotheke 
standen. Hier fanden wir freundliche Aufnahme in einem 
Schlafsaal mit zwolf Betten. Wir schliefen im Raume allein 
und recht gut. 

Am nachsten Morgen, es war Dienstag, wurden wir schon 
sehr zeitig durch die Gerausche von Omnibussen Personen
kraftwagen und Pferdefuhrwerken wach. Ein Bli~ aus dem 
Fenster zeigte, dal3 der alte Platz teilweise einem Busbahnhof 
ahnlich war, der von den meisten Stadt- und wohl von allen 
Fernlinien befahren wird. Sehr bald verliel3 ich das Haus 
und mischte mich in den Menschenstrom, der sich im wesent
lichen iiber die Z e u g ha u s str a l3 e hinweg auf ein grol3es 
Freigelande ergol3, auf dem der Wochenmarkt stattfand. 
Welch ein buntes Bild! Bauern mit Pferd und Wagen Klein
gartner mit Handwagen und viele Gewerbetreibende' hielten 
hier ihre Waren feil. Fiir Textil- und Lebensmittelverkauf 
s~ehen diesen Handlern besondere Holzbuden als Reihenbau 
zur Verfiigung. Ein Karussell und einige Schaubuden vervoll
standigten den Platz. Spater erfuhr ich, dal3 jeweils Dienstag, 
Donnerstag und Samstag grol3er Markt-Tag sei. 

Die Neugierde trieb mich zum Weitergehen bis zur A 1-
b re c h t str a l3 e. Es waren ja nur wenige Schritte, und 
ich stand vor dem Gelii.nde des ehemaligen Baugeschaftes 
Fritz Sc h w a n k e. Vor mehr als 30 Jahren hatte ich hier 
Zimmermann gelernt. Eine kleine Betriebsbesichtigung wurde 
mir auf Anfrage im Buro ermoglicht. 

Auf eine erneute Anfrage im „Hotel Vaterland" (jetzt 
„Hotel Miejski") wurden wir in ein Privatquartier in der 
N~he vermittelt. Dann machten wir uns auf den Weg zur 
D i r s c h a u er Str a l3 e, urn mein Elternhaus aufzusuchen. 
Die ehemalige zerstOrte Dr.-Karl-Krause-Briicke ist inzwi-

Februar 1969 

schen .. neu ~rbaut worden und sollte in den nachsten Tagen 
dem o.ffenthchen Verkehr iibergeben werden; fiir Ful3ganger 
war die Nutzung schon moglich. Wir gingen die Brauer- und 
Konigsblicker Stral3e entlang. Das alte Pfarrhaus vor der 
Kirche wird jetzt als Kindergarten genutzt. Die Luther -
k .i r c h e (jetzt „St. Stanislaus") hatte im Turm ein grol3es 
Emschul3loch, das wieder geschlossen wurde. Die Uhr zeigt 
keine Stunden mehr. Das Kreuz auf dem Turm ist leicht 
nach einer Seite geneigt. 

Ein Ful3gangerweg iiber das Gelii.nde der ehemaligen Dach
pa?penfabnk Pu h 1 ma n n fiihrt zur neuen Ful3ganger
brucke aus Beton iiber die Kilddow als Ersatz fiir die alte 
Ful3gang~.rbrilcke beit? „ W e i l3 e n S c h w a n " zum Regie
rungsgebaude und weiter zum Bahnhof. Ein Blick durch den 
Zaun verriet, dal3 das Gartenhaus Janikowski auch heute 
noch vom rankenden Wein kaum zu erkennen ist. Dann er
reichten wir die Dirschauer Stral3e (ul. Tczewska). Der vor
dere Teil mit den Familienhausern, die alle recht frischen 
Putz .erhalten hatten, weist beidseitig Lilcken auf. Lilcken
h~ft ist auch der Teil mit den Siedlungshausern. Wahrend 
die Fahrbahn noch immer unbefestigt ist, hat die rechte Geh
bahn ein.~n Plattenbeleg erhalten. Die beidseitig stehenden 
Stral3enbaume haben im Laufe der Jahre einen recht ansehn
lichen Stamm- und Kronenumfang erhalten. 

Mit beinahe zogernden Schritten waren wir die Stral3e 
hinuntergegangen, vorbei an den Hausern von Pub a n z 
Kil h n, Stender, Bunge, Donner, Bohn, ... , Henke E., Hoff~ 
mann/Mohaupt bis zu Schlachtendahl/Henke A. Welche Hau
ser in diesem Teil der Stral3e fehlen, kann ich a u l3 er Haus 
Lange unter dem Eindruck der Erwartungen gar nicht mehr 
mit Sicherheit sagen. 

'Y.ir wur?en durch Haus, Hof und Garten zur Besichtigung 
gefuhrt. Vieles war wohlbekannt, nur einiges wirkte fremd. 
Sehr bewegte mich ein Pharus-Stadtplan aus der Zeit von 
etwa 1930 mit handschriftlichen Vermerken von mir sowie 
ein Wandspruch des Evangelischen Jungmannerwerkes aus 
der Zeit urn 1935. Beides schenkte mir der Wohnungsinhaber 
beim Gehen. 

Wir gingen durch den Verbindungsweg weiter zur Li e -
be n t ha 1 er Str a l3 e, sahen das Wohnhaus von Ruth 
Heinrichs, in der Konigstral3e, das renovierte Haus in dem 
einst Familien Kleist und Kleiner wohnten und kamen so 
bis zur A n to n i u skir che. Die Ecke Konig- I Ackerstral3e 
mit den Wohnungen der Familien Pick und Bensch erstrahlte 
ebenfalls nach der Renovierung. 

An und in der Antoniuskirche hat sich wohl nichts ver
andert. Auf unsere Anfrage und Bitte beim Propst der Kir
che gab er uns einen jungen Kapuziner-Pastor zur Besichti
gung der Lutherkirche mit. Das Kirchenschiff wurde vor 
zwei Jahren malermal3ig renoviert. Der Teil unter der Mittel
empore ist durch Trennwande in zwei Klassenraume fiir den 
Re 1 i g i o n sunt er r ich t aufgeteilt. Auf der Mittel
empore fehlt die Orgel. Dafiir steht ein Harmonium als Ersatz 
da. Auch oben wurden durch Trennwande etwa in der Breite 
der Orgel zwei Raume eingerichtet, die der Jugendarbeit 
dienen. Der Altar-Raum wurde vor vier Jahren neu her
gerichtet. Die drei Altar-Fenster in Buntglas zeigen von links 
nach rechts Stanislav Kolska vor der Bekehrung, dann als 
Jesuit, als drittes die italienische Heilige Maria Goretti. Die 
Heizung ist noch immer unbrauchbar, da nach dem Kriege 
samtliche Ventile an Ofen und Heizkorper ausgebaut wurden 
und bisher noch kein Ersatz beschafft werden konnte. Im 
iibrigen dient die Kirche ausschliel31ich der Jugend und ist 
daher im Gegensatz zu den beiden sonst noch stehenden 
(Antonius und Zur Heiligen Familie) nur sonntags geoffnet. 

Unser Weg fiihrte dann wieder die Kil d do ws tra l3 e 
hinauf, vorbei am Pfarrhaus Wulf und dem Gemeindehaus, 
die beide bewohnt sind, zum Fr ie dh o f am Go n ner 
We g. Wir fanden hier nur einen Naturpark vor mit will
kilrlichen Ful3pfaden von und nach Elisenau. Wo einst die 
Friedhofskapelle stand, ist noch ein freier, von Unkraut be
wachsener Platz. Gepfiegte Grabstellen konnten wir nicht 
entdecken, auch keine Zeichen jener Graber, die wir suchten. 

In einer offentlichen und gut eingerichteten Gaststatte 
mit anschliel3endem Tanzsaal am Bromber g er P 1 at z 
(Neubau) nahmen wir unser kombiniertes Mittags- und 
Abendessen ein. Der folgende Tag brachte uns neue Ei n -
d r il ck e i n J astr o w, der Heimatstadt unserer Mutti. 
D~r dritte und letzte Tag unseres Heimatbesuches begann 
mit Sonnenschein ebenso schon wie alle anderen zuvor. Was 
lag also naher als ein Besuch unseres schonen Waldbades 
vor der Stadt, dem S a n ds ee. Mit dem Bus fuhren wir 
ab Zeughausstral3e bis zum Stadion. Der Zufall wollte es 
wohl, dal3 wir am Zeitungskiosk in der Zeughausstral3e den 
Bauleiter des Stadtischen Gartenamtes kennenlernten der 
ebenfalls auf dem Weg zum Stadion war. Nachdem der Platz 
fiir sportliche Zwecke wieder hergerichtet ist, kam jetzt die 
Erneuerung der Zuschauertribilne mit den Sitzbanken dran. 
Eine kleine Fr a u en - B r i g a d e war gerade mit Grab-
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arbeiten am Eingang des Stadions beschaftigt. Im Geleit 
einer Kindergruppe gingen wir dann weiter durch den Kussel
wald i.iber die Neustettiner und Deutsch Kroner Gi.iterbahn
Strecke und dann quer i.iber die Geleise des Gi.iterbahnhofs 
zum Sandsee. An der alten Eisenbahnbri.icke, der „Sandsee
bri.icke", ist der Ful3gangerweg nicht mehr nutzbar. 

Das Panorama rund urn den See hat sich in all den Jahren 
nicht verandert. Es ist fast zum Lachen, wenn ich berichte, 
dal3 ich an der Kasse mehr mit Gesten als mit Worten urn 
kostenlosen Eintritt zu einem Blick hinter die Bretterwand 
mit den Umkleidezellen bat, und in gutem Deutsch freien 
Durchgang erhielt. Das altbekannte und beliebte Sandsee
Restaurant fand ich nicht mehr, auch keine Spuren davon. 

Der Ri.ickweg fi.ihrte uns durch die K 1 e i n e H e i d e zur 
Martinstral3e. Wir sahen das alte Seminar, die spatere Auf
bau- und Oberrealschule bzw. Pad. Hochschule - auch jetzt 
wieder als Schulgebaude genutzt -, das neue Krankenhaus 
mit der wartenden Besucherschar vor dem Eingangstor an 
der Berliner Stral3e. Der Weg fi.ihrte uns weiter durch die 
Westend- bis zur Buddestral3e, deren rechte Seite kahl und 
leer bis zur Seminarstral3e ist. Die B a g g en b erg e mit 
dem losen Sandweg ging es dann hinunter zum Stadtpark. 
Hier wurde unser Schauen und Geniel3en durch einen pol
nischen Bi.irger, der sich einen Polizisten mitgebracht hatte, 
jah unterbrochen. Nach Klarstellung auf der Polizei konnten 
wir weitergehen. Jedoch eilte die Zeit und mahnte zum Auf
bruch zu unserer Heimreise zuri.ick." 

Jastrow im Jahre 1960 
Zu unserem ausfi.ihrlichen Reisebericht in das heutige Ja

strow aus dem Januar-HB erfahren wir erst nachtraglich, 
dal3 die ihm zu Grunde liegende Fahrt in die alte Heimat 
bereits 1960 stattgefunden hat, so dal3 inzwischen nati.irlich 
weitere Veranderungen eingetreten sind. Wir werden gele
gentlich mit einer Schilderung neueren Datums auf die heu
tigen Zustande zuri.ickkommen. 

Weiter war uns nicht bekannt, dal3 die damaligen Besu
cher nicht aus der Zone kamen, sondern aus Westdeutsch
land anreisten, was aus dem Bericht jedoch nicht zu erse
hen war. Bemerkenswert ist noch, dal3 nur die Linien nach 
Tempelburg und Flatow durch Busse ersetzt wurden. Diese 
Tatsache wurde allerdings schon fri.iher von uns bekannt
gegeben. Die Bahnstrecken Jastrow-Schneidemiihl und Ja
strow-Neustettin werden wie fri.iher von Zi.igen befahren. 

Die dem Bericht beigegebenen Bilder waren keine Neuauf
nahmen, sondern entstammten als Erinnerungsstiicke unse
rem Archiv. 

Fremdenverkehr in Jastrow 
Zur Belebung des Fremdenverkehrs in Jastrow wurde an 

der nach Flatow fi.ihrenden Stral3e ein Betriebs-Familien
Urlauberheim eingrichtet, das i.iber insgesamt 132 Platze 
verfi.igt. Die neu errichteten Bungalows am Waldrand haben 
jeweils drei bis sechs Betten. Ein Gemeinschaftshaus enthalt 
einen Tanzsaal, Ki.iche, El3raum, Warmbad, Bibliothek u. a. m. 
Ein naher Zeltplatz ist Jastrower Betrieben vorbehalten. 

Mit Tempo 120 nach Cuxhaven 
Eine erfreuliche Nachricht kommt von der Bundesbahn. 

Die Strecke Hamburg-Cuxhaven wird auf Tempo 120 vor
bereitet. Der Schnellbetrieb soll bereits im Fri.ihjahr 1969 
aufgenommen werden. 

Mit dem Panorama-Schnitt unserer Heimatstadt von un
serem Schneidemi.ihler Maler und Graphiker Gerhard 
Qua de in Buxtehude gri.il3te die „Cuxhavener Allgemeine" 
„zum Jahreswechsel alle Freunde und Leser, die Schneidemi.ih
ler, die weit von ihrer Heimat entfernt leben ... Grenzen und 
verschiedene Sprachen konnen nicht trennen, was uns allen 
gemeinsam ist: die Sehnsucht nach Frieden, Freibeit und 
Menschlichkei t." 

Die „Seeterrassen" in der Grimmershornbucht, Schauplatz 
vielen Erlebens, auch bei den Schneidemi.ihler Patenschafts
treffen, sind wegen Baufalligkeit geki.indigt und werden ab
gerissen. Ob entsprechend der Anregung des Pachters eine 
neue Gaststatte unter dem alten Namen „Seeterrassen" hin
ter dem Deich entsteht, entscheidet mit das Gutachten von 
Albert Speer, das erwartet wird. 

Suddeutsche Grenzmarkgruppe kommt 
Wie uns Hfd. Helmut Wernick, 705 Waiblingen, Friedrich

Schofer-Stral3e 52, mitteilte, sind die Vorarbeiten fi.ir die 
Bildung einer Grenzmarkgruppe im si.iddeutschen Raum 
Stuttgart bereits so weit gediehen, dal3 in Ki.irze mit der 
Bildung der Gruppe im Rahmen eines Heimatabends mit 
einer Dia-Reihe „Schneidemi.ihl - einst und jetzt" begonnen 
werden kann. Als Lokal sind die „Olga-Stuben" in Stuttgart, 
Olgastral3e 63, vorgesehen, wo auch die PL allmonatlich ihre 
Treffen durchfi.ihrt. Der genaue Termin wird noch bekannt
gegeben. Wir wiederholen aber die Bitte an alle Hfd. im 
Raum Stuttgart, sich mit Hfd. Wernick wegen der person
lichen Einladung in Verbindung zu setzen. 

7 

Lubsdorfer Platt und Ortsgeschichte 
Es ist erfreulich zu horen, dal3 viele Lubsdorfer nach 

ihrer Vertreibung bei ihren Zusammenki.inften ihr heimat
liches Plattdeutsch sprechen. Bei den drei Gebri.idern Man
they, den Bauern Bruno Heymann,Koplin und Durke in 
Neuendorf (Holstein) ist das Plattdeutsch und das sonn
tagliche „Schafskoppspiel" mit Ausnahme der Adventszeit 
und Fastenzeit, ganz selbstverstandlich ein Sti.ick Heimat. 
Dari.iber hinaus spricht man auch i.iber die Geschichte des 
Ortes. 

Auf eine Anfrage bestatige ich: Ja, es ist richtig. Die 
Holztafel mit der Inschrift: Adl. Dorf Lubsdorf, Kreis Deutsch 
Krone, Regierungsbezirk Marienwerder (Westpreul3en) hing 
an der Giebelseite des Stalles des Bauern Leo Brose, Haus 
Nr. 1. Sie hing noch am Ende der 20er Jahre da. Diese 
Tafel bedeutet Geschichte. 

Der Name Lubsdorf wird abgeleitet von dem altsl. Worte 
luba = Niederung, Sumpfland. Das Land westlich von 
Lubsdorf und Marzdorf bis Knakendorf und endlich i.iber 
Mariental hinaus war Sumpfland und Moor. Es wurde kul
tiviert und teils als Wiese, teils als Torfstich benutzt. Im 
Jahre 1337 war der Ort auf 44 Hufen bemessen. Davon 
waren 27 Hufen an zwei Lehnsleute (je elf und zehn Hufen) 
und sechs Hufen an den Dorfschulzen ausgegeben. Der Rest 
blieb fi.ir Bauern und Kossaten. In diesem Jahre wird be
reits ein privilegierter Krug erwahnt. Nach dem neumarki
schen Landbuch gehorte Lubsdorf im Jahre 1337 bereits 
zu den altesten Ol'!tschaften der terra Tentzig, der neu
markischen Vogtei Ti.itz. Es mul3 also eine sehr alte Sied
lung sein. Spater kam Lubsdorf an den Marzdorfer Schli.is
sel (Marzdorfer Herrschaft). Diese Lehnsgi.iter mi.issen aber 
recht bald wieder aufgelOst worden sein. Ebenso das Lehns
gut Lubshof. 1736 wohnten im Dorfe 13 Dienstbauern, drei 
Zinsbauern, ein Zinskri.iger und ein Schmied. Aul3erdem 
ein Privilegierter mit vier Gartnern und zwei Katnern 
(Lubshof). Die Bauern waren in Leibeigenschaft, die zur 
Erbuntertanigkeit fi.ihrte. Sie lebten als Erbuntertanen in 
gutsherrlichen adligen Dorfern. Erbuntertanigkeit war, wie 
der Name sagt, genau wie die Sklaverei ein erblicher Stand. 
Sie bedeutete die wirtschaftliche und personliche Abhangig
keit der Bauern vom Gutsherrn. Sie war Fron mit Schol
lenpflichtigkeit und Zwangsgesindedienst. Die Bauern waren 
politisch, sozial und geistig mundtot und stumpf. 

Noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts war ihre Lage klag
lich. Erst der Bauernbefreiungserlal3 (Frhr. vom Stein) vom 
9. Oktober 1807 schaffte diese erbuntertanigen Fronden und 
Lasten ab. Bereits im Jahre 1813 begann in Lubsdorf die 
Regulierung der bauerlichen Verhaltnisse, indem die Bauern 
eine gewisse Kapitalsabfindung leisteten und sich mit der 
Grundherrschaft einigten. Die Hauptregulierung geschah 
durch Rezesse vom 30. Dezember 1821 und vom 20. Oktober 
1830. Von den 17 Bauern erhielten die meisten ihren Hof 
ganz, und einige zu Zweidrittel. Durch diese Regelung wurde 
der adlige Charakter des Dorfes definitiv beseitigt. Die 
Bauern waren nun frei. Das bedeutete: 

Sie bedurften nicht mehr der Erlaubnis der Herrschaft, 
urn das Gut oder Dorf zu verlassen. Die entwichenen Unter
tanen konnten samt den auswarts geborenen Kindern nicht 
mehr zur Ri.ickkehr gezwungen werden. Zur Heirat bedurften 
sie nicht mehr der herrschaftlichen Genehmigung. Ihre Kin
der durften jetzt ohne Erlaubnis der Herrschaft studieren 
oder ein Handwerk lernen. Ihre Kinder durften nicht mehr 
in den Zwangsdienst eingewiesen werden. 

Die Herrschaft besal3 nicht mehr das Recht der korper
lichen Ziichtigung, wobei gewohnlich eine lederne Reit
peitsche benutzt wurde. Die Bauern brauchten nicht mehr 
Fronden in Gestalt von Hand- Spanndiensten zu leisten 
Sie waren nicht mehr dezempflichtig, sie brauchten nicht 
mehr Vorspanndienste leisten, Handarbeiten bei Bri.icken
und Burgbau tun, sowie Kriegsdienste zu Ful3 bei Feh
den leisten. Sie brauchten nicht mehr Schlachtvieh und Ge
fii.igel abzugeben oder Steuern dafi.ir zu zahlen u. a. m. 
Lubshof brauchte keine Falken, Jagdhunde und zwei Reit
pferde zu halten und zu fi.ittern und herrschaftliche Jager 
bei sich aufzunehmen und zu bewirten. Das alles fiel nun 
weg. Im Jahre 1828 gab der Besitzer seinem Gute den 
Namen Lubshof. Hub. Rehb 

Zum 8. Male deutscher Meister 
In einem dramatischen Fi.infsatzkampf, der die Zuschauer 

des Kampfes am Ort und am Bildschirm wie ein Krimi in 
Spannung hielt, sicherte sich unser F 1 at ower Hfd. Eber
hard Scholer (Di.isseldorf) im Einzel der Deutschen Tisch
tennismeisterschaften in Hagen gegen den 19jahrigen Bernt 
Jansen (Osnabri.ick) zum achten Male den Titel eines deut
schen Meisters. In den Endrunden des Doppels, Mixed und im 
Damen-Einzel aber schied das Ehepaar Scholer diesmal aus. 



8 Februar 1969 

Die Dortschmiede von Rosenfelde 
Von Karl Bo es e 

Die Dorfschmiede vor der Zersorung 

Sie stand mitten im Dorf am „ Sc hm ie d pfu h 1 ", der 
vornehmlich vom Regenwasser gespeist wurde, das in Rinn
steinen aus dem oberen Dorf herabfiol3 und ihn fi.illte. War 
dies geschehen, so lief das Wasser iiber und wurde durch 
einen vom Rinnstein abgezweigten Graben (neben dem Ge
hoft von Bruno Korth) in die „Possing" weitergeleitet. 

Die im „Schmiedepfuhl" abgelagerten Sinkstoffe verfiach
ten ihn im Laufe eines Jahres allmahlich, so dal3 er, urn wie
der aufnahmefahig zu werden, von Interessenten „ausgemod
dert" wurde, welche die fruchtbare Erde gern auf ihre Acker 
fuhren. Nicht nur der Dorfschmied nutzte den „Schmied
pfuhl", urn die auf die spacken Wagenrader „aufgebrachten" 
Reifen abzukiihlen, auch wir Kinder tummelten uns frohlich 
an seinem Ufer, wenn wir im Friihling und Sommer b a r -
fu 13 1 ie fe n und mit aufgekrempelten Rosen im „Schmied
pfuhl" wie Storche umherwateten. Oftmals verscheuten wir 
dabei die Gansescharen mit ihren „Giisseln", denen wir die 
verhaltnismaBig kleine Wasserfiache streitig machten, bis 
mutige Ganter fiiigelschlagend und mit furchterregendem 
Geschrei den Sieg davontrugen. Noch mehr Leben gab es 
hier, wenn mittags und abends die Rinder von der Weide 
heimkehrten, denen der „Schmiedepfuhl" als Tr a n k e 
diente. Im Spatherbst, wenn die genudelten Ganse geschlach
tet werden sollten, liel3en die Hausfrauen hier die schweren 
Tiere ausgiebig ein Bad nehmen, damit die beim Nudeln 
(„Stopfen") verschmutzten Federn sauber wurden. Und dann 
im Winter! Auf dem „Schmiedpfuhl" entstand so manche 
„Schlidderbahn", die uns bis in die Dunkelheit festhielt, bis 
der strahlende Funkenregen aus dem Schmiedeschornstein 
ein Raketenlicht am Nachthimmel erscheinen liel3. 

Die Dorfschmiede stammte noch aus der Zeit, bevor die 
Dorf-Flur durch die Ge.me i n he i t st ei 1 u n g (Rosenfelde, 
1834) separat wurde, als der Dorfschmied fi.ir seine Arbeit 
noch Deputat erhielt. Hierzu gehorte auch der sogenannte 
„Schmiedeplan", der dem Dorfschmied zur Nutzung iibertra
gen war. Er lag unmittelbar hinter der Chaussee nach Ar n s -
fe 1 de, rechts vom Wege nach dem „Buschvorwerk". !hm 
gegeniiber gab es den „Nachtwachterplan", den der jeweilige 
Nachtwachter nutzte. 

Sehr umfangreich waren die Schmiedearbeiten, von denen 
ich nur einige hervorheben will: Die vom Stellmacher gefer
tigten Ackerwagen muBten „beschmiedet" oder verbrauchte 
Eisenteile ersetzt werden. Die neuen Ratler wurden mit 
Reifen „gebunden', oder auf ein spackes Rad sollte der neu 
geschweiBte Reifen „aufgebracht" werden. Ackergerate (Pfiii
ge, Eggen u. a.) fertigte der Schmied selbst an und besserte 
schadhafte Stellen daran aus; er „verlegte" und scharfte ab
genutzte Schare; Pferde wurden mit selbstgemachten Huf
eisen beschlagen, die Hufe wurden „ausgewirkt" ; in die 
neuen Reifen bohrte er mit dem Handbohrer die notwendigen 
Locher ein. Und alles das mul3te mit der Hand geschafft wer
den da es noch keine entsprechenden Maschinen gab. Die 
erste, mit einer Handkurbel angetriebene Bobrmaschine 
wurde in unserer Dorfschmiede urn 1900 aufgestellt. In un
bewachten Augenblicken kletterten wir Jungen gern auf das 
Schwungrad derselben; einer von uns drehte die Kurbel, 
und der auf dem Schwungrad Sitzende wurde durch die 
schnellen Umdrehungen so lange urn seine eigene Achse ge
dreht, bis er schwiemelig war und urn Erlćisung bat. O, du 
unbeschwerte Jugendzeit! 

Damals gab es auch kaum S c hm i e dek o h 1 en aus 
Steinkohle. Der Schmied behalf sich vornehmlich mit Holz-

... und was davon blieb. Dahinter Haus Paul Reetz 
und das Spritzenhaus. 

kohlen, die ja in geniigender Menge durch das Brotbacken an
fielen; denn zu jener Zeit besal3 jeder Bauer noch einen etwas 
vom Hofe abgelegenen Backofen, in dem von der Bauerin 
fast alle 14 Tage das schmackhafte Brot gebacken wurde. 
Gelegentlich brachten dann die Bauern ihre Holzkohlen zur 
Schmiede, oder die Schmiedejungen holten sie in einem Zieh
wagen ab. Mein spaterer Onkel Martin K 1 a w u n erzahlte 
oft, dal3 er als Lehrling seinen grol3en Rund vor den Zieh
wagen spannte, von Gehoft zu Gehćift fuhr und in frohlicher 
Fahrt die in Sacke geschippten Holzkohlen zur Schmiede 
brach te. 

Es ist natiirlich heute nicht mehr festzustellen, wann die 
erste Schmiede hier im Mittelpunkt des etwa im 14. Jahr
hundert gegriindeten Dorfes Rosenfelde entstand, und welche 
Namen alle die Dorfschmiedemeister trugen. Gewi13 konnen 
wir aber annehmen, dal3 mit der ersten Besiedlung auch eine 
Schmiede errichtet wurde, da der Dorfschmied eine fi.ir die 
Bauern 1 e b e n s n o t we n d i g e Ta t i g k ei t ausiibte und 
das Schmiedehandwerk iiberhaupt zu den altesten Berufen 
gehort. Die uns allen noch bekannte Schmiedfamilie Klawun 
war urn 1800 bereits in Rosenfelde ansassig. Der Dorfschmied 
Andreas Klawun (Grol3vater von Martin) war eine geachtete 
und sehr in Anspruch genommene Personlichkeit, die nicht 
nur in der Schmiede seinen Mann stand, sondern auch ais 
„Pferde-Doktor" sehr begehrt war. Viel Wissenswertes iiber 
die Behandlung von Pferde-Krankheiten hatte er von seinen 
Vorfahren mitbekommen und gab es weiter an seine Nach
folger, und noch der Enkel dieses Mannes, Martin Klawun, 
wul3te den Bauern manchen guten Rat in dieser Beziehung 
zu erteilen. Von weit und breit holten sie ihn zu den er
krankten Pferden. Sein Interesse fur diese Tiere ging so weit, 
dal3 er samtliche Pferde der naheren und weiteren Um
gebung kannte und einschatzte und den Besitzer eines durchs 
Dorf kommenden fremden Fuhrwerks zuerst an dessen Pfer
den erkannte. 

Der oben genannte Dorfschmied Andreas Klawun gehorte 
neben dem Freibauern D ii ster ho ft zu einer von den 
Bauern gewahlten Deputation, die 1819 den Verkauf des 
damals allerdings noch kleineren Gutes Rosenfelde an 54 
Bauern des Dorfes vermittelte. Das Gut, das seit 1812 dem 
Hauptmann Otto Wilhelm v o n H e r z b e r g gehorte und 
wenig Ertrag abwarf, wurde fur 16 OOO Taler an die Bauern 
verkauft. Urn die Anzahlung zu leisten und etwas Betriebs
kapital in den Handen zu haben, borgten sie von dem Kauf
mann S t a r g a r d t aus Mark. Friedland 5900 Taler und 
betrieben nun die Bewirtschaftung des Gutes in Gemein
schaftsarbeit, also einer Kolchose ahnlich. Anfang ging es 
damit auch, aber bald traten unvorhergesehene Ausfalle ein. 
Die Korn- und Viehpreise fielen, nichtbezahlte Zinsen wurden 
durch Pfandungen an Getreide und Vieh eingetrieben. Dazu 
kiindigten die Erben des Geldgebers das geliehende Kapital 
und brachten 1828 das Gut z ur V er st ei g er u n g, Urn 
nicht den Rest seines Vermogens zu verlieren, iibernahm es 
der Vorbesitzer wieder und die Bauern wurden zu einem 
gro Ben Teil bankrott, . mul3ten von ihren Eigenhofen her
unter und wurden vielfach Gutsarbeiter. Es ist menschlich 
verstandlich, dal3 die Mitglieder der Deputation, die zum 
Kauf geraten hatten, nun als Siindenbćicke fi.ir die Pleite 
gestempelt wurden. Verargerungen und Reibereien entstan
den in der Gemeinde. Auch Dorfschmied Andreas Klawun 
wurde in die Zerwiirfnisse hineingezogen, so dal3 er nach 
einiger Zeit die Gemeindeschmiede aufgab und als unabhan
giger Meister in einer eigenen selbstgebauten Schmiede wirkte, 
die an der Westseite des Dorfes stand und spater seinem 
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Sohn Andreas gehorte, der sie wiederum seinem Sohn Robert 
vererbte. 

Die Dorfschmiede war Ui.ngere Zeit im Besitz einer Familie 
Re h be i n. Im Jahre 1900 erwarb sie Robert Klawuns alterer 
Bruder Martin durch Kauf von August Rehbein und somit 
brachte Martin die alte Dorfschmiede wieder in die Hantle 
der Klawunschen Familie zurlick. 

Martin Klawun schwang hier 45 Jahre den Schmiede
hammer. Das Klingklang auf dem Ambo13 tonte von frlih bis 
spat durch das Dorf. Die Schmiede wurde von den Bauern 

Martin Klawun, 
der letzte Besitzer 

besonders an Regentagen aufge
sucht, wenn die Au13enarbeit auf 
den Feldern unterbleiben muilte. 
Bei solchen Gelegenheiten wurde 
dann manchmal „zusammenge
legt". Der Lehrling oder sonst ein 
„dienstbarer Geist" holte aus der 
Gastwirtschaft eine Flasche Korn
schnaps („klares Wort Gottes"). 
Die Zungen liisten sich bald, und 
die Dorfneuigkeiten wurden ge
blihrend kommentiert. Der ange
borene Mutterwitz des zu SpaJ3en 
aufgelegten Schmiedemeisters trug 
besonders zur Zeitverklirzung bei. 
Manchmal langte er heimlich in 
die ruilige Esse und streichelte je
mand „liebevoll" die Backen. Viel 
Lustigkeit und Fopperei gab es, 
wenn ein unerfahrener Lehrling 
von einem zuvor verstandigten 
Bauern die „Stuhlschere" holen 

sollte. Der Bauer tat heimlich Steine u. a. in einen Sack, der 
zugebunden dem Jungen ,aufgehalst" und von ihm keuchend 
und schwitzend zur Schmiede getragen und unter Gelii.chter 
der Wissenden ausgeschlittet wurde, wahrend der gefoppte 
Lehrling verdutzt die „Stuhlschere" betrachtete. 

Martin Klawun war ein groJ3er Kinderfreund. Wir merkten 
das natiirlich, gingen gern zu ihm in die Schmiede, halfen 
den Blasebalg ziehen, probierten den Zuschlaghammer, 
warmten uns an der Esse, fuhren heimlich Karussell auf dem 
Schwungrad der Bohrmaschine, sahen interessiert beim Be
schlagen der Pferde zu und vertrieben uns sonst dort die 
Zeit. Neugierig fragte man auch den Meister, was dieses oder 
jenes Stlick werden solle. Er antwortete gewohnlich: „Een 
Klink a na, Schoalaboach" (eine Klinke an den Schulberg), 
aber klliger war man dadurch nicht geworden. Abgesehen von 
seiner schon erwahnten uneigennlitzigen Hilfeleistung bei 
Pferdekrankheiten, war er viele Jahre Spr i t ze n me i s te r 
der Freiwilligen Feuerwehr von Rosenfelde. Ein Vers aus 
einem Festgedicht liber die Mitglieder der Wehr charakteri
siert ihn folgenderma!3en: 

Der Spritzenmeister Herr Klawun 
muJ3 an der Spritz' sein Bestes tun. 
Doch manchmal leitet er den Strahl 
dahin, wo 's gar nicht brennt einmal. 

Im Wirbelsturm der Ereignisse vom Januar 1945 muJ3te 
auch der 75jahrige Schmiedemeister Martin Klawun mit sei
ner Frau Alwine geb. Raatz die Heimat verlassen. Beide ver
lebten ihre letzten Jahre bei ihrer Tochter Berta Marohn in 
Heidelberg, wo sie nun schon lange Zeit auf dem dortigen 
Friedhof von ihrer Arbeit ausruhen. 

Die Dorfschmiede von Rosenfelde wurde von den Polen 
in Trlimmer gelegt. Nur einige Fundamentsteine und die 
am Schmiedpfuhl stehende groJ3e Schwarzpappel zeigen nocb 
an, wo unsere Dorfschmiede einmal gestanden hat. 

EWG verschenkt Getreide 
1,035 Mill. Tonnen Getreide wird die EWG jahrlich im 

Rahmen einer EWG - Er n a hr u n g s hi 1 fe an Entwick
lungslii.nder verschenken. Der EWG-Ministerrat einigte sich 
in Brlissel liber die Kontingente fiir die einzelnen Lander. 
Auf die Bu n des rep ub 1 i k entfallt danach eine jahrliche 
Menge von 320 OOO Tonnen. 

Bisher haben I n die n, Pak i st a n, Tunesien, die Tlirkei 
und Agypten entsprechende Antrage bei der EWG gestellt. 
Wahrend der Brlisseler Beratungen hatte die Bundesrepu
blik durchgesetzt, da13 mit Vorrang Getr ei de v er -
s che n k t wird, das bei den sogenannten Interventions
stellen der EWG auf Lager liegt. AuJ3erdem sollen im Rahmen 
dieser Aktion auch die deutschen Nordseehafen berlicksichtigt 
werden. Die Briisseler Entscheidung muJ3 noch von den sechs 
nationalen Parlamenten gebilligt werden. 

Wiedergewahlt im Patenkreis 
Das Ergebnis der fast vierstiindigen Jahreshauptversammlung 

des Kreisverbandes Wittlage der CDU war die mit groJ3er 
Mehrheit vorgenommene Wiederwahl des bisherigen 1. Kreis
vorsitzenden, Medizinaloberrat Dr. Albert N oere s und des 
2. Kreisvorsitzenden, Landrat Dr. Hans Mass ma n n. 
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Noch mehr ais 2 Millionen „Suchtalle" 
Die Bemiihungen der Bundesregierung, das SchicksaJ der 

VermiJ3ten aus der frliheren deutschen Wehrmacht und aus 
der Zivilbevolkerung aufzuklii.ren, wurden auch imJahre 1968 
fortgesetzt. Die mit den Einzelnachforschungen betrauten 
Suchdienststellen des Deutschen Roten Kreuzes und der 
kirchlichen Wohlfahrtsverbande (He i in at ort s - Kar -
te ie n) konnten in der ersten Halfte des Vorjahres 16 110 
Suchfalle abschlieJ3en; 1.0 947 neue Antrage wurden innerhalb 
dieser Zeit von Angehorigen gestellt. Insgesamt werden nach 
dem Stande vom 1. Juli 1968 noch immer rund 2,25 Millionen 
VermiJ3te gesucht. Urn die Aufklii.rung werden sich die Bun
desregierung und die Suchdienstorganisationen weiterhin 
bemlihen. Aus den Unterlagen des Internationalen Such
dienstes Arolsen konnten in der ersten Halfte des Jahres 
1968 106 472 Ausklinfte erteilt werden. 

Wer erhalt LAG-Leistungen? 
Eine kleine Zahl von Personen - meist solche, die Volks

deutsche zu sein behaupten, es tatsachlich aber nichtwaren
besitzt einen Vertriebenenausweis, obwohl die rechtlichen 
Voraussetzungen nicht vorliegen. Die Ausweiszuerkennung 
erfolgte meist infolge unkundiger Sachverhaltswlirdigung. 
Nach bisherigem Recht konnte solchen Personen nachtraglich 
der Vertriebenenausweis nicht entzogen werden. Andererseits 
schrieb das Lastenausgleichsgesetz vor, da13 Schaden eines Ver
triebenen (wobei Vertriebener im Sinne des LAG ist, wer 
einen Vertriebenenausweis besitzt) grundsatzlich lastenaus
gleichsfahig sind. Weil es fiir unertraglich angesehen wird, 
daJ3 aus den knappen Mitteln des Ausgleichsfonds Nicht
deutsche Leistungen erhalten, wurde durch das 20. Anderungs
gesetz zum LAG der Paragraph 18 des Bundesvertriebenen
gesetzes geandert. Nunmehr ist, wenn die rechtlichen Voraus
setzungen flir den Besitz eines Vertriebenenausweises nicht 
vorliegen, eine nachtragliche Entziehung des Ausweises mog
lich. Dem Gutglii.ubigen wird jedoch ein weitgehender Ver
trauensschutz gewahrt: Leistungen, die er bisher aufgrund 
des Vertriebenenausweises erhielt, braucht er nicht zurlick
zuzahlen. 

Hauptentschadigungszinsen 
Nach den Vorschriften des 20. Anderungsgesetzes zum La

stenausgleichsgesetz sollen Hauptentschadigungsberechtigte, 
die nach dem 1.1.1953 in die Unterhaltshilfe eingewiesen 
worden sind, fiir die Zeit vom 1. 1. 1953 bis zum Zeitpunkt 
der Einweisung in die Unterhaltshilfe Hauptentschadigungs
zinsen erhalten; bisher entfiel ein solcher Zins. Die Tragweite 
der Neuregelung ist vielfach insofern liberschatzt worden, 
als es urn unverzligliche Zahlungen geht. Nur wenn der 
Zins fiir die Zeit vor der Einweisung hoher ist als der 
Mindesterfiillungsbetrag, kann mit einer alsbaldigen Zahlung 
aufgrund der 20. Novelle gerechnet werden, wobei fiir die 
Auszahlung nur jener Betrag in Frage kommt, urn den die 
Zinsen den Mindesterflillungsbetrag libersteigen. Beispiel: 
Hauptentschadigungsgrundbetrag 5000 DM; Einweisung in die 
Unterhaltshilfe Januar 1963. In diesem Falle stlinde fiir 40 
Quartale Verzinsung zu, das sind 40 Prezent des Grundbe
trages. Da der Mindesterfiillungsbetrag 25 Prozent des Grund
betrages ausmacht, verbleibt eine Auszahlung von 15 Prozent 
des Grundbetrages, d. h. von 750 DM. Bei hohen Hauptent
schadigungsanspriichen kommt allerdings eine alsbaldige Aus
zahlung des Zinses fiir die Zeit vor der Einweisung auch 
dann in Frage, wenn der Zins den Mindesterfiillungsbetrag 
nicht libersteigt. 

Wie viele Hofe gibt es noch? 
Von den in der Statistik fiir die Bundesrepublik ausgewie

senen rund 1,4 Mill. landwirtschaftlicher Betriebe werden 
nach einer Veroffentlichung des Verbandes Deutscher Land
wirtschaftlicher Untersuchungsanstalten zur Zeit noch 35 Pre
zent oder 492000 im Vollerwerb bewirtschaftet. 
Sie verfiigen liber 71,7 Prozent der gesamten landwirtschaft
lichen Nutzfiache. Die Anzahl der landwirtschaftlichen Zu
erwerbsbetriebe betragt nach den gleichen Feststellungen 
312 OOO mit einer landwirtschaftlichen N ut z f 1 ach e von 
16,5 Prozent; der Rest der landwirtschaftlichen Nutzfiache, 
namlich 11,8 Prozent, wird von 597 OOO landwirtschaftlichen 
N ebenerwerbs betrieben bewirtschaftet. 

Stettiner tiihrend an der „WELT" 
Zum neuen Leiter der Redaktion von „WELT am SONN

TAG" wurde mit Wirkung vom 1. Januar 1969 der bisherige 
stellvertretende Chefredakteur Warnfried Encke berufen. 
Als geschaftsfiihrender Redakteur tritt er die Nachfolge von 
Bernhard Menne aus Stettin an, der im November starb. 
Encke (Jahrgang 1927) hat schon seit Jahren entscheidend 
an der Gestaltung des Blattes mitgewirkt. 
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Zuden 
„Erinnerungen einer Achtzigiahrigen" 

Im „Heimatbrief" Juli 1968 las ich mit Lacheln und An
teilnahme die reizenden „Erinnerungen einer Achtzigjahrigen" 
von Frau Dr. Hedwig S1telter, der Schwester meiner lieben 
Schulkameradin und Klassengenossin Kii.the Dreier (heute 
Katharina Mader, Monchengladbach). 

Zwar bin ich noch nicht achtzig Jahre alt, doch erinnere ich 
mich genau der Schneidemiihler Originale, die sie so kostlich 
beschrieb: des „Eck:enstehers" Liepe Arndt, der Ziele und des 
absonderlichen, alten Frauleins „Barsch". Ich glaube nun, 
daB es sich bei Fraulein Barsch in Wirklichkeit urn einen 
verballhornten franzosischen Namen handelte und er eigent
lich „Barege" geschrieben wurde, jedenfalls nannten meine 
GroBeltern sie ,die Barege" (sprich Baresch, mit weichem 
„sch"). 

Als die Barege, die als bettelarm galt, gestorben war, 
fand man in ihren Bettkissen einen schwarzen Strumpf, der 
mit gesparten Goldsti.icken vollgestopft war. Da sie keine 
Erben hinterlieB, wurde ihr von der israelitischen Gemeinde 
von diesem Geld auf dem jiidischen Friedhof von Schneide
mi.ihl ein prachtiges Denkmal gesetzt. 

Auch die „Ziele" war eine arme Israelitin. Sie handelte 
mit Hasen- und Kaninchenfellen und kam haufig zu meiner 
GroBmutter: „Ha'm Se nich 'n Hasenfellche' zu verkaufen?" 
GroBmutter gab ihr gern ein abgezogenes Hasenfell, sofern 
ein gebratener Hase auf den Tisch gekommen war - und 
das geschah in unserer wildreichen Gegend oft und galt, 
dicht mit Speck: gespick:t, mit brauner Sahnesauce und Preisel
beerkompott serviert, als Delikatesse. 

Die „Ziele" floBte meinem Bruder Willi (Kuhr) und mir 
durch ihren stattlichen Bartwuchs betrachtliches Gruseln ein; 
sie war so haBlich, und ihren dick:en Rock:en entstromte ein 
so beklemmender Geruch, daB ich nachtraglich meiner GroB
mutter ein Ehrenmal setze, die sie haufig in unsere Ki.iche 
lud. „Setzen Sie sich mal ein biBchen an den warem Herd, 
Ziele, Sie sind ja ganz blau gefroren !" Und die „Ziele" be
kam in GroBmutters Ki.iche eine groBe Tasse Milchkaffee und 
Marmeladenbrot oder Kuchen, ehe GroBmutter ihr a uch nebst 
dem bewuBten Hasenfell etwas Geld in die Hand dri.ick:te. 
Die Ziele war aber ehrenhaft genug, fi.ir ein gutes Hasenfell 
50 Pfennig zahlen zu wollen. Es bedurfte einiger trber
redungski.inste, urn sie zur Annahme von einem „Draufgeld" 
zu bewegen. 

Die „Ziele" tanzte auf der StraBe, nicht nur fi.ir ein paar 
Pfennige, sondern auch dann, wenn die Kinder es gar zu 
arg mit ihr getrieben hatten. Sie wurde rasch argerlich, faBte 
ihre weiten Rock:e und warf sie wi.itend vorn und hinten 
in die Rohe, wahrend ihre Fi.iBe in den unmoglich riesigen 
Schuhen (meist waren es abgetragene Mannerschuhe) weit
ausgreifend im Polkaschritt tanzten. DaB die Kinder obszone 
Lieder grolten und vor Entzi.ick:en juchhuten - wer wollt's 
ihnen verargen? 

Aber als die „Ziele'' sterbenskrank wurde und nicht mehr 
in den StraBen gesehen wurde, pack:te meine GroBmutter 
einen Korb voll guter, nahrhafter Lebensmittel, rief mich 
von meinen Spielen und hieB mich mitgehen. Die Ziele wohnte 
am spateren Hindenburgplatz in einem niedrigen Kellerge
schoB. Sie lag allein auf einem Lumpenbett im halbdunklen 
Raum, dessen auBerste Armut und Kalte tiefen Eindruck auf 
mich machten. Ich erinnere mich, daB die „Ziele" i.iber unse
ren Besuch in Tranen ausbrach, die i.iber die schmutzigen 
Falten des alten Gesichts in den schrecklichen Schnurrbart 
tropften. Was zwischen den beiden Frauen gesprochen wurde, 
weiB ich nicht. GroBmutter war eine fromme Protestantin 
und im Vorstand des Schneidemi.ihler Frauenvereins. Es muB 
aber ein schwesterliches Einvernehmen zwischen ihnen ge
herrscht haben, denn sie hielten einander eine ganze Weile 
bei der Hand, ehe wir wieder ins klare Sonnenlicht auf den 
Platz hinaus traten. An Zieles Grab auf dem ji.idischen Fried
hof kann ich mich im Gegensatz zu der schonen, symbolisch 
abgebrochenen Saule der Barege nicht erinnern, desto mehr 
an den Friedhof selbst. Seine Graber verdammerten vor den 
Denkmalern so still, als wollten sie nichts mehr mit den 
Lebenden zu tun haben. Kein Blumenschmuck: dri.ick:te auf 
die Schlafer, so wollte es der alttestamentarische Brauch. 

Da wir gerade bei den armsten ji.idischen Mitbewohnern 
von Schneidemi.ihl sind: unvergeBlich auch der alte Lumpen
und Papierhandler Moses, eine wahrhaft patriarchalische Ge
stalt in langem Bart und Silberhaar. Er schob in seinem 
rehbraunen Man tel den Karren so aufrecht durch die StraBen, 
als dirigiere er eine Galakutsche. Oft begleiteten ihn seine 
beiden erwachsenen Sohne, zart und schmal der eine, der 
andere robuster. War es die unschone Haltung der Stadt
jugend dieser ehrbaren Familie gegeni.iber, die unsere ge
heime Opposition erweck:te, oder war es unser eigener i.iber-
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mi.itiger Stolz, genug, mein Bruder Willi (damals Ober
sekundaner) und ich riefen den alteren der Bri.ider Moses 
oft an unseren Tisch, wenn wir kaffeetrinkend im „Palast
kaffee" hinter dem spiegelnden groBen Fenster saBen. Der 
junge Moses traute uns jungem Volk nicht ganz, lieB sich 
aber doch von unseren einladenden Gesten i.iberzeugen und 
nahm mit einem linkisch-gli.ick:lichen: „Erlauben die Herr
schaften -" auf der auBersten Eck:e des angebotenen Stuhles 
Platz. Wir aber warfen siegessichere Blick:e urn uns, lieBen 
unserem Gast von unserem geringen Taschengeld Kaffee und 
Windbeutel bringen und unterhielten uns angelegentlich mit 
ihm, aus welchem Grund uns Moses herzlich zu lieben be
gann. Wir, mein Bruder und ich, aber konnten je langer, 
desto weniger jene Familie Moses vergessen, von der ich bis 
heute nicht weiB, wohin die Schreck:en spaterer Jahre sie 
verschlagen haben. 

... und da war die Synagoge auf dem Wilhelmplatz, von 
alten Baumen umschattet und fi.ir uns junge Schiller eine 
gewisse, scheu umgangene Statte. Nie haben wir einen Blick 
in sie hineingeworfen. Doch am Freitagabend und an allen 
Festtagen, besonders an Yom Kippur, dem ji.idischen Ver
sohnungsfest, standen unsere israelitischen Mitbi.irger in feier
lich schwarzen Rock:en und Hi.iten vor der Synagoge, eifrig 
diskutierend, ehe sie in ihrem Innern verschwanden und 
tiefe Stille sich ausbreitete, wo eben noch lebhafte Reden 
schwirrten. 

Meine GroBmutter stand manchmal am Freitagabend hinter 
der Gardine unseres Erkerzimmers im spateren Hoenig'schen 
Raus (Eck:e Zeughaus-WilhelmstraBe) und sah zur Wohnung 
des Kaufmanns Warschauer hini.iber, deren Vorhange im 
ersten Stock:werk zugezogen waren. Sie schaute auf die sich 
dahinter bewegenden Schatten der Menschen und auf die 
Lichtrefiexe und sagte leise: „Jetzt zi.inden die frommen Ju
den die Sabbathlichter an!" 

Dann wandte sie sich seufzend unserem eigenen Abend
brottisch zu, an dem nichts Feierliches zu bemerken war. 
Mir aber sind ihre Worte im Herzen geblieben. Viel spater, 
als ich langst erwachsen war und mein eigenes Schick:sal 
durchlebt hatte, wollte es mir scheinen, als hatte durch Gro.B
mutters Stimme etwas wie Sehnsucht geklungen, wie Heim
weh nach innigerer Frommigkeit und nach den Lichtern einer 
noch fri.iheren, weit zuri.ick:liegenden, gli.ick:licheren Zeit, die 
wir Kinder schon nicht mehr kannten ... obwohl wir uns ein
bildeten, in der gli.icklichen Zeit zu leben und von allen 
Kindern unserer lieben Stadt Schneidemi.ihl die allergli.ick
lichsten zu sein. 

Jo Mihaly (fri.iher Piete Kuhr) 

Ehem. Schneidemuhler Rb.-Amtsvorstande 
~fd. Dipl.-Ing. Wilhelm Ho fi n g ho ff, Regierungsbau

me1ster a . D. in 3 Hannover, Leiseweitzstr. 30, der sich er
freulicherweise mit der Geschichte der Eisenbahn in Schnei
demi.ihl befaBt und diese fi.ir uns erstellt, verdanken wir die 
nachfolgende Aufstellung der heute noch lebenden ehem. 
Am t s v or s ta n de der Reichsbahn aus Schneidemi.ihl. Die 
Abkiirzungen vor dem Namen sind Amtstitel (zumeist nur 
fi.ir Eisenbahner verstandlich), die Abki.irzungen in Klam
mern bedeuńen die alte Dienststellung in Schneidemiihl: 
MA = Maschinenamt, BAl = Betriebsamt I, BA2 = Be
tri ebsamt II, RA W = Reichsbahnausbesserungswerk und VA 
ist Verkehrsamt. 

Vpr. a. D. Kurt Sc hu 1 z, Munster, Gorch-Fock:-Str. 12 
(MA 29/33): Direktor i. R. Dr. Ing. Erich Leicher, Frankfurt 
am Main, Humperdinck:str. 28 (RAW 34/35); BOR a. D. Max 
Gramsch, Minden, Konigsglacis 15 (RA W 38 / 41); Apr. Dr. Ing. 
Helmut Konig, Minden, Bundeszentralamt, Dez. 28 (RA W 
44/45); Direktor Rudolf Stahn, Minden, Bundeszentral.amt, 
Dez. 29 (RAW 44/45); BOR Konrad Pfahl, Niirnberg, Bundes
bahn-Direktion, Dez. 23 (RA W 37/40); BOR Jacob Roller, 
Munster, Bundesbahn-Direktion, Dez. 22 (RAW 43/44); BDir. 
a. D. Wilhelm Beger, KasseI, Wilhelmshoher Weg 42 (BA I 
27 /34); Apr. ,a. D. Adolf P e u k er t, Frankfurt, Tiroler Str. 
78 (BA I 36/37); BDir. H. W. Rathke, Karlsruhe, Bundesbahn
Direktion, Dez. 33 (BA I 38/40); BDir. Gerhard Steinhardt, 
Frankfurt, Bundesbahn-Direktion, Dez. Z 52 (BA 2 39/40); 
Apr. Erich Hanst, Essen, Oberbetriebsleitung West-Dez. B 
(BA I 41/42); BDir Erich Ro em er t, Minden, Bundesbahn
Zentralamt Dez. 12 (BAI 43/44); BDir. Di·etrich Regling, Koln, 
Bundesbahndirektion . Z. nach den USA beurlaubt (BAI 
1940); Pr. a. D. Helmut Lorenz, Frankfurt, ? (V A 35/36); APr. 
a. D. Dr. jur. Walter Brecht, Dorrenbach i.iber Bergzabern, 
Talstr. 17 (VA 37/38); BDir. Dr. jur. Robert Pfeffer, Hamburg, 
Bundesbahn-Direktion Dez. 13 (VA 39); APr. Dr. jur. Her
mann ReuB, Frankfurt, Bundesbahndivektion Dez. 3 (V A 
1940); BDir. Helmut Li.i di ck e, Kass·el, Bundesbahndirek
tion Dez. 12 (VA 41 und 43) und BDir. Werner Heinze, Ham
burg, Bundesbahndirektion - z. Z. beurlaubt (V A 1942). 
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Liebe Schneidemuhler I 
Wir setzen die Veroffentlichungen der Toten, Ver

miBten und Verschollenen unserer Heimatstadt Schnei
demuhl hier alphabetisch fort, werden uns aber aus 
Raumgriinden auf die Veroffentlichung der ungeklarten 
Falle beschranken. Tote und VermiBte, filr die samt
liche Angaben gemeldet sind, erscheinen also nicht 
mehr in den Listen, sind aber filr das spater hand
geschriebene Ehrenbuch notiert. Ich wiederhole aber 
meine Bitte aus dem November-HB 1968: Verfolgt die 
Veroffentlichungen genau und erganzt oder berichtigt 
sie. 

Brieske, Emil, ? (SedanstraBe 5), Werkhelfer, ? 
Brieske, Franz, ? (Heimstattenweg 18), Arbeiter, ? 
Brieske, Hildegard und Ida, ? ? (Konigsblicker Str. 130), ?, ? 
Brieske, Johannes, ? (SchutzenstraBe 76), Tapezierer, ? 
Brieske, Kate, ? (?}, Kontoristin, ? 
Brieske, Klemens, ? (Firchauer StraBe 10), Arbeiter, ? 
Brieske, Margarete, ? (Berliner StraBe 43), Hausangestellte, ? 
Brieske, Paul, ? (Heimstattenweg 18), Tischler, ? 
B rieske, Paul, ? (Friedheimer StraBe 18), Ladeschaffner, ? 
Brieske, Ursula, 21. 4. 1922 (Krojanker StraBe 21), 

verm. Berlin, wann?, Angehorige? 
Brieske, Ursula, ? (Hauliinder StraBe 17), Witwe, ? 
Brindeck, Wally, ? (Bromberger StraBe 44), ?, ? 
Bringkmann, Rudolf, ? (AckerstraBe 22), Beamtenanwarter, ? 
Briske, Bertha, ? (Konigsblicker StraBe 64), ? 
Briske, Herbert, ? (Krojanker StraBe 24), ? , ? 
Brix, Ida, ? (GuterbahnhofstraBe 9), Witwe, ? 
Brockhausen, Wilhelmine von, ? (PlOttker Str. 12), Witwe, ? 
Brockmann, Minna, ? (Memeler StraBe 19), Witwe, ? 
Brockob, Karl, ? (SchmiedestraBe 56), Invalide, ? 
Brockob, Richard, ? (Berliner StraBe 40), ? , verm. 1946 Mos-

kau, Angehorige? 
Brockop, Wilhelm, ? (Hohenweg 57), Zugfilhrer, ? 
Bromund, Otto, ? (KonigstraBe 36), Schneidermeister, ? 
Bromund, Reinhold, ? (BoelckestraBe 10), Arbeiter, ? 
Bronewski, Fritz von, ? (Erpeler StraBe 48), Arbeiter, ? 
Bronewski, Hermann von, ? (Johannisstr. 5), Hilfsschaffner, ? 
Bronewski, Waldemar von, ? (Erpeler Str. 48), Vorschlosser, ? 
Broniewski, Anton und Marie, ? ? (Jastrower Allee 92), 

Lichtspielvorfohrer, ? 
Broniewski, Otto von, ? (Konigsblicker StraBe 49 / 55), 

Pol.-Wachtmeister, ? 
Bronkalla, Bernhard, 13. 11. 1906 (Elbinger StraBe 2) , 

tot erkl. 31. 12. 1945, Angehorige? 
Bronkalla, Franz, ? (Eschenweg 25), Arbe.iter, ? 
Brosda, Karl, 3. 2. 1874 (Weidenbruch 2), ?, verm. 17. 2. 1945 

Flatow, Angehorige? 
Brose, Aloisius, ? (Kolmarer StraBe 17a), Backer, ? 
Brose, Anni, ? ? 1885 (Hasselort 9), ? , Angehorige? 
Brose, Bernhard, ? (Hindenburgplatz 12), ?, ? 
Brose, Florian, 23. 12. ? (AckerstraBe 66), Schlosser, ? 
Brose, Franz, ? (AckerstraBe 62), Sattler, ? 
Brose, Franz, ? (WestendstraBe 50), Arbeiter, ? 
Brose, Helene, ? (AlbrechtstraBe 8/ 9), Hausangestellte, ? 
Brose, Leo, ? (TeichstraBe 2), RA W-Schlosser, ? 
Brose, Martha, ? (BrauerstraBe 1), Witwe, ? 
Brose, Martha, ? (UhlandstraBe 34), Arbeiter, ? 
Brose, Michael, ? (Albatros Kol. 18), Rentner, ? 
Brose, Paul, ? (Ad~erstraBe 5), Polier, ? 
Brose, Paul, ? (AckerstraBe 65), Maler, ? 
BroBnewski, Philipp, ? (BismarckstraBe 52), Dolmetscher, ? 
Brozek, Maria, 31. 3. ? (?), verst. Februar 1945 Steinborn, 

Angehorige? 
Bruch, Anton, 20. 4. 1915 (SchmiedestraBe 62), gef. 16. 3. 1944 

Gorodenka, Angehorige? 
Bruch, Emil? (Breite StraBe 8), Arbeiter,? 
Bruch, Erich, ? (SaarlandstraBe 11), ? , ? 
Bruch, Otto, ? (Konigsblicker StraBe 92), Kutscher, ? 
Bruch, Paul, 21. 2. 1893 (Bromberger Str. 24), Schachtmeister, ? 
Brucker, Alwine,? (HasselstraBe 12), Witwe, ? 
Brucker, Anton, ? (Martinstrafle 7), Schneidermeister, ? 
Bruckner, Ernst, 11. 9. 1884 (Bromberger StraBe 78), ? , ? 
Bruckner, Gerhard, ? (Birkenweg 9), Schmied, ? 
Bruggemann, ABmut, ? (Reichsschillerheim), Wirtschafts-

leiterin, ? 
Brugmann, Klemens, ? (PlOttker StraBe 4), Arbeiter, ? 
Brugmann, Marie, ? (AckerstraBe 32), Witwe, ? 

Meldet selbst alle Personen, auch Freunde und Nach
barn, mit Vor-, Zu- und Geburtsname, geboren am?, 
in?, letzte Schneidemilhler Anschrift, Beruf oder Dienst
grad, Ort oder Zeitpunkt und Ort bei VermiBten, sqwie 
Anschrift von Angehorigen an die Heimatkreisstelle 
Schneidemuhl (Strey, 23 Kiel 24, Wilhelmshavener 
StraBe 6) und erneuert Eure Personalienaufstellung 
der GroBfamilien 1939 bis heute mit den gleichen An
gaben filr alle Personen der Eltern-, Kinder- und Kin
deskinder-Familien bis heute. 

Nur wenn alle mitarbeiten, kann das groBe Werk ge
lingen. 

Euer Albert Strey 

Brusch, Egon, 21. 4. 1907 (Kiebitzbrucher Weg 4), tot erklart 
31. 12. 1945, AngehOrige? 

Brusch, Max, 28. 3. 1879, und Fr. Gertrud, 5. 5. 1885 (Kurze 
StraBe 4), Angehorige? 

Bruske, Anna, geb. Ruth, ? ? 1901 (Eichenweg 5), verst. 28. 3. 
1945, Angehorige? 

Bruske, Anna, ? (Breite StraBe 6), ?, ? 
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Briiske, Hermann und Berta, 14. 9. und 30. 7. 1873 (Krojanker 
StraBe), Schuhmacher, verst., Angehorige? 

Bruske, Franz, 17. 9. od. 18. 10. 1900 (Eichenweg 5), Eisen-
bahner, tot erkliirt, Angehorige? 

Bruske, Paul, ? (Bromberger StraBe 197), SchieBstandwart, ? 
Bruske, Paul, ? (Bromberger StraBe 15), StraBenmusikant, ? 
BruB, Emil, ? (Goethering 2), Schlosser, ? 
BruB, Wilhelm, ? (UhlandstraBe 34), RB-Gehilfe, ? 
Brussau, Luzia, ? , und Hans, 26. 12. 1919 (RingstraBe 22), 

verm. Januar 1945 Danzig, Angehorige? 
Brussow, Hermann, ? (Konigsblicker Str. 101), Oberschaffner, ? 
Bruckwitzki, Karl, ? (Berliner StraBe 133), Zimmerer, ? 
Brumme, Kurt, ? (Flatower StraBe 8), Zimmerer, ? 
Brune, Else, 15. 12. 1930, und Gertrud, 11. 8. 1909 (Krojanker 

StraBe 105), verm. Danemark, wann?, Angehorige? 
Brunk, Emil, ? (Albatros Kol. 26), Arbeiter, ? 
Brunk, Johannes, ? (GartenstraBe 16), Postbote, ? 
Brunn, Otto, 14. 12. 1873 (WiesenstraBe 9), Lehrer i. R., ? 
Brunner, Hermann, ? (GartenstraBe 106),?, verst. 1. 3. 1945 

Heiligenbeil, Angehorige? 
Brunnke, Wilhelm, ? (Neue BahnhofstraBe 34), Backermeister, 

August 1945 verst., Angehorige? 
Bruno Franz, ? (?), Gend.-Meister, ? 
Brusberg, Hermann, ? (Konigsblicker StraBe 49 / 55), Pol.-

Wachtmeister, ? 
Brust, Auguste, ? (WasserstraBe 9), Witwe, ? 
Bruzdzinski, Leon, ? (BrauerstraBe 7), Konsulatsbeamter, ? 
Brylanski, Peter, 14. 7. 1944 (GartenstraBe), verst. 28. 8. 1945 

Dammgarten, Angehorige? 
Brzakalla, Bruno und Franz,?,? (KonigsblickerstraBe 1), 

Fabrikarbeiter, Angehorige? 
Brzakalla, Franziska, ? (Krojanker StraBe 78), Witwe, ? 
Brzakalla, Paul? (Gonner Weg 67), Arbeiter, ? 
Brzczinski, Agnes, ? (SaarlandstraBe 19), ? 
Brzczinski, Franz, ? (Bromberger StraBe 77), Stellmacher, ? 
Brzczinski, Martha, ? (Klappsteiner Weg 2), Witwe, ? 
Brzuchalski, Agnes, ? (Bromberger StraBe 10), ? 
Buchert, Dorothea, ? (WilhelmstraBe 21), Verkauferin, ? 
Buchholz, Adolf, ? (Gr. KirchenstraBe 21), Arbeiter, ? 
Buchholz, Agnes, ? (Jastrower Allee 14), Hausangestellte, ? 
Buchholz, Bernhard, ? (RoonstraBe 1), Arbeiter, ? 
Buchholz, Elisabeth, ? 2. 1903 (BrauerstraBe 54), ? 
Buchholz, Else, ? (GartenstraBe 46), ? 
Buchholz, Emil und Ernst, 21. 2. 1858 und 26. 10. 1900 (Breite 

StraBe 39), Schmiedemeister und Spediteur, beide tot er
klart, Angehorige? 

Buchholz, Erwin, ? (Breite StraBe 39), Autoschlosser, ? 
Buchholz, Erwin, 26. 4. 1921 (LessingstraBe 12), tot erkliirt, 

Angehorige? 
Buchholz, Friedrich, ? (Breite StraBe 47), Schneidermeister, ? 
Buchholz, Hermann, ? (GartenstraBe 46), Oberpostschaffner, ? 
Buchholz, Ida, ? (MilhlenstraBe 6), Witwe, ? 
Buchholz, Ida, ? (RingstraBe 31), Witwe, ? 
Buchholz, Lucie, ? (Flatower StraBe 4), Verkauferin, ? 
Buchholz, Marie, ? (Neue Bahnhofstr. 9), Witwe, verst. wann?, 

Angehorige? 
Buchholz, Otto, 22. 7. 1'896 (MilchstraBe 73), Haumeister, ? 
Buchholz, Otto, ? (Breite StraBe 39), Werkst.-Schlosser, ? 
Buchholz, Paul, ? (Alte BahnhofstraBe 28), Maler, verst.? 
Buchholz, Paul, ? (Fischerweg 2), Postarb., ? 
Buchholz, Wilhelmine, ? (Selgenauer StraBe 9), Witwe, ? 
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Buchhorn, Meinhard,? (NettelbeckstraBe 4), Bankb., ? 
Buchhorn, Minna, ? (KonigstraBe 68), Witwe, ? 
Buchmann, Rudolf, ? (Konigsbl. 114 u. Bromberger Str. 100), ? 
Buck, Friedrich, ? (Lange StraBe 29), Kaufmann, ? 
Buckolt, Michael, ? (SedanstraBe 38), Dachdecker 
Butler, Adelheid, ? (Alte BahnhofstraBe 33), Witwe, ? 
Budinski, Margarete, ? (BackerstraBe 1), Witwe, ? 
Budler, Willi, ? (?), Justizbeamter, ? 
Budnick, Anna, ? (Hohenweg 47), Witwe, ? 
Budnick, Franz, ? (Gi.iterbahnhofstraBe 15), Schuhmacher, ? 
Budnick, Wanda, ? (Krojanker StraBe 8), Witwe, ? 
Budweg, Fritz, ? (Hermann-Lons-StraBe 3), techn. Leiter, ? 
Budweg, Rudolf, ? (Schi.itzenstraBe 79), Tapezierer, ? 
Budzislawski, Karl, 13. 2. 1903 (Buchenweg 5), verst. wann?, 

wo? 
Budzislawski, Otto, ? (Buchenweg 7), Arbeiter, ? 
Bi.ibbering, Elisabeth, ? (MartinstraBe 36), Buchhalterin, ? 
Bi.ich, Erich, ? (Friedheimer StraBe 10), Kfm. Angestellter, ? 
Bi.ich, Max, ? (Friedheimer StraBe 10), Schlosser, ? 
Bi.ichner, Fritz, ? (RingstraBe 32), Krirninalbeamter,? 
Bi.ilow, Else, ? (MartinstraBe 13), Hausangestellte, ? 
Bi.ilow Gustav,? (WestendstraBe 73), Rentner, ? 
Bi.ilow: Hermann, ? (Eichberger StraBe 110), Ga~tner, '. 
Bi.ilow, ? und Frau ?, ? (Pl6ttker StraBe 21), Knegerw1twe, ? 
Bi.ilow, Richard, ? (Hasselort 15), Arbeiter,? 
Bi.irger, Eduard, ? (?), Landwirt, 31. 1. 1945 verhaftet, ? 
Burger, Erna, ? (GartenstraBe 5), Hausangestellte, ? 
Bi.irger, Paul, ? (BismarckstraBe 10), Arbeiter, ? 
Bi.irow, Liselotte, ? ? 1935 (AlbrechtstraBe ?), Schneiderin, ? 
Bi.ischer, Wilhelmine, ? (SchmiedestraBe 45), stud. pad., ? 
Bi.ischleb, Werner, ? (SchmiedestraBe), Zahnarzt, ? 
Bi.itow, Erich,? (Neustettiner StraBe 65), Arbeiter, ? 
Bi.itow, Heinz, 24. 1.0. 1922 (KlopstockstraBe 13), ? 
Bi.itow, Reinhold, ? (KlopstockstraBe 5), Eisenb.-Schaffner, ? 
Bi.itow, Rudi, 20. 2. 1925 (Schi.itzenstraBe 74), verst. 9. 8. 1944 

Paris, Ang eh.? 
Bi.itow, Willi, ? (AlbrechtstraBe 117), Oberzollinspektor, ? 
Bi.ittner, Richard, 21. 1. 1927 (Schi.itzenstraBe 74). verm. Januar 

1945, Angeh.? 
Buhrow, Anna, ? (WestendstraBe 10), Wirtschafterin, ? 
Bukol, Hermann, 3. 8. 1927 (Umsiedl. Lager Krojanker Str.), ? 
Bukowski, Bernhard, 14. 8. 1892 (?), Kaufmann, ? 
Bukowski, Franz, ? (Eichberger StraBe 25), Stellmacher, ? und 

Gertrud,? 
Bukowski, Leo, 13. 2. 1900 (Eichberger StraBe 25), verst. 

Schneidemi.ihl wann? 
Bukowski, Reinhard, ? (Pl6ttker StraBe 14), Kfm. Angest., ? 
Bulcke, Friedrich, ? (BrauerstraBe 19), Landwirt, ? 
Bulks, ? , ? (Schonlanker StraBe ?), Obersteuerinspektor, ? 
Bunderenkow, Peter, ? (?), ? 
Bundt, August, ? (AckerstraBe 28), Arbeiter, ? 
Bundt, August 2, ? (Pl6ttker StraBe 39), Arbeiter, ? 
Bundt, Elfriede, ? (Kurze StraBe 12), ? 
Bundt, Emil, ? (Kiebitzbrucher Weg 6), Gend. Wachtmstr„ ? 
Bundt Rudolf, ? (Kolmarer StraBe 10), Arbeiter, ? 
Bung~, Friedrich, ? (Dirschauer StraBe 31), techn. Eisenbahn-

Obersekretar, ? 
Bunkowski, Anton, ? (Konigsblicker StraBe 86), Rangierarb., ? 
Burandt, Hermann, ? (Mi.ihlenstraBe 12), Schneider. ? 
Burau Liselotte, ? (GartenstraBe 25), ? 
Burau' Marie, ? (AlbrechtstraBe 85/86), Witwe, ? 
Burboh, Ernst, ? (?), Lagerverw. Eiskeller, verm. 1945, Angeh. 
Burkoff, Ernst,? (?), Lagerverwalter, verm. Lager Dempsen 
Burkowski, Karl, 30. 12. 1876 (Gonner Weg 99), Landw. Verw., ? 
Burmester, Richard,? (Pl6ttker StraBe 33), Musiker, ? 
Burmester, Hannelore, geb. Gottwald, 13. 9. 1925 (Bismarck-

straBe 14), ? 
Burow, Ewald, 22. 6. 1922 (Uhlandstr. 32), gef. 17. 11. 1943, wo? 
Burow, Waldemar, 14. 7. 1923 (SchillerstraBe 2), verm. wann?, 

wo? 
Burowski, Carl, 13. 12. 1876 (Gonner Weg 99), ? 
Burr, Emma, ? (Gi.iterbahnhofstraBe 8), Witwe und Tochter 

Frieda, ?, ? 
Bury, Johann, ? (FeastraBe 42), Arbeiter, ? 
Bury, Paul, ? (Plottker StraBe 25), Bauschlosser, ? . 
Burzinsky, Paul, 8. 10. 1924 (?), verm. 3. 45, St. Ve1t, Angeh.? 
Burzlaff, Paul, 28. 5. 1906 (KonigstraBe 76), verst. 15. 3. 1948 

russ. Kgf., Angeh.? 
Busch, Anna, ? (RingstraBe 32), Haustochter, ? 
Busch, Emma, ? (GartenstraBe 22), Witwe, ? 
Busch, Friedrich, ? (RingstraBe 32), Lokfi.ihrer, ? 
Busch, Johann, ? (SeminarstraBe 49), Schlosser, ? 
Busch, Max u. Martha, ? (KarlsbergstraBe 40), Res. Lokf., ? 
Busch, Maximilian, 19. 2. 1918 (Eisberger StraBe 59), verm. 

wann, wo? 
Busch, Maximilian, ? (Ki.iddowstraBe 59), Arbeiter, ? 
Busch, Rudolf, ? (RingstraBe 23), Reisender, ? 
Buschatz, Heinz,? (SeminarstraBe 30),? 
Buschatz, Johann u. Konstantin, ? (Albatroswerkstr. 39), Arb,? 
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Buschatz, Sylvester, ? (SeminarstraBe 39), Maurer,? 
Buske, Anna.? (Ackerstr. 47a), verst. wann in Frisack, Angeh.? 
Buske, Anton, ? (Konigsblicker StraBe 17), Holzhandler, ? 
Buske, Elisabeth, ? (Jastrower Allee 4'8), Hausangestellte, ? 
Buske, Franz, ? (LessingstraBe 21), Tischler, ? 
Buske, Max, ? (Konigsblicker StraBe 176), Arbeiter, ? 
Busse, Albertine, ? (SedanstraBe 3), Witwe, ? 
Busse, Ernst, ? (AckerstraBe 24), Tischler, ? 
Busse, Norbert, ? (GartenstraBe 4), Reg.-Ass., ? 
Busse, Helmut, ? (SchlosserstraBe 5), gef. 17. 10. 1941, wo? 
Busse, Robert, ? (Borgendorfer StraBe 10), Steuerass., ? 
BuB, Wilhelm, ? (WerkstattenstraBe 17), verm. Marz 45 Ostpr. 
BuBe, Anna, ? (Konigsblicker StraBe 24), Witwe, ? 

Umzugsmeldungen 
Heimatkreis Schneidemiihl: 
Hfd. Emma Bettermann geb. Remus (Alte Bahnhofstr. 52) 

wiederverheiratete Nolte in 4359 Hullern i.iber Haltern, 
Haus 123; Hfd. Elfriede Beutler (Alte BahnhofstraBe 47 /~8, 
Konfiti.irengeschaft) jetzt verh. Wachsmuth in 242 Eutm, 
Pl6ner StraBe 32; Hfd. Eva Hoffert gesch. Sapeha, wieder
verheiratete Strzelecki (Uscher Str. 6) in Hagvagen 7, 73053 
Tillberga, Schweden; Hfd. Wanda Quick von Geldern nach 
4176 Sousbeck, HerrenstraBe 49; W i twe Else Dehnhardt in 
64 Fulda nach v.-Galen-Str. 41 zur unverheirateten Tochter 
Ursula, mit der sie hofft, 1969 wieder in Cuxhaven sein zu 
konnen; Hfd. Erna Bohn (Dirschauer Str. 7, Verk. bei Zeeck) 
als verh. Holz mit der Mutter Alwine Bohn in X 1831 Nenn
hausen, Buckower Str. 45; Tochterfamilie Ewald Timm und 
Margarete von Hfd. Emilie Both (Uhlandstr. 22) in Winnipeg 
(Kanada) mit Kindern Helmut, Elsbeth und Gerhard - ge
naue Anschrift will Hfd. Johanna Berendt in Troisdorf be
sorgen; Familie Kurt Perleberg in 224 Heide nach Gustav
Frenssen-StraBe 2'8; Witwe Gertrud Kienitz geb. Schmidt 
(Tucheler Str. 24) mit Sohn Helmut nach 48 Bielefeld, Am 
Kamphof 8, der A.lteste, Siegfried, lebt mit Familie in 4814 
Senne I , Ahornweg 1; Geschwister Charlotte Schammer (Leh
rerin) und Kii.the (Sekretarin, Neuer Markt 15) seit dem Tode 
der Mutter Mathilde, geb. Freiin v. Seeger 1959, in 3 Han
nover-Kleefeld, KaulbachstraBe 5; Bundesbahn-Obersekretar 
Paul Weller (Deutsch Krone und Konigstr. 75) in 58 Hagen, 
DreieckstraBe 11; Witwe Elfriede Burzlaff (Alte Bahnhof
straBe 4) in 6 Frankfurt a. M., Hi.igelstr. 56; Familie Amts
gerichtsrat i. R. Franz Steinmetz (Jastrower Allee und 
Schloppe, Amtsgericht) in 3428 Duderstadt, Ebert-Ring 39; 
Familie Klaus Ronsieck (Albrechtstr. 119) nach 4033 Hoesel, 
Am Dickhaus 6; Oberzahlmeister Wilhem BeB mit Familie 
in 7 Stuttgart-Zuffenhausen, Odheimer StraBe 8; Hfd. Ursula 
Bannasch (ZeughausstraBe 12, Obst und Gemi.ise) in 2 Ham
burg 11, Martin-Luther-StraBe 15, die Mutter Hedwig ver
starb am 3. 8. 1967 dort; Fr. Elisabeth Reuter geb. Better
mann in 47 Hamm, Lortzingstr. 305; Familie Franz Polzin in 
2056 Glinde, Goldammerweg 21; Fr. Clara Simon, 2 Hamburg
Rahlstedt, Greifenberger Str. 12 c; Hfd. Hedwig Kienitz, 435 
Recklinghausen, Oerweg 42; Paul Marske nach 463 Bochum, 
Dorstener Str. 22; Gerhard Smyrek von 405 Monchenglad
bach (Burgstr. 110) nach Monchengladbach, Eickener Hohe 58a 
(leider ohne Heimatanschrift). 

Suchwiinsche 
Heimatkeis Schneidemiihl: 
Unbekannt verzogen sind Hfd. Arnold Manthey, 759 Achern, 

Martinstr. 5; Fr. Frieda Boldt 2061 Itzstedt i.iber Bad Oldesloe 
bei Sabau; Fr. Ida Stolp, 6751 Otterbach b. Kaiserslautern, 
OtterstraBe 19; Hfd. Elisabeth Ki.intzel, 3354 Dassel (Solling), 
Paul-Gerhard-Schule, Haus III. 

Wer hat einmal als Angestellte, Verkauferin im Kaufhaus 
Simonstein, Ecke Mi.ihlen-/WasserstraBe, gearbeitet, nach 1936 
Fa. Paul Zuther (Fahrrader, Nahmaschinen etc.)? Meldung 
an Heimatkreisstelle Schneidemi.ihl, Kiel. 

Erfolgreiche Suche 

Heimatkreis Deutsch Kone: 
Degler, Eduard (Cassere - HB I/69, S. 12) ist vor Jahren 

in Grimmen verstorben. Die Ehefrau Emma wohnt bei der 
Tochter Erna Kriesel. Die StraBe in Grimmen kann nicht 
benannt werden. Jedoch ist der Ehemann Kriesel in Grim
men sehr bekannt, so daB Zuschriften ohne StraBenangabe 
ankommen di.irften. 

Berlin ist immer eine Reise wert I 
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Wir rufen Euch, die heutige Jugend ! 
„Wir rufen die Jugend der Welt!" Das ist der Le i t spr uch 

der O 1 y mp i ad en, der letzten in Mexiko und gilt auch 
for die nachste 1972 in Miinchen, und das ist gar nicht mehr 
lange hin. Wer von Euch, liebe Jungen und Madel, die Ihr 
das Leben noch vor Euch habt und gro!3e Pliine schmiedet, ist 
nicht von dem sp ort 1 i c h en G e s c h ehe n aller Tage 
und besonders in olympischen Tagen gefangen. Wer von Euch 
hat nicht besondere Interessen verschiedenster Art, einen 
Freundeskreis in der Stadt und dem deutschen Lande, das 
Euch z u r H e i m a t g e w o r d e n ist ! 

Wir rufen Euch heute als die J u g end de r V er t r e i -
bu n g, die die Heimat ihrer Eltern, die einst, wie Ihr heute, 
mit vielen Hoffnungen und anderem Erleben in die Zukunft 
schaute, nicht mehr kennenlernen kann. - Ihr konnt heute 
mit geniigend Geld Asien, Afrika und Amerika, selbstver
standlich auch Westeuropa, durchstreifen, Land und 
Le ut e k en n en 1 er n en und Euch an den Schonheiten 
erfreuen, nur nicht die o st de ut s c he H ei ma t Eurer 
Eltern, Gro!3eltern und Ahnen. 

Warum das so ist? Fragt Eure Eltern. Aus den L ii gen 
und der Pr op ag a n da auf den Verzicht in Presse, Rund
funk und Fernsehen konnt Ihr Euch kein Urteil bilden. Dazu 
mu!3 man schon die geschichtlichen Zusammenhange kennen, 
und dazu wollen wir Euch verhelfen. Wer von Euch einmal 
an der Z o n en gr en ze stand oder nach Berlin durch die 
Zone fuhr, dem werden viele Fragen gekommen sein. 

Sich mit der Tatsache ab fi n de n, is t kei n e Losung 
auf die Dauer; denn nichts ist in der Geschichte endgiiltig. 
Wenn Ihr die Augen zumacht und Euch gar nicht darum 
kiimmern wollt, dann kann es Euch gehen, wie der Tschecho
Slowaken-Jugend, die liber Nacht u n g e bet en e Ga st e 
im Lande hatte, die ihnen die „Freiheit" bringen wollten. 

An Euch liegt es, einen g e r e c h t e n u n d d a u e r h a f -
te n Fr ie de n in Europa zu schaffen; denn die Jugendjahre 
sind schnell verfiogen, und dann sollt Ihr entscheiden, mii!3t 
Ihr mit Politik machen, ob Ihr wollt oder nicht. 

Wir wollen Euch helfen, Euch selbst ein Urteil zu bilden, 
wollen aber auch Euren Freundeskreis im gem ei n s amen 
Er 1 e b en im Lag er und Freizeit erweitern und laden 
Euch deshalb ein, uns einmal Eure Wiinsche fiir eine Jugend
seite im HB mitzuteilen und gleichzeitig zu einer Jugendfrei
zeit mit gleichaltrigen Jungen und Madel, in diesem Jahr in 
Bad Essen vom 26. Juli bis zum 9. August und 1970 wieder in 
Cuxhaven, wo Ihr Zeit und Gelegenheit habt, bei geringen 
Eigenkosten, Euch 14 Tage zu tummeln und liber die Pro-
bleme zu horen und zu diskutieren, die ich schon andeutete. 

Wer Lust an Preis a us chrei be n hat, wird hier bald 
eine neue Aufgabe finden. Eure Eltern geben Euch sicher die 
Anschrift, wenn Ihr sie nicht selbst dieser Zeitung entnehmt. 

Eure Dr. A. Gramse und Albert Strey 

Bestelle den 

Deutrm fironer unłl Schneiłlemilhler ijeimatbrief 
bei Deinem Post a m t unter der Nr. H 21 35 F. Post
zeitungsliste S. 52. 

Bezugsgebiihr vierteljahrlich 3,90 DM einschl. Zustell
gebiihr. 

Die Feuerwehr der Ostdeutschen Motorenwerke Schneide
miihl mit Branddirektor Bandte. 
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Gs war-in i)cr 1llalfn1ublc 
Wenn die Automaten-Henne vor dem Hause der Schneide

miihler Walkmiihle ihr erstes buntes Blechei legte und ihr 
Gegacker das Ereignis verki.indete, dann war der Friihling 
nicht mehr weit. Die Kinder hatten ihre Freude an der 
kiinstlichen Legehenne , mehr aber noch an den roten, griinen 
und blauen Eiern, die mit Bonbons gefiillt waren. (In der 
Dezember-Nummer 1966 des Heimatbriefes erinnerte sich die 
Verfasserin des Artikels „Als das Luftschiff ,Schiitte-Lanz' zer
schellte", Hfd. E. S„ an diese lustige blecherne Henne.) Der 
Stand des Automaten war immer die Hauwand zwischen 
den Veranden. Die Linde neben den Eingangen, die als 
junges Baumchen durch einen Miihlstein gewachsen war, 
hatte den steinernen Ring liingst gesprengt und streckte ihre 
Aste in Hohe der Dacher. Unter der Linde, die auch jetzt 
noch ihren Platz bestellt, wurde an lauen Friihlings- und 
Sommerabenden frohlich gezecht. Wander- und Volkslieder 
klangen durch den Park und zu den Teichen, an deren Ufern 
das Froschkonzert kein Ende nehmen wollte. Die Automaten
Henne legte ihr letztes Blechei am Ende der „Italienischen 
Nacht" im Jahre 1915. Sii!3igkeiten und Getranke wurden 
im 1. Weltkrieg stark eingeschrankt, so da!3 die Walkmiihle 
als Ausfluglokal die Pforten schlo!3. Wer aber im Park spa
zierengehen wollte, der erhielt die Erlaubnis ohne weiteres. 
Das Kahnfahren auf dem grollen Teich, der der Mahlmiihle 
die Wasserkraft gab, verlief manchmal abenteuerlich. Einem 
alten Herrn aus Schneidemiihl fiel die Uhr aus der Hand 
und versank sogleich im Wasser. Da die goldene Uhr ein 
Erbstiick war, wurde alles versucht, sie wiederzufinden. Der 
Stauteich mu!3te abflie!3en, das Wasser rauschte im Miihlen
flie!3 davon. Die Teichsohle wurde durchforscht, aber die 
Uhr kam nicht wieder zum Vorschein. 

Die Miihlenromantik veranla!3te Lehrlinge und Gesellen 
zu singen und zu musizieren. Einmal war es ein Lied zur 
Laute, ein andermal zur Mundharmonika. Nun wohnte Erich 
aus dem Netzekreis in der Gesellenstube. Er spielte gerne 
Ziehharmonika. Doch seit Wochen bastelte er zusammen mit 
einem Miillerkollegen in der Werkkammer an Radiogeraten 
Die neue Sache interessierte mehr als die alte Ziehharmonika, 
diese sollte im Friihling wieder zu ihrem Recht kommen. 

Immer brausend trieb das Miihlwasser unter der Briicke 
hindurch in Richtung Stadt. Es war zu schon, urn drinnen 
zu sein. Erich dachte an die Ziehharmonika, sie konnte nach 
langerer Zeit gespielt werden. 

Als er die Harmonika aufnahm, viel etwas zu Boden 
und war dem Blick entschwunden. Auf dem Hofe an der 
Briicke lie!3 er sich auf einen Findling nieder, betupfte be
hutsam den Staub von den Tasten, schaute sich kurz urn 
und begann zu spielen. Wie immer, so hatte Erich auch dies
mal das Lied „In einem kiihlen Grunde" gewahlt. Was war 
denn das? Da fiel schon wieder etwas vor die Fii!3e und 
huschte weg. Im selben Augenblick kam aus der Ziehhar
monika statt der Torre ein „F-ta-f-ta-f-ta", da!3 uns heim
lichen Zuhorern die Vermutung nahe lag, es sei ein Mal
heur passiert. Erich sah nun die Bescherung. Seine Zieh
harmonika hatte mehrere runde MauselOcher, und nicht genug 
des Entsetzens, ein Mausenest mit winzigen Jungen befand 
sich im Innern des Instruments. „Ich hatte es nie gedacht, 
da!3 diese alte Kiste einmal Wochenbett werden wiirde," 
sagte Erich. Ach ja, im Mai war schlie!3lich alles moglich. 

Irene Tetzlaff 

. .............................................................................. . 
Wer kennt noch wen? 

Nochmals ehemalige Liedertafler, Deutsch Krone. 
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ES DARF AUCH GELACHT WERDEN ... 

Wie alljahrlich urn die Fa13nachtszeit, haben wir wieder einmal in die Witz-Kiste gegriffen, und nachstehend folgt eine 
kleine Auslese. Am Rande sei gesagt: Humor ist, wenn man trotzdem lacht ... ! 

Der genarrte Schulinspektor 
Ein wunderschoner Junimorgen, rechtes Heuwetter. Leh

rer L. steht in der Schultilr, er hatte die Kinder eine Stunde 
eher nach Hause geschickt und freut sich seines ki.ihnen 
Entschlusses. Die Heuernte ist in diesem Land mit den mage
ren Sandboden die Haupternte, das Essen kommt zuerst und 
dann die Kultur. 

Er schaut rechts die Dorfstra13e entlang, nichts zu sehen. 
Alle Leute sind im Heu, nur die Kinder eilen schnell nach 
Hause urn die Arbeitskleidung anzuziehen, auf die Sedouwka
Wiese~ zu laufen und fiei13ig mitzuhelfen. Jetzt den Blick 
nach links gewendet zur Landstra13e. Da sieht er in der 
Ferne einen Landauer mit dem bekannten Schimmelgespann 
im fiotten Trab herankommen -, es ist der Kreisschulinspek
tor, ein gestrenger Herr, Hauptmann a. D., kein angenehmer 
Vorgesetzter. 

Der Lehrer reagiert blitzschnell : Die Taschenuhr heraus, 
zwei Stunden vorgestellt, hini.iber in die Wohnung, Ki.ichen
und Wanduhr ebenfalls vorgedreht und dann mit mi.idem 
Gesicht aber strammer Haltung tritt er dem Inspektor ent
gegen, der, die Uhr in der Hand, auf den Lehrer zukom~t. 
„Wir spat ist Ihre Uhr?" Der Lehrer zieht seine Uhr, ".l'irft 
einen Blick darauf und antwortet erschrocken: „Immer d1eser 
Diensteifer entschuldigen Sie, Herr Schulinspektor, da13 ich 
eine Stund~ zu lange gehalten habe." Der Revisor am Leh
rer vorbei, hinein in die Ki.iche, einen Blick auf die Uhr, 
hinein ins Zimmer - den Blick auf die Uhr - raus, auf 
den Wagen. „Kutscher, wir fahren zuri.ick!" Der Lehrer 
machte seinen ergebenen Diener und schaute dem davon
rollenden Wagen und dem aufwirbelnden Staub nach. Dann 
stellte er die Uhren richtig und summte ein frohliches Lied. 

L.B. 
Vorsicht, Schlangen! 

Im Jahre 1944, dem letzten Kriegsjahr, gab es auf der 
Fahrt von Ti.itz nach Schneidemi.ihl mit der Bahn bei der 
Station Alte Eiche eine gro13e Aufregung. In einem Abteil 
kroch unter einer Sitzbank plOtzlich eine mehr als 50 cm 
lange Schlange hervor. Bla13 und entsetzt vor Angst und 
Schreck schrie eine Dame laut auf: eine Schlange, eine 
Schlange. Eine andere stieg schleunigst auf das Polster und 
brach ohnmachtig zusammen, als ihr eine 2. und 3. Schlange 
aus dem Gepacknetz entgegenzi.ingelte. Wahrend ich mich be
mi.ihte, meine drei Aale, keine Schlangen, zu fangen, ver
suchte ein Leutnant die Damen zu beruhigen, was auch 
mit Hilfe von Eau de Cologne gelang. Hub. Rehb. 

WeiBe Bohnen mit Speck 
„In der guten alten Zeit in der Heimat wurde ich einmal 

von Freunden in Deutsch Krone zum Essen eingeladen, 
und da es wei13e Bohnen mit Speck gab, lie13 ich mich 
nicht lange notigen; denn sie waren mein Leibgericht, be
sonders si.i13sauer. Wir sa13en zu dritt am Tisch. Der alte 
Vater sollte noch kommen. Ich bat also urn Zucker und 
Essig, und da meinte der Sohn, ich wi.i13te ja in der Ki.iche 
Bescheid und sollte mich selbst bedienen. Das tat ich dann 
auch, aber mit dem Essig schien es nicht zu stimmen, trotz
dem ich schon vier E13loffel genommen hatte. Das Schmun
zeln der „Mitesser" hatte ich im Eifer des Gefechtes i.iber
sehen. 

Dann endlich kam der alte Vater nach Hause, ging aber 
zuerst zum Ki.ichenschrank, urn den i.iblichen „Magenwarmer" 
zu nehmen. Ich sehe ihn noch heute mit der Flasche in 
der Hand reinkommen und werde das verzogene Gesicht 
in meinem Leben nicht vergessen. - Er hatte namlich Essig 
getrunken und ich seinen Korn in die Bohnen genommen. 
Da prust~ten dann alle los, und ich machte gute Miene 
zum basen Spiel, lOffelte meine Bohnen mit Korn unter Ge
Iachter aus und hielt mich dann aber beim zweiten Schlag 
schadlos." R. J. 

Letzer Einsendetermin 
fiir die Marz-Nummer 

ist der 26. F,ebruar 1969 

Die Wette 
Der alte A. K. aus Deutsch Krone machte gern jeden 

harmlosen Spa13 mit, wenn er dabei gut wegkam. Einmal 
erzahlte er mir, wie er seine Arbeitskollegen reingelegt 
hatte: Man hatte nach Feierabend auf dem Bau - er war 
Maurer und es war Zahltag - noch „einen kleinen ge
zischt" denn Staub schlucken mache durstig, und Bier 
allein 'sei nicht das Richtige. Dabei erzahlte er den Kol
legen, wie er seinem Bandwurm einmal an den Kragen 
gegangen sei. Er habe einen Salzhering, so wie er aus der 
Tonne kommt gegessen, drei Tage nichts gegessen und ge
trunken und' dann habe der Bandwurm kapituliert. Als 
man ih~ fragte, ob er das mit dem Hering ungewaschen 
noch einmal versuchen wi.irde, nicht, urn wieder drei Tage 
Kohldampf zu schieben, sondern nur so zum Spa13, sagte 
er sofort zu unter der Bedingung, da13 die Kollegen eine 
ganze Flasche Korn spendieren mi.i13ten. Er setzte drei ~la
schen dagegen. Die Wette wurde geschlossen, und ab gmgs 
in die nachste Kneipe, neben der ein Kramladen war. Neben 
dem Ladentisch stand die Heringstonne. Der Kaufmann 
wurde eingeweiht, und alle harrten gespannt des He~~n~s
gerichts aus der Tonne. Der alte A. K . holte sich gemuthch 
einen Schemel, setzte sich darauf und starrte in die Tonne. 
Als den Zuschauern die Zeit zu lang wurde und sie ihn auf
forderten, doch zuzulangen, lachte er nur und sagte seelen
ruhig: „Wieso soll ich zulangen; der Hering soll rauskommen, 
aber er kommt ja nicht!" 

Jetzt merkten die Kollegen, da13 sie reingelegt wurden, 
Dem Erzahlen nach hatten sie anstandslos bezahlt. Der 
Alte hatte gewonnen. Das liegt nun 35 Jahre zuriick. Den 
alten Herrn deckt !angst der Rasen. Sein „Bimmchen" trank 
er vor und nach dem Essen bis ins 90. Lebensjahr, und 
es hat ihm nichts geschadet. 

W.J, 

Kalbfleisch statt Bratgans 
Unsere Schneidemi.ihler Hfd. Hedwig Bus c h in Wolfen

bi.ittel erinnert sich an ihre Zeit in Schneidemi.ihl: „Bei einem 
Einkauf wurde mir recht weh ums Herz, als ich die vielen 
Ganse im Geschaft hangen sah. Ach, was haben doch auch 
wir zu Hause verkauft und ausgeschlachtet! Oft haben meine 
Madchen und ich bis spat in die Nacht damit zu tun gehabt; 
denn zum „Gansesauer" (Schwarzsauer oder auch .Ganse
wei13sauer) gehorten auch die Wickelfi.i13e. Und es waren so 
bekannte Herren, die jedes Jahr kamen und sich zwei bis 
drei ganze Ganseklein bestellten. Da hatte ich ein besonderes 
Erleben. Ein Schneidemi.ihler Witwer heiratete eine ganz 
junge Berlinerin. Sie kamen von der Hochzeitsreise zuriick, 
und er kaufte eine Bratgans. Am 1. Feiertag, ich war gerade 
aus der Kirche zuri.ick, klingelte es. Ich offnete und traute 
meinen Augen nicht. Der Kunde stand wieder da mit einer 
Bratpfanne unter dem Arm und klagte sein Leid. Die Gans 
war wie ich feststellte, nicht ausgenommen. Eine peinliche 
Sache; und die junge Frau sollte es auch nicht wissen. So 
nahm der Kunde Kalbsschnitzel mit. Und das ais Festtags
braten!" 

Der „HiihnerfUhler" 
Den Spitznamen „Hi.ihnerfi.ihler" hatte ein ehem. Deutsch 

Kr o ner, dem das Eierlegen in seinem Gefii.igelhof nicht 
schnell genug ging. So befummelte er dann und wann das Fe
dervieh ob es noch nicht so weit sei. So tat auch ein Klein
bauer ~us S c h r o t z, der einem befreundeten Gastwirt in 
S c h n ei d em i.i h 1 eine Steige Eeier mitbringen sollte. Aber 
wie er auch in den verschiedenen Nestern nachsuchte, es ka
men nur 19 Stiick zusammen. Deshalb schnappte er sich die 
erste beste Henne, die er ebenfalls auf Eier untersucht hatte, 
steckte sie in einen Korb und fuhr los. Als er bei seinem 
Freund ankam, merkte derselbe, da13 an der Steige 1 Stiick 
fehlte. Ehe er jedoch reklamieren konnte, griff unser Bauer 
in den mitgebrachten Korb, hob die Henne empor, und siehe 
da, sie hatte pfiichtschuldigst ihr Ei gelegt. Ja, Hiihnerfiihler 
verstehen schon ihr Geschaft. 
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Der beste Hirschbraten 
Die Vorbereitungen ftir die Feiern zum Geburtstag S. M. 

des Kaisers waren in vollem Gange. In den Schulen wurden 
Gedichte gelernt. In den Garnisonen wurden die Musketiere 
im Parademarsch geschliffen - jedoch nur vormittags -
abends tibten die schauspielerisch talentierten Soldaten vate't
Iandische Theaterstticke. Im kleinsten Dorf bereitete der 
Krieger- Verein die Kaiser - Geburtstagfeier vor. Auch der 
Lehrer tibte mit der reiferen Jugend irgend ein Theatersttick 
ein. In Z. waren die Vorarbeiten in vollem Gange. Lehrer L. 
hatte nicht nur alle Hantle voll zu tun. Nur der Herr Amts
vorsteher machte ein sorgenvolles Gesicht, bis er seinem 
Sekretar sein Leid geklagt hatte: er habe zum hohen Tage 
zwar einen Gast, aber keinen entsprechenden Festbraten. Der 
Sekretar beruhigte ihn und versprach ftir einen e x q u i -
sit en Brat en zur rechten Zeit zu sorgen. 

An einem der nachsten Tage ging der Herr Amtssekretar 
zu seinem Freund, dem Gemeindeschoffen, und bat ihn, fur 
ihn den leichten Schlitten anzuspannen. Hinein ging es in 
die Forst. Es war um die Mittagszeit. L. wul3te, der Revier
Forster sal3 beim Mittagessen und machte hinterher sein 
Schlafchen. Er wufite aber auch, wo der Forster eine Espe 
hatte schlagen lassen, und dal3 dart um diese Zeit ein Rudel 
Damhirsche stand, das sich an den Knospen und jungen 
Zweigen delektierte. Der Schnee knirschte unter den Kufen. 
Der Schlitten fuhr langsam an die Hirsche heran, der Fahrer 
griff unter den Sitz, holte die Btichse hervor, setzte sie zu
sammen, lud, - suchte sich mit sicherem Blick das beste 
Stiick aus -, legte an, zielte, winkte mit dem Zeigefinger 
und ein junger, feister Hi r s c h 1 ag im F e u er. Schnell 
vom Schlitten herunter, das Wildbret ergriffen, zum Schlitten 
hin, ins Stroh mit ihm, eine Decke drtiber, die Spuren mit 
einem Zweig verwischt. In fiottem Trab ging es zuriick ins 
Dorf bis vor das Schulhaus. Das Wild wurde im Keller ver
staut. 

Froh brachte L. das Gespann zu seinem Besitzer. Zu Hause 
hatte er noch eine Menge Arbeit vor sich: den Hirsch aus der 
Decke schlagen, ausweiden, zerlegen und die besten Stticke 
auf den Dachboden hangen. Nach einigen Tagen brachte der 
Herr Sekretar personlich einen Schlegel zum Herrn Amts
vorsteher. 

Der Tag vor Kaisers Geburtstag kam heran, zufallig war 
es ein Samstag. Der Gast, Forstmeister R., war erschienen. 
Oberst a. D. K. hatte sich in die Uniform geworfen, und ab 
ging es als Ehrengaste zur Feier des Kriegervereins nach Z. 
Es lief alles wie am Schntirchen. 

Im Hause des Amtsvorstehers erwartete den Hausherrn 
und seinen Gast ein reichgedeckter Tisch mit dem bewunten 
Festtagsbraten. Nach dem Essen, als das erste Glas auf das 
Wohl des Landesftirsten geleert war, fragte der Gast: „Was 
war das fur ein wunderbarer Braten?" „Na, raten Sie mal!" 
„Es schmeckte wie Wild!" „Es war ein Hirschbraten!" Der 
Forstmeister sank in sich zusammen und stohnte ganz ver
zweifelt: „Urn Gotteswillen, es ist doch Schonzeit, wir haben 
uns mit s chu 1 di g gem ach t; Unkenntnis schtitzt vor 
Strafe nicht." Nach der zweiten Flasche wurde nicht mehr 
von dem Hirsch gesprochen, und als beim Abschied die 
Freunde sich die Hantle driickten und sich tief in die Augen 
sahen, bekannten sie einmtitig, dal3 noch nie eine Geburts
tagsfeier so schon gewesen ware wie dieses Mal und daran 

Schneidemi.ihler Seminartreffen in Bri.ihl 

Wie der Sprecher der „Ehemaligen" des Seminars Schnei
demtihl mitteilt, steht das Bundestreffen 1969 in der Zeit 
vom 26. bis 30. Mai fest, zu dem alle ehemaligen Praparanden 
und Seminaristen, deren Angehorige, die ehemaligen Schiller 
und Schtilerinnen der Seminartibungsschule und auch alle 
Schneidemtihler Kollegen herzlich eingeladen sind. Auftakt 
ist am Pfingstmontag urn 19.00 Uhr im Restaurant „Zum 
Landsknecht" in der Schlol3stadt Brtihl. Urn 1. Anmeldungen 
mit allen Wtinschen und Dbernachtungstagen bittet der Aus
richter, Hfd. Walter Mae der, 504 Brtihl-Badorf, Akazien
weg 14. 

Am Donnerstag wird das Treffen nach einer Rheinfahrt 
in Bad Honnef unter Ftihrung von Hfd. Ww. Bohle geb. 
Jendrossek fortgesetzt und klingt Freitag mit dem Besuch 
von Konigswinter und Drachenfels aus. Acht Berliner haben 
bereits zugesagt. 

Na, ich danke 
In Rogasen ist 's zum Rasen, 
In Tremessen gibt 's nichts zu essen, 
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In Bentschen gibt 's schlechte Menschen, 
In Samter ist 's noch verdammter 
und Schonlanke, - na, ich danke. 

(Ostdeutscher Spottvers) 

hatte nur - aul3er dem guten Tropfen - der vorztigliche 
Hirschbraten schuld! 

Besinnliche Jagdepisode in der Kleinen Heide 
Unser Hfd. Landgerichtsdirektor Berndt berichtete schon 

vor Jahren zur Titelfrage eine „niedliche Episode" aus dem 
Schneidemtihler Jagderleben.: 

Im Jagdverein, der sich die „Kleine Heide" gepachtet hatte, 
leitete OberfOrster Niedrig eine Treibjagd. Zu Beginn sagte 
er: „Ich bitte urn Entschuldigung, meine Herren, wenn ich Sie 
heute nur mit Namen anstelle; denn wenn ich sagen wtirde: 

~~~~=~ ~~~e~.i,:e~~r~'~k~~~e w!1~~n n~r H;~~n6 a~fre~~~e~ 
zusammen. Aul3er mir waren vertreten die Bankdirektoren 
Laschert (Reichsbank), Bandte und Radtke (Provinzialbank), 
Schlachthofdirektor Dr. Klawitter und Gasanstaltsdirektor 
Wtinsche. Wer der 7. war, weil3 ich heute nicht mehr. Viel
leicht ist noch einer der alten Waidgesellen am Leben und hat 
hieran Interesse." 

„Toller Bamberg" contra „Till Eulenspiegel" 
Ein Amtskommissar im Warthegau erhielt von oben den 

Auftrag, den polnisch klingenden Namen seiner Gemeinde 
zu verdeutschen, und zwar binnen 8 Tagen. Da war guter Rat 
teuer. Zunachst versuchte es also das Gemeindeoberhaupt mit 
einer D b e r s e t z u n g i n s D e u t s c h e. Doch das war 
nicht so einfach, denn es gab kein treffendes deutsches Wort 
fur den Polen-Namen. Man hatte etwa auf „Till Eulenspiegel", 
den grol3en Spal3macher und Schelm, ausweichen mtissen. So 
wurde dann der Name Eulenspiegel bei der Regierung ein
gereicht, aber man hatte die Rechnung ohne den Wirt ge
macht, denn schon 3 Tage spater kam von der vorgesetzten 
Behorde prompt die Antwort zurtick, in der es hiel3: „Die 
neue Ortsbezeichnung kann nicht genehmigt werden, da sie 
nicht ernsthaft genug gewahlt und zu W i t z e 1 ei en A n -
1 a l3 gibt. - Neuer Vorschlag in 8 Tagen." 

Da juckte dem Amtskommissar, der ein pfiffiger Vlestfale 
war, das Fell, und er dachte, wenn die Herren da oben Eulen
spiegel nicht anerkennen, dann wollen wir es mal mit dem 
tollen Bamberg probieren. Gesagt, getan, und dieser Name 
ging glatt durch, so dal3 ktinftig eine deutsche Gemeinde nach 
dem grol3en we st fa 1 is c he n L ii g en b ar o n genannt 
wurde. 

Der Schreck nach Mitternacht 
Lange nach Mitternacht waren die Skatfreunde beisam

men gewesen. Nichts Boses ahnend, ging einer dieser Skat
freunde seiner Wohnung zu. Diese lag in Deutsch Krone 
(Tempelburger Stral3e) gegeniiber von Renkawitz. Auf ein
mal, er traut seinen Augen nicht, sieht er ein Sttick Wild auf 
sich zukommen. Es ist ein Hirsch. Er versucht durch „in die 
Hantle klatschen", durch Trampeln mit den Fti13en, das Tier 
zu verscheuchen. Nichts half. Der Hirsch schien durch diese 
Gerausche noch erregter zu werden. Er senkte das Geweih 
und kam im Tempo auf den Mann zu. Zum Gltick stand vor 
dem Hause des Bauern, wo spater Dr. Renkawitz sein Haus 
baute, ein leerer Leiterwagen. Kaum war er aufgestiegen, 
war der Hirsch schon da. Er forkelte mal von dieser, mal von 
jener Seite gegen die Leitersprossen. Die Rufe des Skat
bruders urn Hilfe wurden nicht gehort. Erst gegen Morgen, 
als Passanten zum Westbahnhof gingen, konnten diese Hilfe 
herbeiholen und den Hirsch verscheuchen. Hildegard Marin 

Erfreulich ist die Feststellung, dal3 bereits eine Reihe der 
al ten Ehemaligen ihr Interesse durch ein Abonnement des HB 
bekundeten und auch zur „Feder" griffen. „Mit der Buch
handlung Sem r a u in der Kleinen Kirchenstra13e bin ich 
nicht verwandt; ich heil3e Semerau", berichtigt Hfd. Karl S. 
unsere Geburtstagsmeldung. 

Zum zweiten Male wurde nun schon Hfd. Konrektor i. R. 
Joseph Pre 11 witz (Breite Stral3e 33, Sem. 08/ 11) in Rund
schreiben totgesagt, erklarlich allein dadurch, dal3 die Prell
witze am Seminar zahlreich waren. „Verstorben soll Josef P. 
(Sem. 07 I 10) sein, der zuletzt in Hamburg gewohnt haben 
soll. Wir waren aber nicht verwandt. 

Erich D o wid ei t (Sem. 22 / 25) meldet aus 465 Gelsen
kirchen, Bismarckstra13e 127, dal3 er nach einem Schlaganfall 
im Januar 1968 nun auch in den Ruhestand getreten ist. 
Unbekannt verzogen sind Bruno Roenspiel3 (15 / 18) in 41 Duis
burg-Hamborn und Eugen Sturm (12 / 15) in Lipprandorf liber 
Hal tern. 
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Wie' s ~abrim war 
„ ... und wenn Hechte drohnen" 

Von Williy Be n ze 1 

Auch in unserer Heimat Westpreul3en war es eine grol3e 
Seltenheit, wenn Anfang November schon so grol3e Fri:iste 
auftraten, dal3 die Seen zufroren und sich eine geschlossene 
Eisdecke iiber die ganze Fliiche bildete. 

Der Tag Allerheiligen, der 1. November, war schulfrei. 
Mein Freund Alfred wurde an diesem Tage von seinem 
Vater, dem Brennerei-Verwalter Post, zum Bahnhof Stranz 
(Kreis Deutsch Krone) geschickt, urn nachzufragen ob der 
Waggon mit den bestellten leeren Spiritusfii.ssern a'ngekom
men sei, denn die Steuerbeamten wollten am nachsten Tag 
den Spiritus abnehmen. 

Der Bahnhof Stranz liegt etwa zwei Kilometer vom Dorf 
entfernt, der Weg dorthin filhrt am Dyck se e vorbei. Mit 
Erstaunen stellte Alfred fest, dal3 der See zugefroren war. 
Er kam bald, urn mir die freudige Nachricht zu iibermitteln. 
Wir begaben uns gleich zum See, muBten aber, wie wir schon 
ahnten, feststellen, dal3 das Eis noch zu diinn war, urn uns 
tragen zu ki:innen. Wir versuchten zwar ein biBchen zu schlit
tern, aber es knisterte und knasterte und wenn junges 
Eis auch nicht so leicht bricht wie altes, 'morsches Friihjahrs
eis, so war an „ H e c h te dr i:i h n en " doch noch nicht zu 
denken. Wenn es doch nur schi:ines Wetter bleiben und in 
der Nacht tiichtig frieren mi:ichte, dann ki:innte es morgen 
fur unser Vorhaben gut sein. Aber, man durfte doch gar 
nicht daran denken, morgen war doch wieder Schule! So 
ohne weiteres durften wir sie nicht schwanzen; denn unser 
alter Lehrer schrieb mit seinem meterlangen Rohrstock eine 
gute Handschrift, dann konnten wir vielleicht lange nicht 
richtig sitzen. So blieb uns nur die Zeit zwischen 11.00 und 
13.00 Uhr, denn nachmittags war auch Unterricht. 

Wir hielten uns auch nicht lange am Dycksee auf, denn filr 
den evtl. morgigen Fangtag mul3ten noch manche Vorarbeiten 
gemacht werden. Zunachst muBten die „Dri:ihnkniippel" her
bei; aber wo waren die? Im vergangenen Winter hatten wir 
sie gar nicht gebraucht. Reif und Schnee hatten das Eis un
durchsichtig und unsere Freude dadurch zunichte gemacht. 
Nach einiger Dberlegung fand ich sie im Holzschuppen unter 
dem Dach versteckt. Das waren etwa eineinhalb Meter lange 
Stamm-Enden von jungen Birken, die unten armstark und 
am oberen Ende gut umfal3bar sein muBten. Sie hatten nicht 
ganz die Form von Golfschlagern, unten waren sie nicht so 
stark gekrilmmt und wurden auch anders gehandhabt. Urn 
die Fische zu betauben, wurde damit von oben liber dem 
Kopf der Hechte auf das Eis geschlagen. 

Gute Dr i:i h n k n ii pp e 1 zu finden war nicht leicht. Schon 
beim Pilzesuchen und Beerensammeln hatte wir die Augen 
nach solchen Wunschgebilden offen. Junge Birken, die von 
ihren Nadelholznachbarn so ilberwachsen und unterdriickt 
waren, dal3 sie nicht gerade in die Hi:ihe schiel3en konnten, 
sondern erst seitlich ausweichen mul3ten, urn sich in eine 
Liicke zu schieben, damit sie doch auch ihr Licht- und Luft
bediirfnis befriedigen konnten, urn dann nach jahrelangem 
Kiimmern weiterwachsen zu ki:innen, waren fur unseren 
Zweck gerade richtig. Das untere Ende des Stammchens hatte 
dann meistens die gewiinschte Kriimmung und war so ver
wimmert und seine Faserbildung so verwachsen, dal3 es selbst 
bei starksten Schliigen auf das Eis nicht spaltete. Die beiden 
Knilppel, die ich jetzt in den Handen hielt, hatten diese guten 
Eigenschaften, dal3 sie gut ausgetrocknet waren, konnte nur 
den Erfolg verbessern. Noch muBten aber die Holzpantoffel, 
mit denen wir sehr gut umgehen konnten, und die fur unsere 
J a g d a uf Hec h te besser als Schuhe oder Stiefel geeignet 
waren, hergerichtet werden. Das bereitete mir keine grol3en 
Schwierigkeiten. Ein vier Millimeter starker Draht der etwas 
Hinger als die Pantoffel sein muBte, wurde an beiden Enden 
so umgebogen, dal3 die Zacken vorn in die Spitze und hinten 
in den Absatz eines Pantoffels eingetrieben werden konnten. 
Dadurch erhielt er eine Gleitschiene, die filr uns b es ser 
a 1 s ei n S c h 1 i t t s chu h war. Der Ful3 steckte lose in 
dem Gleitpantoffel. Der andere. Pantoffel wurde erst auf dem 
Eis durch ein altes, dickes Tucłi, das fest mit Mittelful3 und 
Pantoffel umbunden war, fertig gemacht. Wahrend der Ful3 
in dem Gleiter fest auf dem Eis stand, setzte man sich durch 
Abstol3en mit dem anderen in gleitende Bewegung. Das Tuch 
verhinderte ein Abrutschen vom Eis und ermi:iglichte ein 
fast gerauschloses Vorwartskommen. So befuhren wir, ein
spannig wie wir sagten, in Ufernahe langsam und mit wachen 
Sinnen uns geeignet erscheinende Stellen. Es gehi:irte schon 
ein sehr gutes Auge dazu, urn ruhig stehende Fische durch 
das Eis in abgesunkene Wasserpflanzen rechtzeitig zu er
kennen. Besonders Hechte wurden durch die der Umgebung 
angepaBte Schutzfii.rbung leicht iibersehen. 

Wir hatten Gluck. In der Nacht vom 1. zum 2. November 
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hatte es ungewi:ihnlich star k g ef ro re n. Das Eis muBte 
jetzt stark genug und klar und durchsichtig wie Glas sein. 
Wenn doch nur die Schule nicht ware! Aber damit muBten 
wir uns abfinden. Mutter hatte gestern an meinen Han
tierungen Hingst gemerkt, was ich vorhatte. Als ich ihr heute 
friih sagte, dal3 ich in der Mittagszeit mit Alfred gerne nach 
den Hechten sehen mi:ichte, hatte sie gar nichts dagegen. 
iSie wiirde mir, da ich zum Mittagessen wohl nicht da sein 
ki:innte, eine Schnitte mehr mitgeben. Wir sollten aber recht 
vorsichtig sein und uns nicht weit auf den See hinauswagen. 
In dieser Hinsicht konnte ich Mutter beruhigen. Ich machte 
ihr klar, dal3 wir Hechte, die tiefer als 60 cm standen, nicht 
dri:ihnen konnten. Die kippten, selbst auf einen gut aus
gefiihrten Schlag, hi:ichstens etwas auf die Seite, waren dann 
aber sehr schnell verschwunden. Es konnte heute also hi:ich
stens nasse Rosen geben. 

Die beiden Dri:ihnkniippel hatten wir gestern abend schon 
auf halbem Wege zum K 1 ot z o ws ee in den Brombeer
hecken am Jungfernbruch versteckt; denn so schwer bewaff
net konnten wir doch nicht in die Schule gehen! Auch die zu 
unserer Jagd hergerichteten Holzpantoffeln hatten wir dort 
sicher verborgen. Fischbeutel in die Tasche zu stecken, hatten 
wir auch nicht vergessen. 

Kaum war der Unterricht zu Ende - unser junger Lehrer 
hatte schon ein paar Minuten vor 11.00 Uhr Schlul3 gemacht 
- da waren wir beiden, sehr passionierten Fischer, am lieb
sten in schnellem Lauf davongestilrmt. Das ging aber nicht, 
denn dann hatten die anderen Jungen doch wissen wollen, 
was uns so zur Eile antrieb, und sicher hatten wir einen 
oder den anderen im Gefolge gehabt. Das muBte vermieden 
werden; beim Hechtedri:ihnen sind zwei Fill3e oft schon zu
viel. Kaum war aber die Dorfstral3e leer und der Weg zum 
Sandkrug frei, da trabten wir los; zuerst zu den Brombeer
hecken und dann zum Klotzowsee. Die Seesei te am Deutsch 
Kr o n er S ta d twa 1 d war wohl zum Angeln besser geeig
net, fur unsere heutigen Zwecke erschien uns die Seite unter 
dem S c h 1 o l3 b erg giinstiger, besonders auch deshalb, weil 
sie naher lag, und wir mit Zeitdruck rechnen muBten. Zu
nachst mul3te aber noch erprobt werden, wie dick das Eis 
war und wie stark wir mit unseren Knilppeln draufschlagen 
mul3ten, urn eine schi:ine „Blume" zu bekommen, das heil3t, 
dal3 das Eis auf unseren Schlag hin in sich so splittern mul3te, 
dal3 es bei Lichteinfall in allen Regenbogenfarben schillerte. 

Als wir an den See kamen, hatte uns eigentlich im Ver
gleich zu unserem -·engen Schulzimmer das Herz vor lauter 
Freude aufgehen miissen. Wie ein grol3er Spiegel lag der See 
vor uns, weit gegeniiber der Stadtwald. Goldbraun leuchtete 
das Herbstlaub der Eichen und goldgelb das der Buchen und 
einzelnen Birken im herrlichen Sonnenschein zu uns herilber. 
Dazwischen hoben sich die ernsten Nadelhi:ilzer dunkelgriln 
von ihrer Umgebung ab. An unserer Seeseite war ein heim
liches Wispern und Rauschen im grilngelben Schilfrohr, das 
vom Ufer her mit noch dunkelgriinen Erlen eingesaumt war, 
die aber nach diesen Fri:isten ihr Laub schon fallen liel3en. 

Zum Geniel3en all' dieser Schi:inheiten war heute leider 
keine Zeit. Auf hellem, sandigem Untergrund, wo keine 
Fische standen, konnten wir jedes Steinchen sehen und hier 
auch unsere Pr ob es c h 1 age a us f ii hr en, die uns voll
auf befriedigten. Wir brauchten nicht zu vorsichtig zuzu
schlagen, sondern konnten unsere Knilppel schon kraftig auf 
das Eis donnern. Bei jedem Schlag hatten wir die gewilnschte 
„Blume", in etwa Schreibheftgri:il3e. 

Nach kurzer Besprechung trennten wir uns, wollten aber 
immer in Hi:irweite bleiben, damit gegebenenfalls einer dem 
anderen zu Hilfe kommen konnte. Alfred wollte nach rechts 
gehen und die lichten Stellen der Schilfgelege unter dem 
Schlol3berg abpirschen. Ich ging nach links, denn am Einlauf 
des Fliel3es, das vom Me 11 ens ee das iiberschiissige Wasser 
in den Klotzowsee filhrte, versprach ich mir Erfolg. Urn die 
Fische, die in der Nahe des Ufers standen nicht zu sti:iren, 
legte ich den Weg bis dahin am Ufer zuriick. 

Am Fliel3 angekommen, sah ich (wie das die Regel ist), 
dal3 der See am Einflul3 nicht zugefroren war. Hier war also 
gri:i13te Vorsicht geboten. Es hatte wohl den Anschein, als ob 
die Wassertiefe kaum iiber einen halben Meter betrug, aber 
vom Angeln her wuBte ich, dal3 der Schein trog. Wer in den 
angespiilten Schlick und Schlamm geriet, konnte bis unter 
die Arme darin versinken. Weil aber die Hechte, wenn sie 
hier ilberrascht wurden, gleich ·zum offenen Wasser strebten 
und dort auf Nimmerwiedersehen verschwan
d en, machte ich es wie die Jager bei der Hilhnerjagd. Sie 
nehmen die Treiben von der Grenze her, urn die Hiihner
vi:ilker weiter hinein in ihre Jagd zu drilcken. Das hatte ich 
als Wildtrager und Aufpasser, wo die Hiihner einfielen, schon 
oft genug mitgemacht. Meistens schlugen solche Unterneh
mungen fehl; denn die Hiihner strichen iiber die Ki:ipfe der 
Jager hinweg, doch liber die Grenze, und der Erfolg war 
nach vielem Knallen meistens sehr gering. 

(Wird fortgesetzt) 
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Geburtstage aus dem Kreis Deutsch Krone 
95 Jahre am 16. Marz Lehrer-Witwe Emma Go 11 n i ck, 

fr. Schulzendorf, jetzt 423 Wesel, Martini-Stift. 
90 Jahre am 22. Februar Frau Agnes Po 1 z i n, fr. Ruschen

dorf (Gastwirtschaft), jetzt 5591 Lutzerath (Mosel). 
88 Jahre am 24. Februar Ldm. Antonie Kubis c h, fr. 

Schloppe, jetzt 29 Oldenburg, Norderstr. 19. 
86 Jahre am 1. Februar Frau Anna Bo 1 d t geb. Giede, fr. 

Schrotz, jetzt beim Schwiegersohn Artur Jodszuweit und 
Tochter Grete verw. Pfiugradt in 56 Wuppertal-Ober
barmen, Ackerstra13e 7. 

84 Jahre am 22. Februar Frau Amanda Kar g er geb. Kropp, 
fr. Schloppe, jetzt 41 Duisburg-Hochfeld, Wortherstr. 38. -
Am 7. Marz Steuerinspektor a. D. Karl Be hr ens, fr. 
Deutsch Krone, jetzt 3501 Zierenberg (Bez. Kassel), Ober
elsunger Str. 3. - Am 14. Marz Frau Minna Brandt 
geb. Wenzel, fr. Schloppe, jetzt 5221 Bierenbachtal/Wald
brol, Wichlerstra13e. 

83 Jahre am 22. Februar Frau Emma Sc hic k e geb. Bru
nisch, fr. Schloppe, jetzt 865 Kulmbach, Johann-Brenk
Stral3e 4, Altenheim. - Am 27. Februar Ldm. Frieda 
Wed e 11, fr. Prellwitz, jetzt 2211 St. Margareten (Wilster). 

81 Jahre am 3. Januar Oberstudiendirektor i. R. Max Ro h -
we r der, fr. Staatl. Gymnasium Deutsch Krone (Her
mann-Lons-Schule), jetzt 476 Werl (Westf.), Salinen
ring 63. 

80 Jahre am 26. Februar Landwirt Bruno Z i.i 1 s do r f, fr. 
Schulzendorf, jetzt mit seiner Frau Martha geb. Polzin 
in 5 Koln-Miilheim, Triberger Weg 25, beim Schwieger
sohn Karl Fuchs und Tochter Maria. - Am 8. Marz Ldm. 
Gartnereibesitzer i. R. Wilhelm Sc he i ner t, fr. Schlop
pe, jetzt X 202 Altentreptow (Meckl.), Stral3e d. Zukunft 4. 

79 Jahre am 26. Februar Ldm. Kaufmann Paul Ma n the y, 
fr. Mark. Friedland, jetzt 2077 Trittau-Billetal, Hirsch
koppel 1. 

78 Jahre am 4. Februar Bahnhofsvorsteher i. R. Hermann 
Gr as s, fr. Mark. Friedland, jetzt 32 Hildesheim, Neue 
Stral3e 24. 

76 Jahre am 23. Dezember 1968 Studienrat i. R. Paul Sc hi -
kor o ws k y, fr. Deutsch Krone (Gymnasium), jetzt 
4 Di.isseldorf, Josefstral3e 13. - Am 12. Januar 1969 Re
vierfOrster i. R. Wilhelm Meyer, fr. Forsthaus Dype, 
jetzt 504 Bri.ihl bei Koln, Ludwig-Jahn-Stral3e 28. - Am 
17. Februar Frau Emilie Sc ho e p f s geb. Li.ibcke, fr. 
Schloppe, jetzt 5141 Hilfrath/Erkelenz, Kleiststral3e 36. 

75 Jahre am 12. Januar Dr. Johannes Kar a u, fr. Jastrow, 
jetzt 316 Lehrte, Goethestr. 21. - Am 25. Februar Ldm. 
Fischermeister i. R. Willi U 1 r ich, fr. Schloppe (Garten
stral3e), jetzt 28 Bremen, Kulenkampff-Allee 142. 

74 Jahre am 26. Februar Frau Emma S c hr 6 de r geb. 
Manthey, fr. Schloppe, jetzt 498 Bi.inde-Ennigloh, Haupt
stra13e 20. - Am 7. Marz Witwe Stanislawa Be y er geb. 
Machny, fr. Lebehnke, jetzt 43 Essen-Dellwig, Ripshorster 
Stral3e 338, bei der Tochter-Familie Gertrud Rosendahl 
(fr. Schneidemi.ihl). Der Ehemann Franz B. verstarb am 
4. Februar 1968. 

Aus dem Berufsleben 
Sein Staatsexamen ais Dipl.-lng. bestand an der Tech

nischen Universitat Dresden Joachim Qua st, der ji.ingste 
Sohn von Ldm. Bauer Hermann Qu., fr. Schloppe, jetzt X 202 
Altentreptow, Breitscheidstral3e 2. 

Mit „Sehr gut" den Dr. chem. gemacht (magna cum laude) 
hat an der Universitat Marburg (Lahn) Hartmut Jung, 
Sohn von Dipl.-Ing. Hans J. und seiner Frau Margarete geb. 
Bosse, fr. Deutsch Krone, jetzt 3011 Gehrden liber Hannover. 
Der neue Dr. ist bei der bekannten Pharmazie-Firma Boh
ringer in Mannheim mit Forschungsarbeiten betraut. 

Zum Steuerbevollmachtigten von der Oberfinanzdirektion 
Di.isseldorf wurde Hfd. Martin S chu r, gebi.irtig aus Stabitz, 
Kreis Deutsch Krone, bestellt. Er wohnt jetzt in Di.isseldorf
Oberkassel, Oberkasseler Stral3e 110. 

Die Kieler Grenzmarkgruppe 
fi.ihrte am 12. Januar im „Kaiser Friedrich" mit dem alten 
Stamm wieder einen Heimatabend durch, bei dem Hfd. Strey 
bereits den letzten Bericht vom Besuch der Heimatstadt 
Schneidemi.ihl geben und mit Dias ilber den polnischen Aus
bau der Stadt beleben konnte. Die erstmalig hier gezeigten 
Kurzfilme unterstrichen in ihrem Gegensatz von zehn Jahren 
die baulichen Veranderungen. Viel Freude 16sten auch die 
Dias vom Kinderfest der Gruppe 1968 aus, das in diesem 
Jahr wiederholt werden soll. Das n ach st e Tref fe n soll 
im Marz stattfinden. 
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Geburtstage aus Schneidęmiihl 
95 Jahre am 10. Marz Witwe Cacilie Las et z ki (Krojanker 

Stral3e 62) in X 2402 Wismar-Vordorf, Karl-Marx-Str. 20. 
93 Jahre am 15. Marz Witwe Klara Sc hu 1 z (Berliner Str. 6 

und Baggenweg) in 553 Euskirchen, Billiger Stral3e 36, 
bei der Tochter Gerda Helmchen. 

91 Jahre am 18. Marz Witwe Anna Berger (Ziegel- und 
Martinstr. 47) in 52 Siegburg, v.-Stephan-Str. 26. 

90 Jahre am 9. Februar Frau Rosa R i e ck geb. Strohschein 
(Wilhelmsplatz 21 bzw. Konigsblicker Str. 7), jetzt bei 
Tochter Margarethe und Schwiegersohn Rudolf Simonsky, 
28 Bremen 20, Wienhauser Str. 4. Die Jubilarin ist noch 
geistig sehr rege und studiert gewissenhaft ihr Heimat
blatt. 

89 Jahre am 17. Marz Eisenbahn-Obersekretar i. R. Kuno 
Ze per n i ck (Uscher Str. 3/4) in X 2142 Ducherow, Dorf
platz 7. 

88 Jahre am 13. Marz Fr. Mathilde Wie n k e (Buddestr. 10, 
zuletzt Quiram) in 241 Molln, Schneiderschere 2. - Am 
14. Marz Eisenbahn-Assistent i. R. Hermann Son n en -
bur g (Gi.iterbahnhofstral3e 6, Obst- und Gemi.isehandel) 
in 1 Berlin 13, Toeplerstral3e 11. - Am 23. Marz Lok
fi.ihrer i. R. Berthold Kr i.i g er (Breite Str. 25) in 1 Ber
lin 36, Mariannenplatz 25. 

87 Jahre am 30. Marz Fabrikbesitzer Willi Mae r te n s 
(Forststr. 1) in 44 Munster, Nienkamp 82. 

86 Jahre am 5. Marz Friseurmester i. R. Rudolf Sp i ck er -
ma n n (Gartenstral3e 20) in X 30 Magdeburg, Denhardt
stra13e 12. - Am 6. Marz Fr. Ottilie Pr ie b e (Gi.iterbahn
hofstral3e 6) in 206 Bad Oldesloe, Drosselweg 24, bei der 
Tochter Ursula Zaske. - Am 15. Marz Witwe Alwine 
W i n k 1 e r (Schmiedestral3e, Gastwirtschaft) in 5411 Als
bach liber Koblenz, Burgstral3e 78. - Am 18. Marz Fr. 
Emma F 61 t z (Jahnstral3e 16) in 28 Bremen, Scheffel
stra13e 15, bei Frau Schwarz. 

84 Jahre am 1. Marz Eisenbahn-Ladeschaffner i. R. Ernst 
D r e w i t z (Bromberger Str. 177) in 521 Troisdorf liber 
Koln, Karl-Peters-Stral3e 18. - Am 4. Marz Fr. Klara 
Pr od 6h1 (Sedanstral3e 3) in 462 Castrop-Rauxel, Lange 
Stral3e 62, bei der Tochter Hedwig Kaatz. - Am 7. Marz 
Hotelbesitzer-Witwe Alma B eh n ck e geb. Wittkowski 
(Preul3enhof) in 1 Berlin 45, Gardeschi.itzenweg 51. - Am 
29. Marz Witwe Emma Li er ma n n (Schi.itzenstral3e 84) 
in 6473 Gedern, Hauptstral3e 63. 

83 Jahre am 11. Marz Lehrer i. R. Alois Ho 11 en bach 
(Sem. 04/07) in 34 Gottingen, Am Kreuze 63 a. - Am 19. 
Marz Maurer i. R. Richard B 6 t t c h er (Eichberger Str. 17) 
in X 27 Schwerin-Gorries, Breite Stra13e 4. - Am 21. Marz 
Fr. Maria Z i s c h k e (Hohenweg 57) in 47 Hamm, Lippe
stral3e 40. - Am 30. Marz Verw.-Insp. i. R. Martin Bo ck 
(Albrechtstr. 119, Handwerkskammer) in 1 Berlin 46, Char
lottenstr. 48. - Am 31. Marz Fr. Else Mi e 1 k e geb. Abra
ham (Goethering 9) in 757 Baden- Baden, Hardstral3e 13. 

82 Jahre am 1. Marz Bauoberinspektor-Witwe Frieda Voigt 
geb. Aue (Ri.ister Allee 10 und Berlin) in 2353 Nortorf, 
Danziger Platz 1 a, wo auch die Tochter-Familie Anne
liese Meichler wohnt. - Am 4. Marz Witwe Ottilie Z i.i h 1 -
k e (Breite Stral3e 8) in 2347 Si.iderbarup. - Am 11. Marz 
Hfd. Johann Z a n der (Bismarckstr. 64) in 233 Eckern
fOrde, Stettiner Str. 30. - Am 16. Marz Fr. Julianne O t t 
geb. Lenz (Konigsblicker Str. 106) in X 35 Stendal, Li.ide
ritzer Str. 13. - Am 25. Marz Gemeindeschwester i. R. 
Elisabeth Bus se (Grunta!) in X 2081 Hohenzieritz bei 
Neustrelitz. - Am 27. Marz Witwe Gertrud Sc hi ro w 
(Berliner Stral3e 16) in 24 Li.ibeck, Richard-Wagner-Str. 5. 

81 Jahre am 1. Marz Witwe Kasimira Jung (Zeughausstr.) 
in X 15 Potsdam, Kunersdorfer Stral3e 1. - Am 3. Marz 
Witwe Martha S chu 1 z (Gneisenaustr. 49) in 3 Hannover
Kirchrode, Bleckstr. 20 a. - Am 4. Marz Fr. Klara Hart -
wig (Breite Str. 13) in X 1402 Bergfelde, Stolper Str. 16. -
Am 8. Marz Hfd. Gustav Gr am s (Heidestr. 8) in 3 Han
nover-Linden, Limmerstr. 104, bei der Tochter Irma Ple13-
wich. - Am 8. Marz Rektor i. R. Fr. W. Li.id t k e (Mar
tin-Luther-Schule) in 2 :f!amburg-Schenefeld, Fritz-Lau
Stral3e 1. - Am 10. Marz Hochschul-Inspektor Theodor 
Abraham (Friedrichstr. 20) in 2 Hamburg-Harksheide, 
Bargkoppel 12. - Am 11. Marz Rektor i. R. Josef N ie -
l3 en (Sem. 06/09) in 69 Heidelberg, Moltkestr. 7. - Am 
19. Marz Witwe Luise Voigt (Warterhaus Neustettiner 
Strecke) in X 1802 Brandenburg-Kirchmoser, Bahnhof
stral3e 3. - Am 25. Marz Hausschwester i. R. Else W e n -
ze 1 (Alte Bahnhofstr. 4) in 493 Detmold, Alter Post
weg 16. - Am 25. Marz Fr. Else Ja e g er geb. Stolt 
(Lange Str. 33) in 22 Elmshorn, Mi.ihlendamm 10. 

80 Jahre am 1. Marz Rentner Josef Wegner (Wisseker 
Str. 6) in Pila, woj Poznan, ul Robotnica 29. - Am 5. Marz 
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Rentner Theodor May (Kosliner Str. 12) in 6703 Lim
burger Hof, Hans-Sachs-StraBe 26. - Am 6. Marz Fr. 
Alwin Bus se (Haulii.nder. Str. 14) in 5 Koln-Sillz, Miln
stereifeler StraBe 62. - Am 16. Marz Oberheizer a. D. 
Josef Fr ac ko w i a k (Uhlandstr. 16) in 1 Berlin 12, 
SchlilterstraBe 78, bei der Tochter Helene Buchmann. -
Am 23. Marz Fr. Charlotte B 1 e ck geb. Sagert (Koehl
mannstr. 4) in 2 Hamburg-Harksheide, Ulzburger Str. 
8 b. - Am 23. Marz Hfd. Max Go 1 t z (Gneisenaustr. 13) 
in 21 Hamburg-Harburg, Hoppenstedtstr. 5. - Am 25. 
Marz Oberpostsekretar i. R. Otto Pi n n o w (Konigstr. 42) 
in 33 Braunschweig, Homrothstr. 7. - Am 26. Marz Fr. 
Maria Kr op i n ski geb. Kluck (Westendstr. 32) in 3428 
Duderstadt, Konigsberger Str. 12, bei der Tochter Elisa
beth Napiralla. - Am 27. Marz Witwe Helene W ras e 
(Krojanker Str. 8) in 28 Bremen-Seebaldsbriick, Einstein
straBe 10. - Am 23. Dezember 1968 Witwe Mathilde O s t 
(Alte BahnhofstraBe 15), jetzt 468 Wanne-Eickel, Claudius
straBe 31. - Am 4. Marz Witwe Alwine Bo e 1 ter geb. 
Bohn (Pl6ttker StraBe 46), in 4628 Altliinen, Waldhohe §8, 
bei der Tochterfamilie Waltraut Hesse. 

79 Jahre am 7. Marz Eisenbahnb. i. R. Leo Z odr o w (Breite 
Str. 29) in X 27 Schwerin, Karl-Marx-Str. 7. - Am 12. 
Marz Studienrat i. R. Willy S em r a u (Friedrichstr. 17) 
in 45 Osnabriick, SchulstraBe 44. 

78 Jahre am 21. Marz Fr. Minna Hass e (Karlstr. 44) in 
3 Hannover, Walter-Gieseking-Str. 20. - Am 23. Marz 
Fr. Luise Re im a n n (Neue Bahnhofstr. 9) in 867 Ingol
stadt, Bodenehrstr. 3. - Am 22. Marz Zugschaffner i. R. 
Joseph Fr 6h1 ich (Sandseeweg 6) in 6 Niedereschenbach 
liber Frankfurt, Sportplatzstr. 12. 

77 Jahre am 3. Februar Frau Anna We i Bh a up t, fr. Schnei
demiihl, spater Berlin N 4, jetzt 28 Bremen, Emtinghauser 
Weg 74. - Am 2. Marz Fr. Amanda Wie se (Plottker 
Str. 13) in 463 Bochum, Wittener Str. 97 /I, bei der Tochter 
Ingeborg Guse. - Am 7. Marz Fr. Kii.the Oster w a 1 d 
(Riister Allee 31) in 216 Stade, Timm-Kroger-Str. 26. -
Am 14. Marz Witwe Hedwig Fr 6 h 1 ich (Ackerstr. 67) 
in 415 Krefeld, Elisabethstr. 121. - Am 18. Marz Fr. Hed
wig B 61 ter (Gneisenaustr. 8) in X 1802 Brandenburg
Kirchmoser, Trennweg 3. - Am 22. Marz Fr. Toni Sp i 11 
wiederverh. Golz (Bromberger Str. 71) in 1 Berlin 34, 
Wilhelm-Stolze-StraBe 18. 

76 Jahre am 9. Marz Witwe Ida Hartman n (Brei te Str. 8) 
in 5047 Wesseling (Koln), Romerstr. 108. - Am 9. Marz 
Lehrerin a. D. Marie Ra u 1 f geb. Flatau (Werkstatten
straBe 1) in 46 Dortmund, Wellinghofer StraBe 56. - Am 
14. Marz Kaufmann Georg Beck (Jastrower Allee 32) 
in 6971 Unterschliipf, HauptstraBe 40. - Am 20. Marz 
Witwe Helene S c h we de (SchmiedestraBe 40) in X 301 
Magdeburg I, Briickfeld 5/ II. 

75 Jahre am 6. Marz Kaufmann Hugo N i ko 1 e y (Posener 
Str. 24) in 244 Oldenburg, Giddendorfer Weg 36. - Am 
8. Marz Frau Frieda Ha 1 be (Werkstattenstr. 6 und Bis
marckstr. 43) in 1 Berlin 51, Weinbrunner Weg 9. - Am 
9. Marz Frau Franziska Gier s (Gonner Weg 86) in 598 
Werdohl, Auf der Hardt 13, bei der Tochter Margarete 
Dreweck. - Am 16. Marz Frau Stanislawa Wargin (Kro
janker StraBe 140) in 48 Bielefeld, Auf dem langen Kamp 
105. - Am 25. Marz Hfd. Konrad Wie se (Memeler Str. 3) 
in 2358 Kaltenkirchen-Moorkaten liber Bad Segeberg. -
Am 28. Marz Frau Gertrud Z i t t w i t z („Artushof" und 
Breite StraBe) in 2353 Nortorf, Theodor-Storm-Str. 20. -
Am 29. Marz Witwe Kate Sm y rek geb. Schaefer (Fried„ 
richstraBe 24) in 405 Monchengladbach, Friedrichstr. 36. 

74 Jahre am 7. Marz Frau Margarete W r a as e (Neue Bahn
hofstr. 2) in 8458 Sulzbach-Rosenberg, Meilerstr. 11. -
Am 21. Marz Lehrerin i. R. Erika Mo e k (Konigstr. 72) 
in 325 Hameln, Zentralstr. 14. - Am 27. Marz Hfd. Erich 
N i ko 1 ei (Uhlandstr.) in 473 Ahlen, Kesselstr. 23. - Am 
30. Marz Frau Else Str a ub e 1 geb. Weidner (GroBe 
Kirchenstr. 20) in 8 Miinchen-Leim, Senftenauer Str. 2/ II. 

73 Jahre am 17. Marz Hfd. Margot Emm e 1 (Al te Bahnhof
straBe 17) in 1 Berlin 20, KronprinzenstraBe 7 b. 

72 Jahre am 4. Februar Frau Else Bat z geb. Zamzow (Gne
sener StraBe 25), jetzt 298 Norden-Siiderneuland, Alter 
Sportplatz 15. - Am 15. Marz Frl. Gertrud S chi ck 
(Hasselort 11) in X 1115 Berlin-Buch, Bielkenweg 16. -
Am 19. Marz Hfd. Franz Li et z o w (Tucheler Str. 12) in 
3257 Springe, Cadenberger Str. 21. - Am 23. Marz Hfd. 
Elfriede Ba u m (Neue Bahnhofstr. 1) in 3 Hannover
Wiilfel, A!Il Mittelfeld 111. - Am 23. Marz Witwe Marie 
W ro b 1 ew ski (Albrechtstr. 8/9) in X 110 Berlin-Pan
kow, KavalierstraBe 21. - Am 25. Marz Hfd. Otto Gr a -
bo w (GneisenaustraBe 2) in 48 Bielefeld, Hagerweg 7 f. 

71 Jahre am 29. Marz Geschaftsfiihrer i. R. Hugo Sc hm ud -
1 ach (RingstraBe 27) in 8561 Heubsch Nr. 68, Post Kasen-· 
dorf (Obfr.). - Am 30. Marz Schlosser i. R. Arthur Det t -
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Grinnerung an <Btrcbof rąallrr 
Anlii.Blich von 40 Jahren Berufsarbeit als Kirchenmusiker 

schreibt der Schneidemiihler B run o Li e b s c h (Biickeburg) 
nach folgende Erinnerung: 

Wenn ich heute zuriickschaue, ist es nach H. H. Propst 
Gramse der H. H. Bischof Maximilian Kaller der das Ge
meindeleben in Schneidemiihl f6rderte; beson'ders die Ent
wicklung junger Kleriker und Kirchenmusiker. 1926 ernannte 
der Hl. Vater ihn, der als Pfarrer von St. Michael (Berlin) zu 
uns kam, zum a p o s t o 1 i s c h en Ad m i n i s t r a t or von 
Schneidemiihl. Die meisten kann.ten ihn als Pralat Kaller. 

Seine ruhige, leutselige Art lieB von vornherein ein ver
traulich~s Verhaltnis entstehen bei allen, die mit ihm spra
chen. Seme. ersten Warte, da ich mich 1929 allzu tatendurstig 
urn ei?-e Anstel~ung bewarb, lauteten: „Junger Mann, Ihnen 
steht Ja nach die Welt offen. Warten Sie dach bitte bis die 
S ~· A?- to n ius kirch e (Uberbriick) gebaut ist; ode~ wachst 
mir em Kornfeld in der fiachen Hand?" - Die Antonius
kirche ging bald darauf der Vollendung entgegen. Inzwischen 
stellte ich eines Alltagsmorgens mein Konnen unter Beweis 
als„ ich ein R e q u i e m a 11 e i n singen und spielen sonte'. 
f'.ralat K. sang nach alter Gewohnheit das „Seelenamt" in 
tiefer Tonlage. Bemerken mochte ich, daB es nicht so ein
fach ist, mit jugendlicher Stimme eine groBe Kirche wie die 
Familienkirche zu fiillen; erst recht nicht in tiefer Tonlage' 
Dach die Probe gelang. · 

Die Gemeinde wurde durch einen Hirtenbrief liber das 
Thema „K~rc1!-enmusik" ermahnt, sich die vermehrte Pfiege 
des gregonamschen Chorals angelegen sein zu lassen. - Eines 
Tages bemerkte Pralat K.: „Nun machen Sie sich einen N a
men an St. Antonius als Organist und Chorleiter und hier 
in der Pralatur konnen Sie sich auch weiter betatigen." 

Das Programm wickelte sich nun alltaglich so ab: Nachdem 
der letzte Werktagsgottesdienst gegen 8.30 Uhr beendet war 
ging ich zur Pralatur, urn dart Dienst bis 13 Uhr vormittag~ 
und von 15.30 bis 19.00 Uhr nachmittags zu tun. - Die Ver
einsabende, an denen Frii.lat K. oft teilnahm, nahmen einen 
Aufschwung ohnegleichen. - An Fastensonntagen iiberwachte 
er die Predigten der jungen Kaplii.ne. Erhebend war es, das 
Oster-Auferstehungsamt in der Familienkirche zu erleben 
das von der Jungfrauen-Kongregation choraliter gestaltet 
wurde. Es wurde die Missa de Angelis gesungen. 

Die Predigten des Pralaten waren einfach, aber zu Herzen 
gehend! - Wie z. B. folgende Satze beweisen mogen: Ihr 
seid zwar eine arme Gemeinde, aber wenn ich Euch urn'' ein 
Scherflein fiir einen n e u en Kirch en ba u bitte, so werdet 
Ihr es gewiH tun! Wir miissen uns eben so gut helfen wie es 
nur geht!" Der Kreuzbundgedanke wurde durch ihn sowie 
den Pater Elpidius lebhaft gef6rdert. 

Am 28. 10. 1930 wurde Pralat Kaller in der Familienkirche 
in Schneidemiihl vom Nuntius Dr. Orsenigo z u m B is c h o f 
g .ewe i h t. Und als Bischof von Ermland besuchte er gern 
die Kreuzbundtagungen in Schneidemiihl. Eroffnet wurden 
sie durch einen Gottesdienst in der St. Johanniskirche an der 
Kiiddowbriicke, in dem ich u. a. einen Text nach seiner Lieb
lingsmelodie singen lieB: „Es sungen drei Engel ein' siiBen 
Gesang". Und dann ging es hiniiber nach Uberbriick zu den 
Concordiasalen (Batzdorf). Bevor ich mit meinem Bruder 
e~nen Satz ~us einer Mozart-Sonate spielte, erkundigte er 
sich nach memem Privatleben. Dr. H art z - sein Nachfolger 
als Frii.lat von Schneidemiihl - und die anderen Geistlichen 
der Pralatur sahen interessiert zu. Als dann das Stiick zu 
Ende war, brach ein machtiger Applaus los. - Dbrigens 
wurde der Organist S te i g 1 e der aus Deutsch Krone vom 
Pralaten Kaller zum Kirchenmusikdirektor ernannt. Zum 
Christ-Konigfest war die schwungvolle Hymne Steigleders 
zum Einzug in die Familienkirche anlii.Blich der feierlichen 
Pontifikalii.mter des ofteren zu horen. Das war ein Brausen 
und Jubeln! 

Nach dem ungliicklichen Ausgang des 2. Weltkrieges wurde 
der Bis ho f F 1iicht1 i n g wie wir. Jetzt trafen sich erst 
recht Tausende bei Wallfahrten, urn seine aufmunternden 
Warte zu horen. Am 7. 7. 1967 - mitten aus seiner Arbeit -
wurde Maximilian Kaller durch einen pl6tzlichen Tod heraus
gerissen. 

1 a ff (JohannisstraBe) in 68 Mannheim, Gerhart-Haupt
mann-StraBe 30. 

70 Jahre am 24. Februar Damenschneidermeisterin Anna 
Kr ii g er (Gartenstr. 23), jetzt 8701 Aub Bahnhofstr. 179 
bei ihrer Schwester Maria Kruger. - Am 6. Marz Hfd. 
Elisabeth Pre 11 witz (Breite StraBe 33) in 645 Hanau, 
Frankfurter Str. 20 a. - Am 9. Marz Frau Berta T rot z 
geb. Schwaz, Witwe des Kaufmanns Rudolf Tr. (Zeughaus
straBe 20 - Feinkostoeschaft), jetzt 6341 Niederscheld 
(Dillkreis), BaumgartenstraBe 16. 
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Geistlicher Rat Vogelgesang t 
In Hi.infeld (Hessen), wo er seit dem vorigen Jahr im 

Ruhestand lebte, verstarb am 25. Januar im 65. Lebensjahr 
der aus der ehemaligen Grenzmark (Wischen, Krs. Meseritz) 
stammende Pfarrer, Geistlicher Rat Felix Vogelgesang, 1968 
munte er krankheitshalber im 40. Jahr seines Priester
tums den Pfarrdienst aufgeben. Nach dem Zusammenbruch 
richtete er zunachst neue Seelsorgestationen in Sachsen ein 
und wurde anschliel3end in den Bereich des Bistums Fulda 
berufen, wo er zunachst vertretungsweise in Bad Hersfeld 
wirkte und dann die Pfarrstelle in der Zonen-Grenz- und 
Kaligemeinde Heringen (Werra) i.ibernahm. Hier war sein 
besonderes Verdienst die Errichtung eines neuen Gotteshau
ses 1950/51; der 40 m hohe Turm der Kirche wurde gleich
zeitig als Gedenkstii.tte filr die auf der Flucht umgekomme
nen Katholiken ausgebaut. 

Zwei Jahre spater wurde der Geistliche insbesondere wegen 
der Betreuung der Heimatvertriebenen durch den Titel Geist
licher Rat ausgezeichnet. 

In der alten Ostheimat war er als junger Vikar an der 
Wallfahrtskirche Schrotz beschaftigt und kam 1933 nach 
Deutsch Krone. 1936 wurde er Pfarrer in Rohrsdorf Krs. 
Fraustadt und wirkte dort segensreich bis zur gro13en Ver
treibung 1945. An seinem letzten Wohnort Hi.infeld lebt auch 
sein Schwager, Lehrer i. R. Alfons Frommholz, mit Frau. R. i. p. 

Geistlicher ais „Kavalier der LandstraBe" 
Auf einer Landstral3e in Niedersachsen regelte ein Mann 

im schwarzen Anzug und wei13em Stehkragen den Verkehr. 
Es war der Bischof von Hildesheim, Heinrich Maria Janssen 
(61), der bekanntlich fri.iher in Schneidemi.ihl amtierte. Neben 
ihm wischte sich ein Mann in Schwarz den Schweil3 von der 
Stirn. Es war der Sekretar des Bischofs - Kaplan Klaus 
Funke (31). Beide waren am Bul3- und Bettag im Kreis Al
feld unterwegs. Pl6tzlich entdeckten der Bischof und sein 
Sekretar am Stral3enrand den Wagen eines gehbehinderten 
evangelischen Schrotthandlers Willy R. aus Hannover. Wah
rend einer Spazierfahrt war ihm ein Reifen geplatzt. Ohne 
Ri.icksicht auf ihre wei13en Manschetten halfen die beiden 
katholischen Geistlichen beim Reifenwechsel. 

Jetzt wurde der Kaplan zum „Kavalier der Stral3e" er
nannt. Sein Bischof aber wollte nicht geehrt werden: Ich hab' 
dach nur ein wenig mitgeholfen, meinte er, wie eine Hanno
versche Zeitung schrieb. Der Bischof behielt recht: Vor we
nigen Tagen hatte auch der bischofliche Wagen bei Wesel 
eine Reifenpanne. Ein Radfahrer half. 

Ganzer Satz Schneidemuhler Notgeld 
Hfd. Gi.inter Schmidt in Ludwigsburg verdanken wir die 

Neuerwerbung. Er schrieb zur Jahreswende: „In der Deut
schen Zeitung filr Briefmarkenkunde" bietet ein Herr Spitz
katz in Bonn Notgeld Schneidemi.ihl an. Konnte das nicht 
etwas fi.ir unser Archiv sein?" Wir besitzen ja schon einige 
Scheine, aber die Bestellung lohnte sich. Ich erhielt 10 bunte 
Scheine in Doppelwerten a 25, 50, 75, 100 und 150 Pfenni
gen, die auf der einen Seite Motive aus der Heimatstadt und 
auf der anderen Seite mit dem Stadtwappen die Kennzeich
nung „Die Stadtische Sparkasse Schneidemi.ihl" tragen. 

Hobbys sind eine feine Sache, Briefmarken sammeln heute 
schon die Schiiler und lernen dabei. Unser Hfd. Schmidt 
aber - „Meine Sammlung ,Stempel auf Briefmarken der 
Grenzmark' macht keine Fortschritte. Scheinbar gibt es weni
ge, die mein Inserat in der Deutschen Zeitung filr Brief
markenkunde beachten'' - braucht unsere Mitarbeit, urn 
ilberhaupt weiterzukommen. Schade, dal3 er nicht schon fril
her darilber berichtete. 

Neues Archivmaterial Schneidemuhl 
Hfd. Hildegard Steffen in 3001 Gilmmer 110 verdanken 

wir wieder eine Archivspende von „Frl. Grei s er, einer un
serer Treuesten" mit alten Milnzen, Rentenmarkscheinen, 
Bezugsausweis, Kleider- und Lebensmittelkarten aus der 
Kriegszeit und dem nunmehr 40 Jahre alten „Taschenatlas 
vom Deutschen Reich" vom „Berliner Tageblatt", auf dem 
nach die alten Preul3ischen Provinzen eingetragen sind, des
gleichen die Reichsgrenzen 1914. Die Grenzmark erscheint 
noch nicht als Provinz, ist aber gegeni.iber Pommern, Bran
denburg und Schlesien, sowie den abgetretenen Gebieten 
abgetrennt. Und heute! Es ist doch beschamend, wenn man 
heutige Veroffentlichungen in Presse, Rundfunk und Fern
sehen verfolgt. 

Hfd. Jo Mi ha 1 y in 18051 Neufahrn Dank fi.ir die alten Auf
nahmen aus der Gi.iterbahnhofstra13e, der Marktseite Dreier, 
dem Blick aus der Kleinen Kirchenstral3e und dem Garten
spielplatz in Konigsblick, die noch nicht vorhanden sind. 

Dank auch an Hfd. Gi.inther Me 11 en t i n in Bremen fi.ir 
die sicher letzte „Pommersche Grenzlandzeitung" vom 24. Ja
nuar 1945, auf die wir noch zurilckkommen. 
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Studienratin Zickermann zum Gedenken 
Frau Marie Z i ck er ma n n, Studienratin i. R. (fri.iher 

Deutsch Krone und Jastrow), die unsere Kreisgruppe Deutsch 
Krone in Ber 1 i n entwickelt und zehn Jahre lang geleitet 
hat, ist nach schwerer Krankheit gestorben. In den zehn 
Jahren von 1950 bis 1960 hat sich Frau Zickermann urn 
unsere Kreisgruppe und die FLM s e h r v e r d i e n t g e -
m a c h t. Ihr wurde die Goldene Ehrennadel der FLM ver
liehen, und unsere Gruppe ernannte sie zur Eh re n v or -
sit ze n d en. Seit 1962 konnte Frau Zickermann wegen 
ihrer Krankheit und der dadurch bedingten Schwache nicht 
mehr in der bisherigen Weise filr unsere Ost-Interessen in der 
FLM und im Berliner Schulwesen wirken, aber sie hielt 
gleichwohl noch alle Verbindungen aufrecht. Die Teilnahme 
an den Treffen der Jastrower in Hamburg und der Kreis
bewohner in Bad Essen war ihr ein inneres Bedi.irfnis. 

Wir nehmen Abschied von einer besonders heimatverbun
denen Frau und werden ihr stets ein ehrendes Andenken 
fi.ir ihre im gesamtdeutschen Interesse liegende Arbeit be
wahren. Kreisgruppe Deutsch Krone in Berlin 

Allen lieben Heimatfreunden, die mich anlii.131ich meines 
85. Geburtstages und zu den Festen mit herzlichen 
Wilnschen und Gri.il3en beehrten, spreche ich an dieser 
Stelle meinen t i ef g ef i.i h 1 te n D a n k aus. 

X 6711 Hasla (Thi.iringen) 
frilher Deutsch Krone 

Paul Schultz 

Familien-Nachrichten 
Goldene Hochzeit feiern am 17. Februar die Eheleute Kauf

mann Clemens L e n i u s und Frau Martha geb. Polzin im 
Kreise ihrer Kinder, Enkelkinder, Urenkel, Verwandten und 
Freunde. Dieses se 1 te n e Fest ist urn so beachtlicher, da 
C. L. bereits vor 7 Jahren innerhalb eines halben Jahres ei
nen zweimaligen Herzinfarkt erlitten hatte. Der Jubilar voll
endet am 3. August sein 88. Lebensjahr und seine Ehefrau am 
19. April ihr 80. Lebensjahr. 

Das Jubelpaar wohnte fri.iher De ut s c h Kr o n e, Horst
Wessel-Stral3e 20. Heute verleben sie ihren Lebensabend in 
4501 Mentrup - Hagen T. W., Am Goldbach 16, i.ib. Osnabri.ick. 

Ihren 45. Hochzeitstag begehen am 14. Marz d. J. Maler
meister Fritz S t i b b e und Frau Margarete geb. Koglin, 
fr. Deutsch Krone (Kleiststr.) jetzt 4975 Eidingshausen i.iber 
Bad Oeynhausen, Dorgen 55. Ldm. Stibbe wurde am 11. Fe
bruar 72 Jahre alt. 

Griine Hochzeiten: Im Dezember 1968 Ingenieur Manfred 
Mi.i t h er, Sohn der Schneidemi.ihler Hfd. Charlotte M. geb. 
Bli.icher (Lange Str. 23) in 623 Frankfurt/M. - Griesheim, 
Espenstra13e 28, und Marietta geb. Hase, fr. Breslau. Das 
junge Paar wohnt in 6143 Lorsch (Hessen), Lessingstr. 10. -
Am 24. Januar zwei Lebehnker, und zwar Bruno Ho f ka, 
jetzt 623 Frankfurt/M. - Sindlingen, Hugo-Kallenbach-Str. 10 
und Maria geb. We 11 n i t z aus 4019 Monheim-Baumberg, 
Schellberg 50. Besonders die Lebehnker wi.inschen alles Gute 
und hoffen, das junge Paar auch weiter bei den Treffen be
gri.il3en zu konnen. 

Terminkalender 
Bitte vor allem die Bundestreffen vormerken und bei den 

Urlaubsplii.nen beachten: 
22. Februar, nicht Januar, wie es irrti.imlich im HB 1/69 hiel3 

Grenzmarkgruppe Bielefeld - Lichtbildervortrag von Hfd. 
Klaus Ronsieck (Krefeld) i.iber seine Erlebnisse in den USA 
und Kanada urn 19.30 Uhr in der Gaststatte „Union-Brau", 
August-Bebel-Stral3e 117. 

16. Marz 1969: 
Grenzmarkgruppe Kieł - Heimattreffen im „Kaiser Fried
rich", Wilhelmplatz, mit Dias „Schneidemi.ihl 68" und 
Lichtbildervortrag. Ab 15.00 Uhr Kaffeetafel. 

13. April 1969: 
Heimatkreisgruppen Schneidemiihl, Dell!tsch Krone und 
Mii.rkisch Friedland in Berlin - Heimattreffen urn 15.00 
Uhr im „Norden-Nordwest-Kasino", Wedding (Berlin 65), 
Ji.ilicher Stral3e 14, Ecke Bellermann-/Behmstral3e. 

17. und 18. Mai 1969 : 
Bundestreffen des Heimatkreises Deutsch Krone 
in Bad Essen 

25. und 26. Mai (Pfingsten): 
Bundestreffen des Netze-Kreises in Husum 

26. bis 30. Mai 1969: 
Seminartreffen Schneidemiibl in Briihl 
(19.00 Uhr, „Zum Landsknecht") und Bad Honnef 

26. Juli bis 9. August 1969: 
Jugend-Seminar beider Kreise in der DJH Bad Essen 

4. bis 8. September 1969: 
Bundes- und Patenschaft~treffen der Schneidemiihler 
in Cuxhaven mit umfangreichem Tagesprogramm 
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Fern der Heimat gestorben 
Wie uns erst jetzt berichtet wird, verstarb der aus 

Jastrow stammende Spataussiedler Paul Le w a n -
do wski bereits am 9. Mai v. J. Er war der Schwager 
von Hfd. Wilhelm Kiiller, jetzt 332 Salzgitter-Leben
stedt, Am Brinke 28. 

Am 9. Juli v. J. verstarb im Alter von 78 Jahren 
Frau Anna Mo s k e geb. Kollath, fr. Schrotz, zuletzt 
wohnhaft gewesen bei der Tochter Frau Gertrud Heier 
in 4179 Wetten, Brunefeldsweg 59. 

An seinem 65. Geburtstag verstarb am 12. Oktober 
1968 Hfd. Viktor Wys o ck i, fr. Schneidemiihl (Ki:i
nigsblicker StraBe 151), meldet die Witwe Elisabeth W . 
aus 562 Velbert, Hans-Bi:ickler-StraBe 30, auf die Such
anzeige der Familie Scheffler im Dezember-HB. 

Wie wir erst jetzt erfahren, verstarb bereits im 
Oktober 1968 Frau Martha K 1 u c k, fr. Tiitz (Flather 
StraBe), zuletzt wohnhaft gewesen in Gliickstadt (Elbe). 

Am 1. Dezember 1968 verstarb der friihere Bauer 
Ldm. Fritz Arndt, 69 Jahre alt, aus Trebbin, zuletzt 
X Wildberg bei Altentreptow (Meckl.). 

Im Alter von 75 Jahren verstarb der friihere Bauer 
Emil Ko n e 11, fr. Prellwitz, zuletzt X 202 Altentreptow 
(Meckl.). 

In X 2031 Vanselow (Kr. Demmin) verstarb am 4. De
zember 1968 Ldm. Paul A ff e 1 d t mit 85 Jahren, fr . 
Jagdhaus. Er war bis zur Flucht langjahriger Hau
meister in der Revierfi:irsterei Marienbriick unter Ober
fi:irster Dedecke, jetzt 3559 Battenberg (Eder), Birken
straBe 15. 

Der Herr rief am 25. Januar 1969 urn 21.00 Uhr seinen 
treuen Diener 

Herrn Pfarrer Geistlichen Rat 

Felix Vogelgesang 
zu sich, urn ihm, wie wir vertrauen, den Lohn zu schen
ken fiir sein apostolisches Miihen, die Krone der Herr
lichkeit. 

Nach der Vertreibung aus der Heimat fand er in der 
Diaspora-Gemeinde Heringen an der blutenden Grenze 
Deutschlands ein neues Wirkungsfeld. Nach mehr als 
23 Jahren zwang ihn eine schwere Krankheit, auf die
sen ihm teuren Pfarrdienst zu verzichten. Fortan lebte 
er in Hiinfeld, noch immer bemiiht, durch gelegentliche 
Mitarbeit im Beichtstuhl und Prosynodalrichter niitz
lich zu sein. SchlieBlich erlag sein geschwachtes Herz 
den Folgen einer notwendigen Operation. Geriistet war 
er durch den gliiubigen Empfang der hl. Sakramente. 
Wir bitten seine Mitbriider im Priesteramt, seine 
Freunde und Bekannten, insbesondere seine ehemali
gen Pfarrkinder, seiner beim hl. Opfer und beim 
Gebet zu gedenken. 

Alois Claus fiir das Dekanat Hersfeld 
Gertrud Frommholz geb. Vogelgesang (Schwester) 
Alfons Frommholz,jetzt 6418Hiinfeld, Wisselsbergstr. 22 
Lioba Paul geb. Frommholz 
Werner Paul 
Maria Erb (Haushalterin) 

Am 24. Januar 1969 entschlief nach langem, schwerem 
Leiden, das sie mit groBer Tapferkeit ertragen hat, 
unsere liebe Schwester. Tante und Cousine 

Marie Zickermann 
Studienratin i. R. 

im 69. Lebensjahr. 

In stiller Trauer: 
Elisabeth Friesecke geb. Zickermann 
Karl Zickermann 
Eva Friesecke 
Klaus Friesecke 
Waltraut Friesecke geb. Uferer 

1 Berlin 10, ZillestraBe 101 d 
friiher Deutsch Krone und Jastrow 
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Am 15. Dezember 1968 verstarb im Alter von 57 Jah
ren Ldm. Else Z a str o w, fr. Wittkow, zuletzt X 2021 
Reinberg, Kreis Altentreptow (Meckl.). Ihre Verwandte 
Kate Karbe geb. Zastrow wohnt jetzt 62 Wiesbaden, 
Hattenheimer StraBe 3. 

Der aus Briesenitz Abbau stammende Hfd. Walter 
L a as er verstarb, 48 Jahre alt in X 59 Eisenach (Th.), 
KarolinenstraBe 21, wo er mit seiner Frau und den 
Schwiegereltern zusammen wohnte. Er war dort Fahr
lehrer. 

In Erfurt (Thiir.), Holbeinstr. 68, verstarb am 6. Ja
nuar d. J. Witwe Agnes Do er r, fr. Schneidemiihl 
(Ringstr. 28). Lokheizer und Triebwagenfiihrer Otto D. 
verstarb bereits am 4. Marz 1968 dort, wo heute noch 
die Tochter-Familie Willi Griese und Frau Hildegard 
wohnen. 

Im Alter von 71 Jahren verstarb am 15. Januar Ldm. 
Willi Qua st, fr. Schloppe, zuletzt 468 Wanne-Eickel, 
Landgrafenstr. 35, wo heute noch seine Witwe Martha 
geb. Neumann wohnt. 

Am 16. Januar d. J . verstarb Werkmeister i. R. der 
Bundesbahn Richard H en k, fr. Schneidemiihl (Hau
liinder Str. 12), im Hause seines Schwiegersohnes 
Liidtke und Frau Irmtraud in 282 Bremen - Burg, 
Grambker Heerstr. 12. Seine Ehefrau verstarb bereits 
im Dezember 1956 auch in Bremen. 

Am 12. Januar verstarb Frau Maria Rem er geb. 
Schulz, fr. Deutsch Krone (Streitstr. 10), geb. in Lubs
dorf, 86 Jahre alt, zuletzt beim Schwiegersohn Jakob 
Martens und Tochter Margarete in 4194 Bedburg-Hau, 
Apostelweg 2. 

Im Glauben an ihren Erli:iser verschied im 
gesegneten Alter von 92 Jahren unsere 
liebe, gute Mutter, Schwiegermutter, GroB
mutter, UrgroBmutter, Schwester und Tante 

Frau Hedwig Friedrich 
geb. Rosenke 

In stiller Tra u er: 
Erich Friedrich 
und Frau Elisabeth geb. Friedrich 
Edith Koebnick geb. Friedrich 
Erich Koebnick 
sieben Enkel und sieben Urenkel 

Moers und Eutin (Gorch-Fock-Weg 2), 21. Januar 1969 
friiher Schneidemiihl, Dirschauer StraBe 22 

Ein treues Mutterherz hat aufgehort zu schlagen! 

Gott der Herr nahm am 3. Januar 1969 nach schwerem, 
mit viel Geduld ertragenem Leiden unsere liebe, gute 
Mutter, Schwiegermutter, Oma, Schwester und Tante 

Frau Martha Brose 
geb. Hannemann 

zu sich in sein Reich. Sie starb im Alter von 76 Jahren. 

In stiller Trauer: 
Familie Lothar Brose 
und die iibrigen Anverwandten 

518 Eschweiler, Im Klostergarten 2 
friiher Breitenstein, Kreis Deutsch Krone, Abbau 
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