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Sparkasse 
des 

Kreises Deutsch Krone 
Mündelsicher

Reichsbank-Girokonto Postscheckkonto Stettin Nr. 1557 Fernruf Nr. 64

Nebenstellen: Annahmestellen:
Jastrow, Tütz, Schloppe Kramske, Machlin, Rederitz

Märkisch Friedland und Zippnow

Spareinlagen und Depositen 
werden in jeder Höhe angenommen und höchstmöglichst verzinst. 

Bei großen Beträgen besondere Vereinbarung.

Für Spareinlagen wird jederzeitige Wertbeständigkeit besonders zugesichert.

Kontokorrent- und Scheckverkehr

Gewährung von Darlehen aller Art 

Amtliche Wechselstube für Devisen und Sorten 

Aufbewahrung und Verwaltung von Wertpapieren

Vermietung von eisernen Schrankfächern 

Kostenlose Raterteilung in allen Geldangelegenheiten 

Erledigung aller bankgeschäftlichen Aufträge

Für die Sicherheit der Einlagen hastet der Kreis un
beschränkt. Ein Verlust ist daher vollständig ausgeschlossen.



15. Aahrg. »1927'
Werausgegeben von dem 

Lreisausschuß-Lrelswohlfahrtsamt
Deutsch Leone



Die Herstellung des Allgemeinen Lalenderteils besorgte Dr. Nock, 
Schneidemühl. Das farbige Nslendarium ist nach Entwürfen -es 

Glasmalers Max Lüder, Schneidemühl hergesteüt





Januar 1927.

1. Ev. Der Jesusname. Luk. 2, 21; Ep. Gal. 3, 23-29. — Luk. 4, 16-21; Röm. 8, 24-32 ; 
Woche. Ps. 90, 1-17; Ps. 121. — Kath. Die Beschneidung Jesu. Luk. 2, 21; Ep. Tit. 2, 11-15. 

Sonn. > I Neujahr<NeujBeschn.Chr.l814z 3 54j 5 26< 2 7>
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um Fest-, Erinnerungs- und Namenstage Sonnen- Mond- Mondlauf 

s!Protestanten Katholiken Aufg.
U.M.

Untg.
U. M.

Aufg.
U. M.

Untg. 
u. M.

2. Ev. Die Flucht nach Ägypten. Matth.2,13-23; Ep. 1.Petri4,12-19. — Match. 16,1-4; Jak. 4, 
Woche. 13-17; Ps.73,23-28. — Kath. Die Rückkehr aus Ägypten. Match. 2,19-23; Ep. Gal. 4, 1-7.

Sonnt.

Mont.

2

3

«.Neujahr
Abel, Seth 

Enoch

«.Neujahr
Nam.-Jes.-Fest 

Genovefa

813

813

355

3 56

6 39

7 49

2 43

3 33
O 

Südw
Dienst. 4 Methusalem Titus 813 3 57 8 49 4 36
Mittw. 5 Simeon Telesphorus 813 3 59 9 36 5 52
Donn. 6 Epiphania Heil.3Kön.(Ep.) 812 4 0 1015 714
Freit. 7 Julian Lueian 812 4 1 10 43 839 Erdnähe

Sonn. 8 Erhard Severinus 811 4 3 11 6 10 3
3. Ev. Der zwölsjährige Jesus. Luk. 2, 41-52; Ep. Röm. 12, 1-6. — Joh. 1, 35-42; 2. Kor. 6, 

Woche. 14-7, 1; Ps. 122. — Kath. Text wie vor. Luk. 2, 42-52; Ep. Röm. 12, 1-5.

Sonnt. 9 1.N.EP. Beatus 1.N.EP. Julian 811 4 4 1126 1125
Mont. 10 Paul. Einsiedler Agathon 810 4 5 1146 —
Dienst. 11 Hygin Hygin 810 4 7 12 6 1245
Mittw. 12 Reinbold Arkadius 8 9 4 8 12 27 2 6
Donn. 13 Hilarms Gottfried 8 8 410 12 51 324
Freit. 14 Felix Felix 8 7 411 122 442
Sonn. 15 Maurus Maurus 8 7 413 159 5 54 44

4. Ev. Hochzeit zu Kana. Joh. 2,1-11; Ep. Röm. 12, 7-16.— Joh. 1,43-51; 1. Kor. 2, 6-16; 
Woche. Jes. 61, 1-6. — Kath. Text wie vor. Joh. 2, 1-11; Ep. Röm. 12, 6-16._____________

Sonnt. 16 2. «. Ep.
Marcellus

2. n. Ep.
Marcellus

8 6 415 2 46 7 0 Nordw.

Mont. 17 Antonius Antonius 8 5 416 343 7 53 T
Dienst. 18 Priska Petri Stuhls. z.R. 8 4 418 446 8 35 -E
Mittw. 19 Sara Kanut 8 3 420 5 54 910
Donn. 20 Fabian, Sebast. Fabian, Sebast. 8 2 421 7 3 9 35
Freit. 21 Agnes Agnes 8 0 4 23 811 9 56
Sonn. 22 Vineentius Vineentius 7 59 4 25 919 10 14

5. Ev. Der Hauptmann von Kapernaum. Matth. 8,1-13; Ep. Röm. 12,17-21. — Joh. 4, 5-14; 
Woche. Röm.1,13-20; 2.Kön.5,1-19u. — Kath. Text wie vor. Match. 8,1-13; Ep. Röm. 12,16-21.

6. Ev. Die Stillung des Sturmes. Matth. 8, 23-27; Ep. Röm. 13, 1-10. — Joh. 4; 31-42; 
Woche. Röm. 7, 7-16; Ps. 93. — Kath. Text wie vor. Matth. 8, 23-27; Ep. Röm. 13, 1-10.

Sonnt. 23 3. «. Ep.
Emerentiana

3. n. Ep.
Emerentiana

7 58 4 27 1026 10 30 Erdferne

Mont. 24 Timotheus Timotheus 7 57 428 1132 1046
Dienst. 25 Pauli Bekehrung Pauli Bekehrung 7 56 4 30 — 11 2
Mittw. 26 Polykarp Polykarp 7 54 4 32 12 41 1118 c-M D
Donn. 27 Joh. Chrysostomus Joh. Chrysostomus 7 53 434 150 1139
Freit. 28 Karl Karl d. Gr. 751 4 36 3 3 12 3
Sonn. 29 Valerius Franz v. Sales 7 49 4 38 415 12 35

Am 3. Januar Sonne in Erdnahe. 
Am 3. Januar Sonnenfinsternis.

Sonnt. 30
Mont. 31

4. n. Ep. Adelg.
Vigilius

4. n. Ep.Martin. 
Petrus Nolascus

7 48
7 47

4 39
4 41

5 27
6 32

1 17
213 Südw.



) Vienstag S Vienstag 15 Vienstag 22 Vienstag
2 Mittwoch - Mittwoch 14 Mittwoch 2Z Mittwoch
Z Vonnerst. 10 Vonnerst. 17 Vonnerst. 24 Vonnerst.
4 freitag 11 freitag Mr>M "kmwo 25 freitag
5 Sonnabd. 12 Sonnabd. ISSomM. 24 Sonnabd.
6 Sonntag 1Z Sonntag 2V Sonntag 27 Sonntag
7 Montag 14 Montag 21 Montag 2S Montag



Zebruar 1927.

§ § Fest-, Erinnerungs-und Namenstage Sonnen- Mond- Mondlauf

K
Z Protestanten Katholiken Un^ AuZ.. UnA Z

Dienst. 1 Brigitte Jgnatius 7 45 4 43 7 26 3 25
Mittw. 2 Mariä Reinig. Mariä Lichtmeß 7 43 4 45 8 8 4 46 H
Donn. 3Blasius Blasius 7 42 447 842 61:1
Freit. 4 Veronika Andr. Corsinus 7 40 4 49 9 9 7 40 L Erdnähe
Sonn. 5 Agatha Agatha 7 38 451 931 9 6 L

7. Ev. Unkraut unter dem Weizen. Matth. 13, 24-30; Ep. Kol. 3, 12-17. — Matth. 7, 24-29i
Woche. Röm. 8, 1-9; Hesek. 33, 10-16; — Kath. Text wie vor. Matth. 13, 24-30; Ep. Kol. 3,12-17.

Sonnt. 65.N.EP. 5.N.EP. 737 453 9511031 E
Dorothea Dorothea

Mont. 7 Richard Romuald 7 35 4 55 1011 1154 -N?'
Dienst. 8 Salomon Johannv.Matha 7 33 4 56 10 32 —
Mittw. 9 Apolloma Apollonia 7 31 4 58 1056 114
Donn. 10 Scholaftika Scholastika 7 29 5 01123 2 33 44
Freit. 11 Euphrosyna Desiderius 7 27 5 2 11 58 3 46 44
Sonn. 12 Eulalia Eulalia 7 25 5 4 12 41 453 A-

8. Ev . Die Arbeiter im Weinberge. Matth. 20,1-16; Ep. I.Kor. 9,24-27.— Luk. 10,38-42; Phil. 1,
Woche. 27-2,4; Jer. 9, 23-24. — Kath. Text wie vor. Matth. 20, 1-16; Ep. 1. Kor. 9, 24-27;

10,1-5.

Sonnt. 13 Septnag. Benig. Septuag. Benig. 7 24 5 6 135 5 50§ M- Nordw.
Mont. 14 Valentinus Valentinus 7 22 5 8 2 35 6 35 -WO
Dienst. 15Faustinus Faustinus 7 20 510 342 711 E
Mittw. 16Juliana Julian« 718 5 12 4 50 7 39-rE G
Donn. 17 Konstantin Donatus 716 514 5 59 8 1
Freit. 18 Konkordia Simeon 7 14 516 7 7 8 20
Sonn. 19 Susanna Gabinus 712 518 814 8 36 Erdferne

9. E v. Vom Säemann. Luk. 8, 4-15; Ep. 2. Kor. 12, 1-10. — Joh. 11, 20-27; Phil. 1, 12-21;
Woche. Amos 8,11-12. — Kath. Text wie vor. Luk. 8, 4-15; Ep. 2. Kor. 11,19-33; 12, 1-9.

Sonnt. 20 Sexag. Sexag. 7 9 5 20 9 20 8 51
Eucherius Eleutherius

Mont. 21 Eleonora Eleonora 7 7 5 21 1027 9 7 L^L
Dienst. 22 Petri Stuhlfeier Petri Stuhlfeier 7 5 5 23 1137 9 23
Mittw. 23 Serenus Serenus 7 3 5 25 — 9 41 8N
Donn. 24 Matthias Matthias 7 1 5 27 1246 10 3 E
Freit. 25 Viktorinus Walburga 6 59 5 29 157 10 31 .A
Sonn. 26 Nestor Alexander 6 57 531 3 711 7j A

. E v. Sehet, wir gehen hinauf gen Jerusalem. Luk. 18, 31-43; Ep. 1. Kor. 13. — Mark. 10,
^0' 35-45; Joh. 11, 47-57; 1. Kor. 1, 21-31; Jer. 8, 4-9. — Kath. Text wie vor. Luk. 18,

4Locye. 1 Aor. 13, 1-13.

Sonnt. 27 EstomihiLeanderAuinqnag.Leand 6 54 5 32 414 11 55 Südw.
Mont. 28Justus Romanus 6 52 5 34 51312 57



»Hö',-?«!. SS

1 Vienstag
2 Mittwoch
3 Vonnerst.
4 freitag
5 Sonnabd.

6 Sonntag
7 Montag
S Vienstag
9 Mittwoch

10 Vonnerst.
11 freitag
12 Sonnabd.
13 Sonntag
14 Montag
15 Vienstag

16 Mittwoch
17 vonnerst.
1S freitag
19 Sonnabd.

20 Sonntag
2) Montag
22 Vienstag
2Z Mittwoch
24 donnerst.
25 freitag
26 Sonnabd.
27 Sonntag
2S Montag
29 Vienstag
30 Mittwoch
31 Vonnerst.



März 1927.

§
D>

L Fest-, Erinnerungs-und Namenstage Sonnen- Mond- Mondlauf

K K Protestanten Katholiken Aufg
U M

. Untg 
U. M

. Aufg. 
u. M

Untg. 
u. M Z-

Dienst 1iFapn. Albinus Faftn. Albinus 6 5()53t 6 t) 21c
Einzug in Paris 1871

Mittw. 5 Ascherm. Simpl . Ascherm.Simpl^ 6 4kZ53k 6 3k 337
Donn. Kunigunde Kunigunde 641>541 7 5 6 e G
Freit. 4 Adrianus Kasimir -j -6 4k! 54L 731 63b Erdnähe

Sonn. p Friedrich Friedrich 6 41 5 41 7 5L 8 4
.. E v. Christi Versuchung. Matth. 4,1-11; Ep. 2. Kor. 6,1-10. -- Matth. 16, 21-26; Luk. 22,

Woche. 39-46; Hebr. 4, 15-16;
Ep. 2. Kor. 6, 1-10.

1. Mose 22, 1-14. -- Kath. Text wie vor. Matth. 4, 1-11;

Sonnt. e 1. Jnvoc. Fridol. 1. Jnvoc. Viktor 6 39 5 46 814 9 30
Mont. 7 Felieitas Thom. v. Aquino 6 36 5 47 8 34 1057
Dienst. 8 Philemon Johann de Deo 6 34 5 49 8 67 —
Mittw. 9 Franziska Quat. Franziska 6 32 5 51 9 24 1219
Donn. 10 Henriette 40 Märtyrer 6 29 5 53 9 57 137 44
Freit. n Rostna Eulogius ch 6 27 5 55 10 38 2 47
Sonn. 12 Gregor d. Gr. Gregor d. Gr. ,6 25 5 56 1129 3 48 Nordw.

E v. Das kananäische Weib. Matth. 15, 21-28; Ep. 1. Thess. 4, 1-12. — Luk. 10, 17-20;
Luk. 22, 54-62; 1. Joh. 2, 12-17; 2. Mose 33, 17-23. — Kath. Von der Verklärung
Christi. Matth. 17, 1-9; Ep. 1. Thess. 4, 1-7.

Sonnt. 13 2. Remin. Ernst 2. Remin.Euphr. 6 23 5 58 12 27 4 36
Mont. 14 Zacharias Mathilde 6 20 6 0 132 514
Dienst. 15 Christoph Longinus 618 6 2 2 40 5 44
Mittw. 16 Cyriakus Heribert 616 6 3 3 49 6 7
Donn. 17 Gertrud Gertrud 613 6 5 4 57 6 26
Freit. 18 Anselmus Cyrillus ch 611 6 7 6 4 643 G Erdf.

Sonn. 19 Joseph Joseph 6 9 6 9 711 6 58
„ Ev. Wer nicht mit mir ist, der ist wider mich. Luk. 11, 14-23; Ep. Eph. 5, 1-9. — Luk. 9,

Woche. 51-56; Luk. 22, 63-71; 1. Petri 1,13-16; Jer. 26,1-15. — Kath. Text wie vor. Luk. 11,
14-28; Ep. Eph. 5, 1-9.

Sonnt. 3.Oculi Hubert 3.Oculi Joachim 6 6 610 818 713
Mont. 21 Benediktus Benediktus 6 4 612 9 27 7 29
Dienst. 22 Kasimir Octavian 6 1 614 1036 7 46
Mittw. 23 Eberhard Otto 5 59 6 16 1146 8 6
Donn. 24 Gabriel Gabriel 5 57 617 — 8 31
Freit. 25 Mariä Verkünd. MariäVerkünd.ch 5 54 619 1256 9 2
Sonn. 26 <Emanuel öudger 5 52 6 21 2 3 9 44 D

14. E v. Die wunderbare Speisung. Joh. 6,1-15; Ep. Röm. 5,1-11. — Joh. 6, 47-57 ;Matth.27,
Woche. 15-31; 2.Kor. 7, 4-10; Jes. 52, 7-10. — Kat h. Text wie vor. Joh. 6,1-15; Ep.Gal. 4,22-31.

Sonnt. 27^1. Lätare Rupert 4. Lätare Rupert )50 3 23 3 3 l0 38 Mdw.

Mont. 28 iNalchus Runtram 5 47 324 353 1147
Dienst. 29 (Lustasius Lustasius ) 45 3 26 4 33 1 6
Mittw. 30 (Ruido 6Huirinus 5 42 3 28 5 5 2 31
Donn. 31k!lmos öalbina 5 40 3 30 5 31 3 59

Am 21. März Frühlingsanfang, Tag und Nacht gleich.



1 freitag
2 Sonnabd.
3 Sonntag
4 Montag
5 Vienstag
6 Mittwoch
7 Vonnerst.
S freitag

- Sonnabd.
1V Sonntag
11 Montag
12 Vienstag
13 Mittwoch
14 Vonnerst.
15 freitag

April

16 Sonnabd.
17 Sonntag
1S Montag
19 Vienstag
20 Mittwoch
21 Donnerst.
22 freitag
23 Sonnabd.

24 Sonntag
25 Montag
26 Vienstag
27 Mittwoch
2S Vonnerst.
29 freitag
3V Sonnabd.

5lakow krojanke

« s^-^x l.OVLlr »



fipril 1-27.

d K
L Fest-,Erinnerungs- und Namenstage Sonnen- Mond- Mondlauf

K Protestanten Katholiken Aufg 
U. M.

Untg 
U.M

Aufg.
U. M.

Untg.
U. M. Z-

Freit. 1 Theodora Hugo 5 38 6 31 5 53 5 28 Erdnähe
Sonn. 2 Theodosia Franz v. Paula 5 35 6 33 614 657 G

Ev. Wer kann mich einer Sünde zeihen? Joh. 8, 46-59 Ep. Hebr. 9, 11-15. Joh. 13,
Woche. Z1-35; Luk. 23, 27-34a; 1. Petri 1, 17-25; 4. Mose 21, 4-9. — Kath. Text wie vor;

Zoh. 8, 46-59; Ep. Hebr. 9, 11-15.

Sonnt. Z!5.Iudica Christ ö.Jndica Rich. 5 38 6 35 6 35 826
Mont. 4 Ambrosius Jsidorus 5 31 6 37 6 56 9 53
Dienst. 5 Maximus Vineentius Ferr. 5 28 6 38 7 22 1118 44
Mittw. 6 Jrenäus Cölestinus 5 26 6 40 7 52 44
Denn. 7 Cölestin Hermann 5 24 6 42 8 31 1235 44
Freit. 8 Liborius Albert -j- 5 22 6 44 9 20 141 Nordw.
Sonn. 9 Bogislaus Maria Kleophä 519 6 45 1017 2 36

16. Ev. Christi Einzug in Jerusalem. Matth. 21,1-9; Joh. 12, 12-18; Ep.Phil. 2, 5-11. — Joh. 12,
Woche. 1-8; Hebr. 12,1-6; Sach.9, 8-12.—Kat h. Text wie vor. Matth 21, 1-9; Ep. Phil. 2, 5-11.

Sonnt. 16 6.Palm. Daniel 6. Palm. Ezechiel 517 647 1122 317
Mont. 11 Hermann Leo der Große 515 6 49 12 29 3 50
Dienst. 12 Julius Julius 512 6 50 139 414
Mittw. 13 Justinus Hermenegild 510 6 52 2 47 434
Donn. 14 Gr. Donnerstag Gr. Donnerstag 5 8 6 54 3 55 450
Freit. 15 Karfreitag Karfreitag -j- 5 6 6 56 5 2 5 6 Erdferne
Sonn. 16 Carisius Drogo (vorm.) 5 3 6 57 6 9 5 21

17. Ev. Die Auferstehung des Herrn. Mark. 16, 1-8; Ep. 1. Kor. 5, 7b-8. — Matth. 28, 1-10 -
Woche. 1. Kor. 15,12-20; Ps. 118,14-24. — Kath. Text wie vor. Mark. 16,1-7; Ep. 1. Kor.5,7-8,

* Sonnt 17 Ostersonntag Ostersonntag 5 1 6 59 718 536 G
"Mont. 18 Ostermontag Ostermontag 459 7 1 827 552

Erstürmung von Düppel 1864
Dienst. 19 Hermogenes Werner 457 7 3 9 38 611
Mittw. 20 Sulpitius Victor 455 7 4 1048 633
Donn. 21 Adolarius Anselm 453 7 6 1156 7 3
Freit. 22 Soter u. Cajus Soter u. Cajus 450 7 8 — 7 40
*Sonn. 23 Georg Georg 448 710 1259 8 30 Südw.

18. E v. Friede sei mit euch. Joh. 20, 19-31; Ep. 1. Joh. 5, 1-5. -- Joh. 21, 15-19
Woche. 1. Petril, 3-9; I.Mose 32, 22-31. — Kath. Text wievor. Joh.20,19-31; Ep. 1.Joh.5,4-10 .

* Sonnt 24 1. Quas. Albert 1. Quas. Adalb. 446 711 151 931 D
Mont. 25 Markus Ev. Schutzf.hl.Jos. 444 713 2 32 10 45
Dienst. 26 Kletus : Kletus 442 715 3 7 12 5
Mittw. 27 Anastasius - Anastasius 440 717 3 33 129
Donn. 28 Vitalis Vitalis 4 38 718 355 2 56
Freit. 29 Sibylla Petrus Märt 436 720 415 4 23
Sonn. 30 Eutropius Katharina v. Siena 4 34 722 435 5 51 Erdnähe

* Die Juden feiern ihr Passah am 17., das zweite Passahfeft am 18.,
das siebente Passahfeft am 23., das P a sfahende am 24. April.



) Sonntag - Montag L F 17 Dienstag
2 Montag 10 Dienstag M M 1S Mittwoch
3 Dienstag 1) Mittwoch 1- Donnerst.
4 Mittwoch 12 Donnerst. , » 20 freitag
5 Donnerst. 13 freitag 21 Sonnabd.
6 freitag 14 Sonnabd. s Mai! 22 Sonntag
7 Sonnabd. 15 Sonntag 23 Montag

S Sonntag 16 Montag 24 Dienstag



Mai 1S27.

19. Ev. Der gute Hirte. Joh. 10, 12-16; Ep. 1. Petri 2, 21-25. — Joh. 14, 1-6; Eph. 2, 4-10; 
Woche. Ps. 23. — Kath. Text wie vor. Joh. 10, 11-16; Ep. 1. Petri 2, 21-25.
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um Fest-, Erinnerungs- und Namenstage Sonnen- Mond- Mondlauf 

Z. !Protestanten Katholiken Aufg.! Untg.
U.M. !N M.

Aufg.
U.M.

Untg. 
u. M.

20. Ev. Wer ein Kleines. Joh. 16, 16-23a; Ep. 1. Petri 2,11-20. — Joh. 12, 20-26; 1. Joh. 4, 
Woche. 9-14; Jes. 40, 26-31. — Kath. Text wie vor. Joh. 16, 16-22; Ep. 1. Petri 2, 11-19.

Sonnt. 1 2. Mis. Dom. s. Mis. Dom. 4 32 7 23 456 720 G

Mont. 2
Philipp., Jakob. 
Sigismund

Philipp., Jakob. 
Athanasius 4 30 7 25 519 848

Dienst. 3 Kreuz. Erfindung Kreuz. Erfindung 4 28 7 27 5 47 1011 44
Mittw. 4 Florian Monica 4 26 729 6 23 1126 44
Donn. 5 Gotthard Pius V. 4 24 7 30 7 7 — Nordw.

Freit. 6 Dietrich Joh. v. d. Pforte 4 22! 7 32 8 44228 W-
Sonn. 7 Gottfried Stanislaus 4 20 7 34 9 7 116z

21. Ev. Es ist euch gut, daß ich hingehe. Joh. 16, 5-15; Ep. Jak. 1, 16-21. — Joh. 6, 60-69; 
Woche. 2. Tim. 2, 8-13; Ps. 98. — Kath. Text wie vor. Joh. 16, 5-14; Ep. Jak. 1, 17-21.

Sonnt. 83. Jnbilate
I Stanislaus

3. Jnbilate
Michaelis Ersch.

419 7 35 1015 152 Z

Mont. 9Hiob Gregor 417 7 37 1125 220
Dienst. 10 Gordian Antonius 415 7 38 12 35 2 41
Mittw. 11 Mamertus Mamertus 413 7 40 143 2 59
Donn. 12 Pankratius Pankratius 412 742 2 51 314 L^L Erdferne

Freit. 13 Servatius Servatius 410 743 3 58 329
Sonn. 14 Christian Bonifacius 4 9 7 45 5 6 3 43

I 22. Ev. Bittet, so werdet ihr nehmen. Joh. 16, 23H-33; Ep. Jak. 1, 22-27. — Luk. 11, 5-13; 
I Woche. 1. Tim. 2,1-6; Jes. 55, 6-11. — Kath. Text wie vor. Joh. 16, 23-30; Ep. Jak. 1, 22-27.

Sonnt. 4. Cant. Sophia 4. Cant. Sophia 4 7 7 46 616 3 58
Mont. 16 Peregrinus Johann v.Nep. 4 5 748 7 27 416 G
Dienst. 17 Jodokus Ubaldus 4 4 7 49 839 437
Mittw. 18 Erich Venantius 4 2 7 51 949 5 5
Donn. 19 Potentiana Petr. Cöleftin 4 1 7 52 1055 5 39
Freit. 20 Anastasius Bernhardin 4 0 754 1150 6 25 Südw

Sonn. 21^Prudens Felix 3 58 7 55 — 7 23

23. Ev. Der Geist der Wahrheit. Joh. 15, 26-16, 4; Ep. 1. Petri 4, 8-11. — Joh. 7, 33-39 ; 
Woche. Eph. 1,15-23; Ps. 42. — Kath. Text wie vor. Joh. 15, 26-16, 4; Ep. 1. Petri4, 7-11.

Sonnt. ^2 5. Rogate Helena 5. Rogate Julia 3 57 7 57 1235 8 33 Ä
Mont. 23 Desiderius Desiderius 3 56 7 58 111 9 50
Dienst. 24 Esther Johanna 3 54 8 0 138 1112 L
Mittw. 25 Urban Urban 3 53 8 1 2 1 12 35
Donn. 26 Himmels. Chr. Himmels. Chr. 3 52 8 2 2 20 158
Freit. 27 Ludolf Beda 3 51 8 4 239 3 23
Sonn. 28 Wilhelm Wilhelm 3 50 8 5 259 4 50 Erdnähe

Sonnt. 296. Cxaudi 6. Cxaudi 3 49 8 6 3 20 616
Maximin Maximus

Mont. 30 Wigand Felix 3 48 8 8 3 44 743 44 O
Dienst. 31 Petronilla Petronilla 3 47 8 9 415 9 3 44



- Mittwoch 9 Vonnerst. 16 Vonnerst. 24 freitag
2 Vomierst. 10 freitag 17 freitag 25 Sonnabd.
3 freitag 11 Sonnabd. 1S Sonnabd. 26 Sonntag
4 Sonnabd.
5 Sonntag

)2 Sonntag
13 Montag Juni 19 Sonntag

2V Montag
27 Montag
2S Vienstag

6 Montag 14 Vienstag 21 Vienstag 29 Mittwoch
7 Vienstag 15 Mittwoch 22 Mittwoch 30 Vonnerst.
S Mittwoch 23 Vonnerst.



Juni 1927.

24. Ev. Der Tröster. Joh. 14, 23-31; Ep. Apostelgesch. 2, 1-13. — Joh. 14, 15-21; Eph. 2, 
Woche. 19-22; Hes. 36, 22-28. — Kath. Text wie vor. Joh. 14, 23-31; Ep. Apostelgesch. 2,1-11.
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um Fest-, Erinnerungs- und Namenstage Sonnen- Mond- Mondlauf

8. !Protestanten Katholiken Aufg. 
u M.

Untg.
U. M.

Aufg.
U. M.

Untg.
U. M.

Mittw. 1 Mkomedes Juventius 3 40 810 4 55 1012
Donn. 2 Mareellinus Erasmus 345 811 547 11 9 W« Nordw.

Freit. 3 Erasmus Klotilde 3 44 812 6 48 1150
Sonn. 4 Carpasius Quirinus 3 43 813 7 57 —

- Ev. Gespräch mit Nikodemus. Joh. 3, 1-15; Ep. Röm. 11, 33-36. — Matth. 28, 16-20; 
Eph. 1, 3-14; 2. Kor. 13, 11-13; Jes. 6, 1-8; 4. Mose 6, 22-27. — Kath. Der Tauf- 

Matth. 28, 18-20; Ep. Röm. 11, 33-36.___________ _____________

Sonnt. 5 Pfingstsonntag Pfingstsonntag 3 43 814 9 8 1222
*Mont. 6 Pfingstmontag Pfingstmontag 3 42 815 1019 1246 4-
*Dienst 7 Lukretia Robert 3 42 816 1128 1 5
Mitlw. 8 Medardus Quat. Medardus 341 817 12 37 121
Donn. 9 Primus Primus 3 41 818 144 136 Erdferne

Freit. 10 Onuphrius Margareta ch 3 40 8l9 2 51 150
L0NN. 11 Barnabas Barnabas 3 40 819 4 1 2 6

Ev. Der reiche Mann und der arme Lazarus. Luk. 16, 19-31; Ep. 1. Joh. 4, 16-21. — 
Matth. 13, 31-35; Apostelg. 4, 32-35; 5. Mose 6, 4-13. — Kath. Das große Abend- 
mahl. Luk. 14, 16-24; Ep. 1. Joh. 3, 13-18.__________________________________

Sonnt.

Mont.

12

13

Trinit.
Basilides 

Tobias

Dreifaltigk.
Basilides 

Anton v. Padua

3 39

339

8 20

821

511

624

2 22

241
Dienst. 14 Elisäus Bastlius 3 39 82! 736 3 6
Mittw. 15 Vitus Vitus 3 39 8 22 8 44 337 G
Donn. 16 Justins Fronleichnam 3 39 8 22 945 419 Südw.

Freit. 17 Volkmar Adolf 3 39 8 23 10 35 514
Sonn. 18 Arnulf

Schlacht bei Bel
Mark.u.Mareell.
e-Alliance 1815

3 39 8 23 1114 6 21

Ev. Das große Abendmahl. Luk. 14, 16-24; Ep. 1. Joh. 3,13-18. — Matth. 9, 9-13;

Sonnt. 19 1. n.Tr.
Gervas., Protas.

2.n.Pf.
Gervas., Protas.

3 39 8 23 1144 7 39

Mont. 20 Silverius Silverius 3 39 8 24 — 9 0
Dienst. 21 Albanus Aloysius 3 39 8 24 12 8 10 22
Mittw. 22 Achatius Paulinus 3 39 8 24 1227 1145 L
Donn. 23 Bastlius Edeltrud 3 39 824 12 46 1 7
Freit. 24 Johannes d. T. Herz-Jesu-Fest 340 8 24 1 4 2 30 Erdnähe

Sonn. 25 Elogius Prosper 3 40 8 24 123 3 55

Röm. 10, 1-15; Spr. Sal. 9, 1-10. — Kath. Jesus nimmt die Sünder an. Luk. 15,
1.10; Ep. 1. P-t-i 5, 6-11.____________________________________________________

Sonnt. 26 2. n. Tr.
Jeremias

3.n.Pf.
Johann u. Paul

3 40 824 146 5 19

Mont. 27 Sieben Schläfer Ladislaus 3 41 824 213 6 40 44
Dienst. 28 Leo II. P. Leo II. P. 341 8 24 248 754 44

t Nordw. 
t GMittw. 29 Peter u. Paul

Eroberung vo
Peter n. Paul 

n Alsen 1864
3 42 824 334 857

Donn. 30 Pauli Gedächtn. Pauli Gedächtn. 3 42 824 430 9 45
* Die Juden feiern ihr Wochenfest am 6. und 7. Juni 

Am 22. Juni Sommersanfang, längster Tag. 
Am 15. Juni Mondfinsternis; am 29. Juni Sonnenfinsternis.





Juli 1-27.

§
>s Z-

L Fest-, Erinnerungs-und Namenstage Sonnen- Mond- Mondlauf
o
K K Protestanten Katholiken Aufg. Untg. Au^. Unch.

Freit. 1 Theobald TheobaW 3 43 8 24 5 37 10 21 E
Sonn. 2 Maria Heims. Maria Heims. 3 44 8 23 6 4810 49

28. E v. Jesus nimmt die Sünder an. Luk. 15,1-10 ; Ep. 1 Petri 5, 5d-11. — Luk. 15,11-32 ;
Woche. Apostelg. 3, 1-16; Jes. 12. — Kath. Petri Fischzug. Luk. 5, 1-11; Ep. Röm. 8, 18-23 .

Sonnt. 3 3.u.Tr.Kornelius 4.«.Pf.Hyacinth 3 44 8 23 8 11110
Schlacht bei Königgrätz 1866

Mont. 4 Ulrich Ulrich 3 45 8 22 912112H
Dienst. 5 Anselmus Numerianus 3 46 8 22 lO 22 1142
Mittw. 6 Jesaias -Jesaias 347 821 l1291157
Donn. 7 Willibald -Willibald 348821 1236 — Z Erdf.
Freit. 8Kilian jKilian 349820 1451212^
Sonn. 9Cyrillus ^Cyrillus 3 50 819 2 541226 M

29. E v. Seid barmherzig. Luk.6,36-42; Ep. Röm.8,18-27. — Matth. 5,13-16; Apostelg. 4,1-12 ;
Woche. Jes. 65,17-19.24.25. — Kath. Die bessere Gerechtigkeit. Matth. 5,20-24; Ep. 1.Petri3,8-15.

Sonnt. 104. n. Tr. 5. n. Pf. 3 51 819 4 61^45^
Sieben Brüder Sieben Brüder

Mont. H Pius Plus 352818 618 1 7 H
Dienst. 12 Heinrich Joh. Gualbert 3 53 817 6 29 135 A
Mittw. 13 Margarets Niargareta 3 54 816 734 212
Donn. 14 Bonaventura Bonaoentura 3 55 815 8 29 3 3 aL j
Freit. 15 Apostel Teilung Apostel Teilung 3 56814 912 4 6^
Sonn. 16 Ruth Skapulierfest 3 57 8 13 947 523 Q
30. Ev Petri Fischzug. Luk. 5,1-11; Ep. 1. Petri 3, 8-15. — Luk. 9,18-26; Apostelg. 5, 34-42 ;

Woche. Klagel. Jer. 3, 22-32. — Kath. Speisung der Viertausend. Mark. 8,1-9; Ep. Röm. 6, 3-11.

Sonnt. 17 5.». Tr. Mexius 6. u. Pf. Alexius 3 58 812 1012 0 44 Ä >
Mont. 18Rosina Friedericus 4 0 8 11 1034 8 9 2^
Dienst. 19 Rufina Vincenz v. Paula 4 1 8101053 9 3!^ Erdnähe
Mittw. 20 Elias Margaret« 4 38 91111 10 56 ^
Donn. 21 Praxedes Praxedes 4 4 8 7 1130 12 18 C
Freit. 22 Maria Magdal. Maria Magdal. 4 5 8 61150 14!
Sonn. 23 Apollinaris Apollinaris 4785 — 34»^

o. Ev . Die bessere Gerechtigkeit. Matth. 5, 20-26; Ep. Röm. 6, 3-11. — Matth. 21, 28-32 ;
Apostelg. 8, 26-38; Ps.1. — Kath. Von den falschen Propheten. Matth. 7, 15-21;
Ep. Röm. 6, 19-23.

Sonnt. 24 6.n.Tr.Christine 7.n.Pf.Christine 4 8 8 31215 4 24 4k
Mont. 25 Jakobus Jakobus 410 8 2 12 46 5 40 4K
Dienst. 26 Anna Anna 4118 0 127 6 46
Mittw. 27M°rtha P-ntaleon 413 760 219 739 »-"°»^
Donn. 28 Pantaleon Jnnocenz 414 7 57 3 20 819 b
Freit. 29 Beatrix Martha 416 7 56 4 31 850
Sonn. 30 Abdon ,Abdon 417 7 54 5 43 913

E v. Die Ernte ist groß und der Arbeiter wenig. Matth. 9, 35-38; Ep. Röm. 6, 19-23.
OL. — Mark. 4, 26-29; 1. Tim. 6, 6-12; Jes. 62, 6-12. — Kath. Der ungerechte Haus-

Woche. Halter. Luk. 16, 1-9; Ep. Röm. 8, 12-17.

Sonnt. 317. n. Tr. 8.n.Pf. 419 7 52 6 55 9 32
Germanus Jgnaz Lopola

Am 3. Juli Sonne in Erdferne.



1 Mittag 9 Vienstag M M 17 Mittwoch
2 Vienstag 10 Mittwoch 1S Vonnerst.
5 Mittwoch 1) Vonnerst. 19 freitag
4 Donnerst. 12 freitag ' 2V Sonnabd.
5 freitag 15 Sonnabd. Mgustz

21 Sonntag
6 Sonnabd. 14 Sonntag 22 Mntag
7 Sonntag 15 Mntag 25 Vienstag
S Mntag 16 Vienstag 24 Mittwoch



August 1927.
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at

um Fest-,Erinnerungs- und Namenstage Sonnen- Mond- Mondlauf

3-Protestanten Katholiken Aufg.
U.M

Untg. 
u. M.

Aufg. 
u. M.

Untg. 
u. M

Mont. 1 Petri Kettenfest Petri Kettenfest 420 7 51 8 6 947
Dienst. 2 Gustav Portiunkula 422 7 49 915 10 2
Mittw. 3 August Stephan Erfind. 4 24 7 47 1022 1017 Erdferne

Denn. 4 Dominikus Dominikus 4 25 745 1129 10 32
Freit. 5 Oswald Maria Schnee 427 7 44 12 38 10 48 M H
Sonn. 6 Verkl. Christi Verkl. Christi 4 28 7 42 147 11 8
„o Ev. Von den falschen Propheten. Matth. 7, 13-23; Ep. Röm. 8, 12-17. -- Matth. 12,

Woche. 46-50; Apostelg. 16, 16-32; Jerem. 23, 16-29. — 
salem. Luk. 19, 41-47; Ep. 1. Kor. 10, 6-13.

Kath. Der Herr weint über Jeru-

Sonnt. 7 8.n.Tr. 9.n.Pf.. 4 30 740 2 59 1133 !

Donatus Cajetanus
Mont. 8 Cyriakus Cyriakus 431 7 38 4 9 —

Dienst. 9 Romanus Romanus 4 33 7 36 517 12 5
Mittw. 10 Laurentius Laurentius 4 35 7 34 617 12 49 Südw.

Donn. 11 Hermann Tiburtius 4 36 7 33 7 6 147
Freit. 12 Klara Klara 4 38 7 31 7 45 258
Sonn. 13 Hippolytus Hippolytus 440 7 29 813 420 G
2. Ev. Der ungerechte Haushalter. Luk. 16, 1-12; Ep. 1. Kor 10, 1-13. -- Matth. 13,

Woche. 44-46; Apostelg. 17, 16-34; Spr. Sal. 16, 1-9. — Kath. Pharisäer und Zöllner.
Luk. 18, 9-14; Ep. 1. Kor. 12, 2-11.

Sonnt. 14 9. n. Tr. 10. n. Pf. 4 41 7 27 838 5 45
Eusebius Eusebius

Mont. 15 Maria Himmels. Mariä Himmels. 4 43 7 25 857 712 Erdnähe

Dienst. 16 Jsaak Rochus 445 7 23 916 8 38
Mittw. 17 Bilibald Liberatus 446 7 21 9 35 10 3
Donn. 18 Agapetus Helena 448 718 9 55 1129

Schlacht bei Gravelotte, St. Privat 1870
Freit. 19 Sobald Sebald 450 716 1019 12 52 L

Sonn. 20 Bernhard Bernhard 4 51 714 10 48 2 15
35. Ev. Der Herr weint über Jerusalem. Luk. 19, 41-48; Ep. 1. Kor. 12 ,1-11. — Matth. 23, 34-39 ;

Woche. Apostelg. 20,17-38; Jer. 7, 1-11. — Kath. Hephata! Mark. 7, 31-37; Ep. 1-Kor. 15, 1-10.

Sonnt. 21 10. n. Tr. 11. n. Pf. 453 712 1124 3 31 44)
Hartwig Anastasius

439Mont. 22 Philibert Timotheus 4 55 710 —

Dienst. 23 Zachäus Philipp Benit 456 7 8 1212 5 36 ZH- Nordw.

Mittw. 24 Bartholomäus Bartholomäus 458 7 5 110 618
Donn. 25 Ludwig Ludwig 5 0 7 3 217 652
Freit. 26 Samuel Zephyrinus 5 1 7 1 3 28 717 W
Sonn. 27 Gebhard Rufus 5 3 6 59 4 41 737 O I

36. Ev. Pharisäer und Zöllner. Luk. 18, 9-14; Ep. 1. Kor. 15,1-10. — Luk. 7, 36-50; Röm. 8,
Woche. 33-39; Dan. 9,15-18.—Kath. Der barmherzige Samariter. Luk. 10, 23-37; Ep. 2. Kor. 3,4-9.

Sonnt. 28 11. n. Tr. 12. n. Pf. 5 5 6 57 5 52 7 53
Augustinus Augustinus

Mont. 29 Ioh. Enthaupt. Joh. Enthaupt. 5 6 6 54 7 2 8 8
Dienst. 30 Benjamin Rosa 5 8 6 52 8 9 8 23 L^L
Mittw. 31 Paulinus Raimund 510 6 50 917 8 37 Erdferne





September 7927.

L 
rr Fest-, Erinnerungs- und Namenstage Sonnen- Mond- Mondlauf

K K Protestanten Katholiken Aufg. 
u. M.

Untg.
U.M

Aufg.
U. M.

Untg.
U. M. Z-

Donn. 1 Ägidlus Ägidius 511 6 48 1025 852
Schlacht bei Sedan 1870

Freit. 2 Absalon Stephan 513 6 45 1134 911
Sonn. 3 Mansuetus Mansuetus 515 6 43 12 44 932
37. Ev. Hephata! Mark. 7, 31-37; Ep. 2. Kor.3,4-9.— Joh.8, 31-36; Apostelq.16, 9-15; Jes. 29,

Woche. 18-21. — Kath. Die zehn Aussätzigen. Luk. 17, 11-19; Ep. Gal. 3, 16-22.
Sonnt. 4 12. n. Tr. 13. n. Pf. 516 6 41 153 10 1 Z

Moses Rosalia
Mont. 5 Herkules Laurentius 518 6 38 3 1 1038
Dienst. 6 Magnus Magnus 5 20 6 36 4 4 1129 <-L Südw.
Mittw. 7 Regina Regina 5 21 6 34 4 57 —
Donn. 8 Maria Geburt Maria Geburt 5 23 6 31 5 38 1232
Freit. 9 Bruno Gorgonius 5 25 6 29 613 150
Sonn. 10 Softhenes Nikolaus v. Tol. 5 26 6 27 6 38 313

38. Ev. Der barmherzige Samariter. Luk. 10, 23-37; Ep. Röm. 3, 21-28. — Mark. 12, 41-44;
Woche. 1. Petri2,1-10;Sach. 7,4-10. —Kath. Sorget nicht. Matth. 6, 24-33; Ep. Gal. 5,16-24.

Sonnt. II 13. n. Tr. 14. «. Pf. 5 28 6 24 659 441 O
Protus Protus

Mont. 12 Syrus Maria Namensf. 5 30 6 22 719 611 Erdn.
Dienst. 13 Amatus Maternus 531 6 20 738 7 39
Mittw. 14 Kreuzes Erhöh. Kreuzes Erhöh. 5 33 617 758 9 7
Donn. 15 Nikomedes Nikomedes 5 35 615 8 21 10 35
Freit. 16 Euphemia Kornelius 5 36 613 848 12 2 44
Sonn. 17 Lambertus Lambertus 5 38 610 9 23 122 44

39. Ev. Die zehn Aussätzigen. Luk. 17,11-19; Ep. Gal. 5,16-24. — Joh. 5,1-14; 1. Tim. 1,
Woche. 12-17; Ps. 50, 14-23. - Kath. Weine nicht. Luk. 7, 11-16; Ep. Gal. 5, 25-6, 10.

Sonnt. 18 14. «. Tr. 15. n. Pf. 540 6 8 10 7 2 31 44 L
Titus Thom. v. Villan.

Mont. 19 Januarius Januarius 5 41 6 5 11 2 3 35 Nordw.

Dienst. 20 Fausta Eustachius 5 43 6 3 — 421
Mittw. 21 Matthäus Ev. Quat. Matth. Ev. 5 45 6 1 12 7 4 57
Donn. 22 Moritz Moritz 5 47 5 58 117 5 23
Freit. 23 Hoseas Thekla P 548 5 56 2 29 5 44
Sonn. 24 Johann. Empf. Johann. Empf. 5 50 5 53 3 40 6 1
40. Ev. Sorget nicht. Matth. 6, 24-34; Ep. Gal. 5, 25-6,10. -- Joh. 11,1-11; 2. Thess. 3, 6-13;

Woche. I.Kön. 17,8-16. — Kath. Sabbathfeier in Liebe und Demut. Luk. 14,1-11; Ep. Eph.3,13-21.

Sonnt. 25 15. v. Tr. 16. n. Pf. 5 52 5 51 451 615 G
Kleophas Kleophas

Mont. 26 Cyprianus Cyprianus 5 53 5 49 5 59 630
"Dienst 27 Kosmas, Dam. Kosm., Damian 555 5 46 7 6 644
*Mittw 28 Wenzeslaus Wenzeslaus 5 57 544 814 658 Erdferne

Donn. 29 Michaelis Michaelis 558 542 9 23 715
Freit. 30 Hieronymus Hieronymus 6 0 5 39 1033 735

* Die Juden feiern den Anfang ihres 5688. Jahres am 27., das zweite Neujahrsfest
am 28. September.

Am 24. September Herbstanfang, Tag und Nacht gleich.





Oktober 1927.

L s Fest-,Erinnerungs- und Namenstage Sonnen- Mond- Mondlauf

K Protestanten Katholiken Aufg 
U. M

Untg 
U. M

Aufg.
U. M.

Untg.
U. M. 3-

Sonn. I 1 Remigius Remigius j6 1 5 37j1142 8 0
.. Ev. Weine nicht. Luk. 7,11-17; Ep. Eph. 3, 13-21. — Matth. 11, 25-30; Hebr. 12,18-24; 

Hiob 5, 17-26. — Kath. Das vornehmste Gebot und die vornehmste Frage. Matth. 22, 35-46; 
Ep. Eph. 4, 1-6.

Sonnt.

Mont.
Dienst. 
Mittw. 
*Donn. 
Freit.
Sonn.

2

3
4
5
6
7
8

16.n.Tr. Vollr.
Erntedankfest 

Jairus 
Franz 
Plaeidus 
Fides 
Amalia 
Pelagia

17.n.Pf. Leod.
Schutzengelfest 

Candidus 
Franz 
Plaeidus 
Bruno 
Rosenkranzfest 
Brigitta

!6 3

6 5
6 7
6 9 
610 
612
6 l4

5 35112 50

5 32 154
5 30 2 49
5 28 3 35
5 25 410
5 23 438
5 21j 5 1

832

917
1013
1123

1242
2 7

1 D 
sSüdW.

42. Ev. Sabbathfeier in Liebe und Demut. Luk. 14, 1-11; Ep. Eph. 4, 1-6. — Matth. 12,1-8; 
Woche. Hebr. 4, 9-13; Ps. 75, 5-8. — Kath. Der Gichtbrüchige. Matth. 9,1-8; Ep. 1. Kor. 1, 4-8.

Sonnt.

Mont. 
*Dienst 
* Mittw 
Donn. 
Freit. 
Sonn.

9

10
11
12
13
14
15

17. n. Tr.
Dionysius 

Gideon 
Vurchard 
Maximilian 
Kolomann 
Calixtus 
Hedwig

18. n. Pf.
Erntedankfest 

Franz Borgia 
Burchard 
Maximilian 
Eduard 
Calixtus 
Theresa

615

617 
619
6 21
6 23
6 24
6 26

518

516 
514
511 
5 9
5 7 
5 5

5 21

5 40
5 59 
620

! 646 
718 
8 0

335

5 4
6 34
8 5
9 35

l1 3
12 23

44
44

G 
Erdnähe

, x. E v. Das vornehmste Gebot 
4-9. — Mark. 10, 17-27- 
Hochzeit. Matth. 22, 1-14,

und die vornehmste Frage. Matth. 22, 34-46; Ep. 1. Kor. 1, 
Jak. 2, 10-17; 2. Chron. 1, 7-12. — Kath. Die königliche 
Ep. Eph. 4, 23-28.

Sonnt. 
Mont.
*Dienst 
* Mittw 
Donn. 
Freit. 
Sonn.

16
17
18
19
20
21
22

18.n.Tr. Gallus
Florentin 
Lukas 
Ferdinand 
Wendelin
Ursula 
Cordula

19.n.Ps. Gallus
Hedwig
Lukas
Petrus v. Alcantara
Wendelin
Ursula
Cordula

6 28
6 30 
632
6 33
6 35
6 37
6 39

5 2
5 0
4 58
4 56
4 54
452
4 50

854
957

11 7

1218
130
2 40

130
2 22
3 1
3 30
3 51
4 9
4 24

Nordw.
L

44. E v. Der Gichtbrüchige. Matth. 9,1-8; Ep. Eph. 4, 22-32. — Joh. 9, 24-41; Jak. 5,13-20; 
Woche. Ps. 32, 1-7. — Kath. Des Königischen Sohn. Joh. 4, 46-53; Ep. Eph. 5, 15-21.

Sonnt.

Mont. 
Dienst. 
Mittw. 
Donn. 
Freit. 
Sonn.

23

24
25
26
27
28
29

19.n.Tr.
Seoerinus 

Salome 
Crispinus 
Amandus 
Sabina 
Simon, Juda 
Engelhard

20.n.Pf.
Joh.v.Capistran 
Raphael 
Crispin 
Evariftus 
Sabina 
Simon, Juda 
Narzissus

641

642 
644
6 46 
648
6 50 
6 52

448

445 
443
441
439 
4 37 
4 35

3 49

457
6 4 
714 
823
9 33

10 42

4 38

452
5 6 
521
5 39
6 3
632

L^L
D Erdf.

45. E v. Die königliche Hochzeit. Matth. 22,1-14; Ep. Eph. 5,15-21. — Joh. 15, 1-8; Röm. 14, 
Woche. 1-9; Spr. Sal. 2, 1-8. Kath. Der Schalksknecht. Matth. 18, 23-35; Ep. Eph. 6,10-17.

Sonnt.
Mont.

3O 2O.n Tr. Hartm.
31 Wolfgang

21.n.Ps. Serap.
Wolfgang

6 54
6 55

4 33
4 31

1148!
12 46

71U
8 3j Südw.

* Die Juden feiern das Versöhnungsfest am 6., da- 
Fest der Laubhütten am 12., Laubhüttenende 
am 19. Oktober.

Laubhüttenfest am 11., das zweite 
am 18. und das Fest der Gesetzesfrcude

16.n.Tr
18.n.Tr
19.n.Tr


1 vienstag - Mittwoch 16 Mittwoch 24 Vonnerst.
2 Mittwoch 10 Vonnerst. 17 Vonnerst. 25 freitag
Z donnerst. 11 fteitag 1S freitag 26 Sonnabd.
4 freitag 12 Zonnabd. November 19 Zonnabd. 27 Sonntag
5 Sonnabd. 15 Sonntag 2V Sonntag 2S Montag
6 Sonntag 14 Montag 21 Montag 29 Vienstag
7 Montag 15 Vienstag 22 Vienstag 50 Mittwoch
S Vienstag 25 Mittwoch



November 1H27.

46. E v. Des Königischen Sohn. Joh. 4, 47-54; Ep. Eph. 6,10-17.—Mark. 10,13-16; Eph. 6, 
Woche. 1-9; 2. Sam. 7,17-29. — Kath. Die Zinsmünze. Matth. 22,15-21; Ep. Phil. 1, 6-11.

W
oc

he
n

ta
ge

D
at

um Fest-, Erinnerungs- und Namenstage Sonnen- Mond- Mondlauf

Protestanten Katholiken Aufg. 
u. M.

Untg. 
U.M.

Aufg. 
u. M.

Untg. 
u. M. Z-

Dienst. 1 Aller Heiligen Aller Heiligen 6 57 4 29 133 9 6
Mittw. 2 Aller Seelen Aller Seelen 6 59 428 211 10 20
Donn. 3 Gottlieb Hubertus 7 1 4 26 2 41 1140
Freit. 4 Charlotte Karl Borromäus 7 3 4 24 3 4 —
Sonn. 5 Blandina Emmerich 7 5 4 22 3 24 1 3

47. E v. Der Schalksknecht. Matth. 18, 21-35; Ep. Phil. 1, 3-11. — Luk. 9, 57-62; Hebr. 13,1-9. 
Woche. Spr. Sal. 24, 14-20. — Kath. Jairi Töchterlein. Matth. 9, 18-26; Ep. Phil. 3, 17-4, 3

Sonnt. -6 21. n. Tr. 22.n.Pf. 7 7 420 342 230
Refonnat.-Fest Leonhard

Mont. 7 Engelbert Engelbert 7 9 418 4 0 3 57
Dienst. 8 Gottfried 4 Gekrönte Märt. 710 417 4 20 526 Erdnähe
Mittw. 9 Theodorus Theodorus 712 415 443 6 58 G
Donn. 10 Martin Luther Andreas Avellin 714 413 512 8 30 44
Freit. 11 Martin Bischof Martin Bischof 716 412 5 49 9 58 44
Sonn. 12 Jonas Martin P. 718 410 639 1113

48. Ev.DieZinsmünze. Matth. 22, 15-22; Ep. Phil. 3,17-21. — Matth. 10, 24-33; 1. Tim. 4, 4-11 >' 
Woche. Ps. 85, 9-14. — Kath. Greuel der Verwüstung. Matth. 24, 15-35; Ep. Kol. 1, 9-14.

Sonnt. ^3 22 n. Lr. 719 4 9 740 12 15 Nordw.

Briccus Stanislaus K.
Mont. 14 Levinus Jucundus 7 21 4 7 8 50 1 0
Dienst. 15 Leopold Leopold 723 4 6 10 4 134
Mittw. 16 Büß- n. Bettag MariL Opferung 7 25 4 4 1118 1 58 D
Donn. 17 Hugo Gregor Thaum. 7 27 4 3 — 217
Freit. 18 Gelasius Otto, Eugen 7 28 4 2 12 29 2 32
Sonn. 19 Elisabeth Elisabeth 7 30 4 0 139 2 46

E v. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Matth. 21, 1-9; Ep. Röm. 13, 11-14. — 
Luk. 1, 68-79; Hebr. 10, 19-25; Jerem. 31, 31-34. — Kath. Die Zukunft des Herrn. 
Luk. 21, 25-33; Ep. Röm. 13, 11-14.

Sonnt.

Mont.

^20

21

M.n.Tr 
Totenfest Amos

Maria Opfer

24n.Pf.
Felix v. Valois 
Mariä Opfer

7 32

734

3 59

3 58

247

354

3 0

314

^2

Erdferne
Dienst. 22 Alfons Cäcilia 7 36 3 57 5 3 3 28
Mittw. 23 Klemens Klemens 7 37 3 55 612 3 46
Donn. 24 Chrysogonus Chrysogonus 7 39 3 54 7 23 4 7 G
Freit. 25 Katharina Katharina 7 41 3 53 8 33 434
Sonn. 26 Konrad Konrad 7 42 3 52 9 41 510

Am 10. November Vorübergang des Merkur vor der Sonnenscheibe.

Sonnt. ^7 1. Advent Otto 1. Advent Virgil. 7 44 3 51 10 43 5 58 Südw.
Mont. 28 Günter Sosthenes 7 45 3 50 1133 6 57
Dienst. 29 Eberhard Saturnin 7 47 3 50 1214 8 8
Mittw. 30 Andreas Andreas 7 48 3 49 12 45 9 24





Dezember 1927.

50. Ev. Die Zukunft des Herrn. Luk. 21, 25-36; Ep. Röm. 15, 4-13. — Luk. 17, 20-30; 2. Petri l, 
Woche. 3-11;Mal.3,19-24. —Kath.Bistdu,der dakommensoll?Matth.11,2-10; Ep.Röm. 15,4-13.

W
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ge

D
at

um Fest-, Erinnerungs- und Namenstage Sonnen- Mond- Mondlauf 

Z. !Protestanten Katholiken Aufg. 
m M.

Untg.
U. M.

Aufg.
U. M.

Untg. 
u. M

Donn. 1 Arnold Eligius 7 50 3 48 1 9 10 45 §
Freit. 2 Candidus Bibiana 7 51 3 47 130 —

Sonn. 3 Saffian Franz Xaver 7 53 3 47 147 12 7

51. Ev. Bist du,der dakommensoll?Matth.11, 2-10; Ep.1.Kor.4,1-5. — Matth.3,1-11; 2. Tim4, 
Woche. 5-8; Jes.40,1-8.— Kath. Das ZeugnisJohannis des Täufers. Joh.1,19-28; Ep. Phil.4,4-7.

Sonnt. 4 2. Advent 
Barbara

2. Advent 
Barbara

7 54 3 46 2 4 1 31!^

Mont. 5 Abigail Sabbas 7 55 3 46 2 23 2 55
Dienst. 6 Nikolaus Nikolaus 7 57 3 45 2 42 423
Mittw. 7 Agathon Ambrosius 7 58 345 3 7 553 E Erdnähe

Donn. 8 Mariä Empf. Mariä Empf. 7 59 344 3 39 7 22 44 G
Freit. 9 Joachim Leokadia 8 0 3 44 4 23 846 44
Sonn. 10 Judith Melchiades 8 2 3 44 519 9 57 M- Nordw.

52. Ev. DasZeugnisJohannis d.Täufers. Joh. 1,19-28; Ep. Phil.4,4-7. — Joh. 1,15-18; 1.Joh.1, 
Woche. 1-4; 5. Mose 18,15-19. — Kath. Bereitet den Weg des Herrn. Luk. 3,1-6; Ep. 1. Kor. 4,1-5.

Sonnt. 11 3. Advent
Damasus

3. Advent
Damasus

8 3 3 44 627 10 52

Mont. 12 Epimachus Epimachus 8 4 3 44 7 43 1132
Dienst. 13 Lueia Lueia 8 5 3 44 859 12 1
Mittw. 14 Nikasius Quat. Nikasius 8 6 3 44 10 13 12 22
Donn. 15 Johanna Eusebius 8 7 3 44 1125 12 40
Freit. 16 Ananias Adelheid ch 8 8 3 44 — 12 54
Sonn. 17 Lazarus Lazarus 8 8 3 44 12 34 1 8

53. E v. Euch ist heute der Heiland geboren. Luk. 2, 1-14; Ep. Tit. 2, 11-14. — Matth. 1,18-23; 
Woche. 1. Joh. 3, 1-5; Jes. 9,6-7. — Kath. Text wie vor. Luk. 2, 1-14; Ep. Tit. 2, 11-14.

Sonnt. 18 4. Advent
Christoph

4. Advent
Mariä Erwart.

8 9 3 44 141 121 Erdferne

Mont. 19 Lot Nemesius 810 344 2 49 135
Dienst. 20 Abraham Ammon 810 3 45 359 151
Mittw. 21 Thomas Thomas 811 3 45 5 9 211
Donn. 22 Beata Flavian 811 3 46 6 20 2 36
Freit. 23 Dagobert Viktoria 812 3 46 7 30 3 8
Sonn. 24Mdam, Eva Adam, Eva 812 3 47 8 35 3 52 6L O Sdw.

Am 8. Dezember Mondfinsternis; am 24. Dezember Sonnenfinsternis.

Am 22. Dezember Wintersanfang, kürzester Tag.

Sonn. 25 Heil Christfest Heil. Christfest 813 3 48 9 30 4 49
Mont. 26 2. Christtag Stephauus 813 348 1015 5 57
Dienst. 27 Johannes Johannes 813 349 l0 49 713
Mittw. 28 Unsch. Kindlein Unsch. Kindlein 813 3 50 1115 834
Donn. 29 Jonathan Thomas B. 814 3 51 1136 954
Freit. 30 David David 814 3 52 1153 1117
Sonn. 31 Sylvester Sylvester 814 3 53 1211 — 2



Ein Ostmarkenlieö
Das Land, das wnl-md unsere Ahnen Mehr als die Schneide deutscher Waffen 
G"b-b"" aus Barbarentum. Hat hi^r des deutschen Pfluges Fleiß
Dies Land soll bleiben den Germanen, Aus Wüst>mei'n ein Heim geschaffen, 
Das ist der Deutschen Recht und Ruhm! Wie's deutsche Art zu schaffen weiß.

Und was die Slaven von uns lernten, 
Nicht gegen uns sei es gewandt: 
Wir Deutsche selber wollen ernten, 
Was deutsche Hand gesät im Land!

Felix Dahn
-1c

Wasser
Erzählung von Marianne Mewis

Lebuschin, das in der Lebus'schen Familie forterbt, ist eines der hübschesten 
Güter in Westpreußen. Es gehört ein wundervolles Stück Heideland dazu, dessen 
Ränder und Böschungen von Ginster leuchten, als wenn an den Bruchkanten des 
G^ndesdas vure Gold zutage träte, und das sich im August mit einem Purpur

teppich von blühender Erika bedeckt. Es liegt ferner im Gutsbezirk ein tauklarer 
Heidesee. blaßblau wie blühender Lein in der Mitte, während an den Ufern der 
feinste, reinste weiße Sand durch das seichte Wasser schimmert. Man kann sich 
keine schöneren Badeplätze wünschen. Es gibt auch einen großen Wald innerhalb 
der Gutsgrenzen — gemischter Bestand: krause Eichen und krause Kiefern mit 
einem Unterholze von noch viel krauseren Wachholderbüschchen.

Aber Lebuschin hat leider auch manchen Acker voll mageren Hafers und 
dürftigen Roggens aufzuweisen. Der Wald birgt außer Kaninchen und Eich- 
kätzchen kaum ein Wild. Die Eichen sind schon fast alle morsch, und die Kiefern 
gelten dort, wo es Ueberfluß daran und keine billige Gelegenheit zur Weiter
beförderung gibt, herzlich wenig. Vom Wachholder kann man höchstens die 
Beeren zu „Machandel" verwenden oder Krammetsvögel damit braten. Das 
Grün streuen die Landleute feingehackt als zierliche Kadikgirlanden*)  in die frisch
gescheuerte und mit weißem Sande überkrümelte Fest- oder Totenstube. Der See 
ist ziemlich arm an Fischen, denn Fische lieben dicken, nahrhaften Schlamm und 
machen sich aus dem reinlichen mageren Sande nicht viel. Und die Heide bietet 
nur den Schafen eine dürftige Nahrung.

*) Kadik - Wacholder

Herr von Lebus besaß denn auch eine Zeitlang eine besonders ansehnliche 
Schafherde. Das war, als er das Gut eben von seinem Vater übernommen und 
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sich bald darauf mit einer reichen Königsbergerin verheiratet -hatte. Damals 
stürzte er sich so eifrig wie nur je ein junger Rittergutsbesitzer, der nichts von 
Landwirtschaft versteht, in Verbesserungen. Er hatte seine Erfahrungen bis dahin 
nämlich hauptsächlich als Ulanenleutnant gesammelt. Nun kaufte er sich natürlich 
neben vielen anderen landwirtschaftlichen Büchern auch solche über Schafzucht 
und machte sich eilig daran, „die Rasse zu verbessern".

Er redete von Verfeinerung der Wolle und von Fleischentwicklung, von 
englischen und spanischen Schafen, sächsischen Elektoralschafen, kurz von lauter 
Dingen, die dem Schäfer Antek höchst überflüssig erschienen, weil er als alter 
Mann, der sich sein Leben lang mit Schafen befaßt hatte, alles zu wissen glaubte, 
was für Lebuschiner Verhältnisse zu wissen nötig war.

Als die neuen Zuchttiere, die Herr von Lebus verschrieben hatte, eintrafen, 
betrachtete sie der Hirt mit Mißtrauen, und als ihm sein Herr mit weiser Absicht 
mitteilte, was jedes von den Schafen kostete, meinte er nur: „Schlag un Lichting! 
Butroarnar*)  nog sehnen de ut!" — und dachte bei sich: „Wat ons jung Herrke 
für Panokes hefft!"

*) Butroarnar — außerordentlich, außergewöhnlich
**) Rehrzageln — Schweifwedeln

Zu seinem Hunde sagte er: „Wasser, et sönd recht gruglge Dinger, awert 
da helpt keen Rehrzageln**)  !" — Und er nahm die fremdartigen Geschöpfe in seine 
Obhut und empfahl sie auch seinem Hunde an, der gesenkten Schwanzes wedelte 
und zu seinem Herrn mit einem Blick hinübersah, der nichts anderes bedeuten 
konnte als „Gotts Schlag noch eens?!" —

Als jedoch der Schäfer auf die neuen zeigte, die sich noch nicht recht zum 
großen Haufen halten wollten, sei es aus Hochmut, sei es aus Dummheit, und 
ihm zurief: „Hal se rum!" - gehorchte er ohne Muck und zeigte sich nur 
etwas strenger und heftiger, als es sonst in seiner Gewohnheit war. Sein Herr 
ließ ihn gewähren, denn seine Empfindungen deckten sich, wie stets, genau mit 
denen des Hundes.

In jener Gegend heißen die Schäferhunde alle Wasser. Vielleicht weil die 
dürre Heide den Hirten so aufdringlich an das feuchte Element, das für die 
Tiere unentbehrlich ist, erinnert, und weil er es für eine Ehre hält, wenn fein 
gleichfalls unentbehrlicher Helfer im Amte denselben Namen trägt.

Anteks „Wasser" war eine Zierde seines Standes. Grauschwärzlich, an 
Rücken, Schweif, Kopf und Pfoten dunkler, vor der Brust Heller, umstarrte ihn 
das schöne lange Grannenhaar. Das spitze Schnäuzchen glänzte schwarz, die 
feinen Beine mit hübschen Haarfahnen standen auf zierlichen Füßen. Die 
spitzigen, dunklen Ohren zitterten und zuckten vor Wachsamkeit. Aber die braunen 
Augen sprachen von mehr Verstand, als mancher Flisse, Kassube und Wasser- 
polak aufbringen kann. Sie blickten kühn, wachsam, verdrossen, nachdenklich, 
gleichgültig, verächtlich, fragend, verständnisvoll, mitleidig, ergeben; sie funkelten 
vor Freude und blitzten im Zorn, aber in einem gerechten, männlichen, gemäßigten 
Zorn. Wasser konnte mißvergnügt aussehen. Die Tränen standen ihm bisweilen 
in den Augen; und er konnte lachen. Wenn er sich besonders glücklich fühlte, 
zog er seine Schnauze in kleine, drollige Falten hinauf, so daß die scharfen, schnee
weißen Zähne unter der Oberlippe hervorblitzten. Dieses Lachen hatte er jedoch 
nur für seinen Herrn. —

Die neuen Schafe schienen das Mißtrauen Anteks zu rechtfertigen. Sie 
waren empfindlich gegen die Witterung wie eine junge Ueberseerin. Bald husteten 
sie. Bald bekamen sie Rheumatismus. Der Schäfer, der stets ausgetrieben hatte, 
sobald Eis und Schnee verschwunden waren, mußte auf die Zartheit der kostbaren 
Pfleglinge Rücksicht nehmen. Er schlief nicht mehr, ein wetterharter Mann, in 

2



frostkalten Herbstnächten seinen tiefen Schlaf in dem kleinen zweiräderigen Schäfer
karren. Die Sorge um seine Pflegebefohlenen störte ihn in der traumlosen Ruhe.

Der junge Nachwuchs, die Mischlinge der fremden und einheimischen Tiere, 
wollte nicht gedeihen; und die ganze Herde schien anfälliger zu werden; eine 
Schafkrankheit löste die andere ab.

Es wurden Versuche mit wieder neuen Zuchttieren gemacht, von denen Herr 
dorr Lebus annahm, daß sie den Witterungsverhältnissen besser standhalten 
müßten; und wieder war alle Mühe verschwendet.

Antek, der alte Hirt, der sich die beschauliche Ruhe und das nachdenkliche 
Wesen seines Standes in hohem Maße angeeignet hatte, verlor seine ganze Ge
lassenheit, büßte auch von seinem Ansehen bei seinen Berufsgenossen ein. Wie 
die meisten Schäfer war er ein Heilkundiger und mit allerlei wunderbaren Natur
kräften vertraut. Er besaß auch ein Allheilmittel gegen sämtliche Krankheiten 
von Mensch und Tier: sieben Zweige von sieben Bäumen, sieben Späne von 
sieben Balken, sieben Nägel aus sieben Brücken, siebenerlei Asche aus sieben 
Oefen, siebenerlei Staub aus sieben Türangeln, siebenerlei Pech aus sieben 
Schiffen, sieben Krümelkerne, sieben Haare aus dem Barte eines Hundes. Der 
ganze Kehricht steckte in einem Säckchen und wurde dem Kranken aufgelegt. 
Das Rezept stammte von einer alten weisen Judenfrau und hatte sich stets be
währt, wenn auch nicht gleich und zur Zeit, da man Heilung erhoffte, so doch 
irgend einmal später und, wenn für Zahnschmerzen angewendet, bei Gicht. 
Dann waren eben die Zahnschmerzen in die Fußzehen übergewandert. Die Land
leute waren stundenweit um das Mittel gekommen, das dem Antek manches Extra- 
Viergroschenstück einbrachte. Aber seit er mit den Schafen so viel Unglück erfuhr, 
verlor sich auch der Glaube zu seinen Menschenkuren, und der und jener 
erinnerte sich, daß Anteks Mittel doch eine ungebührliche Zeit gebraucht hatte, 
um seine Heilkraft an den Tag zu legen, und daß mancher, dem die Geduld 
ausging, voreilig über dem Erfolg fortstarb.

Der alte Mann nahm sich sein Mißgeschick so zu Herzen, daß er fast 
tiefsinnig wurde. Traurig saß er in der Türöffnung seines Karrens, starrte mit 
den rotgeränderten Augen auf die Herde und grübelte über die Ursache irgend 
eines neuen Unheils nach; und der Spitz saß ebenso vergrämt neben ihm und 
suhr nur manchmal in nervöser Gereiztheit über ein leichtsinniges Schaf her, 
das sich auf Abwege schlich.

Herr von Lebus war bereits ungeduldig geworden und lag dem Schäfer fast 
täglich mit Fragen an, was denn zu tun sei.

Die alte Rasse fortzüchten! meinte Antek ein wie das anderemal. Die Ant
wort behagte Herrn von Lebus wenig, denn er hatte bereits mit seinen Neuerungen 
g'roßgetan, ehe der Ersolg ihren Wert bestätigte. Die Nachbarn, meist alte, 
siebenmal gesiebte Landwirte, neckten ihn denn auch schon weidlich.

Einmal war er beim dicken Dorneth auf Wendensee zum Mittagessen. Lieber 
Lebus, fing der an, „ich höre Sie wollen eine türkische Schalwirkerei einrichten, 
weil sich die Wolle bei Ihren Schafen schon so verfeinert hat, daß fie für 
gewöhnliche Socken und Loden viel zu schade ist. Sind denn die Dinger noch 
Mode?"

„Lebus sollte sich auf Kamelzucht legen, nachdem ihm die Versuche mit den 
Schafen so großartig geglückt sind. Den Boden dafür haben wir auch. Die Ge
schöpfe werden sich bald heimisch fühlen", meinte Rolling, der Domänenpächter.

„Haben Sie's denn schon mit Mufflons probiert?" fragte ein Dritter.
„Ich denke das sind Ziegen?" warf der Pastor ein.
„Bewahre, bester Freund. Naturkunde und Rechnen schwach. Korsische 

Schafe sind's. Sollen zugleich ein jagdbares Wild abgeben. Wie wär's, Herr 
von Lebus, wenn Sie Ihren Eichwald damit ein wenig belebten?" —
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Lebus fuhr gekränkt nach Hause und erzählte seiner Frau von den Hänseleien. 
„Emmchen, ich habe die Schrauberei satt. Ich verkaufe den ganzen Rummel, 
reiße die Heide um und säe Buchweizen."

Die hübsche, junge Dame machte ein nachdenkliches Gesicht. „Das würde 
mir um das alte Männchen, den Antek leid tun . . "

„Ach, trau doch den Leuten keine Sentimentalitäten zu! Ich stelle Antek 
bei den Schweinen an. Da ist er ebensogut aufgehoben. Besser sogar, denn er 
braucht nicht mehr bei Wind und Wetter ins Feld hinaus. Und lange macht er's 
wohl ohnehin nicht mehr. — Mir ist sehr darum zu tun, daß Du und die 
Nachbarn nicht denken, ich wirtschaftete blindlings in den Tag hinein und würfe 
dein Geld nur so zum Fenster hinaus."

„Aber bastes Hans'chen..."
Man hörte ein Wägelchen in den Hof rollen, und der Bediente kam und 

fragte, ob der gnädige Herr den Löb sprechen wollte.
„Der kommt mir gerade recht", sagte Herr von Lebus.
Der Viehmakler erschien dienernd und freundlich. „Nu, Herr Baron, darf 

ich mer erkundigen: wie machen sich die Schäfchen?"
„Hören Sie, Löb, Sie haben mich mit den Elektoralböcken hereinfallen lassen."
„Wie haißt, Herr Baron, hereinfallen lassen? Hab' ich dem Herrn Baron 

nich den Stammbaum mitgebracht? Haben se nich'n Stammbaum wie'n Gros, 
de Schäfchen?"

Herr von Lebus mußte lachen. „Der Stammbaum mag in Richtigkeit sein, 
aber was nützt er mir, wenn der Schafbock draufgeht? Die Tiere waren krank, 
alt, überanstrengt durch den Transport, was weiß ich?"

„Nu", sagte Löb nachsichtig, „der Herr Baron hat genug von de Schäfchen. 
Kann ich ihm nich verdenken. Will ich dem Herrn Baron machen 'nen Vorschlag. 
Gibt mir der Herr Baron die Herde in Kommission, und ich nehm' se mit, 
wenn ich mit dem Transport hier vorbeitreibe, und verkauf' se. Js der Herr 
Baron die Schererei los."

Herr von Lebus, der den Mann als ganz zuverlässig kannte, war ein
verstanden, und die Bedingungen wurden verabredet. —

Vierzehn Tage später näherte sich Lebuschin auf der großen Landstraße eine 
mächtige Staubwolke, in der es unaufhörlich blökte und von vielen kleinen Hufen 
trappelte: Löb ließ seine Schafe vorbeitreiben.

Antek hatte von dem Abkommen über die Herde noch nicht das geringste 
erfahren.

Der Viehmakler war der Herde vorausgeeilt. Herr von Lebus ging mit ihm 
zum Schäfer.

Der Alte nahm den großen, schwarzen, verwitterten F^lz vom kahlen Schädel, 
um den nur noch ein Kranz von langen, weißen Haaren flatterte, und stand 
gebückt vor seinem Herrn.

Der stellte sich ganz kühl und geschäftsmäßig. „Antek", sagt er, „mit den 
Schafen haben wir Wohl kein Glück mehr. Ihr seid wohl zu alt. Und mir 
bringt die Herde mehr Verlust als Nutzen. Ich will sie verkaufen. Löb soll sie 
gleich mitnehmen und zum besten Preise losschlagen".

Dem alten Schäfer sank der zahnlose Unterkiefer herab. „Herrke, de 
Schap . . . ?" stotterte er.

„Nun ja, natürlich die Schafe. Was denn sonst?" Es kam ihm der Gedanke 
oaß dem Alten um sein Fortkommen bange sein könnte. „Ihr findet beim 
Schweinefüttern Eure Arbeit", setzte er hinzu.

Der alte Mann war noch immer ganz fassungslos und starrte seinen Herrn 
mit blöden Augen an. Endlich fing er wieder an: „Herrke, de ölen — de 
behollen wi doch? De hebben alltied ehr Schulligket gedahnen."
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„Nein, ich will keine behalten. Treibt der Herde zu, die Löb mitbringt, 
damit die Tiere sich anschließen."

Wasser hatte neben den Dreien gesessen. Seine klugen Augen wanderten 
forschend von einem Sprechenden zum andern. Die Verstörtheit seines alten 
Herrn mußte ihm auffallen. Er ließ einen leisen, ängstlich fragenden Blaff 
hören und lenkte damit die Aufmerksamkeit des Händlers auf sich.

„E hibsches Tier", meinte Löb. „Geben Se den Hund mit draus, Herr 
Baron. Er wird bei der Herde bleiben, und es ^ehlt uns an 'em Hunde."

„Gern", antwortete Herr von Lebus gleichgültig. „Antek, heißt den Hund 
mitgehen. Nun was gibt es noch?"

„Nuscht, Herrke. Wasser, hal se rum!" Stolpernd brächte er die Schafe 
zur Landstraße.

Der Händler lachte. „Gott du Gerechter, der Antek fällt schon über saine 
aigenen Bain!"

Auf der Landstraße vereinigten sich die Lebuschiner Schafe mit den fremden. 
„Wasser", rief der alte Schäfer mit heiserer Stimme, „gah met!"

Der Hund stand und sah fragend auf seinen Herrn. „Gah met! Pascholl" 
schrie der Alte, und die Adern schwollen ihm an den eingefallenen und mit 
feiner straffer Haut überzogenen Schläfen blaurot auf.

Der Hund zögerte noch. Da bückte sich der Alte mühsam nach einem 
Steine.......................

Wasser zog den Schweif ein und trottete neben der weiterziehenden Herde 
hin. Manchmal schielte er scheu mit gesenktem Kopfe nach rückwärts und machte 
Halt, als wollte er umkehren. Dann drohte ihm der Schäfer mit dem Knoten
stocke. —

Den nächsten Tag ging Herr von Lebus mit seiner Frau im sogenannten 
Katteubusch zwischen den niedrigen, verstreut stehenden Kiefern spazieren. Die 
>unge Frau war ermüdet, und das Paar setzte sich auf einen der wenigen alten 
Stämme, den der letzte Sturm zu Boden geworfen hatte, nieder. Hohes Gras 
und blühender Ginster ragte ihnen bis über die Köpfe fort. Die warme Luft war 
vom Dufte der leuchtenden Blüten und des Kiefernharzes ganz gesättigt. Gold- 
gepuderte Bienen und dicke Hummeln verschwanden in den zierlichen Blumen
häuschen, und zarte Bläulinge wiegten sich darauf. Die ganze Natur war wie 
eine weiche Liebkosung.

Frau von Lebus lachte leise und hob den Zeigefinger. „Scht! Wir sitzen 
hier wie die Hasen im Versteck!" flüsterte sie und lugte zwischen den Nadel- 
büschchen hindurch. „Sieh mal, dort steht noch Anteks Schäferkarren. Und nun 
kriecht der Alte selber heraus. Was macht er da eigentlich?"

„Er scheint mir sein bißchen Verstand vollends zu verlieren. Um die 
Schweine hat er sich noch garnicht gekümmert. Man muß ihm das Gnadenbrot 
geben und ihn nach Gefallen laufen lassen", erwiderte der Gatte ebenfalls leise.

Antek schlich sich um den Schäferkarren herum. Er trug ein rotbuntes 
Tuch, in das er sonst sein Brot zu knüpfen Pflegte, in der Hand. Jetzt bückte er 
sich, hob einen ziemlich großen Stein auf und fchlang ihn in das Tuch. Dann 
band er sich Tuch und Stein um den Hals. Auch die Hosensäcke füllte er sich 
mit Steinen. — Das ging alles sehr langsam, denn die Hände des Alten 
zitterten stark.

Frau von Lebus griff nach ihres Mannes Arm. Der Gatte nickte und ließ 
kein Auge von dem Schäfer.

Der Alte stapfte mit gebeugtem Nacken dem Seeufer zu, zog den langen, 
greisen, höchst fadenscheinigen Rock aus, saltete ihn behutsam und legte ihn und 
den Hut auf den Boden. Dann sah er sich um. Rings nichts als die weite, stilltz 
blühende, duftende Heide voll Sonnenglanz und Lebenswärme. Der Schäfer 
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hob die Arme ein wenig wie eine flügellahme Krähe die Fittiche, knickte die Knie, 
setzte an . . . .

Im selben Augenblick lag Herrn von Lebus' Hand sest auf feiner Schulter: 
„Heh . . . Antet?"

Der Alte schlotterte zusammen, daß ihn sein Herr unter den Arm fassen 
mußte. Auch die junge Frau kam herzu. Sie hob den Rock auf und half dem 
Greise, der es ruhig geschehen ließ, hinein, obwohl ihr selbst die Hände bebten, 
reichte ihm auch den Hut.

„Na, Antek", sagte Herr von Lebus so recht unbefangen gemütlich, „Ihr 
wolltet doch nicht baden? Für Eure alten Knochen ist kalt Wasser nicht mehr 
gesund."

„Woll wahr, Herrke, woll wahr. . ."
„Geht nur jetzt mit uns nach Hause."
Antet stolperte mühsam neben dem Paare her, obwohl er noch vorgestern 

tapfer auf den Füßen gewesen war.
Herr von Lebus suchte ein Wettergespräch im Gange zu erhalten. Die Schäser 

find ja Wetterkundige. Aber Antek nickte nur zuweilen und starrte beharrlich 
auf den Boden. Die junge Frau fragte nach des Hirten Angehörigen. Er besaß 
keine mehr. Hund und Schafe waren seine Familie gewesen.

Zuletzt drückte die schwere Trübsal, die auf dem alten Manne lastete, so stark 
auch aus seine Begleiter, daß niemand mehr sprechen mochte.

„Antek", sing der Herr nach einer langen Pause an, „vielleicht halte 
ich doch noch einmal Schafe. . ."

Antek zuckte zusammen. Seine roten Augenlider zitterten und zwinkerten. 
Er seufzte nur, und es lag eine so tiefe Hoffnungslosigkeit auf seinem wetter- 
gefärbten, kleinen sättigen Greisengesicht, daß sich sein Herr schämte, die Aeußerung 
gemn zu haben. Zu einer neuen Herde geyörte ein neuer Hirt ...

Wnder schrien die drei Menschen schweigsam längs des Seeufers weiter. 
Ueber arlen Sonnenglanz schien ein grauer Schleier gesunken zu sein. Die junge 
Fmu murmelte: „Mein Gott, mein Gott!" — und blictre in die Ferne, als 
ob »mn dort her für den armen Antek eine Hilfe kommen müßte. Plötzlich blieb 
fie stehen und rief: „Nein, sieh doch, Hans'chen, sieh doch nur, was ist denn das?"

Herr von Lebus war auch stehen geblieven. Er schaute scharf über die braune 
Fläche dem Horizonte zu. Quer über die Heide kam etwas, — eine graue Masse 
zuerst, d.e sich dann in einzelne Punkte zerteilte. Die Punkte wuchsen und wuchsen 
zu rundlichen Körpern; man sah zierliche Beine sich bewegen. Und trab, trab, 
krab trippelte eine Schafherde in gut aneinandergeschlossenem Trupp, Leithammel 
voran, blökend und meaernd dem See zu.

Antek stand beide Hände aufgestützt, über seinen Stab gebeugt. Die Beine 
wankten unter ihm; dazu zogen ihn die Steine, die immer noch seine Taschen 
füllten, nieder. Nur den aus dem Halstuch hatte er beseitigt, — wie er glaubte 
heimlich. Mühsam hielt er sich aufrecht.

Da schoß hinter der Herde hervor pfeilschnell ein graues, zottiges Tier und 
sprang mit schrillheiseren Freudenlauten an dem Schäfer empor: Wasser!

Der Alte ließ den Stab fallen und brach über dem Hunde zusammen.
Er schlang die Arme um das Tier: „Mien Hund ! Mien ole gode Hund
Es dauerte geraume Zeit. Dann raffte er sich zusammen, sah beschämt zu 

Herrn von Lebus auf und stammelte: „Herrke, möten's — möten de — ?"
„Nein, nein!" schrie sein Herr. „Wir behalten sie, und wenn sie nns die 

Haare vom Kopfe fressen!" —
Die junge Frau beugte sich schluchzend über den Hund. Aber das Tier war 

noch so aufgeregt, daß es um sich schnappte, wenn sich jemand außer seinem 
alten Herrn ihm näherte. Auch schien ihn, das treueste Geschöpf, das Gefühl 
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zu beseelen, daß hier ein furchtbares Unglück, eine himmelschreiende Ungerechtigkeit 
begangen sei, die er mit großer Strenge gegen die Urheber wieder in Ordnung 
bringen müßte. —

Herr von Lebus führte seine lachende und weinende Frau nach Hause. Und 
es dauerte nicht lange, da kam Löb in seinem Einspännerchen angeprescht.

„Gott du Gerechter! — Herr Baron, de Schafe sind weg!"
„Welche Schafe?"
„Nu, wie fragt der Herr Baron doch! De Lebuschiner Schafe! In der. 

düstern Nacht, wie maine Lait haben geschlafen, sind si weg. Blos de Lebuschiner!"
„So. Ja, da hilft kein preien und plajehnen: Sie werden ersetzen müssen, 

Löb."
Der Händler sah dem Herrn scharf nach dem Gesicht: „Oi, der Herr Baron 

weiß von de Schäfchen!"
Lebus lachte. „Aus dem Geschäft kann jedenfalls nichts mehr werden. 

Warum paßt Ihr nicht aus. Wasser hat sich seine Schützlinge herausgesucht 
und sie nach Hause getrieben. Nun sollen er und Antet sie auch behalten.

*

Vaterland und Mutterland
Von Elisabeth Siewert

Es muß irgend wie damit abgerechnet werden. Es müssen Beweggründe 
aufgedeckt und danach Trostgründe beigebracht werden, denn der Zustand sein 
Vaterland verloren zu haben, sich als Dauer zu denken, schleudert den Leib 
irr wildem Gram zu hart und läßt die Seele in Abwehrstellung erstarren. So 
lange dies währt, liegt auf unsern gekränkten Herzen ein Stein, der es für 
minderen Schmerz fühllos macht. Unser Geist arbeitet in der Qual der Unnatur.

Westpreußen weit und breit um die schönste, die beste, die einzige Weichsel 
ist nicht mehr deutsch? Das ist seit Jahren bekannt. Ja, aber man faßt es 
immer noch nicht, man weiß nur äußerlich, wie das zugegangen ist. Immer 
und überall schleppt das starke, gute, tätige Lebendige den Ballast des Verrenkten, 
Unsinnigen, Kränklichen und Widerspenstigen mit sich. Wird das starke gute 
Lebendige Beute dieses Minderwertigen, dieses massenhaften, niedergehaltenen 
Unsinns, dann entsteht eine Katastrophe, dann kann es geschehen, daß feste, 
tüchtige, treue und strebsame Menschen schuldlos um ihr Vaterland kommen.

Ja, um ihr Vaterland. Aber, Gott sei Preis und Dank, eine Stimme spricht 
aus dem warmen, fruchtbaren, mystischen Urgrund in dem unsre unsichtbaren 
und umso wirklicheren Wurzeln verankert sind: „Das Mutterland bleibt unver- 
loren."

Die preußischen Könige haben uns das Vaterland geschaffen, das die Deutfch- 
ritter eroberten. Wir find unter ihrem Schutz und ihrer Führung und Fürsorge 
gewachsen und geworden. Aus dem abgelegensten Gehöft in den weiten Feldern, 
aut dem unbequem weit ab von der Bahnstation gelegenen Großgrundbesitz 
lebte und strebte man in dem Bewußtsein auf jungem, schwererrungenem, mühselig 
kultiviertem Boden zu stehen und die Guttaten einer staatlichen Ordnung zu 
genießen, die sich gegen die polnische Flut durchsetzte. Da war so etwas von 
begeisterter Dankbarkeit in den Gemütern der westpreußischen Deutschen, dar 
über, daß sie hier stehen und wirken, sich recken und strecken konnten, um sich 
nach und nach mit den begünstigteren Volksgenossen messen zu können. In der 
Vaterlandsliebe standen sie sicherlich nicht nach. Auf dem elastischen Untergrund 
der polnischen Landbevölkerung federte ihr Leben in besonderer Art. Die Unter 
scheidung der Stände in jenen Gegenden war eine herzhaft deutliche: Herre 
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und Arbeiter. Arbeitende Herren, herrliche Arbeiter. (Wir, die wir in diesen 
Verhältnissen geboren waren, fanden unsre Arbeiter herrlich; Friesen, Westsalen, 
Pommern fanden viel an ihnen auszusetzen.) Nur rn den Flecken und kleineren 
und größeren Städten gab es den polnischen Mittelstand: Kaufleute, Handwerker, 
Ackerbürger und eine gewisse kleine Elite von begüterten und gebildeten Polen.

Urwüchsiges, kindliches, melodisches Volk der polnischen Landarbeiter! Was 
denn sollten diese wahrhaft einfachen Leute- anders tun als auf dem Felde 
und mit dem Vieh, in den Torfbrüchen und Stärke- und Spiritusfabriken 
arbeiten? Die heftigste Menschenliebe konnte sie nicht mit Gewalt zu Menschen 
stempeln, für die etwas wünschenswerter war, als sich durch Schulbesuch und 
körperliche Fürsorge, Fortschritt in den ländlichen Hantierungen herauszuarbeiten. 
Die Taten der preußischen Könige waren ihnen seit Generationen zu gute 
gekommen. Weit srüher und nachhaltiger als bei ihren Brüdern unter russischer 
Herrschaft hieß es für diese ungebildeten Polen: Fang irgend wie an, Mensch, 
dich herauszuschälen aus dem Gröbsten. Vorn Eisblock schmelzen Tropfen. Es 
ist Frühling. Es wird ein Sommer kommen, für den, der sich redlich müht. 
Der Ernteherbst wird den Lohn bringen."

Der Kehrreim ist: Der preußische König. Die preußischen Könige hatten 
Piotrowski. Bulinski, Grzenda, Meloch, Proszak u. s. w. verschafft, daß die 
anfangen konnten, sich aus dem Allergröbsten herauszuschälen.

Deutscher Herr, polnischer Untergebener hatte einen guten Klang. Hingegen 
polnischer Herr und polnischer Diener keinen so guten. Das wußte das Volk 
entfernt. Daneben blieb für die Volksphantasie das ausgerichtete Polen ein 
köstliches, buntes Märchen. Ihr Alltag aber war in strenger Zucht und Ordnung 
und sie verehrten — der Sinn für Verehrung zeichnet den kräftigen, unver
dorbenen Landpolen aus — ihre weiterblickenden, klaren, intelligenten Herren, 
die Verantwortung für ihre Arbeit fühlten, vielleicht nicht immer genug .... 
Es kam anders. Es geschah Unerhörtes, Ungerechtes, Verruchtes. Es kam durch 
Verknotung der Völkerschickfale, durch den blinden, plumpen Griff unwissender 
Machthaber, durch die ansteckende Krankheit der Geister nach zu großen Wirrsalen 
und Höllenlärm.

Still davon. Es sind uns Männer übrig geblieben .... Das Puppenspiel 
der ausländischen Führer kann sich in Ton und Charakter ändern . . . Prägen 
wir es uns fest und ein für allemal ein: Der Zustand an der Weichsel ist ein 
vorübergehender. In Gottes heiligem Namen: Weichsel nicht Wisla.

Und nehmen wir die Beruhigung, die Milderung des jetzigen Trennschmerzes 
von da, wo sie allzeit zu holen ist: aus der tiefen Natur der Dinge, aus dem 
Untergrund des Geschehens. Mein einzig schönes, wunderbares Mutterland, ich 
grüße dich!

Wie sollte ich dich verlieren können, da ich schon vor meiner Geburt in 
deiner Luft spielte, über deine Hügel flog, mich auf deinen breiten, lichten Feldern 
sonnte, in deinen Seen schlief, auf deinen Wiesen jubilierte, in deinen Forsten 
ausgebreitet lag. Als Kind genoß ich ein Dakapo dieser Entzückungen. Den 
Schatz emer eingeborenen Mustk nahm ich mit in meine Jugend, in meine 
Arbensjahre. Alles was das Vaterland nicht ist, ist das Mutterland: Zauber, 
Traum, Unbedürfen, Freiheit, Blüte, Leichtigkeit, Beständigkeit. Der Vater ist 
scheintot, beraubt, gedemütigt; die Mutter ist jung und reich, so reich, daß sie in 
die Verlegenheit des Ueberstusses versetzt ist. Es wird mir bange um den Becher 
zum Anfängen des immer und immer quellenden Grundwassers, das ihrem 
Schoße sachte entströmt. Auf meinen heimatlichen Feldern gclt keine Zeit; 
Sagen gehen da um, die kümmern sich nicht darum, ob ein Landrat oder ein Starost 
den Kreis, zu dem sie gehören, regiert. Meine Heimaterde läßt sich, in ihren 
ewigen Lrtaneien lobprec>end, von Geheimnissen wispelnd durch keine Ver
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änderung stören. Mein Mutterland spricht die Sprache der Seele aus, gerade 
ihrem Boden einzige Töne, Farben, Weisen gewinnend. Wenn mich der Gram 
um den Vater nicht verstört, höre ich diese wahrhaft bedeutsamen Laute. Eigentlich 
verstehe ich keine anderen.

Nun, mit der Vorstellung meines uneinnehmbaren Besitzes mag es aus- 
zuhalten sein, mich daran zu erinnern, daß mein Vater, westpreußischer Groß
grundbesitzer, bei dem Besuch eines müden, weltmännisch geschliffenen und doch 
stockpolnischen Aristokraten an einem Winterabend die Lampe hob und die beiden 
neu gerahmten Bilder Kaiser Wilhelms I., Königs von Preußen und Bismarcks 
(die Polen nannten ihn scherzweise Bissusch) an der Wand beleuchtete. In 
blühendem, biederem, ein bißchen prahlerischem Stolz tat er das, der Patriot, und 
der Pole — er hieß von Kalkstein, sonst aber war kein deutscher Faden an ihm 
— senkte den Blick und sah mysteriös, schwermütig, hochmütig, rachsüchtig aus.

Nun ja, jetzt sind die Rollen getauscht. Willkürlich, fanatisch, ekelhaft 
beschränkt und parteilich handhabt der vom Glück und nicht durch Taten empor- 
gehobene Pole das Regiment. Er hat von uns gelernt, doch nicht genug, der 
Emporkömmling, im wahren Sinne des Worts im Wirbel blindlingser Kräfte 
emporgehoben. —

Auf manchem Landgut flocht die eifrige, beglückte Arbeiterschar Girlanden 
und errichtete Ehrenbogen auf dem Wege, den der deutsche Herr soeben geprellt 
und beraubt davongefahren war. Sie streuten Blumen, sie versprachen sich 
die guten Zeiten. Wer zog ein statt des rechtlichen, befähigten, ordentlichen 
und als Herr milden Deutschen? Ein unbefähigter, eigensüchtiger, kindischer, 
träger, männlich ausschweifender Polski. Oft war es so. In Bälde wurde das 
schöne Werk des Vorgängers zerstört und die Leute darbten. Da kamen Klagen, 
da kam die Reue, die Not in dem elenden Zustand, für den das ausgezeichnete 
Wort „Verlotterung" geprägt ist.

Mag es bitter schmecken, mag viel zu Grunde gehen, um so willkommner und 
herrlicher wird die Umwandlung vor sich gehen — in der Zeit, die kommt.

*

Spruch
Hoch über der Erde engenöer Schranke 
Siegreich steht der deutsche Gedanke! 
Siegreich steht über Jammer und Not 
Der deutsche Gedanke zu aller Zeit!
Siegreich leuchtet das stolze Gebot:
Treu sein und deutsch sein trotz Krummer und Leid! 
Diesen Glauben im Herzen tragen, 
Sei unser Trost auch in heutigen Tagen!

Aus dem Schauspiel „Der Ordensritter" 
von Otto So st mann
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Eine Weichselfahrt 
zwischen Ostsee und russischer Grenze

Von Johannes Trojan*)

*) Mit gütiger Erlaubnis des Verlages des Vereins der Bücherfreunde dem 
Werke „Fahrten und Wanderungen" von Johannes Trojan entnommen.

Im Sommer 1898 wurde mir die große Freude zuteil, zusammen mit einer 
Gesellschaft von Gelehrten und Künstlern eine Weichselfahrt von Thorn bis zur 
russischen Grenze und dann zurück bis zur Ostsee auszuführen. Zu uns gehörten 
u. a. der Professor Conwentz, der Maler Männchen aus Danzig, Franz Goerke 
aus Berlin, der Meister auf dem Gebiet der Landschaftsphotographie, der Kreis- 
physikus Möbius aus Schwetz, Sohn des Naturforschers Möbius, Professor 
Momber und Kaufmann Münsterberg. Von Thorn bis zur russischen Grenze und 
von da bis Thorn zurück gab uns Herr von Schwerin, der Landrat des Kreises 
Thorn, das Geleit. Für diese Fahrt hatte uns die Strombauverwaltung in Danzig, 
deren Chef der Oberpräfident von Goßlar war, eines ihrer allerliebsten kleinen 
Dampfschiffe zu Gebote gestellt, die „Ente", die nachher mit der etwas kleineren 
aber noch netteren „Schwalbe" vertauscht wurde. Die Zahl der Passagiere betrug 
im Laufe der Fahrt acht bis zwölf Personen. Dazu kam noch die Schiffsmann
schaft, die aus drei Leuten bestand, dem Kapitän, der zugleich Steuermann war, 
dem Bootsmann, der zugleich Steward war, und dem Heizer. Der Kapitän- 
Steuermann war zugleich Koch und bereitete uns ein Mittagessen, wie eine gelernte 
Köchin es nicht besser hätte zustande bringen können. Wenn er in seiner kleinen 
Küche sich zu tun machte, was schon anzusehen oben vom Deck herab ein Vergnügen 
war, stand am Steuerrad der Bootsmann oder der Heizer.

Welch eine Fülle des Anziehenden, des Großartigen und Eigenartigen bot 
diese dreitägige Weichselfahrt dar! Nicht im Westen unseres Vaterlandes nur, 
sondern auch in Berlin, ist man geneigt, das preußische Weichselland für eine 
unwirtliche Gegend zu halten, in der Fuchs und Wolf einander gute Nacht sagen. 
Dieses Urteil ist in hohem Grade ungerecht und unzutreffend. Aber was weiß 
man im Reich von den landschaftlichen Reizen der Ufer des mächtigen Stromes, 
was dorr den wunderbaren Denkmälern mittelalterlicher Kunst, die in den kleinen 
meist hoch über dem Wasser gelegenen Weichselstädten zu finden sind, teils 
wohl erhalten noch, teils gewaltige Ruinen. Nein, ein unwirtliches Land ist 
dieses nicht. Weniger wohl seiner landschaftlichen Schönheit wegen als wegen 
feiner unerschöpflichen Fruchtbarkeit und seiner landwirtschaftlichen Ergiebigkeit 
ist es von alter Zeit her sehr begehrt und viel umstritten gewesen. Seit mehr 
als sechs Jahrhunderten, seitdem der deutsche Ritterorden von ihm Besitz nahm, 
war es eine Stätte hochentwickelter Kultur, und eine nicht ganz geringe Kultur 
reicht noch viel höher hinauf. Aus zahllosen, unter Tage gemachten Funden geht 
hervor, daß in sehr alter Zeit dieses Land sehr dicht bevölkert gewesen sein muß, 
daß um die Mitte des ersten Jahrtausends vor unserer Zeitrechnung schon der 
Handel von Süden her seine Wege zu den Ufern der unteren Weichsel gefunden hat.

Am 27. Juli nachmittags langte ich, von Weichselmünde kommend, in Thorn 
an, das mir von meiner Kinderzeit her als die berühmte Pfefferkuchenstadt 
und lediglich als solche in Erinnerung war. Dort traf ich am Abend mit einem 
Teil der Reifegesellschaft im Artushof zusammen, einem mit aller modernen 
Eleganz ausgestatteten Restaurant, genannt nach dem alten Thorner Artushof, 
der wie der noch erhaltene Danziger, einst ein prächtiges Gildehaus der Kaufleute 
gewesen, längst aber vom Erdboden verschwunden ist.
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Ich benützte die Zeit, solange ich noch allein war, mir auf eigene Hand 
Thorn anzusehen, und setzte das fort, bis es ziemlich dunkel war. Bis dahin 
hatte ich beinahe alles, was Thorn an merkwürdigen Bauten aus der Ordenszeit 
darbietet, von außen betrachtet und bewundert. Welch eine herrliche alte Stadt! 
In ihrem Reichtum an mittelalterlicher Architektur kommt sie sogleich nach 
Danzig, sie hat aber noch ihr besonderes Originelles. Längere Zeit trieb ich mich 
umher auf dem Marktplatz, wo das kolossale Rathaus steht. Es sieht sehr 
altertümlich aus, alt davon aber sind nur die Umfassungsmauern, denn 1703 
im Schwedenkriege ist es vollständig ausgebrannt.

An zwei Seiten des rechteckigen Gebäudes sind an das Erdgeschoß an und 
in dasselbe hinein Kram- und Tröbelbuden gebaut, in denen alte und neue Kleider, 
Schuhwerk, Backwaren und andere Verbrauchsgegenstände mehr feilgeboten werden.

Auf dem Markt steht Tiecks am 23. Oktober 1853 enthüllte Bildsäule des 
Nikolaus Kopernikus, unter der hinter dem Namen des berühmten Thorners die 
Worte stehen: „Terrae motor, solis coelique stator", d. h. der die Erde sich bewegen, 
Sonne und Himmel stillstehen bieß. Jetzt wissen wir ja, daß auch der Himmel 
und die Sonne nicht stille stehen, aber darum bleibt es doch richtig, was auf das 
Denkmal gesetzt ist.

Das Postament ist geziert durch einen lausenden Brunnen mit Ruhebänken, 
Auf den Bänken fitzen jetzt am Nachmittage polnische Floßknechte, bei uns 
(d. h. in Westpreußen) Flissaken oder Flissen genannt, lange Roggenbrote in 
den Händen, von denen sie sich Stücke abschneiden oder auch abbrechen. Sie sind 
so gekleidet, wie ich sie in meiner Jugendzeit auf den Straßen von Danzig 
gesehen habe. Ihre Hauptkleidungsstücke sind Hemde und Hosen aus grobem 
Leinen, das Hemd aber tragen sie über den Hosen. Von Fußbekleidung ist bei 
ihnen nicht die Rede. Ueber den Unterkleidern haben sie noch eine Jacke oder 
etwas ähnliches, das sie sich im Kleidergeschäft am Rathause erstanden haben. 
Einer von ihnen hat einen alten russischen Militärmantel umgeschlagen, ein 
anderer trägt den ausgedienten Uniformrock eines sächsischen Jägers. Einer, 
dessen Kostüm ganz zerlumpt ist, hat auf dem Kopf einen funkelnagelneuen 
Filzhut. Filzhüte haben die anderen auch auf, aber ganz alte und abgebrauchte. 
Darunter sehen die gutmütigen braunen Gesichter hervor mit den breiten Mäulern 
und den struppigen blonden Schnurrbärten darüber. Auf einmal fällt mir ein, 
daß wir in meiner Kinderzeit diese Schnurrbärte „Wunzen" nannten, wie 
auch die Schnurrhaare der Katzen und katzenartigen Tiere hießen. Ein polnisches 
Wort liegt dem Ausdruck zu Grunde.

Neben den Flissen, die wahrscheinlich den Kopernikus für einen Heiligen 
halten, sitzt ein Jude mit langem schwarzem Bart und .spricht mit einem von 
ihnen. Er hat einen schwarzen Kaftan an und auf dem Kopf eine schwarze 
barettartige Mütze. Solche Männer sind mehr zu sehen auf den Straßen. Sie 
stehen in Gruppen beisammen oder sitzen auf einer Bank plaudernd und Zigaretten 
rauchend.

Von den alten Kirchen Thorns sind die bedeutendsten die Marienkirche am 
Markt, die in ihrem Innern viel Wertvolles bergen soll, die Johanneskirche, 
die nicht sehr weit davon absteht, und die Jakobskirche in der Neustadt mit 
wundervollem Chorgiebel. Was für einen mächtigen Eindruck machen diese 
von der Zeit dunkel gefärbten Massen von Backsteinen in ihren einfachen 
Formen! Etwas furchtbar Ernstes haben sie, aus ihnen reden vergangene 
Jahrhunderte in erschütternder Sprache. Das Düstere des äußeren Anblicks wird 
bei der Johanneskirche durch eine freundliche Einfassung gemildert. Das Gebäude 
ist umgeben von einer Mauer, die so hoch ist, daß ein großgewachsener Mann eben 
hinüberzublicken vermag. Zwischen der Mauer und der Kirche ist ein sehr breiter 
Raum, der zu gärtnerischen Anlagen benutzt und ganz bepflanzt ist mit hübschen
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Ziersträuchern und Gewächsen. Auf der Südseite fiel mir eine Reihe Oleander
bäume auf, die in voller Blüte standen.

Von dem alten Thorner Ordensschlosse ist nicht mehr viel übrig. Es 
steht noch ein mächtiger Turm da, der Dansker, der als Warte diente, außerdem 
aber eine Anlage enthielt, die in keinem Hause fehlen darf, von der aber nicht 
viel gesprochen wird. Der Dansker in Thorn war mit dem Ordensschloß durch 
einen Gang mit weitgespanntem Bogen verbunden. Dieser schöne Bogen steht noch. 
Sonst sind nur Mauerreste vorhanden und ein wiederhergestellter Teil der

Dansker Thorn

alten Burg, der Junkerhof genannt, der eine Zierde der Stadt bildete. Aus der 
Stadt führen verschiedene Tore zur Weichsel hinaus, darunter das ansehnliche 
Brückentor, das wenigstens auf der Wasserseite seine alte Gestalr behalten hat. 
Von der alten Stadtmauer ist nicht viel Mauerwerk übrig, auf dem strauchartig 
hoher Beifuß sich angesiedelt hat. Auch eine Anzahl verfallener Türme, die 
zur Stadtmauer gehörten, ist noch übrig geblieben. Unter diesen sällt am meisten 
der „Krumme Turm" aus. Die „Krummheit" dieses Turmes ist wohl weniger 
einem mutwilligen Einfall seines Erbauers zuzuschreiben als vielmehr dem 
Umstand, daß er auf der einen Seite nachgiebigen Boden gefunden hat und darin 
ein gesunken ist.

Thorn ist eine hübsche Stadt und so freundlich gelegen, daß es ein Vergnügen 
sein muß, dort zu wohnen. Seinen Ruhm als Ursprungsstätte der besten 
Pfefferkuchen — es gibt meiner Ansicht nach überhaupt keine Pfefferkuchen 
auße^ den Thornern — hat es bis heute bewahrt. Ich sah in der Stadt nicht viel 
von dieser Leckerware, das mochte aber wohl daher kommen, daß die Pfeffer
kuchenbäcker ihre Vorräte eingepackt hatten, um damit nach Danzig auf den 
Dominimarkt zu fahren. Da stand denn auch eine Thorner Pfefferkuchenbude 
neben der anderen, und man sah Exemplare, an denen eine kleine Familie 
mindestens eine Woche lang knabbern konnte. Als Pfefferkuchenstadt also ist 
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Thorn groß geblieben, dagegen hat es den Ruf eingebüßt, auch im Weinbau 
Bedeutendes zu leisten. Es waren aber in der Ordenszeit alle Hügel bei Thorn 
mit Reben bepflanzt, die, wie von gewissenhaften Geschichtsschreibern berichtet 
wird, einen über alle Maßen guten Wein lieferten. So wird epzählt: Als Herzog 
Rudolf von Bayern 1363 vom Hochmeister zu Marienburg bewirtet wurde, trank 
er aus einem goldenen Pokale Thorner Wein und soll ausgerufen haben i „Langt 
mir noch einmal den Becher her! Der Trank ist echtes Oel, davon einem die 
Schnauze klebt." Nun, auch um Danzig wurde früher ein Wein gebaut, den die 
Könige von Polen mit Vorliebe tranken, und wie großartig ist einmal Berlins 
Weinbau gewesen! Ja, vor einigen Jahren noch habe ich Wein getrunken, der in 
Berlin gewachsen und gekeltert war, aber freilich die Schnauze — nein, ich will 
mich feiner ausdrücken als Herzog Rudolf von Bayern — das Herz wurde mir 
nicht davon erfreut.

So viel von Thorn! Am Morgen des 29. Juli bestiegen wir den netten 
kleinen Raddampfer, die „Ente", und nun ging es stromauf, vorüber an dem 
hübsch gelegenen Treposch, am Buchta-Kruge, an der Wolfskämpe, an Kaszczorek, 
wo ehedem eine Burg gestanden hat.

Während wir so in bester Stimmung zwischen den schönen Ufern des 
breiten Stromes hinglitten, gab es auch auf dem Wasser allerhand zu beobachten. 
Dazu gehörten besonders die zahlreichen uns begegnenden polnischen und galizi- 
schen Flöße, die im Weichsellande Traften heißen. Ich will es versuchen, eine 
solche Trafte zu beschreiben. Die Grundlage, und das, was daran den kaufmän
nischen Wert darstellt, bilden aneinander gereihte Baumstämme, gewöhnlich Nadel
holzbäume, die zusammengehalten werden durch ein paar mit langen breitköpfigen, 
sogenannten russischen Nägeln darauf geheftete dünnere Stämme. Diese Verbands
hölzer heißen Kleisten oder Kleeste, das Ganze wird eine Tafel genannt. Die 
Tafeln sind wieder durch gewundenes Holz (Weeden) miteinander verbunden. 
Ihrer viele, manchmal sehr viele bilden in ihrer Gesamtheit die Traft. Selbst
verständlich sind die Tafeln so miteinander verknüpft, daß die Traft^ viel länger 
als breit ist. Am vorderen und am Hinteren Ende der Traft liegen auf Stützen 
die sehr langen und schweren Ruder, die eigentlich Bäume sind. An jedem 
Ende befinden sich gewöhnlich fünf Ruder. Jedes Ruder wird geführt von einem 
Flcßknecht oder Flissen. Der Mann führt das Ruder stehend, hat aber hinter sich 
um einmal ausruhen zu können, ein primitives Bänkchen, bestehend aus einem 
kurzen Pfahl mit einem darauf befestigten kleinen Brett. Wenn man die Leute 
bei der Arbeit sieht, erscheint es einem, als tauchten sie die gewaltigen Ruder
bäume immer nur ganz gleichmäßig senkrecht ins Wasser ein, sie lenken aber doch 
damit das Floß, während die Hauptarbeit, die des Vorwärtsbringens, der Strom 
verrichtet. Gern tut er's vielleicht nicht, aber er tuts. Mitunter wird er doch 
einmal unwirsch und reißt trotz Kleisten und Weeden das ganze Tafelsystem 
auseinander. Das kann zu Ungelegenheiten Anlaß geben, weil, wenn zugleich 
mehrere Traften zerrissen werden, niemand nachher mit voller Sicherheit mehr 
sagen kann, wem ein oder das andere Stück Holz gehört.

Auf der Traft find ein paar Strohhütten oder vielmehr kleine Strohdächer 
angebracht, unter die sich die Floßknechte verkriechen können, um annähernd 
trocken zu liegen. Denn auch wenn keine Niederschläge von oben kommen, ist es 
auf der Traft immer sehr naß. Das Wasser kommt auch von unten und überflutet 
beständig die Tafeln, daher ist hie und da bei den Strohhüttchen, die auch einen 
Unterbau haben, ein erhöhtes Plätzchen angelegt, auf dem man Hocken kann, 
ohne nasfe Füsse zu bekommen, wenn man darauf überhaupt etwas gibt. Es sei 
bemerkt daß einige Uebung dazu erforderlich ist, um sich mit Sicherheit auf der 
Traft zu bewegen. Nun, diese haben die Leute, die da zu Hause sind, sich angeeignet 
und auch der Jude im langen Kaftan schwebt über die glitschigen Bäume dahin mit 
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der Sicherheit eines Wasservogels. Außer den Strohhüttchen der Floßknechte 
befindet sich auf der Traft noch ein anderes Gebäude, das sehr viel eleganter 
und wohnlicher sich ausnimmt als diese. Es ist schon mehr ein Häuschen zu 
nennen und dient dem Schiffer, der die Traft führt, oder dessen Vertreter, dem 
Retmann, zur Wohnung. Genannt wird es die Skarbuwka. Dann fallen auf 
dem Floß auch Halbrunde von Weidengeflecht auf, die gegen den Wind 
aufgestellt sind, um hinter ihnen Feuer zu machen. An diesen Feuern kochen 
die Flissen ihre sehr einfachen Mahlzeiten. Dazu haben fie ein paar eiserne Töpfe 
und eine braunrote Schale aus Ton, die übrigens einer kleinen Verzierung nicht 
entbehrt. Die Feuer dienen nicht nur zum Kochen, sie werden des Nachts 
brennend erhalten als Signalfeuer zur Warnung für begegnende Fahrzeuge.- 
Zu der Traft gehört ein kleines, sehr schmales Boot für einen Mann, der darin 
stehend das Ruder führt. Es ist da zum Gebrauch des Schiffers oder des Ret- 
manns, um damit ans Land zu fahren oder auch um das Floß herum, wenn 
er nachsehen will, ob alles in Ordnung ist. Auf jeder Traft ist eine Tafel 
angebracht, auf der der Name des Besitzers steht. Der Besitzer fährt niemals 
mit. Er überläßt die Leitung der Traft und die Abwicklung des Geschäfts dem 
Schiffer, aber auch dieser bleibt gewöhnlich nicht bis zum Ziele der Reise dabei, 
sondern überträgt seine Stelle einem anderen, der von da ab die Bemannung des 
Flosses beaufsichtigt und auch sonst ihn vertritt. Dieser ist es dann, der den 
Namen Retmann führt.

In Thvrn findet die Mefsung der Hölzer und die Verrechnung statt. Ist 
die Traft in Danzig, oder wohin sie sonst bestimmt ist, angekommen, so wird sie 
auseinandergeschlagen. Das Wertholz wird abgeliefert an den Käufer, das „Auf
holz", d. b. alles, was nicht zur vertragsmäßig abzuliefernden Ware gehört, als 
da sind Ruderstützen. Weeden, Pfähle, die Bestandteile der Skarbuwka, allerhand 
Bretterwerk sonst, fällt den Arbeitern zu, die es verwerten, so gut sie können. 
Das meiste kommt als Brennholz zur Verwendung.

Früher wanderten die Flissen. wenn in Danzig die Tarfeten abgeliefert waren, 
zu Fuß längst der Weichsel in ihre polnische oder galizische Heimat zurück. Ein 
Fiedler schritt ihnen gewöhnlich voran. Mein Landsmann, der Danziger Maler 
Stryowski, hat das in reizenden Bildern dargestellt.

Etwa sieben Kilometer oberhalb der Stadt Thorn mündet in die Weichsel 
das Flüßchen Drewenz, an dessen oberem Lauf unmittelbar an der russischen 
Grenze Gollub liegt mit ansehnlicher Schloßruine aus der Ordenszeit. Hart am 
Weichselstrom aber eine kleine Strecke oberhalb der Drewenzmündung erheben 
sich die Trümmer der Burg Zlotterie. Gegenüber am linken Flußufer liegt das 
kleine Soolbad Czerniewice oder Czernewitz.

Die Burg Zlotterie ist sehr alt. 1391 wurde sie vom Herzog Ladislaus an 
den deutschen Orden verkauft, 1405 kam fie wieder in die Hände der Polen und 
wurde 1409 von einem Ordensheer mit Hilfe der Thorner Bürger zerstört. Ob 
sie dann noch wieder einmal aufgebaut ist, erscheint zweifelhaft. Jedenfalls ist 
die Zerstörung eine ziemlich gründliche gewesen. Was davon übrig geblieben 
ist, sind ein paar Mauern, die anscheinend einen rechteckigen Hof umgeben haben, 
und ein Teil des Turmbaus an der Weichsel. Von diesem sind in die Weichsel 
gewaltige Blöcke zusammenhängenden Mauerwerks abgestürzt und ragen teilweise 
aus dem Wasser hervor.

Nachdem die Ruine betrachtet war, begaben wir uns an dem hohen Ufer 
hinauf nach dem Dörfchen Zlotterie, das ein interessantes hölzernes Kirchlein 
hat. Der Weg führte zunächst über Heideland, dann zwischen Wiesen und Feldern 
hin. Eine unsägliche Stille lag über der Landschaft. Kaum daß ein leiser Lufthauch 
die Häupter der Disteln bewegte. Wie verzaubert stand das Weizenfeld da, von 
dessen schon bräunlichem Gold in wundervoller Weise sich der Purpur des
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blühenden Mohnes abhob. Fremde waren wohl in dieser Gegend eine seltene 
Erscheinung. Die Knaben, die in der Nähe der Ruine Kühe hüteten, schienen 
über unser Auftreten erschrocken zu sein. Als sie aber merkten, daß wir 
nicht die Absicht hatten, ihnen ihr Vieh wegzutreiben und auf unser Schiff zu 
nehmen, beruhigten sie sich wieder. Es stand eine kleine Holzkirche in Zlotterie 

am Anfang dieses Jahrhun
derts noch von alter Zeit 
her. Die wurde 1807 von 
den Franzosen bei der Be
lagerung von Thorn abge
brochen, 1821 aber durch ei
nen Besitzer aus Neuendorf 
wieder ausgebaut aus 
Schurzbohlen, wie sie vor
her gewesen war. Wenn 
man sich von außen das 
unansehnliche Kirchlein be
schaut hat und tritt dann 
hinein, so ist man in hohem 
Grade überrascht. So reich 
ist es im Innern ausge
schmückt mit Geräten und 
Bildwerken, mit künstlichen 
und natürlichen Blumen, 
daß keine Stelle der Holz
wände unbedeckt geblieben 
ist. Was für eine Menge 
von Heiligenbildern und 
Marienbildern, unter denen 
auch die schwarze Mutter
gottes nicht fehlte, war hier 
auf engem Raum vereinigt 
zu finden. Dazwischen wa
ren Bildwerke eigener Art 
zu sehen, zum Teil gestickt
und zum Teil gemalt! Und 

wenn auch unter all diesen Sachen nichts von besonderem Kunstwert war, so war 
doch vieles interessant und manches gewiß von beträchtlichem Alter. Um die 
Kirche herum liegt ein kleiner Friedhof, dessen Gräber wenig Pflege von Menschen
hand erfahren. Aber eine solche Pflege ist auch garnicht nötig, denn alles hat die 
Natur mit einer so großen Fülle von Blumen überstreut, daß das Ganze ein 
reizender Garten ist.

Von Zlotterie wurde nur eine kurze Strecke noch stromauf gefahren,' dann 
steuerte unser Schifflein wieder dem rechten Ufer zu und wieder gewannen wir 
auf schwankendem Brett das Land und stiegen an dem steil abfallenden Ufer 
empor. Wir waren an der russischen Grenze bei der deutschen Zollstation 
Schillno angelangt.

*

MerkworL
Das Deutschtum wird man nur erhalten, wenn man eine Schulter an Schulter 

stehende Masse aller Deutschen, aller!, im Osten schafft, die höher als Partei-, Glaubens
und Standesvorurteile und «haß das Vaterland stellen. Alfred Knobloch
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In öer Heimat
Von Eduard Koerth, Schwerin a. W.

In einem der letzten Jahre vor dem Kriege habe ich meinen Geburtsort, 
ein Hauland im Kreise Wongrowitz, ausgesucht. Fünfunddreißig Jahre waren 
dahingegangen, seit meine Eltern von hier nach dem Kreise Obornik verzogen. 
Ich war damals erst zwei Jahre alt. Mein Vater ist früh gestorben. Dies und 
noch andere Umstände wirkten mit, daß ich in der langen Zwischenzeit nicht 
einmal den Ort meiner ersten Kindheit ausgesucht habe.

Aber wie manchmal hatte mein Vater an den langen Winterabenden uns 
Kindern aus seinen Jugendtagen erzählt! So kam mir denn, als ich meinen 
Geburtsort wieder betrat, alles lieb und vertraut vor.

Da lag links am Eingänge des Dorfes der väterliche Hof. Das altertümliche 
aus kernigen Bohlen gebaute Haus mochte seiner Zeit ein stattliches Bauernhaus 
gewesen sein, aber in die heutige Zeit wollte es nicht mehr recht hineinpassen, 
umsomehr, als die Nachbarhäuser alle neuzeitlich aufgebaut waren.

Hinter dem Gehöft stand der „Tanger", heute ein vierzigjähriger Kiefernwald 
den mein Vater noch angepflanzt hatte.

Dem Hofe gegenüber, auf der andern Seite der Dorfstraße, befand sich das 
Wahrzeichen unserer Hauländer: ein Horst von drei oder vier alten, knorrigen 
Eichen. Es sollen früher bedeutend mehr gewesen sein, aber der regen Nachfrage 
nach Krummhölzern für Schiffe und Kähne sind die anderen zum Opfer gefallen.

Hinter den Eichen begannen die Dorfwiesen. Von Erlen und Weidenbüschen 
gesäumt, schlängelt sich die Welna hindurch. Auf diesen Wiesen, die in früheren 
Jahren ein nasses, unnützes „Ellernbruch" waren, hat mein Vater als junger 
Bursch mit anderen des Nachts die Pferde gehütet; denn damals baute der Bauer 
noch nicht soviel Futter, daß er seine Pferde auch im Sommer im Stall 
füttern konnte.

Und was wußte mein Vater nicht immer von der Menge und besonders der 
Größe der Krebse zu erzählen, die er „reiz" (früher) in der Welna gefangen! 
Ich bin als Junge auch ein erfolgreicher Krebsfischer gewesen. Aber wenn 
ich ihm manchmal stolz meine vier und fünf Mandel „Kreist" zeigte, die ich in 
unserem kleinen „Fleit" (Fließ) unter Steinen und aus Uferlöchern hervorgeholt 
hatte, pflegte er meist etwas geringschätzend zu sagen: „So'n lüttko (kleinen) 
Dinge häbbo wi reiz n? naomo." — „Ja", entschuldigte ich mich dann, „de 
Welna is ouk gröüte, da waro d' Kreist ouk gröüte!" Einmal hatte ich besonders 
Glück und einen uralten Scherenritter erwischt. „Na ja", meinte mein Vater, „de 
is a' (schon) baU so, as wi se reiz kreejo." — '---------

Langsam schritt ich die Straße entlang. Ein ergrauender Alter ging hinter 
dem Pfluge her. Ich grüßte und sprach ihn im ortsüblichen Platt an. „Ja," 
sagte er, „seitdem alle nig upbugt (neu aufgebaut) häbbo, is os Hollne (Holländer) 
a' ganz stramm Dö'p. Bloß dat oll Baualohus an janem En' mutt no weg.— 
Ja, t sin no de ollo Familio va (von) reiz u' alles een Fründschaft. Bloß de 
in dem ollo Huf hö't hie ni mank. Vör einig dreißig Jaohro woahnd' dauea' 
Koerth, de hö't ouk tu de hiesischo ollo Familio." — Ich fragte dann, woher 
wohl seine Vorfahren gekommen sein mögen. „Dat mag d' leew Gott weeto!" 
antwortete er. Auf meine Frage, ob nicht noch eine Urkunde über die Gründung 
des Dorfes vorhanden sei, erwiderte er: „Nee, an (eine) Schrift ward jaa'maua 
(einmal) upsett't woro sinn, äbbe Papee-e hölt n? so lang stand; denn wie 
gesächt, 't is an oll Gemeeon. — Se kenno diss Gegond woll ouk a' biß?" 
„Ja", sagte ich, „ick häbb mi ass ganz lüttk Jung bie dem Koerth, de daue frühe 
am En' waohnd, an ganz Tiet uphollo." — „Da sin's wo an Fründschaft va 

18



siene Frugo (Frau) ?" fragte er. „Ja", sagte ich, „u' an ganz nauh." — „Na 
ja", meinte er noch immer ahnungslos, „de weer va janssiets Rogaoso her.

Ich verabschiedete mich und ging weiter.
An der Straße lag, von einer niedrigen Mauer roh aufeinander getürmter, 

großer Feldsteine umgeben, der Kirchhof. Ich trat ein. Da standen nicht weit 
vom Eingänge ansehnliche Kreuze aus Gußeisen und weißem Marmor mit 
weithin leuchtenden Goldbuchstaben, weiter hinten Holzkreuze mit Moos und 
Flechten bedeckt. Ihr Holz war verwittert, ihre Schrift verlöscht, ihre Zierat 
vermorscht — ergreifende Bilder der Vergänglichkeit. Treue Kinderliebe hatte 
sie vor vielen Jahren hier hergesetzt, das Andenken an die unter ihnen Schlum

mernden bei Lebenden wachzuhalten. Nun waren auch sie dahingegangen. Die 
Aufgabe der schmucklosen Holzkreuze war zu Ende. Müde und wie ruhesehnend 
nelgten sie sich zur Erde, wie wohl einmal die, deren Andenken sie einst wach
halten sollten.

Ich ging dann von Kreuz zu Kreuz und las die Namen: Zellmer, Schmidt, 
Kelm. Säger, Schröder, Mittelstädt. Das waren also die Namen derer, die „reiz" 
vor Jahrhunderten hier eingewandert waren. Hier ruhten sie nun samt ihren 
Geschlechtern. Mir wurde warm ums Herz. War ich doch auch ein Sohn dieser 
freiheitliebenden Männer, die hier im alten Polen eine Freistatt gesucht und 
gefunden. In harter Arbeit, mit Schweiß und Schwielen, hatten sie diesen Grund 
und Boden der Wildnis abgerungen und trotz mancher Bedrückung ihr Volkstum 
sich treulich bewahrt. — Ich stand auf heiligem Boden: Bom selben Blut!

Versunken stand ich da und ließ meine Blicke über längst verfallene Gräber 
schweifen. — Wo sind sie hergekommen? Wo stand ihre Wiege? — Was trieb 

sie aus der Heimat fort?

*

Stimmen der Tiefe
Skizze von Marie Gecbranbt

Als Kurt Wenzel an dem „Bruckloch" hinfuhx, das sich als Ueberbleibsel 
einer Ueberschwemmung seit vielen Jahrzehnten neben der Landstraße befand, 
kam ihm der Gedanke, daß die ziemlich steile Böschung eine Gefahr für Radler 
und Fuhrwerke bedeute. Das leichte Geländer, das den Weg einfaßte, konnte 
keinem stärkeren Anprall standhalten.

„Ja, früher standen hier große Bäume," entgegnete sein Begleiter, dem er 
seine Vermutung mitgeteilt hatte. „Die jungen, die jetzt gepflanzt sind, können 
noch nicht viel helfen."

„Wenigstens ist das Wasser wohl nicht tief," bemerkte Kurt und ließ seine 
Augen gleichgültig über den dunkeln Spiegel gleiten, der das Bild seiner Ufer, 
die Chausseesteine und schlanken Birkenstämmchen diesseits, die gelben Getreide
felder jenseits, zurückwarf.

„Das sagen Sie nicht," belehrte Ohm Matthies bedächtig. „Es sind doch 
Unken darin. Im flachen Wasser Hausen die nicht."

„Na, wir werden ja wohl nüchtern sein, wenn wir hier zurückfahren," scherzte 
Kurt, und dabei ging ein Schatten durch seine Seele. Warum hatte er nur das 
Gespräch von Gefahr für Wagen angefangen? Und jetzt wieder die Anspielung 
auf Trunkenheit! Daß ein Betrunkener mit seinem Fuhrwerk verunglückt, kommt 
doch öfters vor. Verflucht, daß sich ihm der eine Fall so eingeprägt hatte und 
immer wieder hochkam! — Sie fahren in die Kreisstadt zur Verschreibnng. Kurt 
Wenzel hatte gestern Herrn Mathiefens Hof gekauft. Die Heimat war ihm 
verleidet. Hier aber hoffte er flott und großzügig zu wirtschaften. Er war sich 
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ungewöhnlicher Kräfte und Intelligenz bewußt, hatte auch ein gut Stück Geld 
vor sich gebracht daheim auf seinem ererbten Anwesen. Er hätte dort eine große 
Rolle spielen können, wenn nicht---------doch, er hatte eine Rolle gespielt! Sein 
Wille beherrschte die Schwachen, Lässigen. Man wagte nicht, ihm zu widersprechen. 
— Nur sie, sie hatte widerstanden. Johanna Töws.

Kurts Antlitz war so leidvoll verzogen, daß Ohm Matthies dem dicken 
Braunen mit der Leine andeutete, er möge etwas schneller traben, denn er 
schätzte den Schmerz seines Begleiters auf Ungeduld. Daß der ein rascher, schneidi
ger junger Mensch war, hatte er schon beim Handel gemerkt. Keine Spur von 
Gemütlichkeit, und immer: vorwärts, vorwärts. Und wir kommen doch alle früh 
genug ans letzte Ziel.

Ein Kauf muß begossen werden. Dieser angenehme Brauch wurde zu Ohm 
Matthies Genugtuung von Wenzel nicht außer acht gelassen. Als das amtliche 
Geschäft erledigt war, ließ er tüchtig was drauf, und dem Aelteren wurde 
allmählich die Zunge schwer. „Gut, daß ich heute hier in meinem Rentier
häuschen bleibe, denn sonst würde doch einer am Bruch vorbeifahren, der nicht 
mehr nüchtern ist", sprach er beim Abschied mit gemütigem Lachen. „Sie vertragen 
mehr als ich."

Dies war eine Höflichkeitsfloskel, aber der junge Mann nahm sie für voll
wertig. Schlimm, wenn er den Alten nicht hätte überdauern können. Er hatte 
schon Andere unter den Tisch getrunken. Auch ihn, den Johanna Töws ihm vor
gezogen. Wenzel hatte ihr bewiesen, daß ihr sanfter Erich nichts besser sei als er, 
von dem sie gesagt hatte, er lebe ihr zu flott. Wenn dein Herzliebster so sternduhn 
nach Hause kommt, daß er nicht stehen kann, mein Schätzchen, ist er wohl lieblicher 
als der wilde Kurt Wenzel ? Zwei, drei Male war das geschehen, und dann — — 
eines Tages--------------

Kurt meinte, die Wirtsstube hier müsse der in der Heimat gleichen, in der 
er mit Erich Gelfort zum letzten Male getrunken hatte, bevor er seine Todesfahrt 
antrat. Sonst könnte ihm dies alles, das er zu Hause wahrlich bis zum Ueberdruß 
durchdacht, nicht wieder so gegenwärtig sein.

Und es ging ihm doch schließlich nur um Johannä. Erich war nichts 
Besseres wert gewesen. Faul an der Wurzel. Ein Schwächling und gemein, 
wenn der Branntwein das bischen Liebenswürdigkeit wegschwemmte, das die 
Weiber betörte. Kurt schwippte mit der Peitsche, während er so in Gedanken
dahinfuhr. Weg! Von der Erde vertilgt, und das war gut. Die Witwe freilich
betrauerte ihn. — Ja, als sie ihn ihr gebracht hatten, den Kopf an einem
Baumstamm zerschmettert, den Leib von dem umgestürzten Wagen zerquetscht,
hatte sie sich gebärdet, als ob sie von Sinnen sei. Und sie hatte laut hinaus
geschrieen, daß Kurt Wenzel, der ihn zum Trinken verführt, der Mörder sei.

„Na, du bist Wohl sehr übelnehmend", schrie Kurt den Braunen an, 
der unter einem Schmiß, den Kurt von Gram und Zorn getrieben, ganz unbewußt 
geführt hatte, zur Seite gesprungen war und jetzt dahinrannte, wie besessen. 
Doch bald war er von des Lenkers fester Hand gezügelt. „Wir werden schon noch 
deutsch miteinander reden lernen", sprach Kurt zwischen den Zähnen, ließ es 
aber einstweilen dabei sein Bewenden haben. Denn es war die Müdigkeit eines 
großen Schmerzes über ihn gekommen. Das Bewußtsein, ungerecht beurteilt 
worden zu sein. Er hatte doch tiefes Mitleid mit Johanna gehabt. Dem Be
gräbnis war er fern geblieben, aber als die Glocken angehoben hatten zu läuten, 
da war ihm plötzlich ihr ungeheurer Jammer gegenwärtig gewesen, als müßte 
er ihn mitansehen, und er hätte in die Felder hinauslaufen und sich irgendwo 
mitten im Korn auf die Erde werfen mögen — nur, daß er zu stolz gewesen 
war, den Leuten dies Schauspiel zu geben. Hätten sie nicht geglaubt, er fühle 
sich schuldig? Als ob nicht jeder für sich allein verantwortlich wäre!
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Wenzel blickte um sich. Die Sonne war eben im Untergehen, das Dorf, 
das seine neue Heimat werden sollte, keine halbe Stunde mehr entfernt. Würde 
es ihm je bssschieden fein, Johanna dort als seine Gattin einzuführen? Mußte 
sie nicht allmählich erkennen, daß sie einen Unwürdigen geliebt hatte? Oder 
vergaß sie nie? Würde immer der Tag vor ihr stehen, da der Andere entstellt 
vor ihr gelegen hatte — — ah, verflucht! Kaum daß Kurt an dies Bild dachte, 
so hörte er auch wieder die Glockentöne, und wieder war es ihm, als müsse er 
über die Felder rasen. Er hieb auf das Pferd ein und freute sich, es überwältigen 
zu können; aber es hielt schwer, denn immer diese Glockentöne. — — — 
Sie machten ihn nervös. Das war doch kein Abendläuten? Dazu war es ja 
viel zu spät. Was da so rot leuchtete, war offenbar schon der „große Bruch", der 
das Abendrot widerspiegelte, und um neun Uhr hatte er geschätzt zu Hause zu sein. 
Merkwürdig, es war, als ob die Glockentöne von dorther kämen — sie wollten 
ihn wohl gruseln machen? Nun ja, dem Andern hatte er zähneknirschend den 
Wunsch mitgegeben: „Fahr in die Hölle!" Wenn Wünsche töten können, war 
er ein Mörder — — - verdammter Gaul, meinst du, du hast es mit dem 
alten Matthies zu tun?"

Ein Peitschenhieb veranlaßte das Pferd zu dem bekannten Seitensprung, 
ein zweiter machte es in Carriere davonstieben. Mit eisernem Griff die Zügel 
haltend, raste Kurt Wenzel neben dem jetzt schwarzen Gewässer dahin. Aber 
tausendstimmig umtönte ihn der Glockenklang, es war, als Halle die Welt 
davon wieder. Johannas Wehklagen, sein wütendes Mitleid, sein Schuldgefühl 
rief und rief aus den Klängen und machte ihn wild. Abermals ein sausender 
Peitschenhieb, ein Ruck zur Seite, und gegen einen Chausseestein prallend, 
kippte der Wagen um, und Kurt flog heraus, im Bogen in das Bruchloch 
geschleudert.

Das Pferd blieb stehen und lauschte dem Geläute, das ihm nichts neues war. 
Vorübergehende fanden es neben dem zerschellten Wagen und fragten sich, wo 
der Lenker sei. Die Unken riefen diesen Abend ganz besonders stark, sie würden 
doch nicht für jemand das Sterbegeläut veranstalten?

*

Brenckenhoff
der Erbauer des Bromberger Kanals

von Becker, Oberstuöienöirektor i. R.

Zu den Männern, denen unsere Grenzmark besonderen Dank schuldet, gehört 
nächst Friedrich dem Großen sein Geheimer Rat Franz Balthasar Schönberg 
von Brenckenhoff, zu dessen Gedächtnis hoffentlich recht bald die im Gewahrsam 
der Schneidemühler Regierung befindliche Kolossalbüste wieder aufgestellt werden 
wird. Wenn das Andenken an diesen Kulturpionier, den Schöpfer des Bromberger 
Kanals, wieder belebt wird, wenn seine Tätigkeit und seine Verdienste um den 
Netzedistrikt allen Kreisen unserer Grenzmark zum Bewußtsein gebracht werden, 
so ist das einfach eine Pflicht der Dankbarkeit.

Brenckenhoff war kein geborener Preuße. Er war der Sohn eines kur- 
sächsischen Rittmeisters, war aber nach dem frühen Tode feines Vaters als Page 
in den Dienst des alten Dessauer getreten. Wer den alten Haudegen kennt, 
den schnauzbärtigen Feldmarschall, der den Gleichschritt und den eisernen Lade
stock im preußischen Heere eingeführt hat, der wird ohne weiteres annehmen, 
daß die Pagendienste des jungen Brenckenhoff eigener Art gewesen sein mögen. 
Und sie waren es in der Tat. Leopold von Dessau war kein besonderer Freund 
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gelehrter Bildung, schätzte aber praktischen Verstand und zielbewußtes Handeln 
urn so höher. Da er in dem jungen Pagen einen höchst anstelligen und willigen 
Schüler erkannte, führte er, selbst ein hervorragender Volkswirt, ihn in alle 
Zweige der praktischen Volkswirtschaft ein. So wurde aus dem Junker sehr 
bald ein tüchtiger Wirt, der, als er durch eine reiche Heirat zu einem eigenen 
Besitz gekommen war, durch seine Erfolge in der Pferdezucht und auf dem Gebiet 
der Landesmeliorationen allgemeine Aufmerksamkeit erregte.

So kam es, daß Friedrich der Große ihn aufforderte, in preußische Dienste 
zu treten. Im Jahre 1762, also im letzten Jahre des siebenjährigen Krieges- 
folgte Brenckenhoff dem Ruf des großen Königs. Er wurde als Wirklicher 
Geheimer Finanz-, Kriegs- und Domänenrat bei dem Generaldirektorium in 
Berlin angestellt. Er wurde also der höchsten Verwaltungsbehörde angegliedert, 
ist aber niemals in Berlin tätig gewesen, sondern hat während der 18 Jahre, 
die er dem König gedient hat, immer eine Sonderstellung innegehabt. Als er 
nach Preußen kam, war er 39 Jahre alt und hatte sich schon in den verschiedensten 
Aemtern bewährt. Auch hatte er durch geschickte Spekulationen und tüchtige 
Wirtschaft ein großes Vermögen erworben, das er selbst auf 200000 Taler angab. 
Er war also ein reicher Mann und konnte sich deshalb mit einem Gehalt von 
2000 Talern, das er forderte, begnügen. Daß er indes mit dieser für damalige 
Zeit nicht unerheblichen Summe nicht ausgekommen ist und den größten Teil 
seines Vermögens in diesen 18 Jahren zugesetzt hat, erklärt sich nicht allein 
aus seiner übergroßen Gastfreundschaft, die er aus eigener Neigung und im 
Interesse des Königs ausübte, sondern auch aus seinen verschiedenen Dienst
stellungen, die ihn zwangen, auf eigene Kosten ein großes Hilfspersonal zu 
unterhalten.

Die erste Aufgabe, die ihm der König zuwies, war der Wiederaufbau der 
durch die verschiedenen Russeneinfälle völlig verwüsteten Provinzen Hinter- 
pommern und der Neumark. Hier war während des Krieges die Bevölkerung 
um 57 028 Seelen zurückgegangen; auf dem platten Lande waren 1974 Häuser 
zerstört und die Felder völlig verwildert. Durch Brenckenhoffs Fürsorge, die 
natürlich von dem Könige in jeder Weise unterstützt wurde, gelang es, der Land
wirtschaft wieder die notwendigen Betriebsmittel zuzuführen und den Menschen
verlust durch Schaffung von Siedlerstellen mehr als auszugleichen. Hierbei muß 
besonders an seine Förderung des Städtchens Driesen gedacht werden. Dieses 
kleine, an der damaligen polnischen Grenze gelegene Ackerstädtchen schien ihm 
wegen seiner besonderen Lage durchaus geeignet, ein wichtiger Platz sür den 
Handel mit Polen zu werden. Er erwirkte deshalb beim König für die Stadt 
auf eine Reihe von Jahren Zoll- und Akzise-Freiheit aus und wußte eine Reihe 
protestantischer Professionisten und Kaufleute in Polen zu bewegen, ihre Betriebe 
nach Driesen zu verlegen. Bald folgten polnische Adlige, die sich in der damaligen 
wilden Zeit auf ihren Gütern nicht sicher fühlten. Brenckenhoff sorgte für 
Wohnungen, und so entwickelte sich in ganz kurzer Zeit in dem Städtchen ein 
so lebhaftes geschäftliches Leben und gesellschaftliches Treiben, wie es Driesen 
seitdem nie wieder gesehen hat.

Für Brenckenhoff kam noch etwas anderes hinzu. Zwischen ihm und den 
polnischen Magnaten, die sich in Driesen niederließen, entwickelte sich ein leb
hafter persönlicher Verkehr. Er gewann vor allem das Vertrauen und die Freund
schaft der polnischen Generalin Gräfin Skorzewska, die, obgleich Vollblutpolin, 
doch wegen der verwilderten politischen Zustände in ihrem eigenen Vaterlande 
durchaus preußisch gesinnt war. Diese persönlichen Beziehungen sollten für 
Brenckenhoff von der größten Bedeutung werden, als er vom König später 
den Befehl erhielt, den Netzedistrikt in Besitz zu nehmen. Etwas sei schon jetzt 
vorweggenommen. Gelegentlich eines Besuches auf den Gütern der Gräfin
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Skorzewska ist Brenckenhoff zum ersten Male auf den Gedanken einer Kanal
verbindung zwischen Weichsel und Warthe gekommen. Er selbst hat darüber 
folgendes berichtet:

„Auf die Idee, die Netze mit der Weichsel zu kombinieren, bin ich auf eine 
fast zufällige Art gekommen. Meine Freundin, die Generalin Skorzewska, 
welcher die hiesige Brucheinrichtung und neuen Etablissements außerordentlich 
gefiel, bat mich, doch einmal mit nach ihren Labszynschen Gütern, so an der 
Netze lägen, zu reisen, um zu sehen, ob es nicht möglich, ihre Brücher auf eben 
dem Fluß in Ordnung zu bringen und urbar zu machen als die hiesigen Netz- 
und Warthebrücher. Ich willigte hierin, fuhr mit nach Labszyn, examinierte die 
ganze Gegend, fand Brücher von großem Umfange, so gar nicht genutzet werden 
und wobei die Hauptnutzung nur darin besteht, das Holz abzuhauen, Asche daraus 
zu brennen, solche 4 Meilen weit bis an die Weichsel zur Achse zu fahren, unk 
daraus den größten Nutzen aus den Gütern zu ziehen. Ihr Vorfahr, ein 
gewisser Malachowski, so diese Güter besessen, war aus die Idee gefallen, um die 
Fuhren nach der Weichsel zu ersparen, einen Kanal anzulegen, und diese Asche zu 
Schisse nach Bromberg oder Thorn zu transportieren. Dieser Kanal fiel mir 
in die Augen, ich frug den Forstbedienten, warum und woher er entstanden, 
worauf ich von demselben zur Antwort erhielt, er wäre auf eine unüberlegte 
Art zu obigem Behuf angelegt, weil am Ende des Kanals ein hoher Sandberg 
vorliege. das Terrain auch nicht mehr nach Labszyn gehörte, als darauf der 
Malachowski, da er den Kanal zu graben angefangen, keine Rücksicht genommen. 
Die Curiosite trieb mich an, doch das Ende dieses Kanals zu sehen; ich ritt 
denselben herauf bis gegen den Berg. Da ich an den Berg kam, war ich neugierig, 
die Weichsel zu sehen, die ich noch nie gesehen hatte, ritte den Berg herauf, allwo 
ich die Weichsel und Netze übersehen konnte, wurde noch eine andere Niederung 
zwischen den Bergen von der Netze nach der Brahe gerade auf Bromberg zu 
gewahr, wo ich mit klaren Augen sehen konnte, daß die Netze viel höher als die 
Brahe läge, mithin, wenn die Kosten nicht gescheuet werden sollten, vermittelst 
Bassinschleusen die Schiffahrt und Vereinigung der Netze und Weichsel wohl 
practicable, so aber sür einen Particulier wegen der vielen Kosten und da der 
Kanal auch über mehrere als eines Eigentümers Terrain gehen muß, nicht 
möglich war."

Damals als er diese Wahrnehmung machte, ahnte er nicht, daß er bald 
berufen werden sollte, den Plan, der hier zuerst in ihm auftauchte, durchzuführen.

Inzwischen standen ihm andere Aufgaben bevor, die wesentlich der Neumark 
zugute kamen: die Entwässerung und Besiedlung des Netze- und Warthebruches.

Da diese Arbeiten außerhalb des Rahmens unserer Aufgabe liegen, so muß 
hier von einer ausführlichen Darstellung abgesehen werden. Es sei nur ange
deutet, daß da, wo vorher ein kaum durchdringlicher Sumpf war, 68 428 Morgen 
fruchtbaren Ackerlandes geschaffen wurden, aus dem fast 2000 Kolonistenfamilien 
angesetzt werden konnten. Und wer heute mit der Ostbahn von Dricsen bis 
Landsberg fährt und staunend die dicht besiedelte Wiesenlandschaft zu seiner 
Linken sieht, der denke daran, daß hier vor 1766 keine Menschen wohnen konnten, 
und daß erst Brenckenhoff dieses Gebiet der Kultur erschlossen hat. Auch seine 
großen Kulturschöpfungen im Netzebruch bei Friedeberg und Driesen seien nur 
erwähnt, ebenso die Meliorationen in Hinterpommern. Für uns Grenzmärker 
ist seine Tätigkeit für den Netzedistrikt von besonderer Bedeutung und diese soll 
nun mit einigen Worten weiter ausgeführt werden.

Als zwischen Rußland, Oesterreich und Preußen der Plan einer Aufteilung 
Polens erwogen wurde, ging König Friedrich II. sofort daran, die notwendigen 
Erkundigungen über Land und Leute in den für Preußen bestimmten Teilen 
Polens einzuziehen. Dazu war aber niemand geeigneter, als Brenckenhoff, der 
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schon seit Jahren aus nächster Nähe die polnischen Verhältnisse beobachtet hatte, 
vorzügliche Verbindungen in Polen besaß und den eine außergewöhnlich scharfe 
Beobachtungsgabe für diese Aufgabe besonders geeignet machte. Ihn beauftragte 
daher der König. Und schon nach wenigen Wochen konnte er einen genauen 
Bericht einreichen über die Beschaffenheit des Landes, die Menge der Bevölkerung, 
über die Stimmung der Bewohner und die wirtschaftliche Verwertbarkeit des 
ganzen Netzegaus. Eine ganz besondere Bedeutung wurde in diesem Bericht dem 
Kanalprojekt, das oben schon angedeutet ist, und der jetzt zum ersten Mal dem 
König in seiner vollen Bedeutung dargelegt wird, beigelegt.

Es ist möglich, ja sogar wahrscheinlich, daß der König schon von anderer 
Seite auf die Möglichkeit einer Wasferverbindung zwischen Weichsel und Warthe 
hingewiesen war, doch ist ganz sicher, daß Brenckenhoff diesen Plan so einleuchtend 
darlegte, die Vorteile einer solchen Kanalverbindung und die Durchführbarkeit 
so genau nachwies, daß er sogleich mit der Ausführung eines genauen Entwurfs 
beauftragt wurde.

Zunächst gehörte aber das Land noch gar nicht dem König; denn noch waren 
die Verhandlungen zwischen den Teilungsmächten und mit Polen noch nicht 
zum Abschluß gebracht. Als aber dann entschieden wurde, daß Preußen Pomme- 
rellen und den Strich an der Netze erhalten sollte, erhielt Brenckenhoff am 4. 
September 1772 den Befehl, den Netzegau für den König in Besitz zu nehmen. 
Unter dem Schutze von 12 Dragonern unter Führung eines Fähnrichs und 
begleitet von einer Anzahl Feldmesser, rückte er in das Gebiet ein, und innerhalb 
von 16 Tagen hatte er die neue Grenze zwischen Preußen und Polen abgesteckt. 
Dabei hatte er sich nicht allzu ängstlich an die Bestimmungen des Teilungs
vertrages gehalten. Für ihn war maßgebend der eine Satz, daß „die Netze ganz" 
dem König von Preußen gehören sollte. Damit war für ihn gewiß, daß auch 
das ganze linke Ufer und der Uferrand, soweit er im Überschwemmungsgebiet 
der Netze lag, an Preußen fallen mußte. Das war keineswegs die Meinung der 
polnischen Regierung, die vielmehr den Netzefluß als Grenzscheide angesehen 
wissen wollte, doch fügten sie sich willig in die von Brenckenhoff vorgenommene 
Grenzziehung. So kamen auch ansehnliche Teile links der Netze an Preußen.

Nach seinem eigenen Bericht hat er bei der ersten Grenzregulierung 27 
Städte, 520 Dörfer mit 89 105 Einwohnern für Preußen in Besitz genommen. 
Noch zweimal hat er dann 1773 und 1774 die Grenzen erweitert und das ganze 
fruchtbare Kujawien in die preußische Verwaltung einbezogen. Die Veran
lassung zu der Erweiterung des abgetretenen Gebiets war im wesentlichen der 
Wunsch der polnischen Magnaten, daß alle ihre Güter dem preußischen Staat 
eingefügt werden möchten.

Brenckenhoff konnte mit Recht stolz sein auf den Erfolg, mit dem er die 
Besitzergreifung durchgeführt hatte, Es ist zu bezweifeln, ob ein anderer mit 
gleicher Energie und gleichem Erfolge die Aufgabe gelöst hätte. Und es ist deshalb 
zu verstehen, wenn er bei Einsendung der Grenzakten den Wunsch aussprach, daß 
die Nachwelt ihn nicht vergessen möchte: „Aus den Grenzakten und darin 
befindlichen Königlichen Kabinettsordres wird man sich völlig informieren können, 
welchergestalt die evantogeusen Grenzveränderungen entstanden sind; ich hoffe 
daher auch, daß Eure Exzellenz diesen Akten einen kleinen Raum im Archiv gönnen 
werden, damit die Nachwelt dereinst sehen kann, auf was Art der preußische 
Staat zu dieses importante Stück Land gekommen ist." Es war eine durchaus 
schwierige Arbeit, in diesem völlig heruntergekommenen Land die Grundlagen 
einer geordneten Verwaltung zu schaffen. Nachdem man eine genaue Bestand
aufnahme von Land und Leuten vorgenommen, in jeder Stadt, in jedem Dorf 
die Zahl der Einwohner nach ihrem Gewerbe, ihrem Geschlecht festgestellt, die 
Ländereien genau vermessen und nach ihrer Ertragsfähigkeit abgeschätzt hatte, 
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ging man daran, einen neuen Kataster aufzustellen, Gemeindebehörden einzurichten 
und sonstige grundlegende Einrichtungen zu treffen. Ursprünglich sollte das 
neuerworbene Land der Neumark angegliedert werden, davon war der König 
abgekommen und hatte bestimmt, daß der Strich an der Netze einen besonderen 
Verwaltungsbezirk bilden, und später der Marienwerderschen Kammer angegliedert 
werden sollte. Vorläufig sollte Brenckenhoff die Verwaltung einrichten und 
selbständig leiten.

Seine Tätigkeit im einzelnen darzulegen, kann nicht die Aufgabe dieses kurzen 
Aufsatzes sein. Doch das Werk, das seinen Namen dauernd mit der Ostmark 
verknüpft hat, darf nicht unerwähnt bleiben: Der Bau des Bromberger Kanals.

Es ist schon oben erwähnt worden, daß Brenckenhoff in dem ersten Bericht 
an den König vom 27. März 1772 auf die außerordentliche wirtschaftliche Bedeu
tung einer Kanalverbindung zwischen Weichsel und Warthe hingewiesen und 
daß sein Plan die volle Zustimmung des Königs erhalten hatte. Sobald nun 
das Gebiet an Preußen gekommen war, gab Friedrich II. den Befehl, sofort 
mit der Ausführung des Planes zu beginnen und alle anderen Arbeiten zunächst 
ruhen zu lassen. Ja, er war so sehr von der Kanalidee erfüllt, daß Brenckenhoff 
gar nicht schnell genug alle Vorbereitungen treffen konnte. Zunächst mußten die 
nötigen Arbeiter angeworben, Unterkunftsstätten und für Verpflegung gesorgt 
werden. Da die Ausgrabungsarbeiten in dem schwimmenden Bruch außer
ordentlich mühselig waren und an die Gesundheit der Leute hohe Anforderungen 
stellten, war es nicht leicht, geeignete Arbeiter zu finden. Sie wurden deshalb 
aus Polen herangezogen, indem ihnen Aussicht auf Ansiedlung im Netzedistrikt 
gemacht wurde. Aber Brenckenhoff wußte alle Schwierigkeiten zu überwinden, 
war selbst überall zur Stelle, wo Schwierigkeiten entstanden, feuerte immer 
von neuem die Beamten und Arbeiter an, und so gelang es, das große Werk 
in 18 Monaten zu Ende zu bringen. Im September 1774 waren die Aushebungs
arbeiten beendet, bis zum Juni 1775 die Netzedurchstiche zwischen Rakel und 
lisch durchgeführt und die Küddow von Usch bis Schneidemühl noch schiffbar 
gemacht. Ende des Jahres 1775 konnte Brenckenhoff dem Könige melden, daß 
der Kanal und der Netzefluß sich in schiffbarem Zustand befänden. Mit dieser 
Wasserstraße, die Brahe und Netze, und indirekt Oder und Weichsel verband, 
war ein durchgehender west-östlicher Wasserverkehr für die mittleren und östlichen 
Provinzen eröffnet.

Damit war das Hauptwerk Brenckenhoffs, das als ein Wunder damaliger 
Zeit auch im Ausland angestaunt wurde, vollendet.

Im selben Jahre wurde er auf seinen besonderen Wunsch von der Verwal
tung des Netzegebietes entbunden. Es wurde eine besondere Behörde, eine 
Kammerdeputation mit dem Sitz in Bromberg, eingerichtet. Brenckenhoff kehrte 
zu seiner früheren Tätigkeit, den Kulturarbeiten in Pommern und in der Neu
mark zurück. Er hat noch bis zu seinem Tode seinem König gedient. Aber seine 
Kraft war gebrochen. Bei den Arbeiten am Brombergerkanal hatte er sich ein 
Leiden zugezogen, das schließlich die Ursache seines Todes geworden ist. Aber auch 
einen großen Teil seines ansehnlichen Vermögens hat er im preußischen Dienste 
und nicht zum wenigsten bei der Verwaltung des Netzedistrikts geopfert. Als er 
am 21. Mai 1780 auf seinem neumärkischen Gute Hohenkarzig starb, hinterließ 
er seine Familie in bedrängten Verhältnissen. Die Nachwelt aber hatte seine 
Verdienste dadurch anerkannt, daß ihm die Bromberger in den Schleusen ein 
Denkmal gesetzt hatten.

*

Der Rauch der Heimat ist klarer 
als der Sonnenschein der Fremde.
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Das Haus des Geschreis
Von Ernst Nigmann*)

*) Mit gütiger Erlaubnis des Safari-Verlages dem Buche „Schwarze Schwanke" 
von Ernst Nigmann entnommen.

Auf dem Bezirksamt des Küstenstädtchens L. war heute vormittag einige 
Aufregung. Eben war ein Telegramm durchgekommen, daß seine Exzellenz, der 
Herr Gouverneur, morgen nachmittag mit dem Regierungsdampfer aus Dares- 
falam eintreffen würde und in L. einige Tage bleiben wolle, um die neuen, im 
Hinterlande des Bezirks L. entstandenen Pflanzungen zu besuchen. Schon des 
öfteren hatte der Gouverneur den kräftig aufblühenden Bezirk besucht, sein dies
maliges Kommen war also nichts überraschendes, aber der Bezirksamtmann hatte 
gewechselt; der alte Bezirksamtmann R. war an Fieber gestorben, und sein neuer, 
sehr eifriger und sehr ehrgeiziger Nachfolger hatte natürlich das Bestreben, Se. 
Exzellenz in jeder Weise gut zu empfangen und nett aufzunehmen.

Der Gouverneur war ein vortrefflicher, überaus liebenswürdiger, allgemein 
verehrter Herr, und eine außerordentliche Arbeitskraft. Allerdings hatte seine 
rastlose Tätigkeit ihm Schlaflosigkeit eingebracht, die durch den mehrjährigen 
Aufenthalt in dem feuchtheißen Klima in Daressalam — in dem es ohnehin und 
allgemein mit dem Nachtschlaf haperte — recht böse geworden war.

Die Unterbringung Sr. Exzellenz war einfach. Er 
wurde wie bei früheren Besuchen, in der „nyumba 
ya kelele" — dem Haus des Geschreis — unter- 
gebracht. So nannten die Eingeborenen eine etwas 
abseits der Stadt gelegene kleine hübsche Villa. 
Es klingt etwas sonderbar, daß der an Schlaf- 
losigkeit leidende Gouverneur im „Haus des Ge- 
schreis" untergebracht werden sollte, aber die Be- 
Zeichnung war nur eine Erinnerung an frühere 
Zeiten. Früher war nämlich in dieser Villa eine 
Anzahl junger Beamten des Bezirksamts unter
gebracht gewesen. Wenn diese abends beim Wisky- 

Soda fidel beisammen ihre gemeinsamen Lieder sangen, oder, in noch vorgerückter 
Stunde, in erhitzten Wortgefechten mit jugendlich kräftiger Lunge ihre gegen
sätzlichen Anschauungen über hohe und Kolonialpolitik ausfochten, dann schallte 
das weithin durch die stille Tropennacht. So entstand der Name bei den Ein
geborenen „nyumba ya kelele" — das Spektakelhaus." Das kannte jeder in L.

Aber, wie schon gesagt, das war früher einmal. Die jungen Leute waren 
inzwischen anderswo untergebracht, das kleine abgelegene Häuschen stand meist 
leer und wurde nur mehr als Logierhaus für Respektspersonen, die durch
reisten, verwendet. — Also Exzellenz wurde, wie 
bei früheren Besuchen, so auch jetzt im Spektakel- ...
Häuschen untergebracht. Selbstverständlich sah sich 
der neue eifrige Bezirksamtmann genau die Un- /Z 
terbringung Sr. Exzellenz am Abend vorher 
an. — Aber er bekam einen furchtbaren Schreck: .
Dicht am Spektakelhäuschen war ein Versuchs
garten des Bezirksamts, der einen kleinen Teich umschloß. In diesem lebte eine 
Unzahl Frösche „jung und grün", wie Wilhelm Busch so schön sagt, und diese 
pflegten abends zu „singen", wie die Mohren nicht minder schön sagen. Und die 
afrikanischen Frösche — deren Kaliber teilweise erheblich über das ihrer deutschen 
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Gevattern hinausgeht, können es noch viel, viel besser als diese. — Wie sollte 
der arme Gouverneur bei diesem Konzert schlafen, das schon für einen gesunden 
Menschen kaum anzuhören war!

Was nun tun? — Da mußte Bügelhos Rat schaffen.
Der ehemalige Sergeant der Schutztruppe, jetziger Polizeiwachtmeister Bügel

hos, der Herrscher über eine Schar von 25 altgedienten und meist schon etwas 
klapprigen Polizei-Askaris des guten Städtchens, war in allen schwierigen Fällen 
der Adjunkt des Bezirksamtmanns. Bügelhos war auch ein großartiger Mann; 
allerdings pflegte er nach wohlgetaner Arbeit weniger seine Hose als seine stets 
bedürftige Kehle zu bügeln.

Bügelhos wird geholt.
„Hören Sie mal, Bügelhos, mit dem Froschspektakel hier, das geht nicht. 

Da kann Exzellenz nicht bei schlafen".
„B'fehl, Herr Bezirksamtmann!"
„Bügelhos, Sie sorgen dafür, daß die Frösche bis morgen weg sind. Es muß 

hier nachts lautlose Stille sein!"
„B'fehl, Herr Bezirksamtmann!"
Nun war die Sache in besten Händen. Bügelhos schickt seine Polizei-Askaris 

in alle vier Himmelsrichtungen, die alle „greifbaren" Feld-, Wald- und Wiesen- 
nigger zusammentreiben. Und nun begann unter den unglücklichen Fröschen eine 
fürchterliche und so erfolgreiche Razzia, daß Bügelhos seinem Chef die restlose 
Räumung des beanstandeten Teiches melden konnte.

Exzellenz traf am Nachmittag ein, wurde vom Herrn Bezirksamtmann nach 
dem Abendessen in sein Logierhäuschen begleitet, worauf sich der Bezirksamtmann 
mit dem Wunsche angenehmer Nachtruhe empfahl. —

Am nächsten Morgen kommt Exzellenz, stark übernächtig aussehend, zum 
Frühstück.

„Darf ich fragen, wie Exzellenz geruht haben?" ist eine der ersten Fragen 
des Bezirksamtmanns.

„Ach, mein lieber M., mit meiner Nachtruhe war es wieder nichts", ent- 
gegnet ihm kopfschüttelnd der Gouverneur. „Wissen Sie, wenn ich früher bei 
Ihnen logierte, dann quakten die Frösche in dem Teich nebenan so schön. Das 
war ein so wundervolles nervenberuhigendes Konzert für einen armen, aus der 
Unruhe der Hauptstadt kommenden, geplagten Bürokraten; bei diesem idyllischen 
Konzert konnte man herrlich einschlafen. Ich hatte mich ordentlich wieder auf meine 
kleinen grünen Freunde gefreut, habe auf sie gewartet und gewartet — was 
auch nicht zum Einschlafen beitrug —, aber nicht einer meldete sich. Ich kann 
mir das absolut nicht erklären".

Die Herren hielten sich Taschentuch oder Servietten vors Gesicht, während 
der Bezirksamtmann sich interessiert über seinen Teller beugte. Er dachte ersicht
lich an den alten Afrikanersatz: „Es kommt in Afrika immer alles a) anders, 
als man b) denkt".

Was nun tun? — Bügelhos mußte wieder ran.
„Also, Bügelhos, die Frösche müssen wieder in den Teich !" Bügelhos reißt 

die Augen auf, daß sie ihm wie Murmelkugeln aus dem Kopfe stehen.
„Ja, Bügelhos, Exzellenz liebt das Froschkonzert, also sorgen Sie dafür, 

daß die Frösche wieder da sind. Heut abend müssen sie wieder im Teich sein. 
Ich verlasse mich darauf!"

„B'fehl. Herr Bezirksamtmann!"
Bügelhos war nicht der Mann, der Schwierigkeiten kannte. Er greift sich 

sogleich einen Polizei-Askari mit kräftiger Lunge. Der ruft auf dem Markt, im 
Eingeborenenviertel und an allen Versammlungsplätzen der sashionablen farbigen 
Welt aus:
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„Killa mtu, anayeleta chura mzima, atapata pesa moja!" „Jedermann, 
der einen lebendigen Frosch bringt, erhält dafür einen Pesa" (drei Pfennige).

Das war nach den damaligen Vermögensbegriffen der Mohren ein anständiger 
Betrag. Für einen Pesa konnte man sich bis an den Rand voll des Eingeborenen
bieres laufen lassen. — Im Umsehen war eine kaum zu bewältigende Menge 
Frösche da, die sofort in den Teich einquartiert wurden.

Sei es nun, daß diese aus allen Gegenden zusammengekommenen Froschherren 
und -Damenmit der gegenseitigen Vorstellung und Begrüßung viel zu tun hatten, 
sei es aus anderen Gründen, jedenfalls erhob sich am Abend ein derartiges 
Konzert, daß der Bezirksamtmann befriedigt war.

Erfreulicherweise war es auch Exzellenz, der beim nächsten Morgenfrühstück 
das Jn-Schlaf-Singen durch seine kleinen grünen Freunde garnicht dankbar 
genug rühmen konnte. — Allerdings war und blieb ihm deren Schweigen tags 
vorher nach wie vor unerklärlich. —

Sollte er diese Zeilen zu Gesicht bekommen, dann weiß er's.

Wächter im Turm
Danziger Historie (1577) von Paul Enöerling*)

*) Mit gütiger Erlaubnis des Verlages A. W. Kafemann, G. m. b. H., Danzig, 
dem Werke „Wächter im Turm" und andere Danziger Novellen und Dichtungen 
entnommen.

Langsam stieg Matthias Fiedler die steilen Turmtreppen in Sankt Marien 
empor. Pflichtgemäß prüfte er den Inhalt der großen Wasserbottiche, die zum 
Schutz gegen Feuersgefahr bei einschlagenden Brandbomben der Belagerer wohl- 
gesüllt dastanden.

An den Strängen der großen Glocken — der Gratia Dei und der Sturmglocke 
Osanna — hockten die beiden Blinden, die sie sonst zu läuten hatten. Sie hatten 
sich auch jetzt nicht von ihrer Arbeitsstätte trennen mögen, obwohl die Glocken 
längst schwiegen: man hatte sie in der letzten Zeit zuviel läuten müssen, also 
daß sich die hölzernen Wellen fast entzündet hatten. Er steckte ihnen Münzen zu 
und wehrte ihrem demütigen Dank.

Als er zur Wachtstube kam, stand Heronismus vom Stein, den er abzulösen 
hatte, schon bereit. „Nichts Neues?" fragte er.

Matthias Fiedler zuckte mit den Achseln. „Es ist nichts zu vermelden, 
denn daß der Pole immer noch vor unserer guten Stadt steht und seine Kanoniere 
und Arkebusiere einübt". Aergerlich blickte er zu Cleophas Rodt herüber, mit 
dem er nun drei lange Stunden die Wache im Turm halten mußte, bis für 
jenen die Ablösung kam. Niemand in ganz Danzig war ihm so zuwider wie 
Cleophas Rodt.

Heronismus vom Stein ging pfeifend herab. Seine Sturmhaube saß ihm 
schief auf dem lockigen Kopf.
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„Viel Vergnügen, liebe Gesellen!" rief er und verschwand im Gewirr 
der Balken und Treppen.

Matthias Fiedler legte den Harnisch ab.
„Das Steigen macht warm", sagte Cleophas Rodt.
Matthias nickte nur und trat an die Turmluke. Die Nachmittagssonne lag 

über der Stadt. Bunte Tauben kreisten um den Turm. Gegen die blendende 
Sonne vermochten seine Augen nur weniges zu erkennen : die Giebel unten, einige 
Kirchentürme, drüben den Hagelsberg und die Reihen der polnischen Bastionen, 
aus denen es ab und zu aufblitzte. Es war wie ein verfrühtes Feuerwerk ab- 
gebrannt zur Belustigung der friedlich daliegenden Stadt.

Draußen lag König Stephan Bathory mit seinen Polen und Tartaren. 
Lanzen blitzten auf. Weiße Zelte leuchteten. Von Zeit zu Zeit sah man Reiter 
über das Feld sprengen. Dicke schwarze Rauchwolken quollen am Horizont empor.

Er wandte sich und ließ sich auf der leeren Bank nieder.
Auf den weißgekalkten Wänden des Turmgemachs waren Bilder und Namen 

eingekratzt, Buchstaben, Herzen und mißglückte Bildnisse. In einer Nische stand 
neben einem Krug voll dunklen Bieres ein dickes Buch, in Schweinsleder 
gebunden.

„Die Bibel?" fragte Matthias.
„Mit Nichten. Eine Chronika. Kurzweil, die Langeweile zu ertöten. Soll 

ich lesen?"
Matthias war es zufrieden. Am Ende war es besser, daß jener aus dem 

Buche las, als daß er ihn zu einem Gespräch zwang.
„Anno 1573" — las Cleophas Rodt mit seiner breiten, schweren Stimme — 

„den 19. Septembris ist vor der Mündung der Weichsel ein Fisch gefangen 
worden. Ist vollkömmlich 14 Werkschuh lang und 7 Schuh dick und gar weiß 
gewesen, hat eine subtile Haut gehabt ohne Schuppen, nicht anders als ein 
hart gekochtes Ei, das geschälet ist, und hat stumpfe Zähne gehabt wie ein Pferd 
und ein Loch im Haupt. Sein Nabel ist fast zwei Schuh lang gewesen." 
Er blickte auf. „Deutet sichtlich auf den Krieg wie jüngst der Komet. Meinst 
du nicht auch?"

Matthias Fiedler bejahte zerstreut. Seine Gedanken waren ganz wo anders. 
Sie waren bei Jungfrau Katharina Feldstetten, die ihm heute ihr Konterfei 
geschenkt. Es war vom Stadtmaler wohlgemeint, aber herzlich kunstlos auf ein 
kleines dünnes Elfenbeinplättchen gemalt. Von ihrer zarten Schönheit gab es 
nur schwachen Abglanz. Aber seine Hand tastete dennoch wieder und wieder nach 
der Brusttasche, in der es, in ein Seidentüchlein gehüllt, stak.

Cleophas Rodt stärkte sich mit Bier und las von einem Mirakel, so im 
Werder geschehen: „..........................war guter, reiner Roggen in einen Acker
gesäet, da er aber aufging, war es zu mehreren Teilen Knoblauche, deren 
Häupter etliche zum Wunderzeichen seien dem Rat der Stadt gesandt . . . . 
Ist aber zu achten, es sei das Evangelium gewesen, das auch den Gottlosen 
stinkt und doch eine herrliche Arznei für Vergiftung der Seelen ist, wie der 
Kmblauch ein praeservativum des Leibes................................."Er unterbrach sich.
„Deutet auch auf den Krieg und auf nichts anderes."

Matthias Fiedler sah ihn groß an und verwunderte sich, daß dieser Bursche 
da einmal gewagt habe, mit Katharina Feldstetten zu tanzen, damals beim 
letzten Maienfest vor dem Krieg .... Er war eines Kaufherrn Sohn, 
gleich ihm, aber ungefüge wie ein Brauknecht, ohn? jede feine Bildung der Zeit.

Der Andere schien nichts von seiner schlechten Laune zu spüren. Er blätterte 
im Buch. „Jetzo sollst du hören, wie sie es schon einmal getrieben haben, drüben 
in Preußen." Er las langsam: „Anno 1410 nach der Tannenbergschen Schlachr 
kam des Königs Volk, die Tartaren und andere vor die Stadt Gilgenburg, 
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kriegten sie und trieben unerhörten Mutwillen darinnen. Nahmen 700 Personen 
und führten sie zum Wasser, sie zu ersäufen. Dies erfuhr der König, welcher 
es verbot. Doch mußten sie sich, ein jegliche Person, mit einem halben Groschen 
lösen ..."

Er hörte auf. Matthias Fiedler stand an der Turmluke und spähte hinaus.
Cleophas Rodt klappte das Buch zu. „Siehst nichts Neues. Sie wollen 

die Stadt fressen."
„Aber sie sollen sich die Zähne dran ausbrechen", fuhr Matthias leiden

schaftlich fort. Es war nicht das, was jener gesagt, das ihn so erbitterte — 
jedes Wort von ihm trieb sein Blut in die Höhe.

„Amen" sagte Cleophas Rodt gleichgültig, säbelte an einer Speckseite, 
schob ein Stück in den Mund und seufzte: „Auch der Speck wird magerer in 
solchen Zeiten. Was für gute Tage hat man doch in unserer guten Stadt Danzig 
gelebt! Weißt du noch das Hochzeitsfest bei Herrn Reinhold Feldstetten, als er 
sein drittes Gemahl ehelichte, die Kordula aus Thorn? Warft doch auch dabei?"

„Ja". Matthias Fiedler dachte, wie schön Katharina damals in dem 
saphirblauen Seidenkleid mit den flandrischen Spitzen gewesen.

„Was für ein Tag!" fuhr Cleophas Rodt schwelgerisch fort. „Zum Ersten 
gab es fünferlei Gebratenes, alsdann schwarz Wildpret gekocht, dann Reis, zum 
Vierten den Sterz einer Hindin, zum Fünften Pökelfleisch, alsdann Käse und 
Butter und mancherlei Wein und gut Danziger Bier."

Matthias Fiedler hörte stirnrunzelnd zu. Er dachte daran, wie zierlich 
Katharina damals beim Reihentanz die kleinen Füße gesetzt und wie warm der 
Blumenkranz in ihrem braunen Haar geleuchtet. Er dachte aber auch daran, 
daß Cleophas Rodt sie damals beim Reihen geführt und nicht er selber, der 
vor lauter Liebe nicht den Mut aufgebracht hatte, sie darum zu bitten. Eifersucht 
brannte in ihm.

„Aber das Beste war doch das Mädchen," sagte Cleophas Rodt plötzlich und 
strahlte über das ganze breite Gesicht.

Böse blickte Matthias ihn an. Er, der Katharinas Hand geführt, durfte 
hier nicht von seinen Liebschaften schwatzen.

„Ja. der beste Bissen war doch die Katharina l" fuhr dev' Andere selig fort.
Matthias stampfte auf. Es war unerträglich, daß dieses Menschen Lieb

schaft den Namen der Geliebten trug. „Aus welcher Gosse hast du sie ausgefischt?" 
grollte er ihn an.

Cleophas Rodt lachte. „Ist eine Gosse aus Marmelstein und Delfter 
Kacheln, ausgelegt mit brokatenem Tuch und wohl parfümieret mit indischem 
Ambra und welschen Düften. Tätst am Ende selbst in die Gosse gehen, in der 
Katharina Feldstetten —"

Mit einem Sprung war Matthias bei ihm. Seine Hand preßte ihm die 
Kehle zusammen. „Würg' den Namen herunter in deinen Lügenschlund!"

Mühsam schüttelte Cleophas Rodt ihn ab. Er war blaurot im Gesicht, 
wie vor einem Schlagansall. „Lüge?" keuchte er. „Ist das auch Lüge?" 
Er holte aus seinem Wams ein kleines Bild he.rvor.

Matthias stöhnte. Es war Katharinas Bildnis, ohne Zweifel, von dem 
gleichen Maler gemalt.

Cleophas Rodt steckt es wieder ein. „Sie gab es mir am Tage nach dem Fest."
Matthias Fiedlers Hand tastete nach seiner Brust, wo, sorgsam verwahrt, 

das gleiche Bildnis war. Aber die Hand sank herunter, langsam, zögernd, bis 
sie sich um den Dolch klammerte..

Eine Weile standen sie sich stumm gegenüber, verstehend, durchwühlt, voll 
Haß. Das kleine enge Turmgemach war heiß von diesem Haß.
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Bunte Tauben, grau, blau und braun gesprenkelt, schnäbelten sich in der 
Turmluke und stoben jäh mit ärgerlichem Gurren auseinander: eine Kugel der 
Belagerer war über sie hingefegt. Eine Taube verflatterte sich in das Turmgemach.

Einen Augenblick dachte Matthias daran, daß er Katharina zum ersten Mal 
gesehen, als sie von dem Artushof den Tauben lächelnd Körner zugeworfen hatte. 
Aber er schüttelte die Erinnerung ab und riß den Dolch aus der schön ziselierten 
Scheide. „Du oder ich!"

Cleophas Rodt griff nach dem breiten Messer im Gurt. „Komm an!"
Stumm lauernd, eine Schwäche des Anderen erspähend, standen sie sich 

gegenüber. Ihre Lungen gingen hoch wie Schmiedebälge.
Endlich trat Matthias Fiedler zurück. „Hier ist zu wenig Platz. Komm 

hinein!" Er wies auf den breiten Treppenabsatz, der fast das ganze Innere 
des Turms einnahm.

Cleophas Rodt nickte. Er kam in Versuchung, dem rasch Voranschreitenden 
in den Rücken zu fallen. Aber er bezwäng sich. Es sollte ehrliches Spiel sein.

In der Türöffnung blieb er stehen. „Denke, wir legen die Messerlein 
beiseite und ringen," sagte er mit bösem Blick nach der steilen Turmtreppe! 
und der Bodenluke.

Matthias sah die Muskeln des Rivalen sich unter dem Hemd spannen. 
Aber er mochte nicht Nein sagen und stieß den Dolch in die Scheide zurück.

Beide warsen sich aufeinander. Haß leckte aus ihren Augen.
Einige morschende Bretter unter ihnen knackten und krachten, als wollten 

sie nachgeben. Paarmal schlugen ihre Köpfe an die Balken oder an das Gemäuer. 
Sie achteten es nicht.

Cleophas Rodt war stärker, aber Matthias Fiedler war geschmeidiger. 
Zweimal schon hatte ihn der Gegner über das Geländer gehoben, um ihn in 
das Innere des Turmes zu schleudern, das unten gähnte.

Jedesmal war er im letzten Augenblick mit raschem Schwung entglitten. 
Aber nun begann seine Kraft zu erlahmen. Er biß die Zähne zusammen, 
um nicht um Gnade zu bitten. Cleophas Rodt hob ihn zum letzten Mal empor.

Von den polnischen Bastionen blitzte es auf. Ein schwarzer Punkt erhob 
sich in die Luft, wurde zum Fleck und zum Ball.

Die beiden Ringenden merkten es nicht. „Habe ich dich nun?" wollte Cleo
phas Rodt sagen. Aber er sprach es nicht zu Ende.

Die polnische Kugel fuhr pfeifend durch die Turmluke, warf die Beiden 
nieder und grub sich in die andere Mauer des Turmes ein.

Cleophas Rodt war zuerst tot. Sein Blut trofs aus der breiten Halswunde. 
Matthias Fiedler versuchte, sich aus der Umklammerung des Toten zu lösen. 
Aber er hatte nur noch die Kräfte eines Kindes. Nacht trat vor seine Augen.

„Ablösung!" sagte er mit letzter Anstrengung.
Die Arme umeinander geschlungen, Brust an Brust, wie treue Freunde, 

lagen die beiden Wächter.
Die beiden Blinden unten am Glockenstrang waren aufgefahren und lauschten. 

Mit sicheren Schritten ging der Eine die Treppe empor und rief nach der Wache.
Als niemand antwortete, schlich er zitternd, verwirrt zurück. Scheu anein

ander gedrückt, hockten die beiden Blinden in ihrem dunklen Winkel.
Stundenlang hielt nur der Tod die Wache im Turm, der, von der Abend

sonne übergossen, die Farbe des geronnenen Blutes annahm ....

*

Was wir verloren haben, 
darf nicht verloren sein.
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Königsblick!
Von Paul Dahms

Königsblick! Ein stolzer Name für einen kleinen Ort in der Grenzmark 
Posen-Westpreußen. Im Gedenken an Kaiser Friedrich III., der einst erholung- 
suchend in westpreußischen Waldungen weilte, wurde dieser Ort Königsblick 
getauft. Auf der höchsten Erhebung des Höhenzuges, der einen Teil der Grenz
mark säumt, steht der Kaiser-Friedrich-Gedenkstein. Von dieser Höhe herab 
schweift der Blick über das weite und breite Küddowtal, während von Norden 
her die Türme von Schneidemühl grüßen. Auf den Höhen wandert man unter 
alten Eichen und knorrigen Kiefern, die Sagen und Mären aus vergangenen 
Tagen raunen.

Der Name Königsblick an der Grenze zwischen Polen und Deutschland hat 
heute noch eine andere Bedeutung, einen tieferen Sinn. In der deutschen Stadt 
Schneidemühl, kaum sechs Kilometer von der auf Grund eines Versailler Ver
trages durch altes deutsches Kulturland gezogenen polnischen Grenze entfernt, 
steht am Küddowfluß das Denkmal Friedrichs des Großen, das einstmals die 
Bewohner des Netzegaues dem Königlichen Kolonisator in Dankbarkeit in der 
Stadt Bromberg setzten. Es wurde vor polnischer Zerstörungswut, die mutwillig 
ausgeübt wurde an allen Kulturgütern, die an deutschen Geist und Fleiß 
erinnerten, rechtzeitig gerettet. In der Grenzstadt Schneidemühl hat man diesem 
Denkmal eine neue Stätte bereitet und damit kundgetan, daß hier von nationalem 
Geiste erfüllte Deutsche bereit sind, ein Erbe anzutreten, das Gemeingut aller 
Vaterländischen in Posen und Westpreußen war: auf der Ostmarkwacht deutschen 
Geist und deutsche Kultur weiterhin zu hegen und zu Pflegen und Heimatliebe 
in die Herzen des jungen Nachwuchses zu pflanzen. Der alte Fritz, der hier auf 
hohem Sockel den Blick nach Polen richtet, soll Mahner für Deutschlands Söhne 
und Töchter sein, immer daran zu denken, daß dort, wo heute eine scharf bewachte 
Grenze die Schritte gen Osten hemmt, auch einst deutsches Land gewesen.

An einem milden Sonnensonntag fahren wir vom Bahnhof Schneidemühl 
mit dem Zuge nach Königsblick, der Grenzstation. Es ist die Strecke nach Posen. 
Im Herbst und im Winter brächte uns ein Triebwagen an die Grenze. Er 
genügte vollauf für die wenigen Menschen, die um diese Zeit da draußen im 
grenzmärkischen Kiefern- und Eichenwalde Naturandacht halten wollten. Jetzt 
aber, da dort draußen alles grünt und blüht, scheint sonntäglich halb Schneidemühl; 
nur ein Ziel zu kennen: Königsblick! Im weiten Umkreise der Stadt ist Königs
blick auch das einzige Eiland, das zwischen saftigem Wiesengrün, durch das sich 
das schmale Silberband der Küddow schlängelt, und dem bewaldeten Hochwald 
mit herrlichen Baumbeständen aller Art zum Verweilen lockt. Im Jahre 1920, 
als die Grenzfestsetzungskommission ihre — fast möchte man meinen — leicht
fertige Arbeit vollbrachte, ging ein Entrüstungssturm durch alle Bevölkerungs
kreise, denn Königsblick, der kleine idyllische Ort mit dem für Polen geradezu 
aufreizenden Namen, war plötzlich polnisch geworden. Das einzigste, schönste 
Stück unverfälschte Natur, das die Grenzmarkstadt hier noch besaß, hatte man 
abgetrennt und die Grenze nahe an die Stadtgrenze von Schneidemühl gezogen. 
An einem Herbsttage erzählte uns die Wirtin des Ausflugslokals in Königsblick 
manches Interessante aus den Tagen polnischer Besetzung. Die Soldaten fühlten 
sich hier sehr wohl und dachten nicht daran, daß sie dieses „Eldorado" noch 
einmal verlassen müßten.

Deutscher Einspruch gegen die ungerechte Grenzfestsetzung aber hatte den 
gewünschten Erfolg. Polen erklärte sich bereit, die deutsche Gemarkung Königsblick 
gegen ein anderes Stück Land, auf dem vorwiegend polnische Bevölkerung wohnte, 
einzutauschen. Und so ist Königsblick wieder deutsch geworden und geblieben!
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Nach kaum einviertelstündiger Fahrt schon hält der lange Zug in Königsblick. 
Weiter geht nicht seine Fahrt, denn wohl dreißig Schritte von der Station 
entfernt erhebt sich mitten auf dem Schienenstrang ein großer Erdhügel mit dem 
Grenzstein! So dampft der Zug gemächlich nach Schneidemühl zurück, um erst 
am Abend den Strom der Ausflügler wieder abzuholen.

Den ganzen Tag über ist in den Wäldern ein Lachen und Kichern, ein Singen 
und Jauchzen. Junge Menschen genießen in freier Natur den freien Sonntag, 
andere Pilgern auf einsamen Wegen und erfreuen sich am frischen Grün der Eichen 
und Buchen, die zwischen den alten knorrigen Kiefern rauschen. Mit dem Unter
holze vermischt stehen die typischen Bäume des Grenzmarkwaldes, die Wacholder, 
hier und da hochaufstrebend wie zackige Pyramiden. Auf dem Spielplätze im Tale 
tummelte sich die jüngste Jugend, und im Garten und auf den Terrassen des 
Lokals ist ein buntbewegtes Leben und Treiben. Alt und Jung hält hier Einkehr 
zu erfrischendem Trunk.

Wir verlassen die gastliche Stätte und wandern auf Kieswiesen, die von 
Edeltannen, Weymuthskiefern und Lärchen im bunten Durcheinander umsäumt 
werden, hinunter ins Tal. Lassen links hinter dem Bahndamm das Zollhaus 
liegen und gehen zum Küddowtal. Vom Waldhang grüßen schmucke Landhäuser 
herab, die im Baumschmucke wie farbenfreudige Aquarelle den Blick des Wanderers 
fesseln. ' '

Nach kurzer Wegstrecke am flachen Küddowufer hemmt eine Schranke den 
Schritt. Daneben steht der Grenzstein mit der Inschrift „Versailles 28. 6. 1919." 
Wir sind an der deutsch-polnischen Grenze. Drüben ist Polen, und war und ist 
doch deutsches Land. Im weiteren Lauf bildet die Küddow die Grenze, bis 
sie in Polnisch-Usch in die Netze mündet. Tiefe Einsamkeit zieht über die weiten, 
grünen Wiesen.

Hundert Meter vor der nächsten Sperre im Wald warnt auf einer Tafel der 
Magistrat vor dem Ueberschreiten der Grenze. Die Warnung erscheint uns über- 
überflüssig; denn die Polen sind auf der Hut, „ihre" Grenze zu schützen und zu 
bewachen! Da naht schon im Patrouillenschritt der polnische Grenzsoldat in 
dunkler Uniform, das geladene Gewehr auf dem Rücken. Und fragt uns, ob wir 
nach Polen wollen .... Er spricht deutsch. Natürlich. Im Weltkriege hat er ja 
noch in einem deutschen Regimente mit uns an der Somme gekämpft. Und wacht, 
von polnischen Machthabern hierher gestellt, heute gegen Deutsche.

Der Soldat gestattet uns, daß wir auf der Grenze entlanggehen dürfen. 
Trüben auf deutschem Wege und in den Wäldern, überall wandern Ausflügler 
von Schneidemühl. Jenseits der Grenze aber ist kein Mensch zu erblicken, es 
scheint, als wage niemand von dort am Hellen Tage den Weg hierher, vielleicht 
müssen sie den Weg meiden, um nicht bei „lieben Nachbarn" falschen Argwohn 
zu erwecken. Und tragen dennoch eine heiße Sehnsucht im Herzen, wie jeder 
echte Deutsche diesseits der Grenzpfähle, daß auch jenes Land wieder deutsch werde, 
das rechtlich zu Deutschland gehört.

*

Im Schnee
Das isUs, was ich am liebsten seh': 
Mein Heimatdorf im tiefsten Schnee! 
Lichtweiße Flocken auf Baum und Strauch! 
Ueber den Dächern bläulicher Rauch!
Und in den niedern Fensterreihn
Der letzte Abendschein!
Dann wandU ich über das weite Feld
Und glaube nicht an die Sünde der Welt. Frieda Jung.
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In Danzig
Von Joseph Frhr. von Eichendorff

Dunkle Giebel, hohe Fenster, 
Türme tief aus Nebeln sehn, 
Bleiche Statuen wie Gespenster 
Lautlos an den Türen stehn.

Träumerisch der Mond drauf scheinet, 
Dem die Stadt gar wohl gefällt, 
Als läg' zauberhaft versteinet 
Drunten eine Märchenwelt.

Ringsher durch das tiefe Lauschen
Ueber allen Häusern weit
Nur des Meeres fernes Rauschen — 
Wunderbare Einsamkeit!

Und der Türmer wie vor Jahren
Singet ein uraltes Lied:
„Wolle Gott den Schiffer wahren, 
Der bei Nacht vorüberzieht."

Die Tuchler Heide
Von Vruno Pompecki

Dunkelblaue Schatten sinken 
Weich auf rotes Heidekraut, 
Einer Hütten Scheiben blinken, 
Fein vom Abend überlaut.

Fern an goldnen Heidefäumen 
Grast des Kätners einziges Rind, 
Düstre Kiefern einsam träumen, 
Drinnen Herbstweh singt der Wind . . .

Feld und Wald weltabgeschieden 
Tief in Schwermut liegen da, 
In dem Feierabendfrieden 
Spielt ein Bursch Harmonika.
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Zur Geschichte des Kreises Deutsch Krone.
Eine Iahresübersicht vom 1. Juli 1925 bis 30. Juni 1926.

Much im Berichtsjahre gewährt der Kreis das Bild einer stetig fortschreitenden Ent- 
W Wicklung, wenn natürlich auch auf seinen Handel und Wandel die allgemeine Wirt
schaftskrise nicht ohne Einfluß bleiben konnte. Zahlenmäßig drückt sich diese Krise am 
deutlichsten in dem Maße der Erwerbslosenfürsorge aus, wie sie an Umfang und Dauer 
bisher nicht gekannt war; noch am Schlüsse des Berichtsjahres, also im Hochsommer, 
war im Kreise eine beträchtliche Anzahl von Erwerbslosen vorhanden. Von Erschütterungen 
durch größere Lohnkämpfe ist der Kreis jedoch verschont geblieben.
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begehren nach einem Entscheid hatten sich 2800 eingetragen.
In der Kreisverwaltung trat an die Stelle des im Oktober nach Arnsberg ver

setzten Regierungsassessors Dr. Tuercke Regierungsassessor Dr. Bachmann aus Hannover. 
Der Kreistag trat zweimal zusammen: am 9. Januar und am 30. März 1926. Der 
erste Kreistag wählte den neuen Kreisausschuß, beschäftigte sich mit dem Neubau der 
landwirtschaftlichen Schule, für die ein Baudarlehen von 50000 Mk. beim Provinzial- 
verbande aufgenommen wurde, und mit dringend notwendigen Volksschulneubauten, für 
die Staatsdarlehen von 500000 bis 600000 Mk. als in Aussicht stehend bezeichnet 
wurden. Der Kreistag vom 30. März 1926 setzte den Haushaltsvoranschlag für das 
Rechnungsjahr 1926 in Einnahme und Ausgabe auf 1107882 Mk. fest.

In der Landwirtschaft ist auf organisatorischem Gebiete der am 23. August 1925 
vollzogene Uebertritt des Landbundes für den Kreis Dt. Krone zum Provinziallandbund 
Grenzmark zu erwähnen. Neben dem Landbund wirkte als Interessenvertretung der 
Bauernverein. Der Landwirtschaftliche Kreisverein, die Ortsvereine, die landwirtschaft
liche Schule Dt. Krone mit Beratungsstelle wirkten wie in den Vorjahren fördernd für 
die heimische Landwirtschaft. Besonders ließ man sich auch die Hebung des privaten 
Waldbaus angelegen sein. Von Forleuleschäden wurden Forsten im Kreise Dt. Krone 
nur in geringem Maße betroffen. — Lähmend auf den Viehmarktverkehr wirkten die 
hier und da auftretenden Fälle von Maul- und Klauenseuche durch die notwendigen 
Sperrmaßnahmen. Auf ernährungspolitischem Gebiete wurde auch im Kreise viel die 
von der Stadtverwaltung Dt. Krone durchgeführte Fleischverbilligungsaktion durch mehr
monatige Unterhaltung eines städtischen Fleischverkaufs bemerkt. Anregend für die 
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Kleintierzucht wirkte die vom Kleintierzuchtverein Dt. Krone nach mehrjähriger Pause 
veranstaltete Ausstellung. Die Ernte 1925 war in Korn wie Hackfru cht befriedigend. 
Die Siedlung im Kreise tat einen tüchtigen Schritt vorwärts durch die Parzellierung 
des Gilles Kegelsmühl. Die Bautätigkeit erfuhr eine außerordentliche Belebung durch 
die infolge der in Polen geübten Vertreibung deutscher Optanten notwendig werdende 
Wohnraumbeschaffung für Optantenfamilien; in Dt. Krone mußten 55, in Jastrow 25, 
in Märk. Friedland 30, in Schlappe und Tütz je 15, in Koschütz 4 Wohnungen erbaut 
werden. Ferner nahm die Heimstättengenossenschaft für den Kreis Dt. Krone auch im 
Berichtsjahre den Bau einer größeren Anzahl von Wohnbauten vor. Zahlreiche Schul
neubauten wurden vollendet oder begonnen. Der Neubau der landwirtschaftlichen Schule 
in Dt. Krone steht vor seiner Vollendung. Wertvolle Klärung und Grundlagen im 
Wohnungswesen lieferte die im Kreise vorgenommene Wohnungszählung vom 
1. 2. 1926.

Auf dem Gebiete des Verkehrs sei des weiteren Chaussee- und sonstigen Wegebaus 
gedacht, der zum Teil in Form von Notstandsarbeiten zur Beschäftigung Erwerbsloser 
durchgeführt wurde. In der Kreisstadt Dt. Krone wurde die Königstraße neu gepflastert. 
Das Postamt der Kreisstadt konnte im Mai 1926 sein 100 jähriges Bestehen begehen. 
Im Bahnverkehr wurde vom 15. Mai ab auf der Strecke Dt. Krone—Schneidemühl ein 
Abendzugpaar eingelegt. Der Nordteil des Kreises erhielt die lang vermißte bessere 
Verbindung mit der Kreisstadt durch den vom Pommernwerk Dt. Krone errichteten täg
lichen Autoomnibusverkehr Dt. Krone—Rederitz—Zippnow. Die Ueberlandzentrale Belgard 
baute das Netz ihrer Hochspannungsleitungen im Kreise weiter aus.

Mehrere Feuerwehren traten zu den bisherigen hinzu; neue Spritzen wurden beschafft. 
Die Notwendigkeit solcher Sicherheitsmaßnahmen beleuchteten die im Berichtsjahre vor
gekommenen Brände im Kreise; etwa 14 größere Schadenfeuer sind zu verzeichnen, wobei 
in einigen Fällen die gesamte Ernte 1925 dem Elemente zum Opfer fiel.

Der vorbildliche Ausbau des Wohlfahrtswesens im Kreise wirkte sich segensreich 
in allen seinen Zweigen aus. Kinder aus Berlin, Danzig, den Kreisen Loblenz, Reckling- 
hausen und Hamborn genossen Erholungsaufenthalt im Kreise, während Dt. Kroner 
Land- und Stadtkinder zu mehrwöchigem Erholungsaufenthalt an die Nord- oder Ostsee 
oder nach Obrawalde entsandt wurden. Vom 9. bis 11. April 1926 wurde in der Kreis
stadt die sozialhygienische Ausstellung des Roten Kreuzes gezeigt, vom 19. bis 25. April 
die Reichsgesundheitswoche im Kreise intensiv verwirklicht, beides unter der technischen 
Leitung des als Nachfolger des Kreisarztes Dr. Mangelsdorf hierher versetzten neuen 
Kreisarztes Dr. Pott. In den Sanitätskolonnen im Kreise herrschte reges Ausbildungs- 
streben. Der „Vaterländische Kreis-Frauenverein" wurde am 27. 11. 1925 aus Zweck- 
mäßigkeitsgründen in einen „Kreisverband der Vaterländischen Frauenvereine vom Roten 
Kreuz im Kreise Dt. Krone" umgewandelt.

Die Jugendpflege brächte eine Reihe von Bezirksjugendtagen und am 20. 9. 1925 
die Beteiligung an den zum erstenmal erfolgten Provinzialjugendwettkämpfen in 
Schneidemühl. In vielen Ortsausschüssen herrschte erfreuliches Leben. In der Sitzung 
des Kreisausschusses für Jugendpflege wurde im besonderen die Schaffung von Spiel
plätzen auf dem Lande erörtert. Die sportliche Betätigung, auch auf dem flachen Lande, 
hat zugenommen. Von besonderen turnerischen oder sportlichen Veranstaltungen sei 
erinnert an das erste Gaujugendtreffen des Netzegaus der D. T. in Jastrow am 9. August 
1925, den 4. Werbeturntag in Klausdorf am 26. Juli 1925, den Hermannslauf der 
Deutschen Turnerschaft am 14. August 1925, das Gauturnfest in Schloppe vom 23. August 
1925, das Gauspielfest am 27. September 1925 zu Dt. Krone, das Gaufest der Deutschen 
Jugendkraft am 20. Juni 1926, die Herbstregatta des Ostmärkischen Regattavereins auf 
dem Dt. Kroner Stadtsee am 30. August 1925.

Auch das sonstige Vereinsleben im Kreise war außerordentlich rege. Vom 4. bis 
7. Juli 1925 fand in Schloppe das 5. Gauverbandsschießen der grenzmärkischen Schützen
gilden statt. Ihr 50 jähriges Bestehen begingen die Kriegervereine zu Dt. Krone am
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1. Mai 1926 und Schlappe am 13. Juni 1926. Der Kreiskriegerverbandstag war am 
27. Juni 1926 in Dt. Krone. Mit zahlreichen Mitgliedern aus dem Kreise gründete 
sich am 21. März 1926 ein Verein ehem. Jäger und Schützen Dt. Krone und Umgegend. 
Mehrere Kriegerdenkmäler konnten geweiht werden, u. a. in Schulzendorf und Wittkow.

Die kulturellen Belange wurden im Kreise selbst durch mehrere Vereine gepflegt, 
unter ihnen in der Kreisstadt selbst durch den Verein für Kunst und Wissenschaft und 
den Singverein durch Vermittelung künstlerischer Konzerte und Theatergastspiele und 
durch eigene gesangliche Darbietungen. Der Männergesangverein Liedertafel zu Dt. Krone 
beging sein 70 jähriges Bestehen am 22. Oktober 1925 durch ein Festkonzert. Die Reichs
zentrale für Heimatdienst veranstaltete mehrere staatsbürgerliche Lehrgänge im Kreise; 
in ähnlichem Sinne war der Grenzmarkdienst tätig, der u. a. vom 14. bis 18. Juni 1926 
einen Grenzmarkdienst-Führerkursus in Dt. Krone einrichtete. Das Volksbüchereiwesen 
erfuhr einen weiteren Ausbau durch 7 neue Nebenstellen der Kreiswanderbücherei, jetzt 
„Volksbücherei des Kreises Dt. Krone." Die Volksbücherei zu Dt. Krone bestand am 
10. November 1925 25 Jahre. Der Kreis gab eine Bildermappe heraus, enthaltend 
15 Federzeichnungen von Robert Budzinski, Landschaftsmotive aus dem Kreise darstellend. 
Eine große Militärmusikaufführung der vier Kapellen des Inf. Regts. 4 und derjenigen 
des Reiter-Regiments 5 am 25. August 1925 im Dt. Kroner Buchwalde knüpfte durch 
ihre kulturfördernde Bedeutung die Bande zwischen Volk und Reichswehr fester. Aus 
dem Gebiete der Heimatkunde seien einige Funde von Steinkistengräbern bei Jastrow 
und Dt. Krone erwähnt. Die zweckmäßige Unterbringung des Kreismuseums harrt noch 
ihrer Lösung.

In den beiden Kreisschulämtern trat ein Wechsel ein. Am 1. Oktober 1925 trat 
Schulrat Schmidt, am 1. April 1926 Schulrat Märker in den Ruhestand; Nachfolger 
wurden die Schulräte Neumann und Buchholz. Eine Reihe von Schulneubauten konnten, 
wie bereits an anderer Stelle erwähnt, gefördert, begonnen oder vorbereitet werden. 
Der Ausbau des ländlichen Fortbildungsschulwesens wurde fortgesetzt; bedeutsam war 
in dieser Hinsicht der vom 3. bis 5. 11. 1925 in Deutsch Krone abgehaltene Kursus für 
Lehrer an ländlichen Fortbildungsschulen. Am 6. März 1926 schloß — im Zusammen
hänge mit der Neuordnung des Lehrerbildungswesens — das Lehrerseminar zu Dt. Krone 
mit einer eindrucksreichen Abschiedsfeier seine Pforten. Die Vollversammlung der Kreis
lehrerschaft tagte am 26. Juni 1926 in Dt. Krone.

Am 12. August 1925 starb in München, wo er Heilung von schweren Leiden 
gesucht hatte, das kirchliche Oberhaupt der Grenzmarkkatholiken, Prälat Dr. Weimann-Tütz. 
Die Beisetzung erfolgte in Tütz. Ein Nachfolger war am Schlüsse des Berichtsjahres 
noch nicht ernannt. Am 30. August 1925 wurde in der evangelischen Kirche zu Tütz 
zum erstenmal eine Ordination vollzogen. Am 2. September 1925 starb in Dt. Krone 
die frühere langjährige Oberin der Elisabeth-Schwestern Gratiana Rong. Am 20. Sept. 
1925 wurde Pastor Hesselbarth in das Pfarramt zu Latzig eingeführt und am 20. Dezember 
1925 konnte Pfarrer Schulz-Brotzen auf eine 40 jährige Amtstätigkeit zurückblicken. Im 
August 1925 wurde der Pfarrhausbau in Breitenstein fertiggestellt. In mehreren Ortschaften 
des Kreises wurden Ev. Frauenhilfen gegründet. In einer Reihe von Gemeinden brächte 
das kirchliche Leben die Weihe neuer Glocken; so konnten diese Feier froh und dankbar 
bewegt begehen die Kirchengemeinden Rederitz (kath.) am 30. August 1925, Gr. Witten- 
berg (ev.) am 6. September 1925, Rederitz (ev.) am 27. September 1925, Springberg (ev.) 
25. Oktober 1925, Klausdorf (ev.) 8. November 1925, Schloppe (kath.) 18. Nov. 1925, 
Klausdorf (kath.), Keßburg (ev.) 31. Dezember 1925 und Brotzen (ev.) am 24. Januar 1926.

Möchten die Kirchenglocken — mit ihren Türmen in der Heimaterde wurzelnd, 
mit ihrem Klänge Freiheit von Erdenlast kündend — sinnbildlich auch sür das künftige 
Leben in unserem lieben Kroner Lande sein: Kraft schöpfend aus dem Boden der Väter, 
Herz und Geist beschwingt zu gesundem Fortschritt. W. Dargatz, Dt. Krone.
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Erinnerungen eines alten Landrats.
Alls mein Amtsvorgänger, der Freiherr von Ketelhodt, anfangs Juli 1883 sein Amt 
JA als Landrat des Kreises Dt. Krone niederlegte, um in seine Heimat zurückzukehren, 
wurde ich von meinem Regierungspräsidenten, Freiherrn von Massenbach in Marien- 
werder, mit der Verwaltung des Kreises Dt. Krone betraut, und am 6. Februar 1884 
Allerhöchst zum Landrat in Dt. Krone ernannt. Mehrfach war mir damals von mir 
wohlwollenden Kreiseingesessenen nahegelegt worden, mich um diese Stelle zu bewerben. 
Ich habe dies aber aus der Erwägung abgelehnt, daß ich mich für meine Wirksamkeit 
nach keiner Seite im voraus verpflichten wollte. So bin ich denn stets in der Lage 
gewesen, die mir sachlich richtig erscheinenden Wege zu beschreiten. Und immer ist es 
mir von großem Wert gewesen, meine Schritte nicht nur anderen, sondern vor allem 
mir selbst gegenüber verantworten zu können. Ich war mit Freude Landrat des Kreises 
und denke gern an die gemeinsame Arbeit mit vielen gleichgesinnten Kräften dort zurück.

Als mich nun im April d. Js. Herr Landrat Dr. Rick befragte, ob ich „bei dem 
großen Interesse, das ich noch heute für den Kreis Dt. Krone und sein Ergehen hege, 
bereit sei, ihm für den Heimatkalender 1927 ein kurzes Wort zur Verfügung zu stellen", 
habe ich mich zustimmend geäußert. Den Heimatkalender habe ich durch die Güte einer 
meiner Frau befreundeten Dame des Kreises im Jahre 1924 gelegentlich kennen gelernt, 
und die Kalender der folgenden Jahre, ebenso wie das im Jahre 1922 vom Kreis
ausschuß herausgegebene Heimatbuch des Kreises durch die Freundlichkeit des Herrn 
Landrat Dr. Rick erhalten. Ich weiß, daß ich durch Benutzung des Heimatkalenders 
mich unmittelbar an die Kreiseingesessenen wenden und auf ihre Teilnahme ebenso 
rechnen kann, wie ich das einst bei meiner persönlichen Arbeit im Kreise immer tun 
konnte. Vielseitig waren damals meine Beziehungen zum Kreise. Zu den Mitgliedern 
des Kreisausschusses und den Kreisdeputierten stand ich, auch persönlich, stets in engster 
Fühlung, und durch meine Mitgliedschaft in der Kreissynode und deren Vorstand war 
ich genau mit den Wünschen und Fühlen der Kreiseingesessenen beider Konfessionen 
vertraut. Mit seltenen Ausnahmen waren die Beschlüsse des Kreistags mit den Kreis
ausschußbeschlüssen übereinstimmend. Als, auf neutralem Boden, am 18.1. 1891 ein 
Aufruf zur Gründung eines „Zwei-Kaiser- und Kriegerdenkmals" erlassen werden sollte, 
stimmten, wie das betr. Kreisblatt es erhellt, sämtliche nach Lage der örtlichen Ver
hältnisse dazu gebetene Kreiseingesessene diesem Vorschläge durchaus zu, und die Rede, 
welche bei der Einweihung dieses Denkmals am 18.10.1893 in Anwesenheit des Ober
präsidenten von Goßler von dem General der Infanterie von Wißmann in Brotzen bei 
stärkster Beteiligung der Bevölkerung gehalten wurde, wird jedem Teilnehmer für sein 
Leben unvergessen bleiben.

Nach dem Fortzug der Frau Gräfin zu Stolberg-Wernigerode aus Tütz 1892/93, 
die bisher den Vaterländischen Frauenverein in Dt. Krone einheitlich geleitet hatte, und 
da eine andere örtlich geeignete Dame zur Vertretung nicht in der Lage war, hat meine 
Frau die weitere Leitung des Vereins übernommen und dadurch eine noch engere Ver
bindung meines Hauses mit den Kreiseingesessenen herbeigeführt.

In Dt. Krone wurden uns sechs Kinder geboren; auch dies schlang ein enges 
Band um Haus und Kreis. Als ich im Jahre 1894 aus dem Ministerium die Anfrage 
erhielt, ob ich bereit sei, die Stelle eines Oberregierungsrats bei der Schulabteilung in 
Gumbinnen zu übernehmen, habe ich mich — der Not gehorchend, nicht dem eigenen 
Triebe — dazu entschließen müssen, diesem Rufe zu folgen. Durch die Kreisblatt
bekanntmachung vom 5.11. 1894 — Kreisblatt Nr. 45 vom 8. 11. 1894 — legte ich 
dann mein Amt als Landrat des Kreises Dt. Krone nieder, „mit Dank an die Beamten 
der Staats- und Selbstverwaltung, mit denen ich, dienstlich und sachlich, in Berührung 
gestanden hatte, und schied von den Kreiseingesessenen mit dem Wunsche, daß dem Kreise 
Dt. Krone eine gedeihliche Fortentwicklung und wirtschaftlich gute Jahre beschieden 
sein möchten".
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Inzwischen hat das dienstliche Leben mich noch an andere Stellen geführt. Bis 
1898 verblieb ich in Gumbinnen, wurde dann als Vortragender Rat ins Kultusministerium 
und weiter — 1901 — hierher als Präsident der Klosterkammer versetzt. Dieses Amt 
habe ich am 1. 4. 1921 niedergelegt.

An dem Grundsätze, Treue gegen Jedermann zu üben, habe ich stets festgehalten; 
es ist mir nun ein Bedürfnis, die alten Kreiseingesessenen, welche sich meiner Tätigkeit 
im Kreise Dt. Krone, dienstlich oder persönlich, noch entsinnen, bestens zu grüßen und 
ihnen meinen Dank für ihre Teilnahme an meinem Ergehen, sowie ein herzliches Lebe
wohl — ich werde in diesem Herbst 76 Jahre alt — auszusprechen.

Hannover, im Mai 1926. Dr. Franz Rotzoll, Wirklicher Geheimer Oberregierungsrat, 
Präsident der Klosterkammer a. D.

Der Kreis Deutsch Krone und seine Geschichte.

M>ei der politischen Neugestaltung ist der räumlich sehr ausgedehnte Kreis Dt. Krone 
W in seinem bisherigen Flächenumfang erhalten geblieben. Er ist der einzige Binnen- 
kreis der Grenzmark Posen-Westpreußen, dessen Gebiet die neue Grenzlinie nicht berührt. 
So wechselvoll auch das Geschick des Dt. Kroner Landes im Laufe der Jahrhunderte 
gewesen ist, der Kreis umfaßt ein Gebiet, das niemals zu der alten Landschaft Pomme- 
rellen und auch nicht zum alten Ordensland gehört hat. Es ist ein in sich geschlossenes, 
rein deutsches Gebiet, das sich durch seine Lage zwischen Brandenburg und Pommern, 
zwischen Posen und dem Ordensstaate eine bemerkenswerte Eigenart geschaffen hat.

Ueberblickt man die Geschichte des Kreises, so heben sich drei große Zeitepochen 
deutlich ab. Die älteste Zeit reicht bis zum Jahre 1368. Jahrhunderte lang war 
Dt. Krone als Grenzland der Schauplatz blutiger und verheerender Kämpfe. Mit 
wechselndem Glück kämpften hier die pommerschen Herzöge, deren Land sich von der 
Weichsel bis zur Elbe erstreckte, mit den eroberungslustigen Polen, die von der Netze 
her vordrangen und schließlich die Pommerischen Grenzfesten Lzarnikau und Filehne 
sowie die am Böthinsee gelegene Burg Bitom in ihre Hand bekamen. Doch bald schon 
gelang es den askanischen Markgrafen von Brandenburg vom Westen her hier festen Fuß 
zu fassen und das Kroner Land für das Deutschtum zu gewinnen. Gegen Ende des 
13. Jahrhunderts kann der Grenzstrich als tatsächlicher Bestandteil der Neumark gelten. 
Die in den Grenzländereien ansässigen Adelsfamilien und der Templerorden erkannten 
die Lehnshoheit der Markgrafen an. Mit großem Eifer gingen die Markgrafen daran, 
deutsche Städte zu gründen, deutsches Recht und deutsche Kultur einzuführen. So 
wurden die Städte Dt. Krone, Märk. Friedland und Tütz gegründet. Doch die deutsche 
Herrschaft war nicht von langem Bestand. Die politische Schwäche der bayrischen Mark
grafen von Brandenburg benutzten die pommerischen und polnischen Herzöge, um in 
neuen Grenzkämpfen das Land den Markgrafen zu entreißen.

Im Jahre 1368 kam der Dt. Kroner Kreis an Polen — vier Jahrhunderte lang. 
Er wurde der Woiwodschaft Posen zugeteilt. Trotz der langen Zugehörigkeit zu Polen 
hat das Dt. Kroner Land seinen starken deutschen Einschlag erhalten. An der west
lichsten Grenze des polnischen Reiches gelegen, konnte es sich eine Sonderstellung be
haupten. Die Erhaltung der deutschen Kultur ist in erster Linie den ansässigen Adels
familien — den Wedels, Golz, Blankenburg — zu danken, die an ihren mächtigen Ver
wandten in Pommern und der Brandenburgischen Neumark einen festen Rückhalt hatten. 
Nächst den Tempelherren haben die Johanniter die Kultivierung und Germanisierung 
des Landes gefördert. Ein polnischer König hat den Grenzstrich nie betreten. In aller 
Jrrnis und Wirrnis der polnischen Zeit hat sich das Deutschtum so stark erhalten, daß 
man wohl sagen darf: Die Männer, die am 27. September 1772 Friedrich dem Großen 
in der Marienbura huldigten, waren Vertreter eines vorwiegend deutschen Kreises.
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Auch in der polnischen Zeit ist der Landstrich von vielen Kämpfen heimgesucht 
worden. Im Zeitalter des souveränen Raubrittertumes befehdeten sich im Inneren die 
Großen des Landes und wüteten in heftigem Kampfe gegeneinander. Auf die inneren
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Die Landräte des Kreises Deutsch Krone.
Jahr nach der Erwerbung und Okkupation des Netze- 

distriktes, zu dem auch der „Lron'scheKreis" gehörte, wurde 
hier die preußische Verfassung eingeführt. Das Starostei
wesen hörte auf; an die Spitze des Kreises trat ein Landrat.

Die Landräte des Kreises waren:
1. von der Osten auf Klausdorf. 1773—1775.
2. von Wobeser in Dt. Krone. 1775—1778.
3. vonOppeln-Bronikowskisen.,mitwechselndemAufenthalt, 

zuletzt mit dem Titel eines Landesdirektors. 1778—1793. 
(Interimistische Landräte:

Baron von der Goltz aus Zützer. 1781.
Kammerherr von Unruh auf Klausdorf. 1794).

4. von Falkenhapn zu Lübeu. 1795—1818.
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Krieges blieb zwar das Land verschont, dafür litt es aber umsomehr in den drei Schweden
kriegen unter vielen Plünderungen und Brandschatzungen. Die schwedische Besatzung

so drückender, als fast gleichzeitig die Pest im Landder Stadt Dt. Krone war um
wütete. Im 7 jährigen 
Kriege war der Dt. 
Kroner Kreis wie ein 
offenes Land, dessen 
Neutralität von keiner 
Seite geachtet wurde. 
Namentlich waren es 
russische Truppen, die 

durchmarschierten.
Die Stadt Iastrow, 
die im Jahre 1602 
Stadtprivileg erhielt, 
soll allerdings von den 
russischen Fourage- 

einkäufen keinen 
Schaden gehabt 

haben.
Unter so schwierigen 
Zeitverhältnissen 

konnte die Kulti-
5. von Germar in Preußendorf vierUNg des Landes 7. von Zuchlinski in Duck. 1831-1851 

1818-1826 keinen großen Fort-
6. Baron von Schleinitz, Reg.-Rat. 1826-1829 gMg Nehmen. Keine 8. Graf von Rittberg. 1851—1859 

ragenden Denkmale
künden von dem Kulturstreben jener älteren Zeit. Profanbauten sind kaum vorhanden. 
Die Schlösser und Burgen, die zur Verteidigung des Landes erbaut wurden, sind in 
den steten Kämpfen fast spurlos verschwunden. In Tütz und Klausdorf sind noch 
Schlösser erhalten, doch gehören sie schon der neueren Zeit an. Von den kirchlichen 
Bauten stammen die Kirchen in Tütz und Lubsdorf aus dem 14., in Schrotz und Marz- 
dorf aus dem 17. Jahrhundert. Die Städte sind wiederholt ein Raub der Flammen 
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geworden. Im Jahre 1554 fand das Kroner Land in der heutigen Kreisstadt seinen 
einheitlichen Mittelpunkt, als dem Dt. Kroner Starosten mit der selbständigen richter
lichen Gewalt ein bestimmter Verwaltungsbezirk zugewiesen

Mit der Teilung Polens
beginnt der dritte Zeit
abschnitt. Seit dem Jahre 
1772 ist der Kreis preußisch. 
Dt. Krone kam zu West
preußen und verblieb auch 
nach dem Tilsiter Frieden 
in diesem Bezirk. Bei der 
Neuordnung derpreußischen 
Verwaltung im Jahre 1816 
wurde er weiterhin bei der 
Provinz Westpreußen be
lassen. Zu Beginn der 
preußischenHerrschaft erhielt 
der Kreis seine größte Aus
dehnung, da ihm als einem 
der vier neu gebildeten 
Kreise des Netzedistriktes im 
Süden ein großes Gebiet 
zugewiesen wurde, das die 
Städte Schneidemühl, Usch, 

Lzarnikau, Schönlanke,

wurde.
Filehne umfaßte. Der Til
siter Frieden legte die Post
straße von Driesen nach 
Schneidemühl als Süd
grenze von Preußen und 
auch des Kreises Dt. Krone 
fest. Nach dem Wiener 
Frieden hat er die Ge
staltung und Abgrenzung 
erhalten, die er noch heute 
besitzt. In Form eines ver
schobenen Vierecks ist er 
an Flächeninhalt mit über 
215000 Im der zweitgrößte 
Kreis Preußens.

Zu Napoleons Zeit sah 
der Kreis eine französische 
Besatzung und später die 
gewaltigen Durchmärsche 
der Truppen, die gegen 
Rußlandzogen. Imübrigen9. Graf zu Eulcnburg. 1859—1865
aber nahm das Gebiet jetzt 

eine stetige, ruhige Entwicklung. Die großen Allodialbezirke wurden aufgelöst, die 
Gutsuntertänigkeit aufgehoben und selbständige Landgemeinden gebildet. Die Städte- 
ordnung ermöglichte die selbständige Entwicklung des städtischen Gemeinwesens.

Zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts begann 
der Bau von Kunst
straßen. Die erste 
Staatschaussee von 
Berlin nach Königs
berg gabelt sich im 
Kreise mit der Ab
zweigung nach Brom
berg.

Von 1825—1830 
erbaut, gingen die 
Chausseen später in 
den Besitz der Provinz 
überundwerdenheute 
vom Kreise verwaltet.

Es folgten die 
Chausseen Schneide
mühl—Jastrow und 

Schönlanke—Dt.
10. von Brauchitsch. 1865—1872 Kr0N6, Dt. Krone 11. Freiherr von Ketclhodt. 1872—1883 

Tempelburg.
Heute besitzt der Kreis ein Chausseenetz von rund 500 Irrn.
Schon unter Friedrich dem Großen sind Postlinien eingeführt worden; auf allen 

größeren Straßen rollten Postkutschen.
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Auch die im Jahre 1850 hergestellte Eisenbahn Berlin—Königsberg berührt den 
Dt. Kroner Kreis in seinem südlichen Zipfel auf einer Strecke von 5 irw. Die Quer
bahn Schneidemühl—Jastrow wurde im Jahre 1879 eröffnet. Nur langsam und stück

weise erfolgte der 
Ausbau derStrecke
Schneidemühl— 

Stargard.
Mehrere Jahre 

blieb Dt. Krone 
Kopfstation.

In polnischer 
Zeit übte der Ver- 
waltungsbeamte 

zugleich die Ge
richtsbarkeit in 

dem Bezirke aus. 
Als Sitz des Grod- 
gerichtes war Dt. 
Krone der Mittel
punkt des Gerichts

wesens im Dt. 
Kroner Lande ge
wesen,unmittelbar

12. Rotzoll. 1883—1894 für den Adel, 1g Dr. Schulte-Heuthaus. 1894—1919
mittelbar als Ober-

instanz für die Städte und Dörfer. Die preußische Herrschaft brächte die Trennung 
die ostpreußische Gerichts-von Justiz und Verwaltung. Friedrich der Große führte

ordnung für den Netze
distrikt ein mit dem Ober
hofgericht in Marien- 
werder. Nach Einführung 
der Stein'schen Städte- 
ordnung wurden Land- 
und Stadtgerichte in Dt. 
Krone, Jastrow und Fried
land gebildet. Die Ge
richtsverfassung ist dann 
noch mehrmals geändert 
worden. Befand sich früher 
das Landgericht Schneide
mühl in einer anderen 
Provinz, so liegt heute 

das Oberlandesgericht 
Marienwerder außerhalb 
der Provinz.

Von großer Bedeutung 
für die innere Entwicklung 
des Kreises war die Ein
führung der neuen Kreis
ordnung im Jahre 1872, 
die dem Kreise unter Her-

14. Dr. Walther Kleemann. 1919—1923

15. Dr. K. A. Rick
Mitglied des Preuß. Staatsrats, seit 1923

anziehung des Laien
elements die kommunale 

Selbstverwaltung gibt.
Von dieser Betätigungs- 
möglichkeit hat die Kreis
ausschußverwaltung reich
lichen Gebrauch gemacht. 
Mit Nachdruck widmete 
sich der Kreis dem Ehaussee- 
neubau und förderte eifrig 
das Meliorationswesen. 
Auf Grund des Kleinbahn- 
gesetzes ging der Kreis an 
den Bau der beiden Klein

bahnen Dt. Krone—
Virchow und Dt. Krone— 
Schloppe—Kreuz. Um die 

Jahrhundertwende er
öffnet, haben die Klein
bahnen landwirtschaftlich 
wertvolle Gebiete dem 
Verkehr erschlossen und 
Handel und Gewerbe nach
drücklich gefördert.

der Kreis in 5 Städte, 90 Gemeinden und 56 GutsbezirkeHeute gliedert sich
mit rd. 70000 Einwohnern; er hat 34 Amts- und 35 Standesamtsbezirke. Auf Grund
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des Ostmarkengesetzes vom Jahre 1922 ist der Kreis Dt. Krone mit den Resten von 
Westpreußen und Posen zu einer neuen Provinz zusammengeschlossen. Aus den 
Trümmern zweier blühenden Provinzen hat entschlossener Wille und vorschauender Blick 
eine neue auf Gedeih und Verderb zusammengeschmiedete Einheit geschaffen — des zum 
flammenden Zeichen, daß die Zerreißung und Zerstückelung deutschen Landes ein 
großes historisches Unrecht ist. Umbrandet von den Wellen des polnischen Nationalismus, 
ist der Kreis Dt. Krone jetzt berufen, im Rahmen der Grenzmark Posen - Westpreußen 
führend an den großen Aufgaben der Gegenwart mitzuarbeiten. Landrat Dr. Rick.

Merksprüche
von Ludwig Blümcke.

bat äer feinäe grimm äir auch bab unä 6ut geraubt unä äich in eherne Ketten äer Lchmach 
geworfen, äu äeutscher Mann, Lines konnte er äir nicht nehmen: Jenen Läelstein, äer tief in äeiner 
brüst verborgen liegt. — „Deutsche ^reue" heisst äas Kleinoä. — balte es fest, äenn mit ihm wirst 
äu äich einmal loskaufen, um wieäer als ein freier über alle 5chergen ru triumphieren.

trachte weniger äanach, es äen Menschen recht ru machen als äeinem eigenen gewissen.
was äu in äeines Kinäes berr: gesät hast, wirst äu im lllter ernten.

6ar manchen luä äas glück ru Kaste, aber aus Bequemlichkeit blieb er äaheim.

Die Heimat spricht:
^er braucht die weite Welt nicht, der in einem bescheidenen Tale glücklich zu sein 

versteht. Merke das, Kind!"
„Klein ist deine Heimatstadt. Von den niedrigen Häusern in unebenen Gassen 

weht der Hauch langer Jahrhunderte. Der Schauer des Vergänglichen faßt dich an, 
aber ebenso 
manch ver
wittertes 
Gemäuer 

ist ein Er- 
inne- 

rungsmal, 
das ohne 
Schrift viel
Wunder

sames er
zählt. Die 
Geschichte 

setzt so 
selbst ihre

Grab
steine. — 
Der Rat
hausturm 

ist ein 
die werden i 

hörst du wohl die fröhliche Melodie gewesener Zeiten. Manche Pforte,

Schloß in Klausdorf

Wächter, 
der mit 

seinem Ey- 
klopen- 

auge groß 
über die

Stadt 
schaut. Un
beirrbar 

und ewig 
wie die 

Zeit. Die 
Blumen 

aber, die 
jetzt die 

Fenster des 
Rathauses 
bunt be
kränzen,

dir, wenn du einst in der Ferne weilst, kaum aus dem Sinn kommen.
„Und was deine Vorfahren vor dir gedacht und geehrt, schmähe es nicht! Alles 

Vergangene ist heilig. Worüber du heute achtlos hinweggehst, das wird dir einst als ein Stück 
Heimat mahnend heraufsteigen. Unser Geist führt vorwärts. Aber alles, was da war, 
gleicht einem alten vergilbten Blatte, worauf die Träne einer vereinsamten Mutter fiel."
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„Schau dir die Brücke an, die deinen Heimatfluß überwölbt! Was wandert nicht 
alles darüber! Der Schritt der Menschen ist bald hart und zornig, bald fröhlich-beeilt, 
bald auch grausam-beschwert von einem heimlichen Leide. — Wer weiß, wie du einmal 
hinauswandern wirst — über die alte Brücke deiner Heimat?"

„Draußen, andasLeben
als einen 
stillen, er
hebenden 

Platz, findest 
du den 

Garten der 
Kreuze.

Kaum ein 
Friedhof 

liegt so schön 
wie der 
deiner 

Heimat
stadt. Wenn 

du den 
breiten Weg 
aufwärts- 

gehst, durch 
viele Blu- 

Treppe im Schloß Klausdorfmen, die den 
Gedanken

ringt, und ich weiß auch, wem der gilt.

wachzu- 
h alten 

suchen, dann 
ruht ein ver

gessener
Hügel vor 

dir: ein
Muttergrab, 

ein heilig
Grab! So 
sprach ein 

Dichter. Ich 
sehe, wie du 
dir nach dem

Herzen A 
greifst, ich 
weiß, welch

ernster 
Schwur sich
in deiner 

Brust lös

„Wenn der Mai uns seine ersten Morgen schenkt und du willst seinen zarten Duft 
erhäschen, gehe in den Wald deiner Heimatstadt. Ueber dir rauschen die Fichten, weiße 

Birken
stehen 
ver

schämt 
da

zwischen, 
und die 

tiefe 
Feier 

ringsum! 
Du em
pfindest 

den
Rhyth

mus aller
Wesen 

um dich, 
der

Pflanzen 
und der

chn mit, 
fühlstdich 
in den 
großen

Kreis der 
Schöpf

ung ein 
geschlos
sen als 
ein be- 
deu- 

tungs- 
v olles, 
lebens
frohes 
Glied. 
Ist's 

nicht, als 
seien die
Bäume

Inneres der evgl. Kirche in Klausdorf, der früheren SchloßkircheTiere, du 
atmest 

deine 
Brüder

und die lieben Blumen deine Schwestern?" — „Im Frühling klingt's aus den Bäumen. 
Es sind der Stimmen unzählige, die lobsingen. Dir gelingt es vielleicht, an ein Rot
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kehlchen behutsam heranzukommen, wenn es auf einem knospenden Strauchwerke 
sitzt. Zwei Schritte von ihm. Und es singt und jubelt immerfort. Tiefdunkel glänzen 
die kleinen Augen, klug und rein, die rote Brust hebt sich hastig ungezählte Male. 
Fühlst du, wie froh alle Schöpfung ist? Lerne froh zu sein von ihm!"

„Mache das Herz dir frei, mühefrei! Auf den Bergen wehen mit der reineren 
Luft bessere Gedanken um dich. — Stelle dich auf einen nahen Berg, sieh, wie der 
Sonne versinkender Ball seine letzte Glut das Heimattal entlangwirft. Und du fühlst 
auf einmal deinen Heimatfluß als lebendes Wesen, das wie ein müder Wandrer sich der 
Sonne nachschleppt. — Abend, Feierabend. Fern ist ein Küchlein vom letzten Strahl 
beleuchtet, es scheint aus einem Bilderbogen herausgeschnitten. Vor dir thront ein zer
rissener Fels, stolz und breit, wie eine sagenhafte Burg. Aus einer Buche Geäst weint 
die Drossel ein Lied. Die Sonne sehnt sie zurück. Hab' du auch Sehnsucht zur Sonne!"

„Suche dir, schaffe dir in deiner Heimat einen Lieblingsort. Dort bettest du dich 
mit deinen Gedanken vor dem Lärm des Tages und der Welt. Dort bist du eine stille 
Weile lang mit dem Geistleben, das durch die Natur rauscht, verwachsen. — Lerne 
auch hier! Das Blühen und Werden der Natur sind Aeußerungen der Kraft. Nur 
wer Kraft entwickelt, hinterläßt Spuren seiner Persönlichkeit und hat darum nicht um
sonst gerungen! Alle anderen sind Schwächlinge. — Doch sieh' noch einmal das liebe 
Tal! Drüben die weiten Fichtenwälder. Ein Streifen dunkler Kiefern läuft zum Tal 
herunter, sodaß es dem Rückgrat eines ungeheuren Urwelttieres gleicht. Sieh' noch 
einmal um dich! Ach, vielleicht vergraben sich deine heißen Hände in die frisch auf
geworfene Erde, du drückst eine feuchte Scholle, die Frische der Erde durchrieselt deinen 
Körper, Kraft der Erde durchflutet dich, du fühlst und erkennst es: Heimat!"

„Wenn du aus der Heimat auch gehst, nimm sie im Herzen mit! Auch die Heimat 
ist deine Mutter. Und wer sollte seine Mutter vergessen?" Emil Vogel, Roßwein.

Die alten Kastanien
an cler Schloßruine von fDärk. prieälanä.

Unck wiecker seh' ich euch im Slanr cler Glütenkerren, 
Uastanienbäume ihr um ocke Srümmerstätte, 
Dann wiecker jubelt Helle Uuft aus Menschenher^en, 
Unck Lieben jauchet uncl Zugenck feiert ll'rühlingsfefte. 
Uhr lächelt ja so holck ckes Gebens Morgenlicht; 
Der kalten Abenckstuncke Schatten ckenkt sie nicht.

Auch ckort, wo jetzt clas Auge Schutt uncl Sumpf nur schaut, 
Ertönte einstmals ?estesjubel, lüieckerklang, 
Da stancl ein Säblest, von ackligem Geschlecht erbaut.
Ihr alten Säume sahet seine Linne ragen, 
Geschmückter Sästeschwarm in seinen Liallen, 
Saht sie von nah uncl fern Tu clieser Stelle wallen.

Auf sanften Wellen glitten Schwäne leicht claher.
Unck Glütenckuft, cler Ltosen Gracht allüberall;
Ein Ecken schien ckies lUecklein, nun so kahl unck leer.
Auch Lielcken rogen aus 2u Strauß unck Streit.
Ihr Leugen hortet Scheickegrust unck Sreueschwur. — 
KUe lang verweht im Leitenstaub ist ihre Spur!
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Auf walä'ger ruht 6er tapfern letzter Sohn. 
Un6 fremäe feierten feste in 6es Schleffes Sälen. 
Ihr lüachen äünkt' euch Säumen frevel, bittrer 7>ohn. 
Verklungen ist's, verstummt. Die fiallen wuräen Sä'. 
7<ein Ohr vernahm fortan äer freuäe lauten 7<lang. — 
Schloß Glankenburg in Schutt unä Trümmerhaufen sank.

So ist^s äer Sräe lüos: Das Stolze wirä ru Staub. 
Ihr aber, treue Wächter aus entschwunäenen Sagen, 
Prangt immer noch in Glütenpracht unä grünem lüaub. 
Ein leises Launen künciet uns, was einmal war. 
Ihr ruft uns ru: „<^?as 5Denschenhanä erschuf, vergeht, 
Doch cleutsche Sreu uncl Art in Ewigkeit besteht!"

Ludwig Blümcke.

Denkmäler der Vorzeit im Deutsch Kroner Lande.
Mo reich eine gütige Vorsehung unseren Kreis mit landschaftlichen Reizen geschmückt 
W hat, reicher als ein Reisender aus dem Westen, Süden oder äußersten Osten unseres 
Vaterlandes es erwartet, wenn ihn die Eisenbahn von Schneidemühl unserem Städtchen 
zuführt, so spärlich sind andererseits in unserer engeren Heimat die Denkmäler geschicht
licher Vorgänge sowohl aus dem sogenannten Mittelalter als auch aus der Neuzeit. 
Wohl die Durchgangslage unseres Kreises brächte es mit sich, daß Feuer und Schwert 
hier überaus gründliche Zerstörungsarbeit geleistet haben. Kaum ein Bauwerk redet 
hier vom Glänze mittelalterlicher Kunst wie in anderen Gegenden Deutschlands. Es 
bedurfte der schützenden Erdhülle, um wenigstens Spuren der Vergangenheit bei uns 
vor Zerstörung zu bewahren. Da finden sich nun in der Tat seit langer Zeit allerart 
Dinge mannigfacher Art, die beweisen, daß auch in unserem Kreise schon sehr früh von 
den früheren Bewohnern eine hohe Kulturstufe erreicht wurde, seien es Gegenstände des 
täglichen Lebens, Werkzeuge friedlicher Bestimmung oder kriegerischen Zwecken dienend, 
seien es Begräbnisstätten der Toten der Vorzeit. In dieser Hinsicht steht unser Kreis 
an Reichtum wenigen anderen nach, vielleicht der Lausitz, dem Samlande in Ostpreußen 
oder der Insel Rügen, wenn man von dem an vorgeschichtlichen wie historischen Denk
mälern reichen Westen Deutschlands absieht. Wie in vielen anderen Städten Deutsch
lands besitzen wir auch in unserer Kreisstadt Dt. Krone in dem vorläufigen Kreismuseum 
in der Baugewerkschule eine Stätte, die einen Sammelplatz für solche Denkmäler bildet. 
Betrachtet man auch mit Stolz im Museum für Völkerkunde in Berlin eine Kommando
streitaxt aus Betkenhammer oder ein Schwert aus Lüben in goldener Bronze, bereitet 
es auch zunächst Genugtuung, Steingerät und Urnen aus der Stein-, Bronze- und 
Eisenzeit, die in unserem Kreise ihre Heimat hatten, im Danziger Provinzialmuseum zu 
betrachten, so sind sie dort oft derartig zahlreich in vollkommen gleicher Form vertreten, 
daß es lebhaftes Bedauern erregen muß, sie nicht bei uns zu wissen. Darum muß man 
es mit Freude begrüßen, daß bisher bei Funden meist Bereitwilligkeit der Besitzer fest
zustellen war, die Gegenstände dem Kreismuseum zu überlassen, statt sie im eigenen 
Hause zu behalten und der auf dem Lande größeren Feuersgefahr auszusetzen. Je reich
haltiger unsere Kreissammlung wird, desto wertvoller wird sie auch für jeden der Vor
zeit seiner Heimat verständnisvoll gegenüberstehenden Kreisinsassen werden.

Die bisherigen Funde in unserem Kreise verdanken wir meist dem Zufall; nur in 
seltenen Fällen veranlaßten bestimmte Erwägungen ein Forschen nach den Spuren der 
Vorzeit. So entdeckte, um nur einige Gelegenheitsfunde aus den letzten Jahren zu er
wähnen, ein pflügender Landmann, Sohn des Besitzers Rutschmann am Sytowsee, ein 
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Steinkistengrab (Siehe Bilder Seite 58), dessen Inhalt leider größtenteils in Scherbett 
ging, so fand vor einiger Zeit Dr. Schreiner in nächster Nähe der Stadt einen Hammer 
aus der jüngeren Steinzeit; so stießen Erdarbeiter im vorigen Jahre an der von Wissulke 
nach Seegenfelde im Entstehen begriffenen Kunststraße auf Urnen.

Schematische Darstellung der Wälle

Die großartigsten Zeugen aber einer 
wilden Vergangenheit sind unstreitig die auch 
in unserem Kreise noch verhältnismäßig zahl
reichen Burgwälle. Es sind nicht Burgen 
wie etwa die der Ritter am Rhein, Weser 
oder Donau, wie etwa die der Kreuzherren 
an Weichsel und Memel bis zum Narew 
hinauf, deren Reste mehrodermindertrümmer- 
haft von einer stolzen Zeit selbst dem Laien 
in beredter Sprache reden. Immerhin aber 
sind es auch gar umfangreiche Anlagen zum 
Schutze in Kriegsgefahr, die mindestens zeit
weise als Heim dienten in Zeiten, von denen 
nur dürftige schriftliche Nachrichten erzählen; 
Ringwälle und Spitzwälle hat sie die be
treffende Forschung nach ihrer äußeren Form 
benannt.

Aus der Zahl der von mir untersuchten 
Wälle möchte ich nur drei besonders charak
teristische vorführen, den Wallberg von Lüben, 
den Ringwall von Wissulke und den Schloß
berg von Schloppe, eine Verbindung von 

Ring- 
und

Spitz
wall, wie 
die Ab

bildungen zeigen mögeu.
Nordöstlich von Lüben erstreckt sich der Lübener-

oder Köpenicksee parallel mit dem nach Keßburg 
führenden Landwege. Da gewahrt der Wanderer 
zur Linken am Seeufer einen wenig über den am 
See entlangstreichenden Rücken sich erhebenden grünen 
Grashügel und ist bei näherem Zusehen erstaunt, 
einen recht gut erhaltenen, durch einen breiten Graben 
von der Umgebung getrennten Ringwall zu erblicken, 
ähnlich etwa einem Wallvorsprung in den früheren 
Festungen Königsberg oder Küstrin.

Sucht man an sich dann die bequemsten Wege 
ins Innere desRingwalls, so findet manihn heutzutage,^ 

Schematische Darstellung der Wälle

nachdem vor Jahren eine künstliche Senkung des 
Wasserspiegels erfolgt ist, an der Nordostecke des huf
eisenförmigen Walles, wo er an den See stößt. 
Durch den früher weit höheren Wasserstand wurde 
fraglos die Verteidigung des Zuganges wesentlich erleichtert. Obwohl andauernde,
wohl jahrhundertelange Bestellung des Bodens stark ausgleichend gewirkt haben muß, 
ist der Graben heute noch am Wall selbst 7 m tref, während er nach außen flacher 
wird und allmählich in die Umgebung übergeht. Mit einer Breite von 17 m ist er 
noch jetzt deutlich erkennbar und bildete einst — wassergefüllt — ein nicht zu unter
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schätzendes Verteidigungsmittel. Die ihm entnommene Erde diente dazu, den Ring des 
Walles über das sonstige Gelände zu erhöhen. Diese künstliche Erhöhung des Walles 
ist im Laufe der Zeiten teils nach außen, größtenteils nach innen von der Wallkrone 
durch Lebewesen und Witterungseinflüsse herabgedrückt worden. Während die Spuren
früheren

Der Wallberg bei Lübcn

Lebens 
enthalten
de Kultur
schicht im 
Kessel des

Ring- 
rvalles an 
der See
seite nur 

ca. 30 nr 
tief war, 

betrug ihr
Durch

messer in 
der Nähe 
der Krone 
1 in und 
mehr, bis

der ge
wachsene

Boden 
und zwar 
Kies zum
Vorschein 

kam. Der
Umfang 

der Wall
krone be
trägt heute 
149 m, der

Wall
durch
messer 

. (N—S)
49 in 

(O—W) 
47 in, der

Böschungswinkel 33° und die schräge Wallhöhe 14 in. Man hört in der Gegend des 
Hügels die Sage, er sei früher bewohnt gewesen und eine Brücke habe den See, der 
nur etwa 400 in breit ist, überquert. Eine Bestätigung des historischen Kerns ist heut
zutage unmöglich, doch bieten manche Ueberreste dafür Ersatz: In der Nähe des Ufers, 
etwa 8 in voll
entfernt, 

fand sich im 
See ein fest 
in: See

grund 
haftender

Eichen- 
pfahl von 
etwa 3—4 
in Länge 
und 1 rn 
Umfang. 
Während 
er außen 
die ge

wöhnliche 
Verwitte- 
rungsform 
zeigt, ist er 
innerlich

kommen 
fest. Er ist 
also offen

bar in 
frischen!, 
unver
sehrtem 

Zustande 
bei einem 
Brücken
bau ein
gerammt 
worden. 
Dieselbe
Beob
achtung 
machte 

man auch 
bei frü
heren

Der Wallberg bei Lüben (Kessel)

Pfahlfunden. Da der See selbst an der tiefsten Stelle nur 9 in Tiefe aufweist, wäre 
selbst bei einst höherem Wasserstande auch in dieser Hinsicht die Annahme einer Brücke 
nichts Gewagtes ähnlich wie bei der Böthinseebrücke. Nachdem der frühere Landrat 
des Kreises, Rotzoll, vergeblich am Walle gegraben hatte, fand ich nach allerdings lang
wieriger Arbeit erst wenige, dann aber zahlreiche Topfscherben, die — nach der Art der
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WxU-

bronzenes Lanzbeil.
Heute schmücken den 

Berg etwa 70 jährige 
Buchen, während er einst 
unbewaldet war; das 
beweist sowohl die ganze 
Anlage mit ihrem Zwecke 
als Fliehburg wie die 
Tatsache, daß sich auf 
dem Berge niemals
Baumstümpfe bei Forst
arbeiten fanden. Mit 
einer Wallkrone von 
113 in, einem Wall

durchmesser von 27 
(N—S) und 24 in (O bis

W), einem größten 
Böschungswinkel von45° 
und einer schrägen Wall
höhe von 35 in über 
dem Flußspiegel besitzt 
der Wall einen Graben 
im S und SW. Einen

-xr^

Skizze des Ringwalles von Wissulke

Ornamente und des Brandes zu urteilen — der slavischen Zeit angehören. Eine Brand
stätte lieferte außer Scherben und Kohlenresten zahlreiche Knochen und Zähne ver
schiedener Haustiere. Die Topfscherben waren entweder schmucklos oder sie zeigten teils 
gerade oder wellige Linien, teils Fingereindrücke in Reihen angeordnet und senkrechte 
oder spitzwinklige Parallelstriche, wie aus den Abbildungen ersichtlich ist (Vergl. Abb. 1).

Daß der Berg in einer früh besiedelten Gegend als Zufluchtsstätte dienen mochte, 
darauf deuten auch alte Mauerreste, die vor einiger Zeit in seiner Nähe nordwestlich 
des anschließenden Schulzensees in einer Mergelgrube freigelegt wurden.

Dank dem freundlichen Entgegenkommen des jetzigen Eigentümers des Berges, 
des Herrn Besitzers Abel in Lüben, war es möglich, den Ringwall zu untersuchen und 
ihn der Nachwelt wenig
stens in seinem jetzigen 
Zustand zu erhalten.

Unter dem Namen 
Schwedenschanze oder 
Röwerkuhl liegt im 
Osten unseres Kreises — 
etwa 2 östlich vom 
Dorfe Wissulke — auf 
der Südseite der Döberitz 
und der neuen Kunst
straße nach Seegenfelde 
— gegenüber der Ober- 
försterei Döberitz — ein 
recht gut erhaltener 
Ringwall, der schon 
1884 oberflächlich unter
sucht worden ist. Hier 
fanden sich slavische 
Topfscherben, die ins 

westpreußische Pro- 
vinzialmuseum nach 

Danzig gewandert sind, 
und ein einer früheren
Zugang hat er nur im NW, der aber ebenso neuzeitlich zu sein scheint wie der Pirsch
pfad im NO, während der alte Zugang wohl in S war. Natürlicher Schutz bot im 
N der Steilhang zur Döberitz und im W der Einschnitt eines zeitweise wasserführenden 
Zuflusses. Bei einer Grabung fand sich in der Südostecke des Kessels eine 0.60—1 in 
tiefe Kulturschicht mit den charakteristischen Burgwallscherben, teilweise geschmückt mit 
reichen Ornamenten slavischer Art, wie die Abbildung 2 zeigt. Unter Feldsteinen in 
großer Zahl zeigte sich gelber Sand als gewachsener Boden, sonst im Kessel eine, dünne 
Lehmschicht über dem gleichen sandigen Untergrund, namentlich in der wie oft, so auch 
hier erhöhten Mitte.

Die Nordseite ist etwas abgetragen, wohl über den Abhang gestürzt, der hier 
keine hohe Wallkrone trug, weil er selbst hier bei Verteidigung unbesteigbar ist. Der 
Ringwall muß — nach den Scherben zu urteilen — im 8.—9. Jahrhundert nach Christus 
zeitweise als Zufluchtsstätte für die Bevölkerung der Gegend von Wissulke — das als 
recht alte Ansiedlung in Urkunden erwähnt wird — gedient haben. Hierauf deuten 
nicht nur die Urnen und Skelettfunde, die 1926 beim Straßenbau in nicht großer Ent
fernung zwischen dem Walle und dem jetzigen Dorfe gemacht wurden, sondern auch 
eine Ortssage, wonach unterirdische Gänge zum Ringwall führten. Heute noch spielt dieser 
Burgwall im Leben der Anwohner eine gewisse Rolle, da er mit Erlaubnis der Forstbehörde 
durch dasEntgegenkommen von Herrn Forstmeister Wegner als Festplatz bei Schützenfesten dient.
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Aeußerlich ein ganz anderes Bild bietet dem Wanderer ein anderer Burgwall, der 
sogenannte Schloßberg bei Schloppe, etwa 2 irrn westlich der Stadt, südlich vom Wege 
nach Salm, wo das Desselfließ in den Kamminsee mündet.

Inmitten sumpfiger Wiesen als letzte und höchste Erhebung eines flachen Rückens 
steigt da ein am Grunde mit Kiefern, auf der Höhe und an ihren Abhängen mit Birten 
bestandener Kegelstumpf auf, in dem man eine der beiden noch im 18. Jahrhundert 
deutlich erkennbaren Schlapper Schloßstätten zu erblicken hat. Als Eigentum der Stadt 
Schloppe, deren gegenwärtiger Bürgermeister Herr Kroening lebhaften Anteil an ge
schichtlich bedeutsamen Dingen der Vergangenheit nimmt, ist dieser sogenannte Schloß
berg in früheren Jahren verhältnismäßig stark durch Kultureinflüsse verändert worden.
Es beträgt der heutige 
Umfang des unteren 
Walles 397 w, der 

Walldurchmesser 
(N—S) 96 und

(O—W) 105 ro, der 
Böschungswinkel 38", 
die schräge Wallhöhe 
6 in. Ein Graben ist 
nurnoch andeutungs
weise im SW, wo er 
als Abschnittsgraben 
allein nötig war. Hier 
hat man sich auch den 
Zugang auf einer 
leicht zu entfernenden

Brücke über den 
Graben zu denken, 
da die anderen Seiten- 
gänge größtenteils 
durch die natürliche 
Umgebung, den See 
und den Fluß sowie 

die vorgelagerten
Sümpfe unangreifbar 
waren. In der Mitte 
nur erhebt sich eine 

steil ansteigende
Kuppe15w über dem 
Graben mit einem

Scherben von Urnen aus den Burgwällen von Schloppe, 
Wissulke und Lüben

Böschungswinkel von 
45". Die äußere 

Peripherie der oberen 
Fläche beträgt 65 ru, 

der Durchmesser 
(N-S)21und(O-W) 
22 w. So stellt der 
Schloßberg eine Ver
bindung von Ring- 
und Spitzwall dar, 
wie er hier im Osten 
wesentlich seltener ist, 
als etwa in Süd

deutschland. Eine 
Durchforschung der 
Kuppe ergab auf der 
Oberfläche 2 Brand
stätten in dünner 
Humusschicht, dar
unter gelben Kies und 
weißen Sand. Die 
Kulturschicht enthielt 
in 20—40 oni Tiefe 
steinhart gebrannte 
schwarze und wenige 
leicht gebrannte gelbe 
Topfscherben mit den 
bekannten Linien- 
ornamenten, ferner 

sehr zahlreiche
Knochen und Zähne von Tieren, schließlich auch Reste aus der Eisenzeit, z. B. eine 
Messerspitze, eine der Spitze beraubte schmale Sichel mit eisernem dünnen Handgriff und 
2 eiserne Nägel, stark vom Rost zerfressen. Unten im ursprünglich jetzt trockenen Graben 
fand sich nichts, ausgenommen auf der Südseite eine Scherbe mit Punktverzierung, die 
wohl einst den Abhang von der oberen Fläche herabgerollt ist (Bergl. Abb. 3).

Diese Fläche diente offenbar als Wohnstätte in der Eisenzeit und vorher, geschützt 
nicht nur durch Palisaden, von denen allerdings keine Spur mehr im Boden zu finden 
war, sondern auch durch einen auf der Südseite noch heute schwach erhaltenen Ring. 
Denkt man sich die ganze große Anlage in ihrer ursprünglichen Form wiederhergestellt, 
umgeben von einem geradezu idealen Gelände, so muß man zu dem Schlüsse kommen, 
daß ein militärisch gut geschultes Auge den Platz gewählt hat und befestigen ließ, daß 
es in der Vorzeit großer Kraftanstrengung bedurfte, diesen Platz den Verteidigern zu 
entreißen, daß man ihn mit gutem Grunde bis in historische Zeiten als Wohnstätte und
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Stützpunkt benutzt hat, jedenfalls länger als die meisten Ringwälle unserer Gegend, 
woraufhin auch die Funde mit Bestimmtheit hindeuten.

Aus der Art dieser letzten Anlage könnte man sich versucht fühlen, 
ihre Be

wohner
zum min

desten in 
ihrer Ent
steh ungszeit 

— seien 
Germanen 
gewesen.

Der Berg 
unter

scheidet sich 
in allen 

wesentlichen 
Punkten 
von den 
zweifellos 
slavischen

Wällen,doch 
ist es ein 
Beispiel da- 
könnten sich

Der Schloßberg bei Schlappe (Wall)

zu schließen, 
für, daß die 
Form der 
Anlage erst 
in 2. Linie 
Schlüsse auf 
die Herkunft 

der Be
wohner ge
stattet; denn 
die Funde 
sind fraglos 

Ueberreste 
slavischer 
Kultur.

Selbst die 
Annahme, 

auf einem 
ursprüng
lich ger

manischen 
Walle

hier später Slaven niedergelassen haben, etwa nach der Völkerwanderung,
ist hier unmöglich, da der Wall nicht doppelschichtig ist und keine germanische Kultur-

schicht in 
größerer 
Tiefe zu 

finden war. 
Noch weni
ger zweifel
haft bleibt 
die Herkunft 
der Ring
wälle von

Wissulke 
und Milben. 
Bei diesen 
Denkmälern 
der Vorzeit 
weisen die 
Funde so
wohl wie die 
Bauart der Der Schloßberg bei Schloppe (Graben)

Anlagen mit
voller Be
stimmtheit 

auf die 
nordisch

arabisch und 
— was die 
Bewohner 

unserer
Gegend be

trifft — 
slavische Zeit 

hin. Die
Feststellung, 
ob sich in 
Ringwällen 

unseres
Kreises auch 
Spuren von

Leben unserer germanischen Vorfahren finden, muß also weiteren Forschungen vor
behalten bleiben. Studienrat Sandt Dt. Krone.

wir sollten wieäer mehr mit äer 6räe wachsen. Die Natur ruft vergeblich unä äas Laute äer 
Ztääte, äas öastenäe unä üastlose verzerrt äas Nilä, äas in grellsten färben äie Harmonie stört. 
Nie Linsamkeit träumt nur noch im verborgenen unä ist äoch äer lautere Lronnen, äer uns verstebenä 
unä liebenä umfängt, uns reicher beschenkt äenn all äie 6iiter unä Haben aus lNenschenbänäen.

Carl Lange
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Zwei Sagen aus Brotzen.

Der Fuchsberg.

An nordwestlicher Richtung, ungefähr 150 in vom Dorfe Brotzen entfernt, liegt der 
W Fuchsberg. Vor der Separation war der Berg Gemeindeeigentum. Er war un
bebaut und mit allerhand wildem Gestrüpp bewachsen. Die Dorfbewohner holten von 
dort ihren Streusand, weil der Berg wegen seiner Nähe bequem zu erreichen war; auch 
war der Sand vorzüglich weiß. Viele Löcher im Berge zeugten von dieser Ausbeutung.

Dieser Berg, so berichtet die Sage, war im Innern von ganz kleinen Wichtel
männchen bewohnt. Im Volksmunde wurden sie Unterreitzker genannt, und das wahr
scheinlich aus dem Grunde, weil manche von ihnen so klein waren, daß sie selbst unter 
den Pilzen Raum zur Wohnung fanden. Ein schöner Steig, den die Unterreitzker aus
getreten hatten, führte vom Dorfplatz zu diesem Berge, denn die Wichtelmännchen standen 
mit den Bewohnern von Brotzen in recht regem Verkehr.

Die Unterreitzker waren stets in großer Verlegenheit, wenn sie backen wollten, denn 
sie besaßen keinen Backtrog. Dann kamen sie zu zweien zu den Dorfbewohnern und 
baten — gewöhnlich in plattdeutscher Sprache — mit den Worten: „Heute säuern, 
morgen backen, übermorgen frisches Brot essen!" um den Backtrog. Beim Abbringen 
des Troges legten sie zum Danke und als Geschenk immer ein kleines Brot hinein.

Nur einen Fehler hatten die kleinen Unterreitzker. Kein Wiegmkind war vor ihnen 
sicher. In Abwesenheit der Eltern entführten sie die Kleinen und legten dafür eins 
von ihren Kindern in die Wiege. Die zurückgekehrten Eltern wunderten sich dann wohl, 
daß ihr Kind gar so klein war, nicht wachsen wollte und sein ganzes Leben lang ein 
Zwerg blieb. Die Unterreitzker aber taten dies, weil sie auch große und starke Männer 
in ihrem Nachwuchs haben wollten. Sie beneideten als schwache Zwerge die Dorf
bewohner um ihren hohen Wuchs und ihre kräftige Gestalt.

Diese Handlungsweise der Unterreitzker, die schließlich nicht unentdeckt bleiben konnte, 
führte zum Bruch der Freundschaft mit den Bewohnern von Brotzen. Waren die Dorf
bewohner vorher dem Heim der Zwerge aus Scheu oder Achtung fern geblieben, so 
gruben sie jetzt — von Neugier getrieben — oft den Bau der Unterreitzker nach, um 
ihre Wohnungen zu sehen und ihr Tun und Treiben zu beobachten. Dies veranlaßte 
die Zwerge, ihre Wohnungen im Fuchsberge aufzugeben und auszuwandern.

Seit dieser Zeit haben die Bewohner des Dorfes nichts mehr von ihnen vernommen.

Ein Baum als Zeuge der Unschuld.

Im Freiheitskriege 1813 war unter anderen auch H. . . mit gegen die Franzosen 
ins Feld gezogen. Seine Frau hatte ihm während seiner Abwesenheit die Treue ge
brochen; sie hatte vergessen, was sie ihm am Traualtar gelobt. Ihre Untreue war 
jedoch nicht ohne Folgen geblieben. Bei der Rückkehr ihres Mannes, vom bösen Ge
wissen geplagt, hatte sie beschlossen, dem Kinde bei seiner Geburt das Leben zu nehmen. 
Lange schon hatten die Ortsbewohner ihre Niederkunft erwartet. Doch eines Tages 
war nichts Auffälliges mehr an der Frau zn bemerken. Die Nachbarssrauen steckten 
über diese sonderbare Begebenheit wohl flüsternd die Köpfe zusammen. Doch da keiner 
etwas Bestimmtes sagen konnte, und die Sache auch nicht nur zur Anzeige kam, so 
blieb die Tat einstweilen im Dunkeln.

Nichts ist jedoch so fein gesponnen, es kommt doch ans Licht der Sonnen! — so 
auch hier. In demselben Hause wohnte eine Jüdin, die bei der Geburt das Weinen 
des Kindes gehört hatte. Sie hatte sich vorgenommen, über die Angelegenheit zu 
schweigen, aber das Gewissen ließ ihr Tag und Nacht keine Ruhe. Wo sie ging und 
stand, hörte sie immer wieder das anklagende Geschrei des Kindes, bis sie es nicht 
länger ertragen konnte und ihre Beobachtungen zur Anzeige brächte. Die Folgen ihrer 

50



ehelichen Untreue wären bei der Beschuldigten so klar zu Tage getreten, daß sich viele 
belastende Zeugen fanden. Nach anfänglichem Leugnen gestand sie schließlich ihre 
scheußliche Tat.

Jetzt wurde auch ihr Mann der Beihilfe bezichtigt und vor den Richter gestellt. 
Er beteuerte seine Unschuld und rief Gott zum Zeugen an: Man möge ihm nach seinem 
Tode einen Baum auf sein Grab pflanzen. Wenn der Baum mit seinem Stamm glatt 
in die Höhe wachsen würde, so wäre er schuldig. Würde sich der Stamm aber bereits 
an seinem Fuße in mehrere Schößlinge teilen, so wäre er an dem Kindesmord un
schuldig. Doch niemand schenkte seinen Aussagen Glauben. Da ihm aber nichts be
wiesen werden konnte, so wurde er freigesprochen. Der Verdacht der Mittäterschaft 
blieb jedoch bis an sein Lebensende auf ihm haften. Seine Frau wurde verurteilt, aber 
durch einen Amnestieerlaß Friedrich Wilhelms III. nach einem glücklich verlaufenen 
Kriege wieder in Freiheit gesetzt.

Nach dem Tode des Ehemannes wurde ihm, wie er es vor dem irdischen Richter 
als Gottesurteil gewünscht, eine Ulme aufs Grab gepflanzt. Diese ist ungefähr sechs 
Schritt von der Südwestecke der Brotzener Kirche entfernt, noch heute zu sehen. Der 
sagenhafte Baum hat keinen eigentlichen Stamm, sondern fast unmittelbar über dem 
Boden nimmt des Stammes mehrfache Verteilung ihren Anfang.

Möge der Baum als Gottesurteil noch recht lange der Nachwelt erhalten bleiben.
Nacherzählt von Otto Krüger, Brotzen.

Bon Müttern und Säuglingen.
müssen alle helfen, Mittel und Wege zu finden, durch die unser verarmtes und 

äußerlich abhängiges Volk Kräfte entwickelt, die ihm trotz seines schweren Schicksals 
einen Wiederaufstieg ermöglichen. An die Wurzeln unserer Volkskraft müssen wir bei 
unserer Arbeit Herangehen und wir stärken sie, wenn wir dafür sorgen, daß ein ge
sundes Geschlecht uns einst ablöst. Mehr denn je bedeuten heute die Kinder. Hoffnung 
und Zukunft des Staates. Die Sorge für dies kostbarste Gut unseres Volkes liegt in 
erster Linie in unseren, der Frauen und Mütter Händen. Wir müssen über diesem Schatze wachen, 
ihn pflegen und wahren. Sind wir recht dazu gerüstet mit starkem Verantwortungs
gefühl, mit höherer Einsicht, aber auch mit den nötigen hygienischen Kenntnissen, so 
werden wir manche Schwächung, manche unnötige schmerzende Wunde an unserem 
Volkskörper vermeiden können.

Ich kann hier nicht im einzelnen alle Frauen- und Mütterpflichten aufzählen, von 
deren Erfüllung oder Nichterfüllung es sehr stark abhängt, ob das „werdende Deutsch
land" kraftvoll und bewußt des Vaterlandes Schicksal mit zu gestalten vermag.

Nur einen kleinen Streifzug in den engsten Familienkreis, ins Reich der Aller- 
kleinsten will ich mit Euch machen, liebe Frauen und Mütter unserer engeren Heimat.

Wer durch seinen Beruf Gelegenheit hat, in unserem Kreise die Kinder aus dem 
ersten Lebensjahr unter die Augen zu bekommen und die statistischen Angaben zu ver
gleichen, der freut sich zunächst über die gute Geburtenzahl. Ich will einige Zahlen 
reden lassen. Es wurden im Jahre 1924 1583 Kinder im Kreise geboren, das sind 
22,5 auf 1000 der lebenden Bevölkerung, 1925 — 1623, das sind 24,5 auf 1000 Lebende. 
Die entsprechende Zahl für Preußen beträgt 20,0 Geburten auf 1000 Einwohner; also 
werden bei uns 1Oo/y Kinder mehr geboren als der Durchschnitt für ganz Preußen be
trägt. Aber bei näherem Zusehen verändert sich das erfreuliche Bild. Es starken 
nämlich von den Neugeborenen bei uns der 8. Teil schon im ersten Lebensjahre, während 
die Prozentzahl für die Säuglingssterblichkeit für Preußen im Durchschnitt nur 10 beträgt. 
Außerdem gibt es Kreise sogar in der Industriegegend des Westens, die nur eine Säug
lingssterblichkeit von 6—8°/o aufweisen, wo also nur der 16. oder 12. Teil der in einem
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Jahre geborenen Kinder stirbt. Wer mit diesen Dingen vertraut ist und näher nach- 
forscht, findet, daß dort weniger Säuglinge sterben, wo eine gut ausgebaute Säuglings
fürsorge besteht. Von sachverständiger Seite wird auch immer wieder versichert, daß die 
Hälfte aller Todesfälle im ersten Lebensjahre vermieden werden könnte. Das gibt doch zu denken.

Wir fragen uns nun, welches sind bei uns die Gründe für solch hohe Säuglings
sterblichkeit in einer an und für sich gesunden Gegend mit freier Luft und viel Sonne? 
Und wir halten uns nicht dabei auf, durch wissenschaftliche Untersuchungen den Gründen 
nachzugehen, sondern wir fassen die Sache praktisch an und stellen die Gegenfrage: Was 
können wir Frauen und Mütter dazu tun, damit auch in unserem Kreise weniger Säug
linge zugrunde gehen? Aus der Erörterung dieser Frage, die zu umfangreich sein 
müßte, wenn sie gründlich sein wollte, will ich nur einige Punkte herausgreifen, die mir 
für unsere engere Heimat besonders wichtig erscheinen.

Des öfteren bekommt man in der Mütterberatungsstunde auf die Frage, ob das 
Kind gestillt wird, die Antwort: „Das Kind mag die Brust nicht" — oder — „ich 
hatte nicht genug Nahrung für mein Kind!" Erfahrungsgemäß verweigert aber ein 
gesundes Kind nicht dauernd die Brust, wenn es wirklich immer wieder dazu angehalten 
wird und nichts anderes dazu bekommt. Es macht sich wohl nicht jede Mutter recht 
klar, daß die natürliche Ernährung mit Muttermilch von schwerwiegender, ja ausschlag
gebender Bedeutung ist für die gesamte körperliche und geistige Entwickelung des Kindes. 
Es gibt einen schönen Ausspruch, den man allen Frauen einprägen sollte: „Das Herz 
und die Milch einer Mutter lassen sich niemals ersetzen." Diese Worte sind im Laufe 
der letzten Jahre oft wissenschaftlich bewiesen worden. Man hat durch sorgfältige Fest
stellungen gefunden, daß die Kinder, die an der Mutterbrust ernährt wurden, durch
schnittlich weniger zu Ansteckungen neigen, daß ihre Schulleistungen im Durchschnitt 
höher stehen, als die anderer Kinder, und daß solche Knaben früher in größerer Zahl 
militärtauglich waren, was ja bekanntlich stets für einen guten Gesundheitszustand 
sprach. Es ist auch tatsächlich so, daß in der Muttermilch Schutzstoffe gegen ansteckende 
Krankheiten enthalten sind. Es muß uns ja einleuchten, daß der kindliche Organismus am 
besten gedeiht, wenn er sich in der von der Natur vorgeschriebenen Bahn entwickeln 
kann. Und das Stillen ist ein von der Natur vorgeschriebenes Gesetz, zweckmäßig und 
weise eingerichtet, um dem Leben zu dienen, das gerade wir Frauen hochhalten sollen. 
Darum, liebe Frauen und Mütter und solche, die es werden wollen, sorgt dafür bei 
Euch selbst, bei Euren Bekannten und Verwandten oder wo Ihr sonst Gelegenheit habt, 
aufklärend zu wirken, die Ueberzeugung zu stärken, daß das Stillen die erste und heiligste 
Pflicht jeder Mutter ist, und daß fast ausnahmslos jede Mutter ihr Kind stillen kann, 
die den festen Willen dazu hat. Auch das ist nachgewiesen, daß die Milchbildung, die 
auf der Tätigkeit der Brustdrüsen beruht, tatsächlich durch den Willen beeinflußt werden 
kann. Der Glaube an das Stillvermögen ist auch kein leerer Wahn! Sehr oft ist leider 
der Grund für das Versagen der Brust eine heimliche Unlust der Mutter!

Anders steht es mit der Frage, wie lange eine gesunde Mutter imstande sein muß, 
alle Nahrung ihrem Kinde selbst zu liefern. Der größte Teil der Mütter kann V2 oder 
wohl auch Jahr stillen, wenn dabei berücksichtigt wird, daß das Kind vom Ende 
des ersten Halbjahres an regelmäßige Beikost braucht. Solange das Kind gedeiht (und 
jede gewissenhafte Mutter merkt das beinahe gefühlsmäßig), reicht jedenfalls die Brust 
aus, und ist wirklich in früheren oder späteren Monaten Zufütterung nötig, dann wird 
die Brustnahrung niemals dadurch überflüssig, sondern sie bleibt stets die durch kein 
tierisches oder pflanzliches Nahrungsmittel zu ersetzende hochwertige Ernährungsgrundlage. 
Muß die Frau außer dem Hause tätig sein, dann ist auch das kein Grund, das Kind 
ganz von der Brust abzusetzen. Mindestens 2—3 Brustmahlzeiten am Tage lassen sich 
immer bewerkstelligen und sind von großem Werte für den Säugling.

Welche Beikost ist nun für das Kind geeignet? Auf die Frage in der Beratungs- 
stunde: „Womit füttern Sie das Kind?" ist fast stets die Antwort „Pappchen oder 
Grieß", aber höchst selten: „Gemüse!" Die richtige Antwort wäre aber in allen Fällen 
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„Gemüse"; denn die Mehlspeisen enthalten nicht die notwendigen Ergänzungsstoffe 
(Vitamine), die uns nur die frischen Gemüse liefern können. Hierbei kommen je nach 
der Jahreszeit und der Möglichkeit der Beschaffung in Frage: Spinat, Salat wie Spinat 
zubereitet, Möhren (vor allem auch deren ausgepreßter Saft, den man roh gibt), 
Blumenkohl, Wrucken, junge Erbsen, Kohlrabi, Spargel, Schwarzwurzeln. Die Gemüse 
werden mitsamt ihrem Kochwasser durch ein Haarsieb getrieben und in der ersten Zeit 
zweckmäßig mit etwas Grieß verkocht, bis man später zu dem Gemüse Kartoffelbrei oder 
einfach zerdrückte Kartoffeln gibt. Als Schlußspeise ist gesüßtes Mus aus Aepfeln oder 
sonstigen frischen oder gedörrten Früchten zu empfehlen. Fehlendes Gemüse kann ersetzt 
werden durch Tomaten und Saft von Apfelsinen und Zitronen; letzterer hat sich in der 
heutigen Säuglingsernährung schon bei ganz Kleinen — teelöffelweise gesüßt gegeben 
— sehr bewährt. Ebenso schätzt man zerdrückte Bananen wegen ihrer Nahrhaftigkeit. 
Und ist im Winter einmal gar nichts anderes zu bekommen, dann hilft immer noch der 
vitaminreiche Lebertran. Eier und Fleisch sind natürlich entbehrlich im ersten Lebensjahre.

Aber der Mensch lebt nicht von Brot allein und der Säugling nicht von Milch 
und Gemüse. Er braucht zu seinem Gedeihen ganz notwendig Licht, Luft und Reinlich
keit. Die Sonne ist der Hauptfeind der englischen Krankheit. Wenn es wahr ist — und es 
ist wahr — daß die Wohnungsnot unsern Nachwuchs ebenso gefährdet wie die allgemeine 
Volksgesundheit, so ist es ebenso gewiß, daß wir der Gefahr begegnen können, wenn wir 
uns die heilsame Wirkung von Sonne, Luft und Wasser ausgiebig schon im frühesten 
Lebensalter zunutze machen. Die verpönte „Zugluft" ist nicht halb so schlimm wie die 
Ueberhitzung in geschlossenen ungelüfteten Räumen oder durch zu dicke Kleidung. Wenn 
sich nur alle Mütter überlegen wollten, wie es ihnen zumute wäre in einer Verpackung, 
wie sie einem Säugling oft gewohnheitsgemäß auch in warmen Sommertagen angelegt 
wird. Mit einem Hemdchen bekleidet, auf eine Decke gelegt und strampeln lassen auf 
grüner Wiese, das tut dem Kindchen wohl! Nur nicht in die Küche, womöglich an den 
warmen Ofen! Dann vermeidet man den gefährlichen Sommerbrechdurchfall der Säug
linge, der nur eine Folge von Wärmestauung infolge Ueberhitzung ist.

Damit Sonne und Luft recht wirksam werden können, muß die Haut aufnahme
fähig, also gepflegt sein. Deshalb ist peinliche Sauberkeit an sich selbst und dem Kinde 
eine wichtige Regel der Säuglingspflege. Man kann die Kleinsten schon so gut an 
Reinlichkeit gewöhnen, wenn man bestimmte Regeln dafür streng durchführt.

Dies bringt mich auf ein Kapitel, zu dem ich noch einige kurze Worte sagen 
möchte, weil seine Bedeutung recht oft unterschätzt wird, nämlich die „Erziehung des 
Säuglings im ersten Lebensjahr". „Ja", wird man mir vielleicht entgegnen, „kann man 
denn ein solches kleines Wesen schon erziehen?" Es ist dies „Erziehen" allerdings mehr ein 
„Gewöhnen", bedarf aber von feiten der Mutter oder Pflegerin eine zielbewußte und folge
richtige Behandlungsweise. Man „gewöhnt" das Kind daran, nachts durchzuschlafen, 
indem man fest dabei bleibt, ihm nichts darzureichen, auch wenn es zuerst lebhaft dagegen 
protestiert und seinen Eltern einige Male die Nachtruhe raubt. Sehr bald gibt es seine 
Schreiversuche auf, wenn es nicht seinen Willen bekommt. Man nimmt auch das Kleine 
nicht jedesmal auf, wenn es schreit, und bald „gewöhnt" es sich daran, ruhig in seinem 
Bettchen oder Wagen zu liegen, was nebenbei bemerkt, seinem Nervensystem weit besser 
bekommt als ein dauerndes Bewegtwerden, und was auch der Mutter mehr Ruhe gönnt. 
So muß sich das junge Menschlein schon an eine Unterordnung unter einen fremden 
Willen gewöhnen, wenn auch ganz unbewußt, und es wird damit der Grund gelegt zu 
späterem Gehorsam. Halten wir die Mahlzeiten regelmäßig ein und geben wir nicht 
immer etwas außer der Zeit, lassen wir das Kind nicht zulange in nassen Windeln liegen, 
so wecken wir den Sinn für Ordnung und Sauberkeit. Bewahren wir selbst dem Kinde 
gegenüber immer gleichmäßig Ruhe und Freundlichkeit, so wird dank dem frühzeitig ent
wickelten Nachahmungstriebe das Kind sich von selbst ein ruhiges Wesen angewöhnen. 
Einer unserer berühmtesten Kinderärzte sagt, daß schon das Lachen des Säuglings eine 
Nachahmung des Lachens der Pflegerin ist.
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Ihr seht also, liebe Mütter, daß bei der Pflege des Säuglings mancherlei Dinge 
zu berücksichtigen sind, die sich durchaus nicht von selbst verstehen, und die man nicht 
nach Belieben so oder anders machen kann. Ihr versteht auch, daß die körperliche und 
geistige Entwickelung im ersten Lebensjahre grundlegend für das ganze spätere Leben 
des Menschen ist.

Und dabei ist es durchaus nicht nur Sache der einzelnen Eltern oder Kinder, was 
aus jedem wird, sondern es ist eine Angelegenheit von größter Wichtigkeit für 
das ganze Volk. Darum auch hat die öffentliche Gesundheitspflege die Verpflichtung 
erkannt, an ihrem Teile der Aufzucht eines gesunden Geschlechtes zu dienen. Gewiß 
können viele Schäden, die durch unrichtiges Verhalten entstanden sind, mit Hilfe des 
Arztes ausgebessert werden, aber weit vorteilhafter ist es, sie von vorne herein zu ver
meiden. Aus diesem Grunde veranstaltet die gesundheitliche Wohlfahrtspflege ärztlich 
geleitete Mütterberatungsstunden und sendet Fürsorgeschwestern aus. Durch sie sollen 
die aus vielfacher und erprobter ärztlicher Erfahrung abgeleiteten Lehren für die ge
sunde Lebenshaltung des Säuglings in praktischer Weise den ratsuchenden und rat- 
bedürftigen Müttern vermittelt werden. Damit solche öffentlichen Einrichtungen erfolg
reich wirken können, müssen sie aber auch vertrauensvoll in Anspruch genommen werden. 
Es wird so viel davon gesprochen in unseren Tagen, daß mehr Vertrauen da sein müßte 
innerhalb unseres Volkes. Gut, fangen wir Frauen und Mütter damit an und helfen 
wir so unsern Kindern zuliebe zugleich mit, den Veranstaltungen für das Allgemeinwohl 
den rechten Sinn zu geben. Das ist wahrlich ein nicht geringer Teil unserer staats
bürgerlichen Pflichten. Frau Vera Pott, Deutsch Krone.

Fünfzig Jahre Baugewerkschule Deutsch Krone.
^ie Staatliche Baugewerkschule Dt. Krone hat im Herbst d. Js. das Vorrecht, das 

Fest ihres 50 jährigen Bestehens zu feiern. Bei der Bedeutung, die die Schule in 
der Grenzmark für Stadt und Land hat, dürfte es darum angebracht sein, einiges über 
den Werde
gang dieser 
Anstalt zu 
sagen. Es 
war im

Jahre 1876, 
als bei den 

Körper
schaften der 

hiesigen
Stadt unter 

Leitung 
ihres ver

dienstvollen 
Bürger
meisters

Müller der 
Gedanke 

auftauchte, 
in Dt. Krone

eine städt
ische Bau

gewerkschule 
zu errichten. 
Die äußere 

Veran
lassung zu 

diesemPlane 
gab das Ver
langen der 
Stadtver

waltung, die 
durch Ver
legung der 
Schwadron 

vom 4. 
Ulanen
regiment 

freige
wordenenBaugewerkschule um das Jahr 1880

Gebäude wieder einer Zweckbestimmung zuzuführen. Da zur damaligen Zeit im Ab
geordnetenhause über die ungenügende Zahl von Baugewerkschulen lebhafte Erörterungen 
stattfanden, griff man in hiesiger Stadt diese Anregungen sofort auf, zumal in jener 
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Zeit im Osten Deutschlands Baugewerkschulen noch nicht bestanden. Infolgedessen wurde 
am 3. April 1877 von der Stadtverordnetenversammlung auf Antrag des Magistrats 
einstimmig beschlossen, eine Bauschule zu bauen und einzurichten. Der bisherige 
Reitstall der Ulanenschwadron wurde einem Umbau unterzogen, und in diesem Gebäude 
fand dann am 27. September 1877 die feierliche Eröffnung der Anstalt statt. Erster Leiter 
der Schule war Herr Direktor Tischbein. Ihm zur Seite standen 4 Lehrer. Die Aus
bildung der jungen Techniker umfaßte damals 3 Semester. Die Schule war einem 
Kuratorium unterstellt, das sich aus 9 Mitgliedern zusammensetzte. Den Vorsitz führte 
der Bürgermeister. Außer dem Direktor gehörten ihm 2 Magistratsmitglieder, 2 Stadt
verordnete, der Kreisbaumeister und 2 sonstige Bürger der Stadt an. Dieses Kuratorium 
bestand bis 
zum Jahre

1895, zu 
welcher Zeit 
die Verstaat
lichung der 
Anstalt er
folgte. In 
den ver
flossenen

18 Jahren 
waren 2 
Herren 
ständige

Mitglieder 
des Kura

toriums ge
wesen, aus 

welchem
Grund diese 
Männer hier 
so erfreulich, 
konnte. Im 

besonders 
erwähnt 

seien. Der 
eine war 

Herr 
Bürger
meister 

Müller und 
der andere 
Herr Ge

heimer Sa- 
nitätsrat 

Dr. Wilde.
Bis zum 

Jahre 1883 
verblieb die 
Schule bei 
ihrem Drei- 

klassen- 
betrieb. Der 
Besuch war

Staatliche Baugewerkschule

daß bereits im Winterhalbjahr 1884/85 die 4. Klasse eingerichtet werden 
Winter 1886 waren bereits 5, im Winter 1887 6 und im Jahre 1888

sogar 8 Klassen erforderlich. Einen größeren Ausbau der Schule ließen die damals der 
Anstalt zur Verfügung stehenden Räume nicht zu. Die Verhältnisse verlangten aber 
eine Vergrößerung der Anstalt; diese konnte erst durchgeführt werden durch den Neubau 
des Jahres 1895. Damals wurde das an der Schulte-Heuthausstraße gelegene Haupt- 
gebände errichtet. Dadurch wurde es möglich, vom Winter 1895/96 ab stets 10 Klassen 
zu betreiben.

Das Jahr 1901 war von einschneidender Bedeutung für den Betrieb der Bau
gewerkschulen. Durch Erlaß des Herrn Ministers für Handel und Gewerbe wurde den 
Baugewerkschulen, die bisher nur Hochbautechniker ausbildeten, Tiefbauklassen un
gegliedert. So datiert auch die hiesige Tiefbanabteilung von diesem Jahre. Für kurze 
Zeit wurde ihr noch ein Sonderkursus für Meliorations- und Wiesenbau angegliedert, 
der aber später wegen ungenügender Beteiligung aufgegeben werden mußte.

Im Jahre 1902 beging die Anstalt vom 23.—25. August das Fest ihres 25 jährigen 
Bestehens. Es verlief unter reger Beteiligung vieler früherer Schüler der Anstalt und 
unter Teilnahme aller Kreise der Bevölkerung zu allgemeiner Zufriedenheit. Heller 
Sonnenschein trug mit zum vollen Gelingen der Veranstaltung bei. Von der Stadt 
Dt. Krone wurden zur Deckung der Kosten des Festes, wie hier ausdrücklich anerkennend 
hervorgehoben sei, allein 750 Mk. in hochherziger Weise gespendet.

Da der Zuspruch der Schule von Jahr zu Jahr wuchs, so wurde eine nochmalige 
Erweiterung des Schulgebäudes unumgänglich notwendig. Diese wurde geschaffen durch 
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den Neubau des Seitenflügels, den wir in der Hindenburgstraße finden. Mit seiner 
Errichtung wurde im Jahre 1904 begonnen. 1905 konnte das erweiterte Gebäude in
denGrößenverhältnissen,wiesieheutenoch bestehen, seinerZweckbestimmungübergeben werden.

1914 durch denIm Schuljahr 1906/07 
legte bereits der 1000. 
Meisterkandidat seine Ab
schlußprüfung an der An- 
staltab. Der Magistrat der 
Stadt Dt. Krone nahm 
auf Antrag des Bürger
meisters Müller Veran
lassung, diesem eine gol
dene Uhr als Andenken 
zu überreichen. Der glück
liche Empfänger des wert
vollen Geschenkes war der 
damalige Schüler Wilhelm 

Krause aus Rappolts- 
weiler. Die städtische Be
hörde hatte damit erneut 
bewiesen, welches Wohl
wollen sie der hiesigen An
stalt entgegenbringt.

Die Entwickelung schritt 
dann stetig fort, bis sie

Direktor Professor Peters

Ausbruch des Weltkrieges 
jäh unterbrochen wurde. 
Die meisten der damaligen 
Schüler zogen mit Be
geisterung ins Feld. Von 
dem Lehrkörper, der da
mals 18 Herren umfaßte, 
eilten bei Ausbruch des 
Krieges sofort 8 Herren zu 
den Waffen. Groß ist die 
Zahl der Opfer, die die 
Schule bringen mußte: 
Vom Lehrkörper starken 
3, von den Schülern 24 
den Tod fürs Vaterland.

Zum Andenken an die 
Gefallenen soll bei der 
50Iahrfeiereine besondere 
Ehrung stattfinden, die 
durch Errichtung eines 
Ehrenmals, das in der

Anstalt seine Aufstellung finden soll, ihre Weihe erhalten wird.
Die Auswirkungen des Versailler Friedensvertrages machten sich auch an hiesiger 

Anstalt fühlbar. Während die Schule in der Vorkriegszeit durchschnittlich im Jahre 
von 250 bis
270 Schülern 
besuchtwurde, 
ist diese Zahl 
in der Nach
kriegszeit auf 
140—150 ge
sunken. Die 
Ursachen für 
für den Rück

gang des
Schulbesuches 
liegen ohne 
weiteres auf 
der Hand. Sie 
erklären sich 
einmal aus 
dem Verlust 
von fast ganz 
Westpreußen

Direktor Professor Knöll UNdPoseN, die Direktor Wolter

m früheren
Jahren den Nachwuchs für die hiesige Anstalt stellten; zum anderen kommt hinzu die 
gegenwärtige große wirtschaftliche Not, die sich auch auf dem Gebiete des Bauhandwerks 
stark fühlbar macht. Immerhin darf man aber hoffen, daß auch diese Krise bald über
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wunden wird, zumal die Reichsregierung ein Bauprogramm angekündigt hat, das für 
die Jahre 1927—30 weitgehende Neubauten auf dem Gebiete der Wohnungsfürsorge 
in Aussicht stellt.

So geht die Schule auch in ernster Zeit mit neuen Hoffnungen dem Fest ihres 
50 jährigen Bestehens entgegen. Auch sie hat die Aufgabe, zum Wiederaufbau unseres 
Volkes durch die Ausbildung von tüchtigen Technikern beizutragen. Nur durch die 
Lösung der Wohnungsfrage kann unserem Vaterland zunächst wieder geholfen werden, 
und so darf die Anstalt in ihrer Sonderstellung als technische Mittelschule mit dazu 
beitragen, der Not der Gegenwart nach Kräften zu begegnen. Ein schönes Ziel, wenn 
auch zugleich eine schwere Aufgabe, darf damit von der Baugewerkschule Dt. Krone im 
Rahmen des Gesamtsiedlungsproblems ausgenommen werden. Möge ihre Arbeit hin
sichtlich der Erreichung dieses Zieles nicht vergeblich sein.

Da es nun unmöglich ist, in diesem Zusammenhänge die Namen aller derer an- 
zuführen, die sich um die Entwickelung der Schule Verdienste erworben haben, so seien 
zum Schlüsse nur noch die Namen der Direktoren erwähnt, die in den verflossenen 50 Jahren

Im Hinblick auf das Fest des 50 jährigen Bestehens der Baugewerkschule Dt. Krone 
sei aber hier noch dem besonderen Wunsch Ausdruck gegeben, daß durch die Anteil
nahme weiter Kreise von Stadt und Land an dem Jubelfest der Anstalt die Schule 
neu belebt und gefestigt werde. Dann wird es der Baugewerkschule Dt. Krone um so 
leichter gelingen, ihre hohe Aufgabe zum Besten der Allgemeinheit zu erfüllen.

die hiesigen Anstalt geleitet haben:
Tischbein 1877—78 Dieckmann, Reg.-Baumeister 1901—05
Grabow 1878 Selle, Reg.-Baumeister 1905—09
Wilke, Reg.-Baumeister 1878—80 Peters, Professor 1909—13
Lämmerhirt, Baumeister 1880—85 Knöll, Professor 1913—21
Kunz 1885—98 Wolter, Reg.-Baumeister seit 1921.
Claus, Bauinspektor 1898—1901

Studienrat Dr. Ing. Kaftan.

Betrachtungen über Bodenbearbeitung.
federn Landwirt sind die Bezeichnungen Krümel- und Einzelkornstruktur geläufig, er 
W weiß, daß das Ziel seiner Bodenbearbeitung die Erlangung der Krümelstruktur sein 
muß, daß nur diese seinen Kulturpflanzen ein ideales Saatbett darbietet. Es ist deshalb 
wohl nicht uninteressant, einmal den Gründen nachzugehen, aus denen gerade diese 
Strukturform für die Pflanzen am geeignetsten ist und sodann, inwieweit der Landwirt 
durch zweckmäßige Maßnahmen zur Bildung und Erhaltung derselben beitragen kann.

Bei der Einzelkornstruktur lagert jedes einzelne Bodenteilchen, mag es sich um 
groben Sand oder feinsten Ton handeln, für sich allein, eins gleichmäßig neben dem 
andern, die Zwischenräume gleichmäßig und möglichst dicht ausfüllend; bei der Krümel
struktur dagegen haben sich eine Anzahl Bodenteilchen zu kleinen Klümpchen oder 
Krümeln vereinigt, zwischen denen einzelne Hohlräume bestehen bleiben. Kommen nun 
die Herbst- und Winterniederschläge, so wird bei der Einzelkornstruktur infolge der 
dichten Lagerung des Bodens ein großer Teil der Regenmengen nicht in diesen ein
dringen können, vielmehr oben abfließen und verloren gehen, während die Hohlräume 
bei der Krümelstruktur unendlichen Wassermengen Aufnahme gewähren, die dann durch 
die darunter liegenden Hohlgänge und Kapillaren in tiefere Bodenschichten geführt und 
dort für das Frühjahr aufgespeichert werden, von wo sie in den trockenen Frühjahrs
monaten wieder emporsteigen und den wachsenden Pflanzen zugeführt werden. Als 
erster Vorteil des Krümelbodens ist demnach die Ansammlung und die haushälterische 
Verwaltung des Wasservorrates anzusehen.
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Ein anderer großer Vorzug der Krümelstruktur liegt in der Möglichkeit der besseren 
Bodendurchlüftung. Der reichliche Zutritt von Luft ist aber unumgänglich notwendig 
für die Zersetzung der Pflanzenrückstände, für die Verwitterung der mineralischen Boden
bestandteile und für die Tätigkeit der Milliarden von Bodenbakterien, die für Umsetzung der 
Pflanzen-
Nährstoffe 

und deren
Ueber- 

führung in 
für d e 

Wurzeln 
leicht auf- 
nehmbare 
Formen
Sorge 

tragen.Doch 
weiter! So

bald das 
Wachstum 

unserer 
Pflanzen be

ginnt, 
schieben 

diese ihre 
Wurzeln

nach allen 
Richtungen, 
namentlich 

nach unten 
in den 
Boden.

Hierzu, so 
wie bei dem 

bald ein
setzenden
Dicken

wachstum, 
müssen sie, 
um sich Platz 
zu schaffen, 
die ihnen im

Wege 
liegenden
Boden- 

partikelchen 
fortdrücken.

Steinkistengrab bei Dt. Krone.
(Zum Artikel „Denkmäler der Vorzeit im Dt. Kroner Lande")

Liegen nun wie bei der Einzelkornstruktur die Bodenpartikel eng aneinander, so ist ein

drängen 
wird über
haupt nur 
bis zu einem 
gewissen, je 

nach der 
Bodenart 

mehr oder 
weniger be

grenzten 
Grade statt- 
finden,sodaß 
die Wurzeln 
sich nicht ge
hörig ent

wickeln 
können oder 

gar ab
geschnürt 

werden, wie 
es auf

Dasselbe Grab, geöffnet.

Abdrängen nur unter Aufbietung großer Mengen Energie seitens der Wurzeln möglich, 
die den Pflanzen natürlich für ihr oberirdisches Wachstum verloren geht, ja, dieses Ab- 

schweren 
Böden bei 
Trockenheit 
ja oft genug, 

z. B. bei 
Rüben, be

obachtet 
werden 

kann. Was 
aber eine 

mangelhafte 
Ausbildung 
des Wurzel
systems für 

die Ent
wicklung der 
Pflanze zu 

bedeuten 
hat, bedarf 

keiner 
weiteren

Auseinandersetzung. Bei der Krümelstruktur bieten schon die Hohlräume zwischen den 
kleinen Klümpchen den Wurzeln Platz genug, und wo d ese auf solch ein Klümpchen 
stoßen, ist es für sie ein leichtes, es auseinander zu drängen, da hier für das Aus
weichen der einzelnen Bodenteilchen reichlich Platz vorhanden ist. Die Pflanzen werden 
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also nur eines minimalen Kraftaufwandes benötigen, um Platz für ihr Wurzelsystem zu 
schaffen; dieses wird sich fast ungehindert kräftig entwickeln und demnach imstande sein, 
den oberirdischen Teilen der Pflanze reichlich Nahrung aus dem Boden zufließen zu lassen. 
Hier berühren wir schon eine zweite Forderung, die man an einen für die Saat wohl 
vorbereiteten Boden stellen muß. Wenn nämlich die Pflanzenwurzel Nährstoffe aus 
dem Boden aufnehmen soll, muß sie auch mit diesem und den Nährstofflösungen des 
Bodens innig in Berührung kommen, und darf nicht ohne Halt herumpendeln, d. h. 
also, wir müssen aus den besprochenen Gründen zwar feine Hohlräume imBoden schaffen, aber 
wir müssen uns vor größeren Hohlräumen im Boden während der Wachstumperiode 
hüten, in denen den Wurzeln die Möglichkeit der innigen Berührung mit Boden und 
Bodenlösung genommen ist, und namentlich müssen die Hohlräume mit zunehmender 
Tiefe immer kleiner werden — oben gröbere Krümel und größere Hohlräume, in der 
Tiefe kleinste Krümel mit feinsten Zwischenräumen. Von diesem Gesichtspunkt aus wird 
auch jedem der große Vorteil der Herbstfurche gegenüber dem Pflügen im Frühjahr 
einleuchten. Durch das Pflügen werden Schollen aufgeworfen, es entstehen zunächst 
große Hohlräume. Im Laufe des Herbstes und Winters sorgen Bakterien — die so
genannte Gare — und Frost für Zerfall der groben Schollen; es bilden sich die Krümel, 
welche die großen Hohlräume ausfüllen, und langsam setzt sich der Boden vermöge seiner 
eigenen Schwere, wobei er in den tieferen Schichten naturgemäß enger zusammenlagert 
als an der Oberfläche; wir haben damit den Idealzustand erreicht. Im Frühjahr ist 
zum Zerfallen und Sichsetzen keine Zeit mehr, deshalb muß jeder Landwirt darnach 
streben, seine Aecker, vielleicht mit Ausnahme der Kartoffelschläge, da die Kartoffeln auch 
im frisch gelockerten Boden gut gedeihen, noch im Herbst unter den Pflug zu nehmen. 
Im Frühjahr bleibt ihm dann nur die Kleinarbeit; er braucht nur durch Schleifen, 
Walzen und Eggen für ein gut geebnetes, an der äußersten Oberfläche lockeres Saatbeet 
zu sorgen, bei dem die lockere Schicht jedoch nicht tiefer als 5—6 om sein sollte.

Die bisherigen Betrachtungen geben uns eigentlich schon die Antwort auf die 
Frage, ob Tief- oder Flachkultur. Viel ist darüber gestritten worden. Pflügt man flach, 
so werden die tieferen Bodenschichten nicht gelockert, den Wurzeln wird das Eindringen 
auf's äußerste erschwert, der Luft wird der Zutritt verwehrt; beim tiefen Pflügen 
wiederum werden die Pflanzenrückstände, werden Stall- oder Gründünger leicht zu tief 
in den Boden gebracht, sodaß sie unter Umständen der Vertorfung statt Verwesung an
heimfallen, auf jeden Fall sich bedeutend langsamer zersetzen. Dazu wird der bakterien- 
reiche tätige Mutterboden nach unten- gebracht, toter Boden dafür an die Oberfläche. 
In der Tat hat aus diesem Grunde die Tiefkultur, so begeistert sie zuerst ausgenommen 
wurde, manchem schwere Nackenschläge versetzt, und erst mit dem Erkennen ihrer Miß
stände hat man diese zu vermeiden verlernt, so daß heute wohl kein Zweifel über ihre 
Zweckmäßigkeit, ja Notwendigkeit besteht. Dem tiefen Pflügen muß unter allen Um
ständen erst ein flaches Schälen der Stoppeln vorangehen, damit diese zunächst der 
Zersetzung anheimfallen. Diese flache lockere Schicht fängt d nn zunächst die Nieder
schlagsmengen auf, welche die tieferen Schichten erreichen und so die Arbeit des Tief
pflügens, namentlich auf schweren Böden, wesentlich erleichtern, häufig sogar erst möglich 
machen. Das Hochbringen von etwas totem Boden hat beim Pflügen im Herbst und 
Bestellung im Frühjahr nicht allzuviel zu bedeuten, da bis dahin die Mikrobenflora auch 
diesen toten Boden belebt und ihre segensreiche Tätigkeit in ihm entfaltet hat.

Die Uebelstände des Tiefpflügens mit gewöhnlichem Pfluge vermeidet von vorn
herein ein Pflug mit Untergrundlockerer, bei dem die oberirdischen Schare den Boden 
auf 12—15 om umwerfen, während ein Untergrundlockerer die darunterliegende Schicht 
bis auf 25—30 oin gründlich durcharbeitet, ohne sie jedoch an die Oberfläche 
zu bringen.

Bei dieser Art der Tiefkultur behalten wir den tätigen, an Humus- und Pflanzen- 
nährstoffen reichsten Boden stets oben, während die Lockerung des Untergrundes das 
Eindringen von Luft und Wasser und damit die Ausschließung der mineralischen Nähr
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stoffe bewirkt sowie den Boden zum Festhalten der Winterniederschläge für die kommende 
Vegetationsperiode befähigt.

Einen großen Vorteil vor dem einfachen Pflug bietet ein solcher mit Untergrund- 
lockerer besonders auch beim Pflügen der Felder zu Hackfrüchten, die in Stallmist an
gebaut werden sollen. Bringt man diesen zu tief unter, so tritt leicht unvollständige 
Zersetzung oder Vertorfung ein, andererseits verlangt gerade die Rübe eine ausgiebige 
Tiefenbearbeitung des Bodens. Da heißt es dann entweder die goldene Mittelstraße 
wählen oder erst einmal den Stalldung so zeitig wie möglich flach unterzubringen und 
dann nach dessen notdürftiger Zersetzung nochmals im Winter den Tiefpflug gehen lassen 
— wenn die Witterung es zuläßt. Der Untergrundlockerer gestattet dagegen tiefe 
Lockerung bei flachem Einbringen des Düngers.

Während die Tiefkultur im Herbst zur Frühjahrsbestellung unter allen Umständen 
angebracht ist, ist es zweifelhaft, ob w.r vor der Herbstbestellung den Boden noch der
artig intensiv bearbeiten sollen. Sobald durch die Vorfrucht wie Leguminosen oder 
Hackfrucht schon eine ausgiebige Lockerung des Bodens erzielt ist, sollte man besser von 
jedem tiefen Pflügen absehen, da sich in der kurzen Zeit bis zur Bestellung der Boden 
kaum mehr setzen kann. Es würden also die gleichen Nackteile eintreten wie beim Früh
jahrspflügen zur Sommerung. Wenn Winterung auf Halmfrucht folgt, ist die Pflug
arbeit je nach Bodenart wenigstens 2—4 Wochen vorher vorzunehmen, um dem Boden 
Zeit zu geben, sich gleichmäßig zu setzen. Gut wirkt hier ein Untergrundpacker, der für 
feste Lagerung der tieferen Schichten sorgt, sodaß wir mit ihm schon eher das Feld 
noch kurz vor der Aussaat pflügen können.

Die Maßnahmen der Bodenbearbeitung kurz vor und bei der Bestellung be
schränken sich im wesentlichen aus Ebenen der Felder durch Schleifen, Walzen und 
Eggen, unter Umständen Anwalzen der gedrillten Saat, dann aber auch Wiederauflockern 
der obersten Bodenschicht durch einen leichten Eggenstrich. Der Zweck des Wieder- 
auflockerers ist hauptsächlich der schon mehrfach erwähnte. Die im festgedrückten Boden 
entstandenen Kapillaren, durch die das Bodenwasser an die Oberfläche steigen würde, 
sollen unterbrochen und auf diese Weise einer Wasserverschwendung durch zu starke Ver
dunstung vorgebeugt werden. Wenn bei lockerer Lagerung auch die oberste Schicht 
selbst bedeutend stärker austrocknet, so wird doch stets genügend Wasser bis unmittelbar 
unter diese Schicht aufsteigen, um der keimenden Saat die nötigen Mengen zur Ver
fügung zu stellen. Eine entschieden sehr empfehlenswerte Einrichtung sind die Druck
rollen, die, dicht hinter den Saattrichtern der Drillmaschinen angebracht, den Boden nur 
in den Drillreihen selbst andrücken, während er zwischen den Reihen locker bleibt. Das 
bedeutet ein festes Saatbett mit reichlich aufsteigender Feuchtigkeit, zwischen den Drill
reihen aber lockeren Boden, in dem der Wasserverbrauch auf ein Minimum beschränkt 
ist. Die Druckrollen sind deshalb jedem Landwirt zu empfehlen, der nicht gerade ganz 
leichten Boden besitzt. Auf lehmhaltigen Böden ist bei Feuchtigkeit Vorsicht geboten, 
da die Druckrollen den Boden dann leicht verschmieren und dadurch die Keimung der 
Saat erschweren. Nach Regenfällen wird es sich unter derartigen Verhältnissen empfehlen, 
die Rollen lieber abzunehmen und erst nach oem Abtrocknen des Feldes wieder anzubringen.

Auch für die Bearbeitung des Bodens während der Begetationszeit sind wieder 
dieselben Gesichtspunkte maßgebend wie bei der Vorbereitung: Auflockerung der Ober
fläche zur Hintanhaltung zu starker Wasserverdunstung einerseits und besserer Durch
lüftung andererseits. Der bekannte Ausspruch Märkers „eine Hacke kommt in ihrer 
Wirkung 1 Ztr. Chilesalpeter gleich" ist nicht von der Hand zu weisen. Sorgen wir 
doch durch das Hacken für bessere Durchlüftung des Ackers und regen dadurch die 
Mikroorganismen des Bodens zu erhöhter Tätigkeit an, durch welche in erster Linie die 
Stickstoffvorräte des Ackers in Salpeter übergeführt werden. Der Notwendigkeit, durch 
Hacken und Häufeln den Kulturgewächsen günstige Bedingungen für ihr Wurzelsystem 
zu schaffen, hat man von jeher schon bei Kartoffeln und Rüben Rechnung getragen. 
Daß man hierin speziell bei den auf Dickenwachstum angewiesenen Rüben nie genug 

60



tun kann, haben zahlreiche Versuche erwiesen, bei denen jede neue Hacke immer noch 
weitere neue Ertragssteigerungen brächte. Nie sollte man sich die Mühe verdrießen 
lassen, namentlich den Rübenboden immer und immer wieder von neuem aufzulockern; 
nach jedem Regen, der den Boden platt geschlagen hat, sollte so bald wie möglich eine 
erneute Hackarbeit beginnen. Ich glaube, keine andere Maßnahme zur Erhöhung der 
Ernteerträge ist des Erfolges so sicher wie gerade das Hacken der Rüben.

In jüngerer Zeit hat man sich endlich allgemein auch immer mehr und mehr von dem 
Vorteil des Hackens auch der andern Kulturpflanzen überzeugt und ist allmählich auch 
zum Hacken des Getreides übergegangen. Am stiefmütterlichsten wird in dieser Be
ziehung bisher der Roggen behandelt; man drillt ihn möglichst eng, gibt ihm vielleicht 
noch eine kleine Ehilekopfdüngung und läßt ihn dann wachsen. Und doch ist der Roggen 
eine ebenso stickstoffbedürftige Pflanze als z. B. der Weizen, er würde also für Stickstoff
nahrung, die man ihm aus den Bodenkapitalien durch Hacken leichter zugänglich macht, 
entschieden durch bedeutende Mehrerträge dankend quittieren. Der durch das etwas 
weitere Drillen bedingte Ausfall an Pflanzen wird durch stärkere Bestockung der andern 
reichlich ausgeglichen werden.

Schließlich noch einige Worte über die Behandlung des Bodens nach der Halm
fruchternte. Sobald das Getreide das Feld verlassen hat, steigert sich die Wasserabgabe 
aus dem unbeschatteten Boden ganz außerordentlich, zumal sich dieser während der 
Vegetationszeit stark gesetzt hat, so daß die Bodenkapillaren ununterbrochen bis an die 
Oberfläche reichen.

Hier heißt es nun durch möglichst rasches Schälen der Stoppel oder durch Grubbern 
erst einmal eine lockere Oberfläche herzustellen, um einmal die Verdunstung einzuschränken, 
sodann den kommenden Niederschlägen die Möglichkeit zum Eindringen in die tieferen 
Bodenschichten zu geben. Welchen Wert diese Maßnahme für die später folgende Tiefen- 
bearbeitung hat, haben wir bereits bei Beginn unserer Betrachtungen gesehen.

Professor Dr. Densch Landsberg a. W.

Die Bedeutung der Landwirtschaftlichen Schule 
für den Kreis Deutsch Krone.

^er Zweck der Landwirtschaftlichen Schule und ihrer Nebeneinrichtungen ist die Förderung 
der Landwirtschaft und im Zusammenhang damit die Förderung der breiteren 

Volkswirtschaft.
Die Schule beschränkt sich nicht nur darauf, mit ihren Schülern den Lehrplan der 

Landwirtschaftlichen Schule (früher Winterschule) durchzuführen; ihr sind ferner an
geschloffen: eine Landwirtschaftliche Haushaltungsschule, ein Landwirtschaftliches Be
ratungsamt, die Landwirtschaftliche Heeresfachschule. Zum Aufgabenkreis der Land
wirtschaftlichen Schule gehört weiter die Geschäftsführung der Vereinigten Rindvieh
kontrollvereine im Kreise Dt. Krone, des Fischereivereins Grenzmark E. V., des land
wirtschaftlichen Ortsvereins Dt. Krone.

Die Hauptaufgabe der Landwirtschaftlichen Schule ist es, jungen Landwirten und 
Landwirtinnen die zur späteren Führung eines landwirtschaftlichen Betriebes bezw. 
landwirtschaftlichen Haushaltes notwendigen Kenntnisse zu vermitteln. Bei der Gesamt- 
ausbildung des Landwirts und der ländlichen Hausfrau ist eine praktische und theoretische 
Seite zu unterscheiden.

Die praktische Ausbildung fördert die Landwirtschaftliche Schule dadurch, daß sie 
ihre ehemaligen Besucher veranlaßt, in fremden Wirtschaften bezw. Haushaltungen zu 
arbeiten, um andere Einrichtungen und Verhältnisse kennen zu lernen. Die Landwirt
schaftliche Schule bemüht sich zu diesem Zwecke, passende Stellen nachzuweisen.
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Das ursprüngliche Tätigkeitsfeld der Landwirtschaftlichen Schule ist die wissen
schaftliche Fachbildung des männlichen Nachwuchses. Auch die beste praktische Aus
bildung allein genügt nicht, um später einen kleinen oder großen landwirtschaftlichen 
Betrieb erfolgreich zu leiten. Die landwirtschaftliche Wissenschaft soll den Effekt der 
praktischen Arbeit vergrößern. An Stelle übertriebenen Mißtrauens gegen jede Neuerung 
soll die Urteilsfähigkeit auf Grund eingehender Sachkenntnis treten.

Im landwirtschaftlichen Betriebe, besonders im Klein- und Mittelbetriebe spielt die 
Hausfrau für den Erfolg der Wirtschaft eine maßgebendeRolle. Neben der direkten Beteiligung 
an der Wirtschaft durch Beköstigung der Arbeitskräfte, Viehaufzucht, Hofaufsicht, Kaffen- 
und Bücherführung beeinflußt sie den Mann auch auf sämtlichen anderen Gebieten des
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dung zur Landfrau ist daher ebenso notwendig wie die Ausbildung des männlichen Nach
wuchses zum Landwirt. Die im Oktober 1926 ihre Arbeit beginnende Mädchenparallelklasse 
der Landwirtschaftlichen Schule (Haushaltungsschule) soll jungen Mädchen aus der Land
wirtschaft praktische und theoretische Kenntnisse der landwirtschaftlichen Haushaltung 
vermitteln.

Landwirtschaftliche Schule und Haushaltungsschule sollen aber neben der Aus
bildung des Nachwuchses auch den Boden vorbereiten für die sofortige Beeinflussung 
der Landwirtschaft durch die Wirtschaftsberatung. Ehemalige Schüler und Schülerinnen 
werden Verbesserungen stets zugänglicher sein und werden auch schon vor ihrer Selbst- 
ständigkeit in der elterlichen Wirtschaft in dieser Richtung wirken. Das Beratungsamt 
will durch gelegentliche Besuche der eigenen oder elterlichen Wirtschaft ehemaliger 
Schüler auf diesem oder jenem Gebiete Anregungen zu Verbesserungen geben. Eine 
laufende Beratung übt das Beratungsamt aus bei den ihm angeschlossenen Beispiels
wirtschaften. Durch Düngungs-, Sorten- und Bodenbearbeitungsversuche bringt es ent
sprechende Kenntnisse direkt an die praktische Landwirtschaft heran. Durch Vortrags
tätigkeit in den landwirtschaftlichen Vereinen, durch Einrichtung von Flurfahrten, durch 
Organisation von Vereinen, besonders von Zuchtviehhaltungsvereinen will das Amt auf 
allen landwirtschaftlichen Gebieten fördernd wirken.

Die angegliederte Landwirtschaftliche Heeresfachschule gibt ihren Schülern durch 
praktischen und theoretischen Unterricht die Möglichkeit, bei ihrem Ausscheiden aus dem 
Heeresdienste eine landwirtschaftliche Tätigkeit auszuüben.
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Für wesentliche Teile der Landwirtschaft des Kreises Dt. Krone bildet so die Land
wirtschaftliche Schule den Mittelpunkt.

Die Landwirtschaftliche Schule erstrebt durch ihre verschiedenen Einrichtungen letzten 
Endes Erhöhung des Reinertrages der landwirtschaftlichen Betriebe. Mit vermehrter 
körperlicher Arbeit allein ist in der modernen Landwirtschaft ein Höchstertrag nicht mehr 
zu erzielen. Die wissenschaftliche Aufklärung der zukünftigen Landwirte und Land
wirtinnen ist Voraussetzung für die höhere Nutzwirkung der praktischen Arbeit. Die 
Wirtschaft des Kreises Dt. Krone ist fast ausschließlich landwirtschaftlich oder aber mehr 
oder weniger von der Landwirtschaft abhängig. Die meist armen Böden des Kreises 
machen eine erfolgreiche Bewirtschaftung besonders schwierig. Diese Erschwerung der
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Die angestrebte Reinertragssteigerung geht, innerhalb der Rentabilitätsgrenze, mit 
der Produktionssteigerung Hand in Hand. Reinertrags- wie Rohertragssteigerung gehen 
über das engere landwirtschaftliche Interesse hinaus. Die Steigerung des landwirtschaft
lichen Rohertrages bedeutet also für die nähere und weitere Umgebung bessere Versorgung 
des Marktes und damit Herabsetzung der Preise. Auch wirkt sich die Erhöhung der 
Reinerträge der landwirtschaftlichen Betriebe für Handel und Industrie besonders in der 
nächsten Umgebung noch in der Weise aus, daß die Landwirtschaft kaufkräftiger und 
kaufwilliger wird und den Städten des Kreises Geldmittel zuführt.

Der vom Kreise Dt. Krone errichtete Neubau der Landwirtschaftlichen Schule schafft 
auch äußerlich den Mittelpunkt für ein weiteres Wirken im Interesse des Kreises.

Für den Unterricht stehen drei große Helle Lehrräume mit neuzeitlicher Ausstattung 
zur Verfügung. Die umfangreiche und in übersichtlicher Weise untergebrachte Lehrmittel
sammlung umfaßt alle Gebiete der landwirtschaftlichen Wissenschaft. In einem behaglich 
eingerichteten Lesezimmer stehen für die Schüler Tages- und Fachzeitungen und Nach
schlagewerke zur Verfügung.

Die Haushaltungsschule verfügt über eine Lehrküche und Nebenräume mit 
modernster Einrichtung.

Auch für die wohnliche Unterbringung von einem Teil der Schüler und Schülerinnen 
ist in getrennten Wohnhäusern bestens gesorgt.
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Der Kreis Dt. Krone schaffte in großzügiger Weise eine schöne und würdige 
Unterkunft für die Landwirtschaftliche Schule und ihre Nebeneinrichtungen. An den 
Landwirten des Kreises Dt. Krone liegt es, davon weitgehend Gebrauch zu machen.

Direktor Dipl. Landwirt F. Prasse.

Das Meliorationswesen im Kreise Deutsch Krone.
^Ue ältesten Meliorationsanlagen im Kreise Dt. Krone hatten die Ent- und Bewässerung 

von Wiesen zum Ziele. Sie wurden, wie z. B. die von Klitzing'schen Wiesen an 
der Döberitz und der kleinen Pilow, nur als sogen. Einzelmeliorationen, d. h. auf Einzel
besitz ausgeführt. Ein genossenschaftlicher Zusammenschluß größerer Flächen verschiedener 
Besitzer war unbekannt. Erst nach Erlaß des Gesetzes über die Bildung von Wasser
genossenschaften vom 1. April 1879 wurden Meliorationen auf genossenschaftlichem Wege 
durchgeführt. Die erste im Jahre 1879 gegründete Genossenschaft bezweckte die Ent
wässerung des Zippnow-Hasenfierer Bruches. Obwohl sie aus völlig versumpftem Oed- 
land ertragreiche Wiesen und Weiden schuf, blieb die erwartete Anregung zur Bildung 
neuer Genossenschaften im Kreise Dt. Krone aus. Das Interesse für derartige Unter
nehmungen war so gering, daß bis zum Jahre 1900 nur 3 Meliorationsgenossenschaften 
gegründet worden waren. Erst von diesem Jahre an ist eine verstärkte Meliorations- 
tätigkeit zu beobachten. Einen rascheren Aufschwung nahm das Meliorationswesen nach 
Einrichtung einer Kreiswiesenbaumeisterstelle im Jahre 1909. Bis zum Beginn des 
Krieges bestanden im Kreise bereits 23 Genossenschaften mit einer Flächengröße von 
rund 6800 üa.

Ihre Zahl ist inzwischen auf 38 gestiegen; für 20 weitere Meliorationen sind die 
Vorarbeiten im Gange oder angeregt. Die bis jetzt durch Ent- oder Bewässerung 
meliorierten meliora-
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schenkweise Beihilfen — in Fällen besonderer Bedürftigkeit bis zu 50"/y der Bau
kosten — gewährt.

Bei den im Kreise Dt. Krone herrschenden ungünstigen Vorflutverhältnissen lassen 
sich größere Gebiete nur auf dem Wege des genossenschaftlichen Zusammenschlusses gut 
und billig entwässern. Ein besonderer Vorteil der genossenschaftlichen Meliorationen ist
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aber die Sicherstellung der Unterhaltung der gemeinsamen Anlagen. Sehr häufig gehen 
Einzelmeliorationen im Laufe der Zeit zugrunde, weil der Wechsel des Besitzers oft auch 
eine Vernachlässigung der Meliorationsanlagen zur Folge hat.

Ein Verfall der genossenschaftlichen Anlagen ist dagegen ausgeschlossen, denn so
wohl durch das preußische Wassergesetz vom 7. April 1913 als auch durch die für jede 
Genossenschaft besonders zu erlassenden Satzungen sind genaue Vorschriften über die 
ordnungsmäßige Unterhaltung der gemeinsamen Anlagen gegeben.

Auch unterstehen die Meliorationsgenossenschaften der Aufsicht des Staates, die in 
erster Instanz durch den Landrat ausgeübt wird. Die Kontrolle über die ordnungs
mäßige Unterhaltung der genossenschaftlichen Anlagen und über eine geordnete Geld
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und rasche Ausführung der Arbeiten auf allen beteiligten Flächen sichergestellt und eine 
baldige und gute Ernte allen Beteiligten gewährleistet. Auch derartige gemeinsam durch
geführte Folgeeinrichtungen werden durch Beihilfen aus staatlichen und provinziellen 
Meliorationsfonds unterstützt.

Recht häufig begegnet man noch der Ansicht, daß die Regelung der Wasserverhältnisse 
nicht die Bedeutung habe, wie eine intensive Anwendung von Düngemitteln.

Eine solche Ansicht kann nicht scharf genug bekämpft werden, denn die Anwendung 
von künstlichen oder natürlichen Düngemitteln auf Flächen mit ungeregelten Wasser
verhältnissen ist eine nutzlose Geldausgabe. Nur auf Böden mit geregeltem Wasserstande 
ist eine richtige Ausnutzung des Düngers, eine rege Tätigkeit der Bodenbakterien, eine 
günstige Einwirkung der Luft, eine ordnungsmäßige und rechtzeitige Bestellung und eine 
sichere und gute Ernte möglich. Trotz der Notlage der Landwirtschaft kann deshalb die 
Durchführung genossenschaftlicher Landesmeliorationen nicht warm genug empfohlen 
werden. Sie sind zweifellos ein wesentlicher Faktor bei dem Wiederaufbau des Staates 
und der Förderung der Volkswohlfahrt. Kreisbaumeister Jung.

6r§ticke äes Bornes glimmenäe 6Iut, solange äu es noch vermagst. Loäert sie ru Hellen 
flammen auf, so gefähräet sie äein eigenes öaus am meisten.

7eäes wenschenauge ist schön, aus äem ein guter Seist schaut. Ludwig Blümcke.
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Auf Wanderfahrt durch die nördl. Grenzmark Posen-Wpr.
Bilder und Ausschnitte aus Eindrücken und Erlebnissen.

^Wag lauern und trauern, wer will, hinter Mauern, ich fahr' in die Welt!" Mit dieser 
Sinneinstellung rüstete sich die Iastrower Heimatwanderschar (11 Jungen, 8 Mädchen 

und 2 Begleiter) vor dem Pfingstfest, um in 10tägiger Wanderfahrt den nördlichen Teil 
unserer Heimatprovinz selbstschauend und erlebend zu durchwandern. — Am 3. Pfingst- 
feiertag früh um 6 harren wir auf dem Stadtbahnhof Jastrow des Zügeles, das uns 
der Heimat entführen soll. Die Sonne ist noch verschleiert, der Himmel zeigt ein recht
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mächlich nach Flatow; hier nimmt uns bald der Konitzer Zug (dessen polnische Schild
aufschrift ich nicht zu lesen vermochte!) mit nach Buschdorf, von wo aus wir unsere
Wanderung beginnen wollten.

Im großen Marsch, der allerhand Anforderungen an uns stellt, denen wir aber 
voll gewachsen sind, erreichen wir über Königsdorf, Pottlitz, Linde das erste Tagesziel: 
Pr. Friedland. Von lieblichem Reiz, interessanter Eigenart und spannendem Wechsel ist 
die durchwanderte Landschaft (Glumiagrund, Lugital, Lugibruch, Dobrinkatal). Der 
Himmel hat uns das schützende Dach rechtzeitig erreichen lassen, sodaß Gewitter und 
Regen uns nichts anhaben konnten, und da es am nächsten Morgen „von oben trocken" 
ist, wird ,rüh aufgebrochen; denn unser heutiges Ziel ist zunächst Firchau. Aeußerst 
fruchtbare Felder durchschneidet der Weg; Grunau und Buchholz sind Ruhestationen. 
Am frühen Nachmittag sind wir am Ziel.

Firchau — Landesgrenze! Hinter dem östlichen Horizont sehen wir die Türme 
von Konitz. Stille sind wir geworden; die Herzen sind gedämpft. Bald stehen wir am 
Grenzschlagbaum. Der polnische Posten entfernt sich, als er sieht, daß wir am deutschen 
Grenzstein verweilen wollen; warum wohl? Nun halten wir unsere vaterländische Be- 
sinnungsstunde angesichts des nahe herübergrüßenden Turms von Iakobsdorf. Still 
geht es dann das Grenzfließ zum waldgebetteten See; der allmählich immer stärker 
rieselnde Regen stört uns nicht; es ist uns in dieser Stimmung gleichgültig. Bevor 
wir abgehen, ein verständnisvolles Aug'-in-Auge-sehen, im Herzen ein heiliges Gelübde: 
Treu der Heimat und dem Vaterland zu sein, damit einst (und mag es noch so lange 
dauern!) das verlorene Land wieder deutsch sein wird.
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Im schönen Schlochau und seiner feinen Jugendherberge halten wir bei herzlicher 
Gastfreundschaft einen halben Tag Ruhe. Was gab es nicht alles zu sehen! Sport
platz, Buchwald, die prächtigen Seen, die Burgruine und so sehr viel Schönes noch! 
Ebenso ward uns in Hammerstein durch recht deutsche Gastfreundschaft ein Freuden- 
Wandertag bereitet. Auf unserer Fahrt lernen wir dann Neustettin näher kennen; 
seinen schönen Streitzig-See befahren wir mit dem Motor von Winkel zu Winkel, von 
Bucht zu Bucht, von Ufer zu Ufer. In Tempelburg, am breit und mächtig sich dehnenden 
Dratzig-See, sind wir der „pommerschen Schweiz" schon recht nahe; ihren Besuch müssen 
wir uns aber für das nächste Jahr aufsparen.

Am Morgen des 5. Wandertages betreten wir den heimischen Boden unseres 
Dt. Kroner Kreises. In Märk. Friedland beginnt unsere Wanderung durch den Westteil 

unseres äußerst sinn-
Kreises. 

Früh hat 
uns die 

Bahn von 
Tempelburg 
über Falken
burg hierher 

gebracht, 
leider 

können wir 
das Städt

chen nur 
durch

wandern. 
An seinem

Krieger
denkmal, 

schlicht aber

voll aus be- 
hauenen 

Feldsteinen 
gefügt, die 
Ehrentafeln 
liebevoll ge
schmückt,das 
Ganze der

Anlage 
würdig ge
hegt und ge
pflegt,halten 

wir eine 
kurze stille 

Rast. Dann 
ging's bei

Hellem,
lustigen

Klang durch's Städtchen. Da draußen nochmals kurze Rast: Fertigmachen zum weiten
Tagesmarsch, heißt es. Jacke runter, Kragen ab, Hemd geöffnet, Stab in die Hand! 
So ist der richtige Wanderer fertig! Nun geht's los, „Ich trag' in meinem Ranzen 
guter Stiefel zwei ..." Ueber Henkendorf, Brunk, Marzdorf, Lubsdorf wollen wir 
nach Tütz. Bis Henkendorf zieht unsere Straße durch Nadelwald; im flotten Tempo 
geht's vorwärts; wir sind heut eben fahrende Schüler." Breit zieht sich die wohl
gepflegte Chaussee Hügelauf und -ab, von prächtigen Bäumen begrenzt; kilometerweit ist 
sie eine wunderschöne Kastanienallee, die uns mit ihren angesteckten Blütenkerzen erfreut. 
Nur kurze Rast können wir uns unterwegs gönnen; freundlich wird uns von den Be
sitzern, deren wohlgepflegte und saubere Gehöfte uns erfreuen, erfrischende Buttermilch 
gereicht. O, wie schmeckte das; wie haben wir geschleckt! Näher kommen wir dem Ziel 
ohne allzu große Beschwerden; denn die Luft geht kühl und ziehend. Vor festgesetzter 
Zeit erreichen wir Tütz. Nach kurzer Ruhepause wird der erste Rundgang durch die 
Stadt unternommen; es interessiert uns vor allem das „schöne Tütz." Da liegt es im 
Grünen und von Tütz-, Tafel- und Lüptow-See lieblich eingerahmt, neben Schlochau 
das zweite „grenzmärkische Interlaken". Verlockend schien uns der geplante Spazier- 
gang nach dem Abendbrot zu werden, unsere Erwartungen wurden noch übertroffen. 
Klar lag der Spiegel des Sees da, nur zuweilen von leichten Wellen gekräuselt. An 
seinem Ufer dichter Laubwaldbestand, durch den eine wohlgepflegte Promenade auf und 
ab führt. Eine wundervolle Ruhe beherrschte das Ganze, in die der Gesang einer 
außerordentlich zahlreichen Vogelwelt sphärisches Abendkonzert von Zeit zu Zeit einlegte. 
Vom Schießstand wurde uns ein höchst reizvoller Blick auf den See und das Städtchen 
im Abendlicht gewährt. Als dann die Nacht die Erde erst leis' küßte, da empfanden 
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wir so ganz: „Ueber allen Gipfeln ist Ruh . . ." Am nächsten Morgen sehen wir die 
Stadt näher, besonders das Schloß und die Kirchen, wandern dann Schloß- und Lüptow- 
See entlang, nicht wissend, wem wir mehr den Vorzug geben sollen: der sehr reichen 
Vogel- und Pflanzenwelt oder der lieblichen Landschaft.

Am Mittag ziehen wir weiter. Sonntag ist es; der Himmel zeigt ein beständiges 
Gesicht, selbst die Sonne strahlt warm. So pendeln wir langsam, halten am Pinnow- 
See 2 Stunden Sonntags-Mittagsruh, trödeln singend, lachend, scherzend weiter, ruhen 
noch mal, um nicht zu früh unser Ziel zu erreichen, und sind dann doch noch eine 
Stunde zu früh in Schloppe, wo wir den Sonntag-Nachmittag und Abend verleben 
wollen. Und wie fein haben Freunde für uns gesorgt: Wir kommen alle, alle in 
Bürgerquartiere, können im Bett schlafen! Schnell sind unsere Jungen und Mädel von

ihren 
Schlopper

Gast
freunden 

entführt; für 
uns Führer 
ist nun auch 
für 3 Stun
den Sonn

tagnach
mittag !

Nach dem 
Abendbrot 

geht es durch 
das Städt
chen. Es ist 
an Land

schaft weni
ger reizvoll, 
aber doch 

hoch in
teressant in 
seiner nicht 
genug zu be
wundernden 
Bau- und 
Siedlungs- 

tätigkeit. Da 
ist zum 
Bahnhof 
hin eine 

ganz neue 
Stadt ent
standen; ein 

neuer
Marktplatz 

ist im Ent
stehen,dessen

Häuser 
wieder

deutsche Laubengänge zeigen.
Am nächsten Morgen scheiden wir mit herzlichstem Dank von dem so gastfreund

lichen Städtchen, von den Gastfreunden noch ein langes Stück Weges begleitet. In 
Zützer rasten wir kurze Zeit, freuen uns des großen Zützer-Sees. Dann wandern wir 
ohne große Eile weiter, erreichen bei Wiesenthal die alte Grenze zwischen den früheren 
Provinzen Westpreußen und Posen, streben dann Hochzeit zu, um hier an der Drage 
als der Grenze unserer Heimatprovinz, gegen Brandenburg, zu rasten. Wir haben die 
längere Rast verdient. Kaum sind wir auf dem Weitermarsch, da zieht drohendes Ge
wölk von allen Seiten herauf. Nun gilt's. Der Führer voran, streben wir im schönsten 
Tempo dem Ziel „Wolgaster Krug" zu. Es glückt! In 70 Minuten haben wir den 
über eine Meile langen Weg geschafft; das rettende Dach ist erreicht, zur rechten Zeit! 
Denn kaum haben wir abgelegt, beginnt das Gewitter sich zu entladen. — Gegen Abend 
bringt uns das Postauto trocken hinein nach Woldenberg; wir sind im Brandenburgischen. 
Am nächsten Tage geht es über Lauchstädt, Freischütz, Lichtenow nach Friedeberg Nm., 
wo unsere Wanderfahrt als „Marschtour" ein Ende hat. Landschaft, Wirtschaft, Ge- 
samtcharakter der Siedlungen sind auf der „Höhe" des Fciedeberger Ländchens. Dem 
heimatlichen vollkommen ähnlich; wir fanden dort dieselbe gastliche Aufnahme, dieselbe 
herzliche Freundschaft wie in allen Orten, die wir auf unserer Wanderfahrt berührten.

Am 2. Juni geht es mit der Bahn heimwärts. In Kreuz hatten wir noch einmal 
Wander-Mittagsmahl; dann bringt uns der Zug über Schloppe, wo uns unsere Gast
freunde vom Sonntag herzlich begrüßen, nach Dt. Krone. Froh erregt, sind wir doch 
in unserer heimatlichen Kreisstadt, durcheilen wir die Straßen, sitzen längere Zeit in den
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schönen Anlagen am Bismarckdenkmal und am Kreiskriegerdenkmal, können dann am 
Stadtsee entlang ein Stück in den Buchwald wandern; leider treibt uns wieder neuer 
Regen ins Quartier. Der nächste Morgen, der letzte Tag unserer Wanderfahrt, begrüßt 
uns mit grauem Regenhimmel, und so ist auch fast unsere Stimmung. Der Wettergott 
hat es verhindert, daß wir unsere Kreisstadt so eingehend sehen konnten, wie wir es 
wollten, und wie sie es tatsächlich wert ist; wohl ist sie den meisten von uns schon be
kannt vom letzten Kreisjugendfest vor 2 Jahren, aber wir hätten sie gern uns „selbst 
erschaut." Wir müssen uns trösten, ein andermal mehr Glück und Zeit zu haben.

Mit der Bahn erreichen wir bald die Hauptstadt unserer Heimatprovinz, unser 
Schneidemühl. Nun sind wir wieder ganz frisch, ohne Gepäck durcheilen wir die mit 
starkem Geschäftsverkehr erfüllten Straßen, umwandern den Neuen Markt, gehen dann 
an die Küddowbrücke, und stehen hier lange Zeit vor dem Denkmal Friedricks des 
Großen, des Vaters unseres westpreußischen Landes. Die Zeit reicht dann noch aus, 
um die Sitze der wichtigsten Bezirks- und Provinzialbehörden kennen zu lernen. Langsam, 
ganz langsam schlendern wir zurück zum Bahnhof, lassen uns tragen von dem Strom 
des lebhaften Verkehrs. Und dann rollt der Zug dem Heimatort entgegen. Wir machen 
uns die Fahrt so kurzweilig wie möglich, unser Wanderliedertaschenbuch singen wir von 
vorn bis hinten durch; und doch späht hin und wieder dieser oder jener, ob Jastrow 
noch nicht in Sicht wäre. Endlich hält für uns der Zug; im Sprung sind wir heraus 
„Heimat, du hast uns wieder!" Nun begrüßen uns die Eltern und die Lieben alle. 
Und dann geht es in fröhlichem, jubelndem Zug hinein ins Heimatstädtchen; auf dem 
Markt wird Halt gemacht.

Der Führer hält die Schlußansprache, die den Dank der ganzen Wanderschar an 
alle die zum Ausdruck bringt, durch deren Förderung allein die Fahrt möglich geworden 
ist. Nun noch ein letztes Grüßen von Aug' zu Auge, aus Hand in Hand, und die 
Wanderfahrt ist wieder glücklich zu Ende geführt. Rektor Willi Richter Jastrow.

Naturdenkmalpflege und Heimatschutz.
Was ist ein Naturdenkmal?

seitdem der Mensch Bewohner der Erde ist, hat er stets danach getrachtet, sich die 
Natur dienstbar zu machen. Anfänglich befriedigte er seine Lebensbedürfnisse, so

weit sie seine Nahrung, Wohnung und Kleidung betrafen, aus dem reichen Haushalte 
der Natur. Dadurch ist niemals ein nennenswerter Schaden angerichtet, nie das Gleich
gewicht der sich stets verjüngenden Natur gestört worden. Es herrschte vielmehr zwischen 
den Menschen und der Natur ein paradiesischer Friede, der so recht bei unseren alten 
Vorfahren, den Germanen, dadurch zum Ausdrucke kam, daß ihnen Waldunge >, Bäume 
und Quellen als heilig galten. Diese geheiligten Stätten zu zerstören oder die sich in 
ihnen aufhaltenden Tiere zu töten, wurde als ein Verbrechen angesehen und demgemäß 
mit dem Tode bestraft.

Nach und nach wurde der Mensch bequemer und suchte sich allerlei Genüsse zu 
verschaffen. Damit stellte er auch höhere Ansprüche an das Leben und an die Natur. 
Die Worte: „Du sollst nicht in die Natur hineinwüsten, sollst nicht ausrotten, nicht zer
stören, sondern nur weise auswählen nach deinem Bedürfnis", übten auf ihn keinen 
Einfluß mehr aus. Er griff ohne Ueberlegung in das Getriebe der Natur ein und trieb 
Raubwirtschaft, denn er verstand es nicht mehr, sich in rechter Weise an der Natur zu 
erfreuen. Die Folgen konnten unmöglich ausbleiben und offenbarten sich in verwüsteten 
Wäldern und dem Mangel an Tieren und Pflanzen.

Zur Zeit des Mittelalters erkannte man den angerichteten Schaden und nahm seine Zu
flucht zu energischen Schutzvorschriften, Waldordnungen und ähnlichen Gesetzen, deren Ueber- 
tretung mit schweren Strafen geahndet wurde. Aber die fortschreitende Kultur ist seit altersher 
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eine Feindin der Natur. Es steht fest, daß alle Eingriffe des Menschen in die Natur von 
schädigendem Einflüsse sind, daß aber auch die Natur irgend eines menschlichen Ein
flusses durchaus nicht bedarf. Sie allein ist dazu berufen, ausgleichend zu wirken.

Nun ist aber in der freien Natur alles von natürlichen oder auch menschlichen 
Gefahren bedroht. Der Zahn der Zeit zernagt den weichen Sandstein ebenso wie den 
härteren Marmor und den festen Granit. Der fressende Wurm arbeitet unaufhörlich 
an der herrlichen Blütenpracht. Unsere einförmig und gleichmäßig betriebene Wald
wirtschaft begünstigte nicht allein den Ausbruch der verschiedensten Pflanzenkrankheiten, 
sondern war auch zugleich der Grund zu einer unheimlichen Vermehrung von allerhand 
forstschädlichen Insekten. Die Beseitigung des Unterholzes und das Aushauen der hohlen 
Bäume raubte
den Vögeln 

die Nist- 
gelegenheit 

und ihre Ab
nahme zog 
eine heillose 
Vermehrung 
der Kleintier- 
welt nach sich.

Sogar die 
Verfolgung 
des Raub

zeuges brächte 
unheilvolle 
Folgen mit 

sich, indem der 
Wildbestand 
von allerlei

Seuchen be
fallen wurde,

die leider oft 
geradezu ver

heerend 
wirkten. Der 
Mensch be- 
denkt nicht, 
daß unser 
Raubzeug 

eine Gesund- 
heitspolizei 

von nicht zu 
unterschätzen

der Be
deutung dar- 

stellt. Als 
starkes und 

wohl
organisiertes

Polizei
aufgebot ver
fügt es über

Bucht im Herthasee bei Dt. Krone
(Aufgen. v. E. Chmielecki)

Tages- und Nachttruppen, die auf die Gefahren zu achten haben, indem sie die schwachen 
und kranken Tiere beseitigen und dadurch den Nachwuchs kräftiger und lebensfähiger 
machen helfen. Aber auch die blöde Unvernunft, die träge Gedankenlosigkeit und die 
wuchernde Geldgier des Menschen haben bereits mitleidlos unwiderbringliche Schön- 
heitswerte der ewig schaffenden Natur zerstört. Schon durch die unaufhaltsam fort
schreitende, oft recht gefühllose Kultur ist im Laufe der Zeit manch schönes Naturbild 
verschwunden. Wie manche seltene Pflanze ist bereits ausgerottet, wie manches schöne 
Tier dem Aussterben nahe gebracht, wie manches prächtige Landschaftsbild zerstört 
worden. Kein Jahr vergeht, in dem nicht irgend eine landschaftliche Perle der In
dustrie, der Spekulation, der Gleichgültigkeit oder dem Unverstände zum Opfer fällt. 
Bald wird ein landschaftlich schöner Graben „reguliert" und dabei sein Gebüsch ver
nichtet. Natürlich verschwindet damit auch die Vogel- und die übrige Tierwelt. Mit
unter wird ein erratischer Block gefunden und um einiger Groschen willen zerkleinert. 
An anderer Stelle muß ein jungfräulicher Wald dem Kahlschlage ausgeliefert werden, 
weil es dem Besitzer an Geld mangelt. Die Vernichtung und Entstellung so augen
fälliger Naturschönheiten ist eine beständig drohende und immer mehr zunehmende Ge
fahr für unsere gesamte Heimat, weil sie ihrer schönsten Zierden beraubt wird. Eigen
artig ist, daß die Allgemeinheit, die doch ein gewisses Anrecht und das größte Interesse 
an den Schönheiten der Schöpfung haben sollte, dagegen weder Einspruch erhebt, noch 
irgend welche Schritte zur Erhaltung unternimmt. Die Gefahr liegt nahe, ich möchte 
sagen, wir stehen bereits vor diesem traurigen Wendepunkt, daß unsere liebe, teuere 
Heimat eine Stätte ödester Nüchternheit wird, wenn nicht energische Maßnahmen retten, 
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was noch zu retten ist. Ein naturforschender Schriftsteller hat diese trübe Schicksals
stunde durch

kommen 
müssen, wo 

auf der Erde 
nur noch zwei 

Arten von 
Lebewesen 

einander im
Kampfe 

gegenüber- 
stehen werden: 
der Mensch 

und die Bak
terien. Und da 
wird es sehr 

zweifelhaft 
sein, wer von 
beiden das Le
ben auf der 
Erde beschlies- 

sen wird."

folgende Gedanken zum Ausdrucke gebracht: „Es wird einmal die Zeit
Mag sich 

die Kultur 
noch so hoch 

entwickeln, 
mag sie uns 
alle möglichen 
Annehmlich
keiten, Be
quemlich

keiten des 
Lebens bieten, 

nie und 
nimmer aber 
wird sie uns 
das seelische 
Glück, den 
friedvollen 
Genuß und 
den süßen

Alte Eiche bei Dt. Krone (Aufgen. v. E. Chmielecki) HerzeNS-
frieden vermitteln, die uns der Aufenthalt in und der Verkehr mit der Natur gewährleistet 
denn überall, wo uns 
Menschen ein charakte
ristisches Stück von den 

uns umgebenden
Naturschönheiten ge
raubt wird, reißt man 
uns ein Stück Heimat- 
und Vaterlandsliebe 
aus dem Herzen. „Eine 
Verödung der Natur 
bringt eine Verödung 
der Volksseele, eine 
Schwächung der Volks
kraft. Darum muß jeder, 
der seinem Volke ein 
langes Leben wünscht, 

darauf hinarbeiten, 
daß die Landschaft in 
allen ihren großen und 
kleinen Reizen, wozu 
mcht zum geringsten 
Teil die Tierwelt, be
sonders die Vogelwelt, 
gehört, erhalten bleibt." 
(H. Löns).

Allmählich scheint 
denn auch schon die 
Menschheit zur Be Bismarckbuche

sinnung zu kommen. 
Edele Natur- und 
Menschenfreunde for
dern mit Nachdruck: 
„Gebt uns die Natur 
zurück!" Dem deutschen 
Volke ergeht es wie 
dem verlorenen Sohn, 
der zuerst eigenwillig 
sein Vaterhaus verläßt, 

dann aber reue- 
mütigen Herzens in 

dasselbe zurückkehrt.
Was Menschen

unverstand in früherer 
Zeit in der heimatlichen 
Landschaft zerstört und 
ihr an eigenartigen 
Reizen geraubt hat, 
findet man jetzt schön 
und natürlich. Daher 
sordert man die Er
haltung und Sicherung 
aller Gebilde, die der 
Landschaft ein eigen
artiges Gepräge ver
leihen. Alexander von 
Humboldt forderte be

reits im Jahre 1819 den Schutz alter, großer Bäume, die er „Naturdenkmäler" nannte. 
JndeßwurdedieseBezeichnungfastvergessen,bissievondemberühmtenForscherGeorgSchwein- 
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furth wieder aufgegriffen und bei einem im Herzen Afrikas gefundenen Felsblocke 1874 
Anwendung fand. Der Landrat des Kreises Dortmund, Freiherr von Rynsch, rief im 
Jahre 1875 eine „Kommission zur Erforschung der Kunst-, Geschichts- und Natur
denkmäler Westfalens" ins Leben, die sich vorgenommen hatte, die „Naturdenkwürdig
keiten" und „Naturseltenheiten" zu erforschen, zu beschreiben und abzubilden. Im Jahre 
1898 trat im preußischen Landtage der Abgeordnete Wetekamp sehr warm und energisch 
für den Schutz der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt ein. Trotz aller dieser viel
seitigen Bemühungen gewann die Naturdenkmalfrage keinen nährenden Boden, weil 
ihre Bedeutung nur verhältnismäßig wenige einzusehen vermochten. Erst um die Jahr
hundertwende kam die Naturdenkmalfrage durch die eifrigen Bemühungen des Professors 
H. Conwentz-Danzig in Fluß. In Wort und Schrift setzte er sich für die Durchführung 
dieses Gedankens ein und erreichte, daß das Landwirtschaftsministerium die Staatsforst- 
und Domänenverwaltungen anwies, dem Naturschutz alle Aufmerksamkeit zu schenken. 
Als weiterer hocherfreulicher Erfolg muß die Tat des Kultusministeriums bezeichnet 
werden, das am 22. Oktober 1906 die „Staatliche Stelle für Naturdenkmalpflege" ins 
Leben rief und die Leitung Professor Eonwentz übertrug.

Was versteht man eigentlich unter einem Naturdenkmal?

Gewiß weiß jeder von uns, was im gewöhnlichen Leben unter einem „Denkmal" 
zu verstehen ist. Beim Gebrauche dieses Wortes hat man zunächst und zwar mit Recht 
jene äußeren Wahrzeichen im Sinne, die zur Erinnerung an hervorragende gewaltige 
Ereignisse — das Völkerschlachtdenkmal, das Siegesdenkmal — oder an bedeutende 
Personen — Bismarck- 

Denkmal, Jahn-
Denkmal, Dreikaiser- 
Denkmal — errichtet 

worden sind. Dem
Worte „Denkmal" liegt 
aber auch noch eine 
andere Bedeutung zu 
Grunde. Man wendet 
es auch für hervor
ragende und vorbild
liche Werke der Wissen
schaft, Poesie und Ton
kunst an. In diesem 
Sinne bezeichnet man 

die „Röntgen-
Strahlen" als ein 
Denkmal deutscher

Wissenschaft, Schillers 
„Wilhelm Tell" und 
sein „Lied von der 
Glocke" als ein Denk-

mal deutscher Dicht
kunst und die Meister
werke eines Bach, Mo
zart u. a. als unver
gängliche Denkmäler 

deutscher Tonkunst.
Ebenso haben die Werke 
und Reste der noch er- 
erhaltenen früheren

Baukunst wie „Die 
Marienburg " und „ Die 
Marienkirche", „Der 
Kölner Dom" einen 
großen Wert als „Bau
denkmäler." Die Reihe 
derartiger Denkmäler 
ließe sich bis ins Un- 
endlichefortsetzen,wenn 
man noch der übrigen 

Wissensgebiete ge-
Knäk-Entennest (Aufgen. v. dächte.

E. Chnnelecki) ^lle vorhin ge
nannten Denkmäler stimmen darin überein, daß sie etwas außergewöhnlich Hervor
ragendes darstellen, was des Menschen Hand oder Geist geschaffen hat. Sie sind mit
hin etwas Künstliches. Im Gegensatze zu ihnen stehen jene Gebilde, die von der Natur 
ohne menschliches Zutun hervorgebracht worden sind. Selbstverständlich wird man nicht 
alles, was die Natur in steter Erneuerung schafft, ein „Naturdenkmal" nennen, vielmehr 
wird es sich entsprechend der Bedeutung eines künstlichen Denkmals auch beim „Natur
denkmal" um jene Naturgebilde handeln, die sich als ursprünglich eigenartige Tier-, 
Pflanzen- oder Gesteinsformen durch Seltenheit auszeichnen oder als Ueberreste vor-
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geschichtlicher Zeiten der Nachwelt erhalten geblieben sind. So ist der in Oesterreich 
noch häufige Schwarzstorch nicht für jenes Land, wohl aber für Deutschland und noch 

und der Löns-Steinmehr für den Kreis Dt. 
Krone ein Naturdenkmal, 
denn hier ist er ebenso 
wie Uhu, Fisch-, Schrei- 
und Schlangenadler ein 
recht seltener Vogel. Die 
Eichen, Buchen und 

anderen Waldbäume 
können nicht zu den 
Naturdenkmälern ge

zählt werden, weil sie 
ja fast überall und in 
jedemWaldevorkommen. 
Aber unsere „Alte Eiche" 
und unsere „Bismarck- 
Buche" gehören wegen 
ihres außergewöhnlichen 
Wuchses zu den Natur

denkmälern. Ebenso
müssen Steine von 
mächtigem Umfange und 
wuchtiger Größe, wie der

In unserem Buch
walde, imKlotzowund 
imKleinNakelerGuts- 
parke brütet alljährlich 
seit 1911 der tropisch 
gefärbte Dompfaff 
oder Gimpel. Wenn 
er auch nordischer 
Vogel ist und hier 
nur die Winterland
schaft in reizvoller 
Weise belebt, muß er, 
seitdem er im Kreise 
Heimatrecht erworben 
hat, zu den Natur
denkmälern gezählt 
werden. Die Wasser
amsel kommt als 
Brutvogel nur in 
einer einzigen Wasser
mühle des Kreises vor. 
Dasselbe gilt vom 

Raubwürger, der 
seinen Brutplatz am

Waldrande des 
Kronerfiers zwischen

im Buchwalde als 
Naturdenkmäler gelten. 
Wir brauchen nur inner
halb unseres Stadt
bezirkes, in unserem 
Kreise oder in unserer 
Provinz Umschau zu 
halten und eine Fülle von 
seltenen Erscheinungen, 
die denAnspruch erheben, 
als Naturdenkmäler in 
Schutz und Pflege ge
nommen zu werden, 
bietet sich uns dar. In 
diesen Fällen handelt es 
sich um die Rettung und 
Erhaltung des Schönen 
und Ursprünglichen in 
unserem Heimatkreise 
Dt. Krone. Sache eines 
jeden Kreisbewohners

Tauchernest (Aufgen.v.E.LHmielecki) muß SS seM, Mit peinFindling bei Stranz
lichster Aufmerksamkeit darauf zu achten, daß keines der Naturdenkmäler zerstört werde.

Stabitz-undLebehnke-

Schwedischer MehlbeerLaum (Aufgen. v. 
E- Chmielecki)

lichen Vögel doch immer unsere Gewässer beleben!

See aufgeschlagenhat. 
Beide verdienen un
bedingten Schutz. Als 

große Seltenheit 
unserer Heimat muß 
die Rohrdommel be
trachtet werden, die 
ihre Liebesgefühle des 
Nachts in einem 
geisterhaft klingenden 

Gebrüll bekundet.
Eine Rarität aller
ersten Ranges besitzt 
der Kreis Dt. Krone 
in dem Polartaucher, 
der eigentlich ein 
Meeresvogel ist und 
nur selten Landseen 
bewohnt. EineAugen- 

weide innigen 
Familienlebens bieten 
die Schwarzhalssteiß
füße auf einem Sage- 
mühler See. Ach, 
würden diese herr-
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Wenn ich noch einige Vögel, die eigentlich der Stolz des Dt. Kroner Kreises sind, 
anführe, tue ich es vornehmlich deshalb, um sür sie um Gnade zu bitten. Sie sind nur 
je in einem Pärchen vertreten, demnach in ihrem Bestände schwer bedroht. Es handelt 
sich um Schlangenadler, Schreiadler, Fischadler, Wanderfalke und Uhu. Sie gehören 
den Raubvögeln an und werden deshalb arg verfolgt. Diese Vögel wollen doch auch 
leben, wie wir Menschen. Man rechne ihnen ihre Räubereien doch nicht zu strenge an 
und lasse Gnade walten. Sie sind Naturdenkmäler ersten Ranges und wahre Schmuck
stücke unserer Wälder. Darum: schonet sie!

Und nun einige Ziervögel, die durch ihre Farbenpracht so herrlich unsere Land
schaft beleben. Jung und alt bekundet seine Freude an dem farbenprächtigen Eisvogel, 
der schmucken Mandelkrähe, dem schönen Wiedehopf, dem knallrot gescheitelten Schwarz
specht, dem reizenden Zwergfliegenfänger und dem majestätischen Schwarzstorch. Alle, 
die auch nur einen Funken von Schönheitssinn für unsere heimatliche Natur haben, 
sollten für die Erhaltung der angeführten Naturdenkmä er eintreten.

Der Kreis Dt. Krone hat auch eine stattliche Anzahl botanischer Naturdenkmäler 
aufzuweisen. Im Nakeler Faulen Bruch wächst das Alpen-Wollgras und die Torfsegge, 
während im Ziegenbruch bei Jastrow und im Bauernwalde bei Rederitz die Strauch
birke gedeiht. Im Adl. Krumpohler See tritt als große Seltenheit die cyperngras- 
ähnliche Segge auf und am Ufergelände des Pinnowsees bei Tütz wachsen vier ver
schiedene Rautenfarnarten: die Mondraute, der ästige, der einfache und der Kamillen- 
Rautenfarn. Daneben findet man den Tannen- und den Sumpfbärlapp, den rund- 
und langblätterigen Sonnentau, Lösels Glanzkraut, das Haarkraut, den Wassernabel 
und das Tausendgüldenkraut. Ein eigenartiger Pflanzenbestand bedeckt das Kalklager 
am Salmer See. Dort wächst die äußerst seltene Vogelfußsegge, die entferntährige und 
graugrüne Segge, die Natternzunge, die rauhe Gänsekresse, das rauhaarige Veilchen, 
der Berg-Hirschwurz und die Taubenskabiose. Auf diesem floristisch seltenen Gebiete hat 
Herr Fräse, Kommissar für Naturdenkmalpflege der Grenzmark, auch die österreichische 
Bänderschnecke — Üolix arwtriaoa entdeckt. Die Hänge des Großen Sees von Zützer 
weisen ebenfalls eigenartige Pflanzenfamilien auf. Dort wachsen Sand- und Karthäuser- 
Nelke, Finger-, Frühlings- und Wiesen-Kuhschelle, Strandvanille, Fahnenwicke, Färber
meier, Berghartheu, vielblütiger Hahnenfuß, Gipskraut, grünblütiges Leimkraut und 
Schillergras.

An seltenen Bäumen bergen unsere Wälder noch die Eisbeere bei Sagemühl an 
der Döberitz und die Eibe. Die Stadt Dt. Krone darf sich rühmen, an der See
promenade die „Schwedische Mehlbeere" zu besitzen.

Wenn wir für den Schutz dieser Blümchen eintreten, so handeln wir ganz im 
Sinne des Dichters, der uns ermähnt:

„Brichst du Blumen, sei bescheiden, 
Nimm nicht gar so viele fort! .... 
Nimm ein paar und laß die andern 
In dem Grase, an dem Strauch.
Andre, die vorüber wandern,
Freu'n sich der Blumen auch!" L. Neu wann Dt. Krone.

Sinnsprüche
von Ludwig Blümcke.

willst äu äas Nrge in äer Welt bekämpfen, so beginne an äir selber, äenn äer nächste feinä 
ist äir äer gefährlichste.

6§ ist eine grosse Kunst, nicht alles ru sagen, was man weiss, sonäern nur was äienlich ist.
Das llechte erkennen ist gut, äoch besser, es tun.

wer in äer befahr kaltes blut bewahrt, hat sie schon halb überwunäen.
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Bom Riesen Tullatsch und dem Pfarrturm.
Mtnser Pfarrturm ist der schönste in der ganzen Welt, er sieht aus wie eine Glucke, 

die ihre Küchlein behütet — oder nein, wie eine Mutter, und all die vielen Türme 
sind ihre Kinder, die müssen hübsch artig und folgsam sein und zur Zeit schlagen und 
mit den Glocken läuten. Nur das Allerkleinste darf, so oft es Lust hat, zu seinem 
Schwesterchen hinüberrufen: „Liselott, Liselott, Liselott!" Manchmal dürfen sie auch 
ein frommes Lied singen. Kerzengerade müssen sie stehen und dürfen nicht mit dem
Kopf wackeln, ei, das gäbe was!

Ja, der Pfarrturm paßt auf, von dem kann man viel lernen.
Habt ihr euch noch 

nicht gewundert, daß 
der Pfarrturm keine 
Spitze hat? wie? — 
Vielleicht hat es der 
liebe Gott nicht er
laubt; denn dann 
würde es ja ein Loch 
im Himmel geben. 
Vielleicht haben auch 
dieMenschenkeinGeld 
gehabt, um weiter 
zu bauen. Der alte 
Pfarrturm lacht für 
sich. Es weiß warum.

Da ist nämlich 
Tullatsch dran schuld. 
Das war der aller
letzte der Riesen. Er 
lebte damals noch, 
als man am Turm 
baute. Angst hatten 
die Danziger nicht 
vor ihm; denn er 
hauste in einer riesigen 
Höhle ganz ganz oben 
in Norwegen und das 

ist weit fort. Nur die

Neue katholische Kirche in Klausdorf

Seeleute, die von dort 
herüberkamen, er

zählten Wunderdinge 
von ihm.

Wie er aussah, 
wußte eigentlich Nie
mand; denn alles 
machte sich aus dem 
Staube, wenn man 
ihn von Ferne sah, 
doch daß er mit einem 
Schritt über den 
Langen Markt weg
gehen könnte, war 

eine ausgemachte
Sache. Manche er
zählten, sein Gesicht 
wäre so rund und 
rot wie die Sonne, 
wenn sie am tiefsten 
steht; seine Augen so 
groß wie Mühlräder, 
sein Mund so breit 
wie ein Backofen und 
seine Nase, du liebe 
Zeit, die wäre wie

eine Kirchenglocke so rund. Aber erst seine Fußspuren — eine ganze Fischerkate hätte 
da drin Platz.

Also gerade war das Mauerwerk zum Pfarrturm fertig und morgen wollte man 
anfangen, ein hohes spitzes Dach drauf zu setzen. Hei — war das ein Leben! Es 
wimmelte nur so von Zimmerleuten und Handwerkern. Von oben konnten sie bis 
zum Meer sehen.

Ein Riese, größer wie der Leuchtturm, stapfte durch's Meer über Hela hinweg, 
gerade in die Danziger Bucht und kam mit Riesenschritten näher. Das konnte niemand 
anders als Tullatsch sein. Hast du nicht gesehen, rannten sie die vielen, vielen Treppen 
hinunter, und das war keine Kleinigkeit, hatten doch die Treppen 365 Stufen. Der 
Turmwärter, der tags zuvor in sein Stübchen gezogen war, tutete aus Leibeskräften 
nach allen vier Himmelsrichtungen in sein blitzblankes Horn: „Achtung!" — „Tullatsch 
kommt!" — „Gleich ist er da!" — „Gefahr!" — Tara! Tara!" Dann aber sauste 
auch er hinunter, daß die Rockschöße nur so flogen. Er nahm immer drei Stufen auf 
einmal oder noch mehr. Nur der Baumeister war oben geblieben und das gehörte 
sich auch so.
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Unten in der Stadt flogen die Zugbrücken nur so in die Höhe. Die Mutigsten 
luden die größte Kanone auf dem Wall, aber dann liefen auch sie fort. Auf den
Straßen war es so
still, wie nachts um 
12 Uhr. Nur auf 
dem Fischmarkt stol
perten noch hastig 
einige Weiber durch
einander, sie hatten 
gar zu viel weg- 
zuschaffen,aberschon 
dröhnte und don
nerte es und Tul- 
latsch stand mit dem 
einen Fuß auf dem 
Langen Markt, mit 
dem andern tief in 
der Mottlau, daß 
das Wasser nur so 
platschte. DieFisch- 
weiberkreischtenauf; 
denn das Wasser 

war hoch über
den Rand getreten 
und schwemmte sie 
alle fort. Gut, daß 
sie immer so viele 
Röcke anhaben, die 

blähten sich im

L -

Kirche, in Hohenstein

LÄ' -

Wasser auf und das 
sah furchtbar komisch 
aus. Tullatsch mußte 
so lachen, daß Türme 
und Häuser nur so 
wackelten. Jetzt aber 

zog er langsam 
seinen Fuß in die 
Höh, sorgsam fischte 
er die Weiblein mit 
seinen riesigen Hän
den aus dem Wasser 
und setzte sie behut
sam auf die Dächer 
zum Trocknen. Fein, 
daßesSommerwar. 
Na, da oben ist den 
Weiblein für eine 
Weile das Schimp
fen und Keifen ver
gangen.

Nun stand Tul
latsch vor dem Pfarr- 
turm. „Seht, da 
haben mir die kleinen 
Menschenkinder gar 
einen Stuhl gebaut,

freilich, ein bischen breiter dürste er schon sein, aber es geht auch so
er sein dickes 
Wams aus, 

faltete es 
und legte es 
als Kissen 

unter. Dann 
setzte er sich 

behaglich 
nieder. Der 
Turm krach - 
teund ächzte.
Die Risse 

kann man 
heute noch 
sehen,aber er 
hielt und 

wird noch 
tausend 

Jahre hal
ten; denn 

was in der
Kirche in Petznick

und damit zog 
Jugend

einen Knax 
kriegt, hält 

doppelt
lang. Gut, 
daß damals 
die Häuser 
noch nicht so 
dicht um den 
Turm ge

baut waren, 
so konnte er 

doch seine 
Füße be

quem hin
stellen. Es 
hätte sonst 
ein großes 
Unglück ge
geben.

Die Dan- 
ziger, die hinter den fest verrammelten Türen und Fenstern hervorlugten, hielten den 
Atem an vor Schreck.
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Gemütlich guckte Tullatsch ringsum, und wo er irgend etwas umgeworfen hatte, 
da bastelte er mit seinen groben Händen herum, bis ihm aller Schaden geheilt schien, 
daß er dabei auf ein Haus ein verkehrtes Dach setzte, merkte er garnicht.

Tullatsch wartete. Als gar niemand kam, rief er durch die hohle Hand hinunter: 
„Herr Bürgermeister, Herr Bürgermeister, kommt doch einmal heraus, ich tu Euch 
nichts zu leide!" — Dem aber, dem stiegen die Haare zu Berge, er sprang in die 
Hinterstube und schloß zweimal rum. Zu verwundern war's nicht.

Aber der Baumeister im Turm, der hatte schon gemerkt, was für ein guter Kerl 
Tullatsch war. Langsam schob er den Kopf aus einer Lücke und rief hinaus: „Was 
wünschen Ew. Gnaden?" Da packte ihn Tullatsch und setzte ihn vor sich auf's Knie, 
das war so breit wie ein Tanzplatz.

„Warum habt 
Ihr denn Alle solche 
Angst vor mir! Ihr 
wißt ja garnicht, wie 

gern ich Euch 
Menschen habe, und 
ich kann doch auch 

nicht immer so 
mutterseelenallein 

sein", und dabei 
kullerte ihm eine 
dicke dicke Träne 
herunter. — „Ich 
hab mich ja so ge
freut, daß ihr mir 
einen so feinenStuhl 
hingestellt habt und 
nun läßt sich Keiner 
von euch sehen. Ei, 
da fällt mir ein, daß 
ich euch was Feines 

schenken kann.
Schau mal her!" 

Aus seiner linken 
Hosentasche holte er 

mit geheimnis- 

vollem Gesicht ein 
Spielzeug nach dem 
andern heraus, d. h. 

Riesenspielzeug, 
alles aus Stein ge
hauen und zentner

schwer. Vögel,
Krokodile,Soldaten, 

eine Schildkröte,
Bären, Eidechsen, 
Sonne, Mond und 
Sterne kamen zum 
Vorschein; ein wirk
licher König war 
auch dabei. Dann 
griff er ganz tief in 
seine rechte Hosen
tasche und langte

eine Handvoll 
riesiger Steinkugeln 
hervor: „Und das 
ist für die Kinder, 
ich habe als Junge 
auch mit ihnen ge
spielt. Ich geb sie 
nicht gerne her —

Kirche in Mellentin

aber Ihr sollt sie haben. Nun, was sagst du jetzt?" Die Augen des Baumeisters 
waren immer größer geworden. — Zum Schluß mußte er aber doch laut herauslachen; 
denn die Steinkugeln waren größer wie die schwerste Kanonenkugel. Jauchzend warf 
er den Hut in die Luft, daß die Leute unten sich fast die Hälse verdrehten.

„Und was wollen wir mit den Sachen machen?"
„Guter, guter Tullatsch, ich hab's, erlaubt mir aber, daß ich der Stadt zuvor sage, 

wie gut Ihr es mit uns meint!" Und hast du nicht gesehen, rutschte er an Tullatsch's 
Stock zur Erde.

Das gab ein Aufsehen! Rasselnd fielen die Zugbrücken nieder. Alle Menschen 
strömten durch die Gassen, daß es wimmelte wie in einem Bienenkorb. Hei! und die 
Buben, die waren dreist geworden und spielten auf den Riesenschuhen Ritter und Räuber. 
Die Mädchen aber steckten bunte Blumen zwischen die Schnürsenkel.

Inzwischen hatte sich der Bürgermeister die goldene Kette umgehängt und die 
Ratsherren zogen ihre Sonntagskleider an, um Rat zu halten. Da der Baumeister so 
mutig gewesen und auch der größte Künstler in der Stadt war, sollte er allein ent
scheiden, was mit den Geschenken des Riesen gemacht werden sollte. „Wartet nur ab, 
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ihr werdet schon mit uns Beiden zufrieden sein" rief der Baumeister fröhlich und da
mit war er wieder im Turm verschwunden.

Die waren schön neugierig, die unten.
Ganz außer Atem kam er oben an: „Tullatsch! Tullatsch! Haben die sich gefreut! 

Und nun hör mal zu: All deine Geschenke wollen wir ganz oben auf die schönen 
Giebeldächer setzen — da können wir sie immer sehen und werden dich nie vergessen. 
Du mußt helfen; denn sonst wär's furchtbar teuer. Wir brauchen ja 100 Arbeiter und 
noch mehr! Mach aber nichts kaputt, bitte!

Tullatsch strahlte nur so vor Freude und nun ging's los. Die Löwen kamen vor 
den Artushof. O, wie die Menschen sich vor den großen Händen duckten. Die Kinder 
aber jauchzten und hätten sich am liebsten festgehalten, um durch die Luft zu fliegen, 
wenn nicht Vater und Mutter sie ängstlich zurückgehalten hätten.

Der Vogel Greif kam hierhin — die Schildkröte auf das Dach in der heiligen 
Geistgasse. Die Soldaten auf den Stockturm. Sahen die mal schön aus! Ja — und 
der König, der wurde auf die Rathausturmspitze gestellt, weil er sich mit seinem Mantel 
so fein nach dem Winde drehte. Er war aus blankem Gold. So ging's eine ganze 
Stunde lang. Tullatsch rann nur so der Schweiß von der Stirn; denn so hatte er 
noch nie gearbeitet.

„Und was machen wir mit den Steinkugeln?"
„Die legen wir vor die schönsten Häuser!"
Nun war alles verteilt. O, wie herrlich sah die Stadt aus.
Jetzt kam der Abschied und der war sehr feierlich. Jedesmal, wenn der Bau

meister seine Mütze schwenkte, wurden unten Kanonenschüsse abgegeben. Der Wirt vom 
Lachs ließ ein großes Faß Goldwasser herbeirollen. Das leerte Tullatsch gierig auf einen 
Zug. Die Tonne aber warf er in die Ostsee, wo sie noch herumschwimmt. Alle Glocken 
läuteten und der Bürgermeister hielt eine Rede, von der Tullatsch freilich nichts ver
stehen konnte. Er machte aber sein huldvollstes Gesicht dazu.

Ja und dann — dann wanderte der Riese fort. Zum Spaß fuhr er mit seinen 
Händen noch einigemale durch die Mottlau und warf soviel Fische über die Stadt, daß 
sie für acht Tage genug hatte. Es war wie ein Wolkenbruch und eh' die Danziger zur 
Besinnung kamen, war Tullatsch schon über alle Berge.

Niemand hat ihn seither wieder gesehen, so oft man auch nach ihm ausschaute. 
Zur ewigen Erinnerung an diesen seltsamen Gast ließ man den Turm so, wie er damals 
war. So ist er bis heute geblieben.

Jetzt wißt Ihr warum.
Manche von den ganz Gescheiten sagen, es habe niemals Riesen gegeben. Wir 

aber Wissens besser. Und sollte Tullatsch mal wiederkommen, dann will ich ihn bitten, 
daß er auf mein Haus eine große Sonne stellt. Elsa Faber v. Bockelmann.

Die Bedeutung der Feuerversicherung (Feuersozietät).
Gemeinschaftssinn, genossenschaftliche Selbsthilfe und staatliche nach grundsätzlich real- 
W politischen Gesichtspunkten geregelte Fürsorge sind die Quellen des öffentlich recht
lichen Versicherungsgedankens.

Die Feuersozietät der Provinz Brandenburg und der Grenzmark Posen-Westpreußen, 
die bereits auf eine Jahrhunderte umspannende Geschichte zurückblicken kann, ist eine 
amtliche gemeinnützige Anstalt, die dem Provinzialverband der Provinz Brandenburg 
angegliedert ist. Sie erstrebt keinen Gewinn, sondern dient allein dem öffentlichen 
Wohle. Durch die Zusammensetzung des Verwaltungsrates aus Versicherungsnehmern 
haben die Sozietätsversicherungsnehmer einen weitgehenden Einfluß auf die Geschäfts
führung der Sozietät. Die Beurteilung etwaiger Unterlassungen der Versicherten sowie 

78



die Festsetzung der Schäden und ihre Vergütung erfolgt nicht nach strengem Recht, 
sondern auch unter weitgehendster billiger Berücksichtigung der Umstände.

Entsprechend ihrem geschichtlichen Werdegang und den gesetzlichen Bestimmungen 
hat die Feuersozietät eine Reihe sehr weittragender Verpflichtungen, indem für die 
Sozietät in erster Linie der Gebäude-Versicherungs-Annahmezwang besteht. Diese Ver
pflichtung ist von größter volkswirtschaftlicher Bedeutung, weil hierdurch insbesondere 
die Schutzbedürftigen, d. h. die Besitzer der schlecht gebauten und daher feuergefährlichen 
Gebäude, deren Versicherungsnahme von anderen Versicherungsanstalten allgemein ge
mieden wird, vor Verarmung infolge Brandschadens bewahrt werden. Durch diesen 
Annahmezwang und das Bestreben, den Einwohnern der Provinz Brandenburg und 
Grenzmark Posen-Westpreußen, um diese vor Not und Verarmung infolge von Brand
schäden zu schützen, zu möglichst niedrigen Beträgen weitgehendsten Brandschutz zu ge
währen, hat die Sozietät sich insbesondere als ein Institut für die werktätigen und den 
kleinen Mittelstand angehörigen Volksschichten erfolgreich bewährt. Das Interesse der 
Hypothekengläubiger wird bei der Sozietät auch über die gesetzlichen Vorschriften hinaus 
nicht erst auf Antrag, sondern von amtswegen in der ausgedehntesten Weise wahr
genommen. Diesem Zweck dient die bestehende Verpflichtung zum Wiederaufbau ab- 
gebrannter Gebäude, die aber unter Zustimmung der Realberechtigten erlassen werden 
kann. Die Sozietät ist ferner verpflichtet, zur Sicherung des Grundkredites die Ge
bäudeversicherung auch, im Falle des Besitzwechsels und nicht pünktlicher Zahlung der 
Versicherungsbeiträge fortzusetzen.

Die Feuersozietät legt besonderen Wert auf richtige Taxierung der Gebäude, weil 
die Versicherungssumme bei der Sozietät als Grundlage für die Abschätzung der Brand
schäden unter Berücksichtigung des Gebäudezustandes unmittelbar vor dem Brande dient. 
Die Taxen werden daher von vereidigten Sachverständigen unter Berücksichtigung der 
örtlichen Baumaterialienpreise und Arbeitslöhne bewirkt und am Sitze der Haupt
verwaltung einer technischen Nachprüfung unterzogen. Die dauernde Angemessenheit 
dieser Taxen wird von amtswegen durch periodische Revisionen der Schätzungen ge
sichert. Diese Einrichtung ist besonders wichtig. Die Versicherungsnehmer haben ein 
lebhaftes Interesse, daß sie nur von der Summe Beiträge entrichten, die im Brandfalle 
der Abschätzung als Zeitwert des Objectes zugrunde gelegt wird.

Die Sozietät hat auch die Verpflichtung, nach Maßgabe ihrer Leistungsfähigkeit 
und des in ihrem Gebiet vorhandenen Bedürfnisses im Haushaltsplan Mittel aus- 
zuwerfen, aus denen geldliche Beihilfen zu Einrichtungen und Maßnahmen der Ver
meidung und Unterdrückung von Bränden, also zur Erhöhung der Feuersicherheit und 
Vervollkommnung des Feuerlöschwesens gewährt werden.

Zu den Maßregeln zur Verhütung und Einschränkung von Bränden gehören u. a. 
die Einwirkung auf die Feuer- und Baupolizei zwecks Erlaß zweckmäßiger Verordnungen, 
Gewährung von Beihilfen zur Beseitigung feuergefährlicher Einrichtungen, Förderung 
des Blitzableiterbaues durch Beihilfen, Gewährung von kleinen Hypotheken zu mäßigem 
Zinsfuß für Instandsetzung feuergefährlicher elektrischer Anlagen in Scheunen und StäÜen, 
Gewährung von Belohnungen für Ermittlung von Brandstiftungen. Als Maßnahmen 
zur Förderung des Feuerlöschwesens sind zu betrachten: Organisation und Einrichtung 
disziplinierter Feuerwehren, Beihi fen zur Beschaffung zweckmäßiger Feuerspritzen und 
anderer Löschgeräte, Belohnungen für hervorragende Leistungen bei Bränden, Unterstützung 
der Brandenburgischen Feuerwehr-Unfallkasse sowie Versorgung wasserarmer Ortschaften 
mit dem nötigen Löschwasser durch Bau von Brunnen, Anlegung von Wasserleitungen 
und Wasserbehältern.

Die Feuersozietät der Provinz Brandenburg und der Grenzmark betreibt die Ge
bäude-, Mobiliar-, Einbruchdiebstahl-, Weideviehdiebstahl- und Hagelversicherung. Als 
Grundprinzip gilt ein möglichst weitgehender Versicherungsschutz bei möglichst niedrigen 
Beitragssätzen, was nur dadurch erzielt werden kann, daß jede Gewinnabsicht ausgeschlossen 
und die Verwaltungskosten auf das geringste Maß beschränkt werden.
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Die gedeihliche Entwicklung der Feuersozietät gibt beredtes Zeugnis davon, daß 
ihre gemeinnützige Wirksamkeit die wohlverdiente Anerkennung findet. Sie ist ein zeit
gemäß eingerichtetes Versicherungsunternehmen, das berufen ist, an der Erhaltung von 
Besitz und Wohlstand mitzuwirken.

Märkte-Verzeichnis.
Erläuterungen. Die Bezeichnungen in Klammern beziehen sich nur auf das unmittelbar vor

hergehende Datum. Im übrigen sind die Bezeichnungen am Schluß maßgebend.

Abkürzungen. Iahrm-Iahrmarkt, K-Krammarkt, P-Pferdemarkt, Schw-Schweinemarkt, Rv-Rind- 
viehmarkt, Weih-Weihnachtsmarkt, Z-Ziegenmarkt.

Baldenburg. 6. April, 14. Juni, 13. Septbr., 
15. November KRvPSchw., 22. Dezember K.

Dt. Krone. 12. Januar, 9. Februar, 9. März, 
6. April, 4. Mai, 1. Juni, 6. Jnli, 10. August, 
7. September, 5. Oktober, 9. November, 14. De
zember KRvPSchw.

Dramburg. 5. Mai, 6. Mai (K.), 9. November, 
10. November (K.), RvP.

Driesen. 11. Januar, 8. Februar, 22. März, 
23. März (K.), 12. April, 10. Mai, 21. Juni, 
22. Juni (K.), 12. Juli, 9. August (RvPFüllSchw 
ZGänse), 6. September, 7. September (K.), 11. Ok
tober, 29. November, 30. November (K.), 13. De
zember RvPSchwZ.

Falkenburg. 22. März, 23. März (K.), 12. Juli, 
21. Oktober, 8. November, 9. November (K.), RvP.

Flatow. 6. April, 25. Mai, 31. August, 
9. November, 14. Dezember KRvP.

Flötenstein. 26. April, 20. August, 8. Ok
tober KRvPSchw.

Groß Drensen. 2. Februar, 6. April, 8. Juni, 
3. August, 5. Oktober, 7. Dezember KRvPSchw.

Hammerstein. 13. April, 28. Juni, 30. August, 
25. Oktober KRvPSchw.

Zustrom. 10. Februar (P.), 29. März (KRvP.), 
10. Mai (K.), 23. Juni, 25. August (KRvP.), 27. 
Oktober (KP.), 8. November (KRvP.), 20. Dez. (K.)

Kallies. 17. März, 14. Juni, 19. August, 
16. Dezember (K.)

Kreuz. 23. Februar, 1. Juni, 31. August, 
14. Dezember (RvPSchw.)

Krojanke. 30. März, 24. Mai, 30. August, 
26. Oktober KRvP.

Landeck. 8. April, 21. Juni, 20. September, 
22. November, 21. Dezember (K.) KRvPSchw.

Landsberg. 6., 13. Januar Ferkel, 20. Januar 
RvPSchw., 27. Januar Ferkel, 3., 10. Februar 
Ferkel, 17. Februar RvPSchw., 24. Februar Ferkel, 
3., 10. März Ferkel, 17. März RvPSchw., 
24., 31 März Ferkel, 7., 14. April Ferkel, 21. April 
RvPSchw., 28. April Ferkel, 5., 12. Mai Ferkel, 
19. Mai RvPSchw., 2., 9. Juni Ferkel, 16. Juni 
RvPSchw., 23., 30. Juni Ferkel, 7., 14. Juli 
Ferkel, 20. Juli K. (2), 21. Juli RvPSchw., 
28. Juli Ferkel, 4., 11. August Ferkel, 18. August

! Rv.PSchw., 25. August Ferkel, 1., 8. September 
Ferkel, 15. September RPSchw., 22., 29. September 
Ferkel, 6., 13. Oktober Ferkel, 19. Oktober K. (2), 
20. Oktober RvPSchw., 27. Oktober Ferkel, 
3., 10. November Ferkel, 17. November RvPSchw., 
24. November Ferkel, 1., 8. Dezember Ferkel, 
15. Dezember RvPSchw., 22., 29. Dezember Ferkel.

Mk. Friedland. 2. März PRvSchw. 3. März 
(K.), 8. Juni PRvSchw., 9. Juni (K.), 12. Oktober 
PRvSchw., 13. Oktober (K.), 13. Dezember (K. 
Weihn.).

Neustettin. 2. März, 15. Juni, 7. September, 
22. November, KRvP.

Prechlau. 24. Mai, 29. Novbr., KRvPSchwZ.
Ratzebuhr. 10. März, 8. September, 8. De

zember K.
Rummelsburg. 8. März, 25. Oktober, 8. No

vember, 13. Dezember KRvP.
Schlichtingsheim. 9. Februar, 18. Mai, 

31. August, 30. November KRvPSchw.
Schlochau. 7. April, 19. Mai, 20. Oktober, 

17. November, 15. Dezember (K) KRvPSchwZ.
Schlappe. 19. Januar, 16. Februar, 16. März, 

2O.April PRvSchw., 21.AprilK., 18. Mai, 22.Iuni, 
2O.Juli PRvSchw., 21.IuliK., 17. August, 21.Sep- 
tember, 2O.Oktober PRvSchw., 21.OktoberK.,17.No- 
vember, 21. Dezember PRvSchw., 22. Dezember K.

Schneidemühl. 11. Januar, 8.Febr., 22.März, 
23.März (K.), 26.April, 17. Mai, 21. Juni, 19. Juli, 
23. August, 20. September (Luxusp. 2), 25. Oktober, 
22. November, 13. Dezember, 14. Dezember (Iahrm.) 
Rv.P. — Schw. jeden Dienstag.

Schönlanke. 3.FebruarKRvPSchw., 3.März, 
RvPSchw., 8. April KRvPSchw., 15. Juni RvP. 
Schw., 4. August KRvPSchw., 1. Septbr. RvP 
Schw., 3. November RvPSchw.,, 15. Dezember 
KRvPSchw.

Schwerin a.W. 31.März, 23.Iuni,11.August, 
10. November KRvPSchwZGefl.Kleintier.

Tempelburg. 3. März, 4. März (K.), 7. Juli, 
8. Juli (K.), 8. September, 9. September (K.), 
3. November, 4. November (K.)RP.

Tütz. 10. März, 30. Juni, 27. Oktober, 
15 Dezember PRvSchwSchafK.

Zippnow. 17.Mai, 21. Oktober, 15. Dezbr. RvK.
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Kreis Deutsch Krone.
Grenzmark Westpreußen-Posen.

H^er Kreis Dt. Krone wird im Norden und Nord- 
westen von, den pommerschen Kreisen Neu- 

stettin und Dramburg, im Osten vom KreiseFlatow, 
im Südosten und Süden von Schneidemühl und 
dem Netzekreis, endlich im Südwesten von dem 
brandenburgischen Kreise Arnswalde begrenzt.

Der Kreis liegt zwischen 53" 1" und 53" 32" 
nördlicher Breite, sowie 15" 58" und 16" 55" öst
licher Länge.

Er ist in einer Ausdehnung von 77 km Länge 
in der Richtung von Nordosten nach Südwesten 
und von 26—52,2 km Breite in der Grenzmark 
Westpreußen-Posen belegen. Der Flächeninhalt 
des Kreises beträgt 215384 ba.

Auf dem Südabhange der Pommersch- 
Preußischen Seenplatte gelegeu, senkt er sich der Netze 
so zu, daß die Nordgrenze 150 Meter Meereshöhe, 
die Südgrenze bei Koschütz nur noch 80 Meter hat.

Die Einwohnerzahl des Kreises betrug am 
16. Juni 1925 68667 Seelen.

Zum Kreise gehören außer den 5 Städten 
Dt. Krone, Iaströw, Märk. Friedland, Schlappe und 
Tütz 320 Gemeinden, Güter und Wohnplätze.

Nach der letzten Bodenbenutzungs-Erhebung 
vom Jahre 1925 sind im Kreise Dt. Krone die 
Flächen wie folgt festgesetzt worden:
1. Acker- und Gartenländereien 99250,04 ba
2. Wiesen 7736,55 km
3. Viehweiden und Hütungen 9621,49 km
4. Obstanlagen auf dem Felde 49,00 km
5. Forsten und Holzungeu 81938,28 km
6. Haus- und Hofräume 1255,45 km
7. Moorflächen 660,40 km
8. Sonstiges Oed- und Unland 5538,32 km
9. Wegeland,Friedhöfe,Gewässerusw. 9334,50 km

zusammen 215384,03 im

Die Leitung der Kreisverwaltung liegtseit dem 
1. Juni 1923 in der Hand des Landrats Dr. Rick.

Kreisausschuß.

Landrat Dr. Rick, Vorsitzender, Ritterguts
besitzer von Bernuth Keßburg, Zimmermeister 
Nenkawitz Dt. Krone, Seminaroberlehrer Semrau 
Dt. Krone, Erster Bürgermeister Sperling Dt. Krone, 
Gutsbesitzer Steves Mellentin, Geschäftsführer 
Wachholz Iastrow.

Kreistag.

1. Rittergutsbesitzer von Bernuth Keßburg. 
2. Kaufmann Böthin Tütz. 3. Hauptlehrer Ecker
vogt Freudenfier. 4. RechtsauwaltEichstädt Iastrow. 
5. Besitzer Fritz Lebehnke. 6. Bürgermeister Gburek 
Märk.Friedland. 7. BäckermeisterHaedkeDt.Krone. 
8. Propst Henke Lebehnke. 9. Propst Klawitter 
Rose. 10. Bürgermeister Kroening Schlappe. 11. 
Zigarrenarbeiter Krüger Iastrow. 12. Besitzer Kühn 
Preußendorf. 13. Gutsbesitzer Mallach Wittkow. 
14. Postschaffner Mieske Zützer. 15. Hauptlehrer 
Mischnick Zippuow. 16. Gutsbesitzerin Nast Neuhof. 
17. Zimmermeister Nenkawitz Dt. Krone. 18. Ritter
gutsbesitzer Schwinning Zützer. 19. Seminar
oberlehrer Semrau Dt. Krone. 20. Arbeiter Semrau 
Pilowbrück. 21. Rentier Siegel Rederitz. 22. Stell
machermeister Tanke Dt. Krone. 23. Bürgermeister 
Thielemann Tütz. 24. Gutsbesitzer Timmermann 
Westfalenhos. 25. Geschäftsführer Wach holz Iastrow. 
26. Besitzer Wiese Knakendorf.

1. Kreisbehörden.
a) Landratsamt.

Feruruf 21, 39, 215.
Dienststunden: 1. 4. bis 14.10.: 7 bis 1, 3 bis 6, 

Mittwoch und Sonnabend nachm. geschlossen. 
15. 10. bis 31. 3.: 8 bis 1 und 3 bis 6'/,, 
Sonnabend nachm. geschlossen.

Landrat: Dr. Rick, Hilfsarbeiter des Landrats: 
Regierungsaffeffor Dr. Bachmann. Beamte: 
Kreisoberinspektor Teschke, Kreisobersekretär 
Heinztz, Kreisobersekretär Kriszeleit, Reg.-Prakt. 
Schaar, Kreisamtsgehilfe Block.

Versicherungsamt.
Vorsitzender: Landrat Dr. Rick. 1. Stellvertreter: 

Regierungsaffeffor Dr. Bachmann. 2. Stell
vertreter: Kreisoberinspektor Teschke. 3. Stell
vertreter u. Beamter: Kreisobersekretär Kriszeleit.

b) Kreisverwaltung.
Fernruf 21, 39, 215.

Dienststunden wie Landratsamt.

1. Kreisausschuß.
Vorsitzender: Landrat Dr. Rick. Beamte: Büro

direktor Heere, Kreisausschußsekretär Mielke.

2. Kreisrechnungsamt.
Kreisausschußobersekretär Nitz, Kreisausschuß

sekretär Krebs.
3. Kreissteueramt.

Kreisausschußobersekretär Groth.

4. Kreiswohlfahrtsamt.
Kreiswohlsahrtsdirektor Basedow, Bürovorsteher 

Kreiswohlfahrtssekretär Geske, Kreiswander- 
haushaltungslehrerin F. John, Kreisfürsorgerin 
Schwester Martha Schneidereit.

5. Kreisbauamt und Wiesenbauamt.
Kreisbaumeister Jung, Kreisbauobersekretär Heit- 

mann, Kreiswegemeister: LettauMärk.Friedland, 
Gambal Rosenfelde, Weiß Iastrow, Robakowski 
Freudenfier, Kastner Tütz, Kreisgärtner Sabatke 
Dt. Krone.
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6. Kreiswohnungsamt.
Leiter: Der zeitige Regierungsassessor.

7. Kreismietseinigungsamt.
Geschäftsstelle im Kreiswohlfahrtsamt. 

Vorsitzender: Amtsgerichtsrat Dornblüth.

8. Kreiskommunalkasse.
Postscheckkonto Stettin 1591.

Znhlstnnden: 8—1. Rendant Ewert, Buchhalter 
Goertz.

9. Kreissparkasse.
Fernruf über Kreisbank.

Postscheckkonto Stettin 1557. Reichsbankgirokonto.
Zahlstunden: 8—1.
Leiter: Kreisbankdirektor Bartlewski. Beamte: 

Rendant Igert, Buchhalter Sonnenburg.

Nebenkassen der Kreissparkasse. 
Siehe Kreisbank.

Annahmestellen der Kreissparkasse.
1. Kramske: Verwalter Stellmachermeister Giese
2. Machlin: „ Lehrer Niedermeyer

3. Rederitz: Verwalter Tischlermeister Wolframm
4. Zippnow: „ Amtssekretär Nimz.

10. Kreisbank.
Fernruf 64, 99, 199.

Postscheckkonto Berlin 124357, Stettin 10700. 
Reichsbankgirokonto Dt. Krone.

Zahlstunden: 8—1.
Vorstand: Landrat Dr. Rick, Kreisbankdirektor 

Bartlewski. Geschäftsleitung: Kreisbankdirektor 
Bartlewski, Bankvorsteher Sand.

Nebenstellen.
Jastrow: Berlinerstr., Schlappe: Bahnhofstr., 

Tütz: Wilhelmstr. 120, Märk. Friedland: 
Pfarrstraße 128.

11. Oeffentlicher Arbeitsnachweis.
(Kreisarbeitsamt.)

Fernruf 21, 39, 125.
Geschäftsstelle: Dt. Krone, Hindenburgstr. 20, 

Meldestellen: Jastrow, Märk.Friedland,Schlappe, 
Tütz (Rathäuser), Koschütz, Zippnow (Gemeinde
vorsteher).

Vorsitzender des Verwaltungsausschüsses: Landrat 
Dr. Rick. Stellv. Vorsitzender und Geschäfts
führer: Direktor Basedow.

2. Sonstige Behörden im Kreise.
1. Finanzamt.

Gampstraße. Fernruf 27.
Dienststunden: Sommer 7—1, 2 Hz—6, Mittwoch 

und Sonnabend nachm. geschlossen. Winter: 
8—1, 2Vs—6Vs, Sonnabend nachm. geschlossen. 

Leiter: Negierungsrat Niemann. Beamte: Re- 
gierungsrat Dr. Woothke, Obersteuerinspektor 
Streich. Steuerinspektoren: Duchholz, Roprecht, 
Obersteuersekretäre: Behrens, Schirmacher, 
Schirm, Schönemann, Lüdtke, Heidekrüger, 
Appelius, Schöne. Steuerpraktikant: Bairdemer. 
Steuerasststenten: Priebe, Scholz, Nemer, Sode
mann, Vedder, Lettow, Welke, Voß. Steuer
betriebsassistent: Zuther. Steuerwachtmeister: 
Moske.

Finanzkasse.
Kassenständen: 8—12.
Kassenleiter: Steuerinspektor Gregarek. Beamte: 

Obersteuersekretäre Juds, Dahlke. Steuer
sekretär: Tetzlaff. Steuerassistenten: Manthey, 
Schmidt, Buske, Klose, Krüger.

2. Hochbauamt.
Hindenburgstraße. Fernrllf 74.

Dienststunden: Sommer 6V2—2^, Winter 8 bis 
1, 3—6.

Leiter: Reg.-Baumeister Huth. Beamte: Techn. 
Regierungsinspektor Göhlich.

3. Katasteramt.
Schloßmühlenstraße 26. Fernruf 314.

Dienststunden: Sommer 7—1,3-6, Mittwoch und 
Sonnabend nachm. geschlossen. Winter 7—1, 
2V2—b'/z, Sonnabend nachm. geschlossen.

KatasterbezirkDt.KroneOst: Leiter: Katasterdirektor 
Thiele. Beamte: Katasterobersekretär Kühl, 
Katastersekcetär Franke.

Katasterbezirk Dt. Krone West: Leiter: Kataster
direktor Gichhorst. Beamter: Katastersekretär 
Giersch.

4. Gewerbeaufsichtsamt Dt. Krone 
für die Kreise Dt. Krone, Flatow, Schlochau 

und den Stadtkreis Schneidemühl.
Amtstraße 9. Fernruf 144.

Leiter: Gewerberat Steinert.

5. Eichamt.
Hindenburgstraße 22.

Dienststunden: Sonnabend 9—12^. 
Leiter: Eichungsinspektor Weiß.

6. Hauptzollamt.
Königstraße 64. Fernruf 112.

Dienststunden: April—September: Montag,Diens
tag, Donnerstag, Freitag: 7—1,2^2—6, Mittwoch 
und Sonnabend: 7—1'/^. Oktober—März: Mon
tags—Freitags: 8—1, 2'/-;—6V2, Sonnabends: 
8—2.

Kassenständen: Sommer und Winter 8—12.
Vorsteher: Zollrat Kellner. Beamte: Oberzoll

inspektoren: Mundt (Vertreter des Zollrats), Tietz. 
Zollinspektoren: Teßmann, Thiesen, Günther. 
Oberzollsekretäre:Schepanske,Behrendt,Marach. 
Zollsekretäre: Wasko, Lüdtke, Thiel. Zoll
praktikanten: Rosenhagen, Rabenhorst. Zoll
oberwachtmeister: Venzlnff. Zollinspektion Dt. 
Krone: Oberzollinspektor Schauwecker, Oberzoll
sekretär Stolt, Zollsekretär Vogt. Zollassistenten: 
Wiesner, Richter, Ritz. Zollinspektion Tütz: Zoll
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inspektor Schultz, Oberzollsekretär Schendel, 
Zollassistent Reichert.

7. Kreiskafse.
Schloßmühlenstraße 28.

Kasseustunden: 9—12.
Kaffenvorsteher: Oberreutmeister Buchholz. Kassen- 

kurator: Landrat Dr. Nick.

8. Kreisschulamt Dt. Krone I.
Schulrat Neumann Dt. Krone, Jastrowerstr.

9. Kreisschulamt Dt. Krone II. 
Fernruf 76.

Schulrat Buchholz Dt. Krone, Jastrowerstr. 3.

10. Kreisarzt.
Fernruf 280.

Med.-Rat Dr. Pott Dt. Krone, Kleemannstr.
Geschäftszimmer im Kreiswohlfahrtsamt.

11. Kreistierarzt.
Fernruf 167.

Veterinärrat Sabatzky, Hindenburgstr. Sprech
zeit: 8—10.

12. Reichsbanknebenstelle.
Gampstraße. Fernruf 80.

Postscheckkonto: Stettin 6991.
Geschäftszeit: 8^2—1.
Bankvorstand: Reichsbankrat Goewe. Kassen- 

führender Beamter: Reichsbankpraktikant Thiel. 
Reichsbankgeldzähler Blume.

13. Landkrankenkasse des Kreises Dt. Krone.
Tempelburgerstraße 3—5. Fernruf 155.

Oeffentliche Dienststunden: 8—12.
Postscheckkkonto: Stettin 2876. Kreisbankkonto: 45.

Girokonto: Kreissparkasse Nr. 3. Girokonto: 
Grenzmarkbank. Bankkonto: Landwirtschaftliche 
Warenzentrale Grenzmark — Schneidemühl.

Vorsitzender: VogtNickehPropsteivorwerkDt.Krone. 
Geschäftsleiter: Direktor Blum. Verwaltnngs- 
sekretäre: Stibbe, Becker. Verwaltungsassistent: 
Neuinann. Vollziehungsbeamter: Schmidt.

14. Allgemeine Ortskrankenkasse 
des Kreises Dt. Krone.

Tempelburgerstraße 3—5. Feruruf 155.
Oeffentliche Dienststunden: 8—12.
Postscheckkonto Stettin 3889. Kreisbankkonto 44.
Girokonto: Kreissparkasse Nr. 11. Girokonto: 

Grenzmarkbank.
Vorsitzender: Fabrikbesitzer Th. Wegner Iastrow.
Die Geschäfte werden von der Landkrankenkasse 

mitverwaltet.

15. Allgemeine Ortskrankenkasse 
der Stadt Dt. Krone.

Streitstraße 15.
Kreisbankkonto Nr.62. Vorsitzenderund Geschäfts

führer: Leo Kube. Geschäftsleiter: Hermann 
Preul. Rendant: Leo Fischer.

16. Amtsgericht Dt. Krone.
Schulstraße 4. Fernruf 146.

Dienststunden: Mai—September 7—1 und 3—6, 
Oktober—April 8—1 und 3—6ft^. Sprechstunden 

für Nechtsuchende: 10—12. Grnndbuchtage: 
Dienstag und Freitag 9—1.

Postscheckkonto Stettin 3290. Reichsbankgirokonto 
Dt. Krone.

Aufsichtsrichter.-AmtsgerichtsratDornblüth.Richter: 
Amtsgerichtsrat Dr. Guski. Beamte: Justizober
inspektor Preuß, Justizrentmeister Klawitter. 
Iustizobersekretäre: Dreist, Richter, Lipinski. 
Justizsekretär: Heitmaun. Obergerichtsvollzieher: 
Neauder, Müller, Kanzleisekretäre: Zocholl, 
Rudow, Neun. Kanzleiassistent: Mau. Stras- 
anstnltsoberwachtmeister: Pantsch. Justizwacht
meister: Gaumer. Justizuuterwachtmeister: Da- 
nowski.

17. Amtsgericht Iastrow.

Sprechstunden: vormittag 9—12.
Richter: Amtsgerichtsrat Lolberg. Beamte: Iustiz- 

obersekretär und Rendant Wichmann, Justiz
obersekretär Kaffler, Kanzleiassisteut Zielaff. 
Strafanstaltsoberwachtmeister Jrliug.

18. Amtsgericht Mark. Friedland.

Sprechtage: Mittwoch und Freitag.
Richter: Amtsgerichtsrat Bock. Beamte: Justiz- 

obersekcetär Jahnke, Obergerichtsvollzieher 
Schröder, Kanzleiassistent Brunk, Justizwacht
meister Conrad.

19. Amtsgericht Schlappe.

Richter: Amtsgerichtsrat Uthemanu. Beamte: Ge- 
schäftsführender Justizobersekretär und Rechts
pfleger Teske, JustizobersekretärForsten, Kanzlei
sekretär Ranft, Kanzleiangestellter Stein, Straf
anstaltsoberwachtmeister Tanbe, Gerichtsvoll
zieher Rentel.

20. Postamt Dt. Krone.

Reichsbankgirokonto, Postscheckkonto Stettin 2244. 
Amtszimmerdienst: 8—1,4—7. Hanptkasse: 9—12.

Schalterdienst: Wochentags 8—12 und 2—6. 
Sonntags 12—1. Telegraphen- und Fernsprech- 
dienst ununterbrochen.

Vorsteher: Postdirektor Dr. Fuhrmann. Stell
vertreter: Oberpostinspektor Mitteldorf. Be
amte: Postinspektor Beier, Telegrapheninspeltor 
Zisak. Oberpostsekretäre: Karboschewski, Meden- 
wald, Fölske, Flatau, Polzin, Prochnow, Utke, 
Fitting, Hackbarth, Buse. Postassistenten: Bötzer, 
Rehbein,Wendler. Telegraphenassistent: Charlotte 
Eichbaum. Postbetriebsassistenten: Briese.Venzke. 
Telegraphenbetriebs-Assistenten: Martha Schur, 
Martha Thielemanu. Oberpostschaffner; Degler, 
Bratz, Dyck, Klawunn, Guderian,Bureta,Mielke, 
Nedlin, Stabeuow, Teske. Postschaffner: Scheel, 
Genrich, Seehaber, Heuer, Steffen, Zank, Jaku- 
bowski, Breitenfeld, Lück, Modrow, Miermeister, 
Schulz, Briese, Kienitz, Dally, Mielke, Badur, 
Welke. Leituugsaufseher: Herzberg, Kutz. Post
bote: E. Lück.
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21. Postamt Iastrow.
Amtszimmerdienst: 8^-1 und 4—7. Schalterdienst: 

8—12 und 2—6. Telegraphen- und Fernsprech- 
dienst: Werktags im Sommer von 7, im Winter 
von 8 vorm. bis 9 nachm., an Sonn- und 
Feiertagen von 8—9, 12 — 1.

Vorsteher: Oberpostmeister Wundermann.

22. Postamt Mark. Friedland.
Postscheckkonto Stettin 4202.
Schalterdienst: Werktags 8—11 und 2Vz-6'/^, 

Sonntags 8—9 und 12—1. Telegraphen- und 
Fernsprechdienst: Werktags 7 (8) vorm. bis 7 
nachm.

Vorsteher: Postmeister Dabei. Stellvertreter: Post- 
sekretärBahrke. Beamte: Postbetriebsassistenten: 
Charlotte Redmann, Anna Kühn, Margarete 
Priebe. Oberpostschaffner: Matter. Postschaffner: 
Krüger, Karl Schmidt, Achterberg, Wilke, Hinze, 
Franz Schmidt. Telegraphenleitungsaufseher: 
Moldenhauer. Posthelser: Schönemann.

23. Postamt Schlappe.
Amtszimmerdienst: 8—1 und 4—8. Schalterdienst: 

8—12 und 3'/z—6, Sonntags 8—9. Telegramm- 
und Fernsprech dienst: Werktags 7 vorm. bis 8 
abends, Sonntags 7—9 und 12—1.

Vorsteher: Postmeister Schünke. Postassistent Kohl
meier, PostbetriebsassistentinLissack. Telegraphen
gehilfen Zühlke und Redemann, Postgehilfin 
Friede. Oberpostschaffner: Fräse, Radtke, Hohen- 
haus,Schäler. Postschaffner: Redemann, Wilhelm 

Ventz, Robert Ventz, Fischer, Schütz, Hell. Tele- 
graphen-Leitungsaufseher: Haase.

24. Postamt Tütz.
Schalterdienst: Werktags 8—12 und Z'/z—6'/^, 

Sonntags 12—l. Telegraphen- und Fernsprech- 
dienst: Werktags 7—1 und 3—7'/^, Sonntags 
8—9 und 12—1.

Amtszimmerdienst: 8—1 und 3—7.
Vorsteher: Postmeister Weiland.

25. m. Batl. 4. (Preußisches) Jnf.-Regt.
(zugleich Standortkommando Dt. Krone).

Kaserne: Fernruf 79.
Kommandeur: Major Stephanus (Fernruf 79). 

Major beim Stäbe: Major Frhr. v. Maffenbach. 
Adjutant: Oberleutnant Höcherl. Nachrichtenzug: 
Oberleutnant Deroitz. Zahlmeister beim Stäbe: 
Zahlmeister Reinicke. Wirtsch afts- und Rechnungs
amt: Vorstand: Inspektor Gutgelück, 2. Beamter: 
außerplanmäßiger Obersekcetär Petersen. Stand
ortarzt: Oberarzt Dr.Schoeneberg. Musikmeister: 
Händel. Truppenunterrichtsleiter: Lehrer Heinke. 
Heeresunterkunftsamt: Verwaltungsobersekretär 
Knauer.

9. Kompagnie:
Kompagnie-Chef: Major v. dem Hagen, Ober

leutnant Magnus, Oberleutnant Scholz.

10. Kompagnie:
Kompagnie-Chef: Hauptmann Afheldt, Ober

leutnant Lohmeyer, Oberleutnant Wichmann.
(11. und 12. (MG.) Komp. in Schneidemühl).

3. Städte
a) Dt. Krone. Rathaus. Fernruf 12,31,53 und102. 

Geschästsstuudeu: April—September 7—2, Ok
tober-März 8—1 und 3—6. Erster Bürger
meister: Sperling. Besoldeter Stadtrat: Schach. 
Unbesoldete Magistratsmitglieder: Zweiter 
Bürgermeister: Beigeordneter Kreisbankdirektor 
Bartlewski, Stadträte: Fabrikbesitzer Richstein, 
Fabrikbesitzer Brettschneider, Kaufmann Otto 
Semrau, Seminaroberlehrer Semrau, Studien
rat Dr. Brücher.
Standesamt: 8^—12^.
Stadtsekretariat: Forst- und Schulverwaltung, 

Personalbüro: Oberstadtsekretär Parlow.
Städtisches Wohlfahrts- und Jugendamt: Stadt

rat Schach.
Einwohnermelde- u. Wohnungsamt: Magistrats- 

Büroassistent Affeldt.
Krankenhausverwaltung: Verwaltungsassistent 

Windeck.
Steuer- und Rechnungsamt: Stadtobersekretär 

Schmude.
Stadthauptkasse: Stadthauptkassenrendant Bi- 

galke, Magistratssekretär Manthey.
Stadtsparkasse mit Bankabteilung: Stadtspar- 

kassenrendant Hoffmann.
Stadtbauamt Stadtbaumeister Baumeister. 
Polizeikommissar: Eilert.
Gas- und Elektrizitätswerk: Werkinspektor 

Kastrup.

im Kreise.
Wasserwerk: Werkinspektor Ingenieur Rux.
Schlachthof: Schlachthausdirektor Mesewinkel.
Forst: Forstverwalter Volkmann, Hegemeister 

Schenck, Förster: Wolff, Sembach, Unterförster 
Kressin, Forstaufseher Iacoby.

b) Iastrow. Rathaus. Fernruf 7.
Geschäftsstunden: April—September 7—1 und 

3—6, Oktober—März 8—1 und 3—7. Mitt
woch und Sonnabend nachmittag geschlossen.

Bürgermeister: Hempel. Beamte: Oberstadt
sekretär Lorenz, Polizeisekretär Mechelke.

Kämmereikasse: Reudant Saecker, Gegenbuch- 
führer Kocea.

Sparkasse (Fernruf 46): Rendant Kosch, Gegen- 
buchführer Krüger.

Bauamt: Stadtbautechniker Braun.
Elektrizitätswerk: Ingenieur Puchstein.
Standesamt: 9—12.
Schlachthof: Schlachthausinspektor Dr. Giese.
Forstverwaltung: Forstverwalter Lampe, Förster 

Balcke.
c) Mark. Friedland. Rathaus. Fernruf 21.

Geschäftsstunden: 8—12 und 2—6.
Bürgermeister: Gburek.
Bürovorsteher: Magistratsobersekretär Tschirch.
Polizei-Verwaltung: Bürgermeister Gburek, 

Polizeiwachtmeister Taeger.
Stadthaupt- und Sparkasse (Fernruf 65): Ge

schäftszeit: 8—12. Rendant: Adam.
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0) Schloppe. Rathaus. Fernruf 24.
Geschäftsstunden im Sommer: 7—1 und 2—5, 

im Winter: 8—1 und 3—6.
Bürgermeister: Kroening.
Städtische Beamte: Stadt- und Polizeisekretär 

Starzinski.
Kämmereikasse: Kämmereikassenrendant Kühn.

ExekutivpolizeüPolizeibetriebsassistentMichaelis, 
Vollziehungsbeamter Menard.

e) Tütz. Rathaus. Fernruf 16.
Geschästsstunden: 8—12 und 2—6.
Bürgermeister: Thielemann.
Städtische Beamte: Kämmereikassenrendant 

Knaps, Polizeibetriebsassistent Rehbein.

4. Kirchliche Behörden im Kreise.
a) Apostolische Administratur Tütz.

Fernsprecher: Tütz 23.
Sprechstunden: 10—1.
Apostolischer Administrator: Pfarrer Kaller- 

Schneidemühl.
Rat der Apostolischen Administratur: Konsistorial- 

rat Bleske.
Konsultor der Apostolischen Administratur: Kon- 

sistorialrat Dr. Klitsche.
Kanzlei: Lehrer Klawitter.

b) Evangel. Superintendentur Dt. Krone.
Dt. Krone, Amtstraße.

Fernsprecher: Dt. Krone 134.
Superintendent: Konsistorialrat Krause.

c) Katholisches Dekanat Dt. Krone.
Schrotz, Pfarrhaus.

Fernsprecher: Schrotz 16.
Dekan: Propst Krüger, Schrotz.

5. Kirchspiele im Kreise.
a) Evangelische:

1. Brotzen-Machlin: Pfarrer Sterke-Brotzen.
2. Eichfier: Pfarrer Plumbaum-Lichfier.
4. Märk. Fried land: Pfarrer Schaper-Märk. 

Friedland.
4. Jastrow: 1.PfarrerKrüger-Iastrow,2.Pfarrer 

Striecks-Iastrow.
5. Dt. Krone:1.KonsistorialratKrause-Dt.Krone,

2. Pfarrer Greger-Dt. Krone.
6. Latzig-Langhof: Pfarrer Hefselbarth-Latzig.
7. Lebehnke: Pfarrer Lüpke-Lebehnke.
8. Lüben: Pfarrer Loerke-Lüben.
9. Neugolz: Pfarrer Goebel-Neugolz.

10. Rosenselde: Pfarrer Wilke-Nosenselde.
11. Schlappe: Pfarrer Lohwafser-Schloppe.
12. Zützer: Pfarrer Kropp-Zützer.
13. Tütz: Pfarrer Weßberge-Tütz.
14. Gr. Wittenberg z. Zt. unbesetzt.
15. Gr. Zacharin: Pfarrverwalter Namnann- 

Gr. Zacharin.
16. Zippnow: Pfarrer Corsepius-Zippnow.

b) Katholische:
1. Marzdorf: Propst Weimann-Marzdorf.
2. Dt. Krone: Konsistorialrat Prandke-Dt. Krone.
3. Jastrow: Propst Wilhelmi-Iastrow.
4. Schloppe: Propst Kluck-Schloppe
5. Tütz: Pfarradministrator Abendroth-Tütz
6. Kl. Rakel: Propst Roenspieß-Kl. Rakel
7. Krumfließ: Propst Rehbronn-Krumfließ.
8. Lebehnke: Propst Henke-Lebehnke.
9. Mellentin: Propst Garske-Mellentin.

10. Rose: Propst Klawitter-Rose.
11. Schrotz: Dekan Krüger-Schrotz
12. Zippnow: Propst Bucks-Zippnow.
13. Freudensier: Pfarrer Schade - Frendenfier.
14. Rederitz: Kuratus Degler-Rederitz.
15. Knakendorf: Pfarrer Steinke-Knakendorf.
16. Breitenstein: Pfarrer Bleske - Breitenstein.
17. Dyck: Kuratus Lerta-Dyck.
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Amtsbezirk
Schulverband

Standes

amtsbezirk
Landjäger

bezirk

1 Dt. Krone Stadt 10147 Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone
2 Jastrow Stadt 5105 Jastrow Jastrow Jastrow Jastrow
3 Mark. Friedland Stadt 2022 Mrk. Friedland Mk.Friedland Mk.Friedland Mk.Friedland
4 Schloppe Stadt 2398 Schloppe Schloppe Schloppe Schloppe
5 Tütz Stadt 2185 Tütz Tütz Tütz Tütz
6 Alt Lobitz Gem. 386 Schl.Mk.Friedl. Alt Lobitz Schl. Mk. Fried! Mk.Friedland
7 Alt Prochnow Rittergut 173 Marzdorf Alt Prochnow Marzdorf dto.
8 Althos Dorf, zum Gem.-Bez. Latzig geh. 39 Petznick Latzig Petznick dto.
9 Althof Gut, zum Gem.-Bez. Latzig geh. 56 dto. dto. dto. dto.

10 Alsen Forstgut 8 Schl.Mk.Friedl. Mk.Friedland Schl. Mk. Friedl. dto.
11 Annaberg Gut, zur Stadt Schloppe geh. 55 Schloppe Schloppe Schloppe Schloppe
12 Appelwerder Gem. 155 Petznick Appelwerder Petznick Appelwerder
13 Appelwerder Rittergut 101 dto. dto. dto. dto.
14 Arnsfelde Gem. 723 Rosenfelde Arnsfelde Rosenfelde Rosenfelde
15 Arusmühl Gut 98 Rose Riege Rose Krumfließ
16 Augustenburg,Vorw.v.Gt.Eckartsberge 19 Neugolz Neugolz Neugolz Neugolz
17 Baberow, Vorw. v. Rittergut Klausdorf 55 Lüben Klaus dorf Lüben Dt. Krone
18 Betkenhammer Gem. 272 Plietnitz Betkenhammer Plietnitz Jastrow
19 Bevilsthal Gem. 154 Zützer Bevilsthal Zützer Zützer
20 Birkenfelde Gt., z. Gm.-Bz.Wittkow geh. 90 Schrotz Wittkow Schrotz Lebehnke
21 Birkhof Gut, zur Gem. Doderlage geh. 4 Rederitz Doderlage Rederitz Zippnow
22 Birkholz Gem. 83 Salm Gollin Gollin Schloppe
23 Borkendorf Gem. 142 Kramske Borkendorf Kramske Koschütz
24 Borkendorf Rittergut 132 dto. dto. dto. dto.
25 Böskau Rittergut 116 Brotzen Machlin Brotzen Machlin
26 Böthiu, Vorw. v. Rittergut Marzdorf 54 Marzdorf Marzdorf Marzdorf Tütz
27 Breiteustein Gem. 501 Rosenfelde Breiteilstein Rosenfelde Dt. Krone
28 Briesenitz Gem. 973 Briesenitz Briesenitz Briesenitz Jastrow
29 Brotzen Gem. 548 Brotzen Brotzen Brotzen Machlin
30 Brotzen Rittergut 223 dto. dto. dto. dto.
31 BruchmllhlMllhlengut, zum Gem.-Bez. 20 Rederik Doderlaae dto. Zippnow
32 Brunk Gem. sDoderlage geh. 321 Marzdorf Brunk Marzdorf Mk.Friedland
33 Buchholz Gem. 194 SchloppeForstg. Buchholz Schloppe Eichfier
34 Buchholzer Mühle Mühleugut, zum

Gem.-Bez. Buchholz gehörig 7 dto. dto. dto. dto.
35 BuchwaldeStaatsf.,i.d.Obrf.Schönthal 3 Schönthal Zamborst Schönthal Jastrow
36 Büschken Gut, zur Stadt Jastrow geh. 14 Jastrow Jastrow Jastrow dto.
37 Büschkeu Forsth., z. Stadt Jastrow geh. 7 dto. dto. dto. dto.
38 Büffenheide Hilfsförsterei, in der Ober-

försterei Thurbruch 3 Haugsdorf Hoffstädt Haugsdorf Neugolz
39 Bussen, Vorw. von MajoratHaugsdors 8 dto. dto. dto. dto.
40 Bus chv orwerk, Vrw. v. Rttgt.Roseufelde 67 Rosenfelde Rosenfelde Rosenfelde Rosenfelde
41 ChausseehausStaatsf.,i.d.Obf.Schloppe 5 Schloppe Schloppe Schloppe Schloppe
42 Daber, Vorw. von Rittergut Klausdorf 18 Lüben Neugolz Neugolz Neugolz
43 DabermühleMhlgt., z.Gmbez.Neugolz 14 Neugolz dto. dto. dto.
44 Dammlang Gem. sgehörig 105 Haugsdorf Dammlang Dammlang dto.
45 Dammlang Gut mit Schäsereivorwerk,

zum Majorat Haugsdorf gehörig 189 dto. dto. dto. dto.
46 Doderlage Gem. 203 Rederitz Doderlage Rederitz Zippnow
47 Dolfusbruch Gem. 70 Dolfusbruch 's Theerosen Dolfusbruch Eichfier
48 DolfusbruchStaatsf.,i.d.Obf.Nohrwiese 5 dto. / Netzekreis dto. dto.
49 Döberitz Oberförsterei und Försterei 23 Wisfulke Wissulke Wissulke Lebehnke
50 Döberitzfelde, Vorw. v.Rittgt.Hoffstädt 104 Hoffstädt Hoffstädt Haugsdorf Neugolz
51 Drahnow Gem. 211 Drahnow Drahnow Drahnow Schloppe
52 Drahnow Gut 144 dto. dto. dto. dto.
53 Drahuowbusch, Vorw. v. Gut Drahnow 34 dto. dto. dto. dto.
54 Drahnowkeil, z. Gembz. Drahnow geh. 24 dto. dto. dto. dto.
55 Dreetz Gut 121 Petznick Appelwerder Petznick Mk.Friedland
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Plätze des Kreises.

Desinfektions - 

bezirk
Amtsgerichts- 

bezirk
Kirchspiel

Postbestellbezirk Bahnstation

Lf
de
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r. 

j

evangelisch katholisch

Dt.KroneIu.II Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone 1
Zastrow Jastrow Jastrow Jastrow Jastrow Jastrow 2
Mk.Friedland Mk.Friedland Mark. Friedland Marzdorf Mark. Friedland Märk. Friedland 3
schloppe Schlappe Schloppe Schloppe Schloppe Schloppe 4
Dt. Krone II Dt. Krone Tütz Tütz Tütz Grenzmark Tütz Grenzmark 5
Mk.Friedland Mk.Friedland Alt Körtnitz Kreis Marzdorf Mark. Friedland Märk. Friedland 6
Dt. Krone II dto. AltProchn.sDram- dto. Marzdorf Tütz Grenzmark 7
Mk.Friedland dto. Latzig dto. i Appelwerder Kreis Märk. Friedland 8

dto. dto. dto. Tütz / Dt. Krone dto. 9
dto. dto. Mark. Friedland Marzdorf Mark. Friedland dto. 10

Schlappe Schlappe Schloppe Schloppe Schloppe Schloppe 11
Mk.Friedland Mk.Friedland Lüben Dt. Krone Appelwerder Eckartsberge 12

dto. dto. dto. dto. dto. dto. 13
Dt. Krone I Dt. Krone Rosenfelde Rose Arnsfelde Kr. Dt.Kr. Arnsfelde 14

dto. dto. Rose dto. Gr. Wittenberg Wittenberg 15
Dt. Krone II dto. Keßburg Dt. Krone KeßbnrgKr.Dt.Krone Eckartsberge 16

dto. dto. Klausdorf dto. Dt. Krone Klausdorf 17
Jastrow Jastrow Jastrow Jastrow Betkenhammer Betkenhammer 18
Eichfier Schlappe Zützer Schloppe Schloppe Prellwitz 19
Dt. Krone I Dt. Krone Dt. Krone Schrotz Dt. Krone Breitenstein 20
Zippnow Jastrow Gr. Zacharin Zippnow Gr. Zacharin Rederitz 21
Schlappe Schlappe Gollin Schloppe Schloppe Schloppe 22
Jastrow Dt. Krone Lebehnke Schneidemühl Kramske Lebehnke 23

dto. dto. dto. dto. dto. dto. 24
Zippnow Jastrow Machlin Zippnow MachlinBezirkKöslin Milkow 25
Dt. Krone II Mk.Friedland Tütz Marzdorf Marzdorf Tütz Grenzmark 26
Dt. Krone I Dt. Krone Rosenfelde Dt. Krone Dt. Krone Breitenstein 27
Jastrow Jastrow Zamborst Zippnow Briesenitz Briesenitz 28
Zippnow dto. Brotzen Rederitz Brotzen Brotzen 29

dto. dto. dto. dto. dto. dto. 30
dto. dto. dto. dto. Gr. Zacharin Rederitz 31

Dt. Krone II Mk.Friedland Mark. Fried land Marzdorf Marzdorf Märk. Friedland 32
Schlappe Schlappe Eichfier Schloppe Schloppe Buchholz 33

dto. dto. dto. dto. dto. dto. 34
Zippnow Jastrow Jastrow Jastrow Jastrow Briesenitz 35
Jastrow dto. dto. dto. dto. Jastrow 36

dto. dto. dto. dto. dto. dto. 37

Dt. Krone II Mk.Friedland Hansfelde Dt. Krone HoffstädtKr.Dt.Krone Hoffstädt 38
dto. dto. dto. dto. dto. dto. 39
dto. Dt. Krone Rosenfelde Schrotz Rosenfelde Kr.Dt Kr. Schrotz 40

Schlappe Schloppe Schloppe Schloppe Schloppe Schloppe 41
Dt. Krone II Dt. Krone Klausdorf Dt. Krone Neugolz Klausdorf 42

dto. dto. Neugolz Zippnow dto. Keßburg 43
dto. dto. Dannnlang Dt. Krone HoffstädtKr.Dt.Krone Hoffstädt 44

dto. dto. dto. dto. dto. dto. 45
Zippnow Jastrow Gr. Zacharin Zippnow Gr. Zacharin Rederitz 46
Eichfier Schloppe 1 Theerofen Netze- Schloppe Sch önlanke Netzekreis Schönlanke 47

dto. dto. / kreis dto. dto. dto. 48
Dt. Krone I Dt. Krone Lebehnke Lebehnke Lebehnke Wissulke 49
Dt. Krone II dto. Hoffstädt Dt. Krone HoffstädtKr.Dt.Krone Hoffstädt 50
Schloppe Schloppe Schloppe Schloppe Schloppe Trebbin 51

dto. dto. dto. dto. dto. dto. 52
dto. dto. dto. dto. dto. dto. 53
dto. dto. dto. dto. Groß Drensen dto. 54

Mk.Friedland Mk.Friedland Lüben Marzdorf Appelwerd.Kr.Dt.Kr. Harmelsdorf 55
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56 Dyck Gem. 475 Preußendorf Dyck Preußendorf Rosenfelde
57 Dyck Rittergut 180 dto. dto. dto. dto.
58 DypeFörst.,z.Forstg.-Bez.Schloppegeh. 3 Prellwitz Salm Zützer Zützer
59 Eckartsberge Gut 132 Neugolz Keßburg Neugolz Neugolz
60 Eichfier Gem. 870 Eichfier Eichfier Eichfier Eichfier
61 Eichfier Staatsf., i. d. Obers. Rohrwiese 5 Dolfusbruch dto. dto. dto.
62 Eichfiermühle Mühlengut, zum Gmbz. 

Eichfier gehörig 14 Mellentin dto. dto. dto.
63 Eichenbruch, Vrw. v. Ritgt.Altprochnow 13 Marzdorf Alt Prochnow Marzdorf Mk.Friedland
64 Elsenfelde Gut, z. Stadt Dt. Krone geh. 100 Dt. Krolle Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone
65 EmilienthalGut,z.Gtsbz.Marzdorfgeh. 28 Marzdorf Stibbe Marzdorf Harmelsdorf
66 Emilienh of, Vrw. v. Rittgt. H armels d orf 5 Kl. Rakel Harmelsdorf Kl. Rakel dto.
67 Falkenhayn, Vorw. v. Rittgt. Kl. Rakel 10 dto. Kl. Rakel dto. dto
68 Feldmühle Mhlgt.,z.Gmbz.Zippnow gh. 26 Zippnow Zippnow Zippnow Zippnow
69 Fierberg Staatsförst., in der Oberförst. 

Plietnitz und Waldarbeitergehöst 12 Plietnitz Plietnitz Plietnitz Plötzmin
70 Fiermühl, Vorw. v.Rittergut Klausdorf 61 Lüben Neugolz Lüben Dt. Krone
71 Flathe Gem. 153 Schulzendorf Schulzendorf Tütz Tütz
72 Friedenshain Staatsf., in derOberförst. 

Schönthal und Waldarbeitergehöft 21 Schönthal Jagdhaus Schönthal Zippnow
73 Friedrichshain 50 Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone
74 Friedrichsmühl Mühlengut, zur Stadt 33 Schloppe Schloppe Schloppe Schloppe
75 Freudenfier Gem. fSchloppe gehörig 1101 Schönthal Freudenfier Schönthal Freudenfier
76 Freudenfier Först.,i.d.Oberf.Schönthal 8 dto. dto. dto. dto.
77 Georgenhof,Vrw.v.Nittgt.Seegenfelde 26 Lebehnke Seegenselde Lebehnke Lebehnke
78 Georgsthal Gut,z. Gtsbz.Hohenstein gh. 52 Petznick Hohenstein Petznick Appelwerder
79 Glückauf Gut, z. Gembez. Kappe geh. 7 Krumfließ Kappe Krumfließ Rose
80 Gollin Gem. 311 Salm Gollin Salm Schloppe
81 Gramattenbrück Gem. 123 Kramske Gramattenbrück Kramske Lebehnke
82 Gramsthal Gut, z. Stadt Schlappe geh. 67 Schloppe Schloppe Schloppe Schloppe
83 Gramswalde Gt.,z.Gembz.Schönow gh. 78 Zützer Schönow Zützer Zützer
84 Grethenbruch, Vrw. v. Rittgt-Klausdorf 14 Lüben Klausdors Lüben Dt. Krone
85 Groß Wittenberg Gem. 392 Gr. Wittenberg Gr. Wittenberg Gr. Wittenberg Krumfließ
86 Groß Zacharin Gem. 254 Nederitz Gr. Zacharin Rederitz Zippnow
87 Gr.ZacharinFörst.,i.d.Oberf.Thurbruch 19 dto. dto. dto. dto.
88 Grüneberg Stäatsf.,i.d.Obrf.Rohrwiese 6 Dolfusbruch Eichfier Mellentin Eichfier
89 Grünbaum Forsthans, zum Forstguts

bezirk Nohrwiese gehörig 18 dto. dto. dto. dto.
90 Grünhofswalde Gut, zum Gemeinde

bezirk Alt Lobitz gehörig 19 Petznick Alt Lobitz Petznick Mk.Friedland
91 Grünthal Gasthof, z. StadtIastrow geh. 5 Jastrow Jastrow Jastrow Jastrow
92 Grünwald, Vorwerk v. Rittergut Neu- 

preußendorf 8 Preußendorf Preußendors Preußendorf Harmelsdorf
93 Hahnfier Staatsf., i. d. Oberf. Schlappe 5 Schloppe Buchholz Schloppe Schloppe
94 Hansfelde Gem. 324 Haugsdorf Hansselde Dammlang Hansfelde
95 Harmelsdorf Gem. 263 Kl. Rakel Harmelsdorf Kl. Rakel Harmelsdorf
96 Harmelsdorf Rittergut 196 dto. dto. dto. dto.
97 Hasenberg Gem. 339 Gr. Wittenberg Hasenberg Gr. Wittenberg Krumfließ
98 Haugsdorf Majorat 91 Haugsdorf Hoffstädt Haugsdorf Hansfelde 

Mk.Friedland99 Henkendorf Gem. 315 Schl.Mk.Friedl. Henkendorf Schi. Mk. Fried!
100 Henkendorf Gut, zum Gutsbez. Schloß 

Mark. Friedland gehörig 96 dto. dto. dto. dto.
101 Henkendorf,Vw.v.Rttgt.Schl.Mk.Friedl. 12 dto. dto. dto. dto.
102 Hirschthal Staatsf., i. d. Oberf. Plietnitz 6 Plietnitz Zechendorf Plietnitz Freudenfier
103 Hochberg Staatsf., i. d. Oberf. Döberitz 3 Wisfnlke Klawitters- Wisfnlke dto.
104 Hoffstädt Gem. mit Hoffstädtermühle 226 Hoffstädt Hoffstädt sdorf Haugsdorf Neugolz
105 Hoffstädt Rittergut 211 dto. dto. dto. dto.
106 Hoppenmühl Mühlengut, zum Gem.- 

Bezirk Freudenfier gehörig 34 Schönthal Freudenfier Schönthal Freudenfier
107, Hohenstein Gem. 84 Petznick Hohenstein I Petznick Appelwerder

88



Desinfektions- 

bezirk
Amtsgerichts

bezirk

Kirchspiel
Postbestellbezirk Bahnstation

Lf
de

.N
r. !

evangelisch katholisch

Dt. Krone I Dt. Krone Rosenselde Kl. Nakel Dyck Kreis Dt. Krone Dyck 56
dto. dto. dto. dto. dto. dto. 57

Schlappe Schloppe Schloppe Schloppe Schloppe Schloppe 58
Dt. Krone II Dt. Krone Neugolz Dt. Krone Keßburg Kr. Dt. Kr. Eckartsberge 59
Eichfier Schloppe Eichfier Schloppe Eichfier Kr. Dt. Krone Eichfier-Mellentin 60

dto. dto. dto. dto. dto. dto. 61

dto. dto. dto. dto. Mellentin dto. 62
Dt. Krone II Mk.Friedland Alt Prochnow Marzdorf Marzdorf Tütz Grenzmark 63

dto. Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone 64
dto. Mk.Friedland Tütz Marzdorf Harmelsdorf Tütz Grenzmark 65

Dt. Krone I Dt. Krone dto. Kl. Nakel dto. Harmelsdorf 66
dto. dto. Lüben dto. dto. - dto. 67

Zippnow Jastrow Zippnow Zippnow Zippnow Zippnow 68

Jastrow dto. Plietnitz Jastrow Plietnitz Plietnitz 69
Dt. Krone II Dt. Krone Klausdorf Dt. Krone Klausdorf Kr.Dt. Kr. Klausdorf 70

dto. dto. Tütz Tütz Tütz Grenzmark Tütz Grenzmark 71

Zippnow dto. Jagdhaus Zippnow FreudenfierKr.Dt.Kr. Dt. Krone 72
Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone dto. 73
Eichfier Schloppe Schloppe Schloppe Schloppe Schloppe 74
Zippnow Dt. Krone Dt. Krone Freudenfier FreudenfierKr.Dt.Kr. Sagemühl 75

dto. dto. dto. dto. dto. dto. 76
Dt. Krone I dto. Lebehnke Schrotz Lebehnke Seegenfelde 77
Mk.Friedland Mk.Friedland Lüben Kl. Nakel Appelwerd.Kr.Dt. Kr. Eckartsberge 78
Dt. Krone I Dt. Krone Kappe Rose Rose Kreis Dt. Krone Stoewen 79
Eichfier Schloppe Schloppe Schloppe Schloppe Schloppe 80
Jastrow Dt. Krone Lebehnke Lebehnke Kramske Seegenfelde 81
Eichfier Schloppe Schloppe Schloppe Schloppe Schloppe 82

dto. dto. Zützer dto. dto. Trebbin 83
Dt. Krone II Dt. Krone Klausdorf Dt. Krone Klausdorf Kr.Dt. Kr. Klausdorf 84
Dt. Krone I dto. Gr. Wittenberg Krumfließ Gr. Wittenberg Wittenberg 85
Zippnow Jastrow Gr. Zacharin Rederitz Gr. Zacharin Hältst. Thurbruch 86

dto. dto. dto. dto. dto. dto. 87
Eichfier Schloppe Eichfier Mellentin Mellentin Kr. Dt. Kr. u Schönlanke 88

dto. dto. dto. dto. dto. dto. 89

Mk.Friedland Mk.Friedland KörtnitzKr.Dram- Marzdorf Mark. Friedland Märk. Friedland 90
Jastrow Jastrow Jastrow sburg Jastrow Jastrow Jastrow 91

Dt. Krone I Dt. Krone Preußendorf Mellentin Harmelsdorf Tütz Grenzmark 92
Schloppe Schloppe Schloppe Schloppe Schloppe Buchholz-Krum- 93
Dt. Krone II Mk.Friedland Latzig-Langhof Dt. Krone Hoffstädt Kr. Dt. Kr. Hoffstädt fpohl 94
Dt. Krone I Dt. Krone Tütz Kl. Nakel Harmelsdorf Harmelsdorf 95

dto. dto. dto. dto. dto. dto. 96
dto. dto. Gr. Wittenberg Krumfließ Schneidemühl Hasenberg 97

Dt. Krone II Mk.Friedland Latzig-Langhof Dt. Krone Hoffstädt Kr. Dt. Kr. Hoffstädt 98
Mk.Friedland dto. Mark. Friedland Marzdorf Mark. Friedland Märk. Friedland 99

dto. dto. dto. dto. dto. dto. 100
dto. dto. dto. dto. dto. dto. 101

Jastrow Jastrow Jastrow Jastrow FreudenfierKr.Dt.Kr. Plietnitz 102
Dt. Krone I Dt. Krone Dt. Krone Freudenfier dto. Wissulke 103
Dt. Krone II dto. Neugolz Dt. Krone Hoffstädt Kr. Dt. Kr. Hoffstädt 104

dto. dto. dto. dto. dto. dto. 105

Zippnow dto. Neugolz Freudenfier FreudenfierKr.Dt.Kr. Sagemühl 106
Mk.Friedland , Mk.Friedland Lüben Kl. Nakel Appelwerd.Kr.Dt.Kr. Eckartsberge 107
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108 Hohenstein Rittergut 97 Petznick Hohenstein Petznick Appelwerder
109 Hundefier Staatsf., i. d. Oberf.Döberitz 6 Schönthal Freudenfier Schönthal Freudenfier
110 Jagdhaus Först., i. d. Obers. Schönthal 3 dto. dto. dto. dto.
111 Jagdhaus Gem. 383 Briesenitz Jagdhaus Briesenitz Jastrow
112 Iägerthal Staatsf., i.d.Obers.Schöuthal 6 Schönthal Rederitz Schönthal Zippnow
113 Jagolitz Gem. 300 Drahnow Jagolitz Drahnow Lichfier
114 Jastrow Bahnhof, z.StadtIastrom geh. 137 Jastrow Jastrow Jastrow Jastrow
115 Ioachimsthal, Vorw.v. Rittgt. Hoffsrädt 25 Hoffstädt Hoffstädt Haugsdorf Neugolz
116 Johannisthal Gt., z.StadtDt.Krone geh. 83 Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone
117 KappeGem.m.Iunkermühlu.Kleinmühl 282 Krumfließ Kappe Krumfließ Rose
118 Karlsruhe Gut 210 Preußendorf Karlsruhe Preußendorf Dt. Krone
119 Kalthöfen Gut, z. Gtsbz. Klnppstein geh. 23 Gr. Wittenberg Hasenberg Gr. Wittenberg Krumfließ
120 Kampberg Gut, zur Gem. Stabitz geh. 37 Neugolz Stabitz Neugolz Neugolz
121 Karlswerk, Vorw. von Rittrgt. Hoffstädt 7 Hoffstädt Hoffstädt Haugsdorf dto.
122 Kattun Gem. 279 Krumfließ Kattun Krumfließ Krumfließ
123 Adl. Kattun Rittergut 141 dto. dto. dto. dto.
124 Kegelshöh Gut, z.Gutsbez.Adl. Kattun 79 dto. Krumfließ dto. dto.
125 Kegelsmühl Gem. sgehörig 201 dto. Kappe dto. dto.
126 Keßburg Gem. 123 Neugolz Keßburg Neugolz Neugolz
127 Keßburg Rittergut 242 dto. dto. dto. dto.
128 Klappstein Rittergut 83 Gr. Witteuberg Hasenberg Gr. Wittenberg Krumfließ
129 Klausdorf Gem. 314 Lüben Klausdorf Lüben Klausdorf
130 Klausdorf Rittergut 245 dto. dto. dto. dto.
131 Klausdorferhammer, z.Gembez. Klaus- 146 dto. dto. dto. dto.
132 Klawittersdorf Gem. fdorf gehörig 193 Wifsulke Klawittersdorf Wifsulke Freudenfier
133 Kleinmühle Gut, zmn Gembez. Prell- 21 Zützer Prellwitz Zützer Zützer
134 Klein Rakel Gem. fwitz gehörig 364 Kl. Rakel Kl. Rakel Kl. Rakel Harmelsdorf
135 Klein Rakel Rittergut 273 dto. dto. dto. dto.
136 Klein Wittenberg Gem. 328 Gr. Wittenberg Kl. Wittenberg Gr. Wittenberg Krumfließ
137 Klotzow Forsth., z. Stadt Dt. Krone geh. 4 Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone
138 Knakendorf Gem. 538 Schulenberg Knakendorf Schnlenberg Tütz
139 Königsgnade Gem. 338 Marzdorf Königsgnade Marzdorf dto.
140 Königsthal Gut, z. Stadt Schlappe geh. 3 Schloppe Schloppe Schloppe Schloppe
141 Koschütz Wohnplatz, zum Gem.-Bezirk

Schueidemühlerhammer gehörig 676 Kramske Koschütz Koschütz Koschütz
142 Kotzenberg, Vorw.v. Rittrgt. Wallbruch 8 Brotzen Machlin Brotzen Machlin
143 Kcamske Gem. 457 Kramske Kramske Kramske Kramske
144 Kramske Försterei, i. d. Obers. Plietnitz 11 Plietnitz dto. Plietnitz Plötzmin
145 Kronerfier Staatsf., i. d. Obers. Döberitz 5 Schönthal Klaus darf Schönthal Dt. Krone
146 Krumfließ Gem. 445 Krumfließ Krumfließ Krumfließ Krumfließ
147 Krumfließerhütte Gut 83 dto. Kappe dto. Rose
148 Krumpohl Adl. Gut 67 Schloppe Buchholz Schloppe Schloppe
149 Krumpohl Staatsf., i. d. Obers. Schlappe 6 dto. dto. dto. dto.
150 KüddowbrückFrsth.,z.StadtInstrow gh. 11 Jastrow Jastrow Jastrow Jastrow
151 Kupferhammer Mühlengut, zur Stadt

Mark. Friedland gehörig. 21 Mrk. Friedland Mk.Friedland Mk.Friedland Mk.Friedland
152 Langhos Rittergut mit Forsth. Schlappe

und Vorwerk Latzig 121 Petznick Latzig Petzuick dto.
153 LankermühleMhl.,z.Gtsbz.Petznickgeh. 2 dto. Petznick dto. dto.
154 Lasferre, Vorw. vor: Rittergut Lüben 71 Lüben Lüben Lüben Lüben
155 Latzig Gem. mit Langhos Dorf 224 Petznick Latzig Petznick Mk.Friedland
156 Lebehnke Gut 110 Lebehnke Lebehnke Lebehnke Lebehnke
157 Lebehnke Gem. 1178 dto. dto. dto. dto.
158 Lebehnke Bhnh.,z.Gmbz.Lebehnke geh. 48 dto. dto. dto. dto.
159 Lindenwerder Gut, z. StadtInstrow gh. 51 Jastrow Jastrow Jastrow Jastrow
160 Lubshof Gut, z. Gembz. Lubsdorf geh. 23 Marzdorf Lubsdorf Marzdorf Tütz
161 Lubsdorf Gem. 433 dto. dto. dto. dto.
162 Ludwigshorst Gt., z.Gtbz.Hohenstein gh. 132 Petznick Hohenstein Petznick Appelwerder
163 Ludwigsthal Gut, z. Gtsbez. Harmels- 121 Kl. Rakel Harmelsdorf Kl. Rakel Harmelsdorf
164, Lüben Rittergut fdorf gehörig 232, Lüben Lüben Lüben Appelwerder
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Mk.Friedland Mk.Friedland Lüben Kl. Rakel Appelwerd.Kr.Dt.Kr. Eckartsberge 108
Zippnow Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone FreudenfierKr.Dt.Kr. Sagemühl 109

dto. dto. dto. dto. dto. dto. 110
dto. Jastrow ZamborstKr.Neu- Zippnow dto. Briesenitz 111
dto. dto. Rederitz sstettin Rederitz Nederitz Rederitz 112

Eichfier Schloppe Eichfier Schloppe Eichfier Schloppe 113
Jastrow Jastrow Jastrow Jastrow Jastrow Jastrow 114
Dt. Krone II Mk.Friedland Hoffstädt Dt. Krone HoffstädtKr.Dt.Krone Hoffstädt 115
Dt. Krone I Dt. Krone Dt. Krone dto. Dt. Krone Dt. Krone 116

dto. dto. Gr. Wittenberg Rose Rose Kreis Dt. Krone Stoewen 117
dto. dto. Dt. Krone Kl. Rakel Arnsfelde Kr. Dt.Kr. Arnsselde 118
dto. dto. Gr. Wittenberg Schneidemiihl Schneidemiihl Stoewen 119

Dt. Krone II dto. Neugolz Freudenfier Freudenfier Keßburg 120
dto. Mk.Friedland Hoffstädt Dt. Krone HoffstädtKr.Dt.Krone Hoffstädt 121

Dt. Krone I Dt. Krone Gr. Wittenberg Schneidemiihl Stöwen Netzekreis Stoewen 122
dto. dto. dto. dto. dto. dto. 123
dto. dto. dto. dto. dto. dto. 124
dto. dto. dto. Krumfließ dto. dto. 125

Dt. Krone II dto. Neugolz Dt. Krone KeßburgKr.Dt.Krone Keßburg 126
dto. dto. dto. dto. dto. dto. 127

Dt. Krone I dto. Gr. Wittenberg Schneidemiihl Schneidemiihl Stoewen 128
Dt. Krone II dto. Neugolz Dt. Krone Klausdorf Kr.Dt. Kr. Klausdorf 129

dto. dto. dto. dto. dto. dto. 130
dto. dto. dto. dto. dto. dto. 131

Dt. Krone I dto. Dt. Krone Freudenfier FreudeufierKr.Dt.Kr. Sagemühl 132
Eichfier Schloppe Zützer Schloppe Schloppe Prellwitz 133
Dt. Krone I Dt. Krone Lüben Kl. Rakel Harmelsdorf Harmelsdorf 134

dto. dto. dto. dto. dto. dto. 135
dto. dto. Gr. Wittenberg Rose Gr. Witteuberg Wittenberg 136
dto. dto. Dt. Krone Dt. Krone Stranz Stranz 137

Dt. Krone II dto. Tütz Tütz Marzdorf Tütz Grenzmark 138
dto. Mk.Friedland dto. Marzdorf dto. dto. 139

Eichfier Schloppe Schloppe Schloppe Schloppe Schloppe 140

Jastrow Schneid emühl Schneidemiihl Schneidemiihl Schueidemühl Schneidemiihl 141
Zippnow Jastrow Machlin Tempelburg, Kreis MachlinBezirkKösliu Wallbruch 142
Jastrow Dt. Krone Lebehnke Jastrow ^Neustem« Kramske Plietnitz 143

dto. dto. dto. Lebehnke dto. dto. 144
Zippnow dto. Klausdorf Dt. Krone Klausdorf Kr. Dt.Kr. Klausdorf 145
Dt. Krone I dto. Gr. Wittenberg Krumfließ Gr. Witteuberg Wittenberg 146

dto. dto. dto. dto. Rose Kreis Dt. Krone Stöwen 147
Eichfier Schloppe Schloppe Schloppe Schloppe Schloppe 148

dto. dto. dto. dto. dto. dto. 149
Jastrow Jastrow Jastrow Jastrow Jastrow Jastrow 150

Mk.Friedland Mk.Friedland Mark. Friedland Mark. Friedland Märk. Friedland Märk. Friedland 151

dto. dto. Latzig Marzdorf Appelwerd.Kr.Dt.Kr. dto. 152
dto. dto. Petznick dto. dto. Eckartsberge 153

Dt. Krone II Dt. Krone Lüben Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone 154
Dt. Krone Mk.Friedland Latzig Marzdorf Appelwerd.Kr.Dt.Kr. Eckartsberge 155
Dt. Krone I Dt. Krone Lebehnke Lebehnke LebehnkeKr.Dt.Krone Lebehnke 156

dto. dto. dto. dto. dto. dto. 157
dto. dto. dto. dto. dto. dto. 158

Jastrow Jastrow Jastrow Jastrow Jastrow Jastrow 159
Dt. Krone II Dt. Krone Tütz Marzdorf Marzdorf Tütz Grenzmark 160

dto. dto. dto. dto. dto. dto. 161
Mk.Friedland Mk.Friedland Lüben Kl. Rakel Appelwerd.Kr.Dt.Kr. Eckartsberge 162
Dt. Krone II Dt. Krone Tütz dto. Harmelsdorf Harmelsdorf 163

dto. dto. Lüben Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone 164
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165 Lüben Gem. 311 Lüben Lüben Lüben Appelwerder
166 Machlin Gem. 330 Brotzen Machlin Brotzen Machlin
167 MargaretenhofGt.,z.StadtIastrowgeh. 64 Jastrow Jastrow Jastrow Jastrow
168 Marienbrück Etbl., zum Gmbz. Jagd-

Haus gehörig 40 Briesenitz Jagdhaus Briesenitz dto.
169 Marienbrück Staatsf., i. d. Oberförsterei

Schönthal 5 Schönthal Jastrow Schönthal dto.
170 Marienfelde Gut, z. Gtsbz. Schrotz geh. 14 Schrotz Schrotz Schrotz Lebehnke
171 Marienhof Gut 125 Petznick Petznick Petznick Mk.Friedland
172 Marienhof Gut, z. Gembz. AltLobitz geh. 34 Schl.Mk.Friedl. Alt Lobitz Schl. Mk. Friedl. dto.
173 Mariensee Gut, z. Stadt Dt. Krone geh. 83 Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone
174 Marienthal, Vorw. von Schulenberg 50 Schulenberg Knakendorf Tütz Tütz
175 Marquardsthal Gut, zum Gem.-Bez. 55 Petznick Hohenstein Petznick Appelwerder
176 Marthe Gem. sHohenstein gehörig 329 Schloß Tütz Marthe Tütz Tütz
177 Marzdorf Gem. 301 Marzdorf Marzdorf Marzdorf Marzdorf
178 Marzdorf Rittergut 334 dto. dto. dto. dto.
179 Martheuberg Först., in der Obers. Tütz 5 Schloß Tütz Marthe Tütz Tütz
180 Mehlgast Gem. 212 dto. Mehlgast dto. dto.
181 Mehlgast Staatliche Domäne 150 dto. dto. dto. dto.
182 Mellentin Gem. 553 Mellentin Mellentin Eichfier Eichfier
183 Milkow Rittergut 151 Brotzen Brotzen Brotzen Machlin
184 MittelfurthFrsth.,z.StadtDt.Kronegeh. 8 Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone
185 Moritzberg Vorw., z. Gmbz. Stabitz geh. 27 Neugolz Stabitz Neugolz Neugolz
186 Moritzhof Frsth., z. Stadt Dt. Krone geh. 5 Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone
187 MühlheideStaatss.m.Waldarbeitergeh.

Jag olitz Abb., nr d er Ob erf. Rohrwiese 15 Dolfusbruch Buchholz Schloppe Eichfier
188 Neu Freudenfier Gut, zum Gem.-Bez. 43 Schönthal Freudenfier Schönthal Freudenfier
189 Neugolz Gem. sFreudenfier gehörig 362 Neugolz Neugolz Neugolz Neugolz
190 Neugolz, Vorw. v. Rittergut Klausdorf 57 Lüben dto. dto. dto.
191 Neuhof Gem. 146 Rose Riege Rose Rose
192 Neuhof Gut 145 dto. dto. dto. dto.
193 NeukrugEtbl., zum Forstgutsbez. Rohr- 28 Dolfusbruch Dyck Mellentin Eichfier
194 Neu Lebehnke Gem. swiese gehörig 145 Lebehnke Lebehnke Lebehnke Lebehnke
195 Neumühl Mhlgt., z. Gmbz. Wittkow geh. 36 Schrotz Wittkow Schrotz dto.
196 Neumühl Staatsförst., in d er Ob erf. Tütz 7 Schloppe Marthe Schloppe Schloppe
197 Neupreußendorf Rittergut m. Bahnhof 126 Preußendorf Preußendorf Preußsndorf Harmelsdorf
198 Neuprochnow Gem. sprochnow geh. 107 Marzdorf Alt Prochnow Marzdorf Mk.Friedland
199 Neuprochnow Vorwerk, z. Gembz.Neu- 28 dto. dto. dto. dto.
200 NeuRiege Frsth., z.Rittgt.Klausdorfgh. 4 Lüben Neugolz Neugolz Neugolz
201 Neu Zippuow Gern. 180 Rederitz Neu Zippuow Rederitz Zippnow
202 Niederhof, Vorw. von Rittgt. Wallbruch 25 Brotzen Machlin Brotzen Machlin
203 NierosenWohnplatz,z.Gembez. Henken-

dorf gehörig 23 Schl.Mk.Friedl. Henkend orf Schl. Mk. Friedl. Mk.Friedland
204 Nieros er: Gut, zum Gutsbez. Schl. Mark.

Friedland gehörig 68 dto. dto. dto. dto.
205 Panlshof, Vorwerk v. Gut Karlsruhe 54 Preußendorf Karlsruhe Preußendorf Dt. Krone
206 Petznick Gern. 211 Petznick Petznick Petznick Appelwerder
207 Petznick Gut 141 dto. dto. dto. dto.
208 PhilippshofGt.,z.Gmbz.Breiteusteingh. 52 Rosenfelde Breitenstein Rosenfelde Dt. Krone
209 Pilow, Vorw. von Rittergut Kl. Rakel 56 Kl. Rakel Lüben Kl. Rakel Harmelsdorf
210 Pilowbrück Abbau, z. Gmbz. Klausdorf 59 Lüben dto. Lüben Dt. Krone
211 Plietnitz Gem. sgehörig 373 Plietnitz Plietnitz Plietnitz Kramske
212 Plietrritz Oberförsterei mit Bahnhof 84 dto. dto. dto. dto.
213 Plietnitz Abbau Waldarbeitergehöft 4 dto. dto. dto. Plötzmin
214 Plötzenfließ,Staatl.Först.i.d.Oberf.Tütz 7 Schloppe Gollin Schloppe Schloppe
215 Plötznrin Gem. 166 Kramske Plötzmin Kramske Kramske
216 Prellwitz Gern. 251 Zützer Prellwitz Zützer Zützer
217 Prellwitz Gut, zum Gutsbez. Zützer geh. 106 dto. dto. dto. dto.
218 Propsteivorwerk, z. Stadt Dt.Krone geh. 66 Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone
219 Preußendorf Gem. 87 Preußendorf Preußendorf j Preußendorf Harmelsdorf
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Dt. Krone II Dt. Krone Luben Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone 165
Zippnow Jastrow Brotzen Rederitz MachlinBezirkKöslin Milkow 166
Jastrow dto. Jastrow Jastrow Jastrow Jastrow 167

Zippnow dto. Zamborst Kreis 
Neustettin

dto. dto. Briesenitz 168

dto. dto. Jastrow dto. dto. Jastrow 169
Dt. Krone I Dt. Krone Schrotz Schrotz Schrotz Schrotz 170
Mk.Friedland Mk.Friedland Lüben Marzdorf Appelwerd.Kr.Dt.Kr. Eckartsberge 171

dto. dto. Alt Körtnitz Kreis dto. Mark. Friedland Mark. Friedland 172
Dt. Krone I Dt. Krone Dt. Krone sDram- Dt. Krons Dt. Krone Dt. Krone 173
Dt. Krone II dto. Tütz «-bürg Tütz Marzdorf Tütz Grenzmark 174
Mk.Friedland Mk.Friedland Lüben Kl. Rakel Appelwerd.Kr.Dt.Kr. Eckartsberge 175
Dt. Krone II Dt. Krone Tütz Tütz Tütz Grenzmark Tütz Grenzmark 176

dto. dto. dto. Marzdorf Marzdorf dto. 177
dto. dto. dto. dto. dto. dto. 178
dto. dto. dto. Tütz Tütz Grenzmark dto. 179

Eichfier Schlappe dto. dto. Mellentin Mellentin-Eichfier 180
dto. dto. dto. dto. dto. dto. 181
dto. dto. Eichfier Mellentin dto. dto. 182

Zippnow Jastrow Brotzen Zippnow Brotzen Milkow 183
Dt. Krone II Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone 184

dto. dto. Neugolz Zippnow Neugolz Keßburg 185
dto. dto. Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone 186

Eichfier Schlappe Buchholz Schlappe Schloppe Schönlanke 187
Zippnow Dt. Krone Dt. Krone Freudenfier FreudenfierKr.Dt.Kr Sagemühl 188
Dt. Krone II dto. Neugolz Dt. Krone Neugolz Keßburg 189

dto. dto. dto. dto. dto. dto. 190
Dt. Krone I dto. Gr. Wittenberg Rofe Rosenfelde Kr.Dt Kr. Schrotz 191

dto. dto. dto. dto. dto. Witteuberg 192
Eichfier Schlappe Eichfier Mellentin Harmelsdorf Schönlanke 193
Dt. Krone I Dt. Krone Lebehnke Lebehnke Lebehnke KreisDt.Kr. Lebehnke 194

dto. dto. Dt. Krone Schrotz Dt. Krone Breitenstein 195
Eichfier dto. Schlappe Schloppe Tütz Grenzmark Schloppe 196
Dt. Krone I dto. Tütz Kl. Rakel Harmelsdorf Neupreußendorf 197
Dt. Krone II Mk.Friedland Alt Prochnow Marzdorf Marzdorf Tütz Grenzmark 198

dto. dto. dto. dto. dto. dto. 199
dto. Dt. Krone Neugolz Dt. Krone Neugolz Klansdorf 200

Zippnow Jastrow Zippnow Zippnow Zippnow Zippnow 201
dto. dto. Machlin TempelbnrgKreis 

Neustettin
MachlinBezirkKöslin Wallbruch 202

Mk.Friedland Mk.Friedland Mark. Friedland Marzdorf Mark. Friedland Mark. Friedlaud 203

dto. dto. dto. dto. dto. dto. 204
Dt. Krone I Dt. Krone Dt. Krone Kl. Rakel Dyck Kreis Dt. Krone Arnsfelde 205
Mk.Friedland Mk.Friedland Lüben Marzdorf Appelwerd.Kr.Dt.Kr. Eckartsberge 206

dto. dto. dto. dto. dto. dto. 207
Dt. Krone I Dt. Krone Rosenfelde Dt. Krone Dt. Krone Breitenstein 208
Dt. Krone II dto. Lüben Kl. Rakel dto. Harmelsdorf 209

dto. dto. Klansdorf Dt. Krone dto. Klausdorf 210
Jastrow Jastrow Jastrow Jastrow Plietnitz Plietuitz 211

dto. Dt. Krone dto. dto. dto. dto. 212
dto. dto. Lebehnke Lebehnke Kramske dto. 213

Eichfier Schlappe Schlappe Schloppe Grüneberg Kr. Arns- Schloppe 214
Jastrow Dt. Krone Tarnowke Kr. Flatow Schmielau Kramske swalde Augustenthal 215
Eichfier Schlappe Zützer Schloppe Schloppe Prellwitz 216
Schloppe dto. dto. dto. dto. dto. 217
Dt. Krone I Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone 218

dto. dto. «Tütz Kl. Rakel Harmelsdorf Harmelsdorf ,219
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220 Preußendorf Rittergut
I 

165 Preußendorf Preußendorf Preußendorf
1
Harmelsdorf

221 Quast Vorwerk, zu Schloß Tütz gehörig 36 Schloß Tütz Marthe Tütz Tütz
222 Quiram Gern. 433 Rosenfelde Quiram Rosenfelde Dt. Krone
223 Quiram Rittergut 90 dto. dto. dto. dto.
224 Rederitz Gern. 1231 Rederitz Rederitz Rederitz Zippnow
225 Rederitz Staatsförsterei, zum Forst

gutsbezirk Schöuthal gehörig 6 Schönthal Neu Zippnow Schönthal dto.
226 Rehberg, Vorw. v. Rittergut Kl. Rakel 2 Kl. Rakel Lüben Kl. Rakel Harmelsdorf
227 Riege Gem..^ 407 Rose Riege Rose Rose
228 NiegeuhofGut, z.Gembz.Zippnow geh. 36 Zippnow Zippnow Zippnow Zippnow
229 Rohrwiese, Staatliche Oberförsterei mit 

Waldarbeitergeh. Mellentin Abbau 47 Dolfusbrnch Eichsier Eichsier Eichsier
230 Rose Gern. 1086 Rose Rose Rose Rose
231 Rose Adl. Rittergut 98 dto. dto. dto. dto.
232 Rosenfelde Gern. 902 Rosenfelde Rosenfelde Rosenfelde Rosenfelde
233 Rosenfelde Rittergut 136 dto. dto. dto. dto.
234 Rosenfier, Vorw. v. Rittergt. Adl. Rose 10 Rose Rose Rose Rose
235 Noseugut Gut, z. Gmbz. Rose gehörig 53 dto. dto. dto. dto.
236 Rosenthal Gut, z. Gmbz. Wittkow geh.

RudolfshofForsth.,z.RittergutDyckgeh.
115 Schrotz Wittkow Schrotz Lebehnke

237 4 Preußendorf Preußendorf Preußendörs Rosenfelde
238 Ruscheudorf Gern. 386 Stibbe Ruscheudorf Stibbe Eichsier
239 Sagemühl Gern. 325 Wissulke Sagemühl Wissnlke Dt. Krone
240 Sagemühler Fichten Forsthaus, zur 

Stadt Dt. Krone gehörig 5 Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone dto.
241 Salm Gem. 75 Salm Salm Salm Schloppe
242 Salm Domäne 72 dto. dto. dto. dto.
243 Salmerhütte, Vorw. v. Domäne Salm 16 dto. dto. dto. dto.
244 Salmertheerofen,Vrw.v.DomäneSalm 23 dto. dto. dto. dto.
245 Sandkrug Staatsförsterei und Hilfs- 

förstergehöst, in d.Oberförst.Plietnitz 9 Schönthal Freudenfier Schönthal Freudenfier
246 Schäferei, Vorw. von Rittergut Schloß 

Märk. Friedland 64 Schl.Mk.Friedl. Mk.Friedland Schl. Mk. Friedl. Mk.Friedland
247 Schäferei, Vorw. von Rittergut Lüben 4 Lüben Lüben Lüben Dt. Krone
248 Schloß Märk. Friedlaud Rittergut 67 Schl.Mk.Friedl. Mk.Friedland Schl. Mk. Friedl. Mk.Friedland
249 Schloß Tütz Gut 120 Schloß Tütz Tütz Tütz Tütz
250 Schloßmühl Mühlengut, zum Gembez. 

Klausdorf gehörig 59 Lüben Dt. Krone Lüben Dt. Krone
251 Schloßmühle, Vorwerk vou Rittergut 

Schloß Märk. Friedland 21 Schl.Mk.Friedl. Mk.Friedland Schl. Mk. Friedl. Mk.Friedland
252 Schloßniedermühle, Mühlengut, zum 

Gem.-Bez. Klausdorf gehörig 55 Lüben Dt. Krone Lüben Dt. Krone
253 Schneidemühlerhammer Gem. 179 Kramske Koschütz Koschütz Koschütz
254 Schöneiche Gut, z. Gmbz.Zippnow geh. 29 Zippnow Zippnow Zippnow Zippnow
255 Schöuhölzig Staatsförsterei,zum Forst

gutsbezirk Thurbruch gehörig 44 Thurbruch Machlin Brotzen Machlin
256 Schönow Gem. 251 Zützer Schönow Zützer Zützer
257 Abbau Schönow Waldarbeitergehöft, 

in der Oberförsterei Schloppe 14 Prellwitz dto. dto. dto.
258 Schönthal Oberförsterei 34 Schönthal Freudenfier Schönthal Freudenfier
259 Schönwalde Gut, z. Stadt Iastrow geh. 56 Iastrow Iastrow Iastrow Iastrow
260 Schrotz Gem. mit Bahnhof 1031 Schrotz Schrotz Schrotz Lebehnke
261 Schrotz Rittergut 204 dto. dto. dto. dto.
262 Schulenberg Gut 142 Schulenberg Knakendors Tütz Tütz
263 Schulzendorf Gem. 529 dto. Schulzendorf dto. dto.
264 Schulzendorf Försterei, in der Ober

försterei Tütz 6 Schloß Tütz dto. dto. dto.
265 Schützenvorwerk, z. StadtDt.Krone geh. 4 Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone
266 Schutzwald Wohnplatz, zur Stadt 

Schloppe gehörig — Stadt Schloppe Schloppe Schloppe Schloppe
267 Schutzwald Sägw., z.StadtSchloppe gh. 9, Schloppe dto. dto. dto.

94



Desinfektions- 

bezirk

Amtsgerichts

bezirk

Kirchspiel
Postbestellbezirk Bahnstation

Lf
de

. N
r. !

evangelisch katholisch

Dt. Krone I Dt. Krone Tütz Kl. Rakel Harmelsdorf Harmelsdorf 220
dto. dto. Schloppe Schloppe Tütz Grenzmark Tütz Grenzmark 221
dto. dto. Rosenfelde Dt. Krone Quiram Kr. Dt.Krone Quiram 222
dto. dto. dto. dto. dto. dto. 223

Zippnow Jastrow Zippnow Zippnow Rederitz Rederitz 224

dto. dto. dto. dto. Zippnow Kr. Dt. Kr. dto. 225
Dt. Krone I Dt. Krone Lüben Kl. Rakel Dt. Krone Harmelsdorf 226

dto. dto. Gr. Wittenberg Rose Rose Kreis Dt. Krone Wittenberg 227
Zippnow Jastrow Zippnow Zippnow Zippnow Kr. Dt. Kr. Zippnow 228

Eichfier Schlappe Eichfier Mellentin Niekosken Rusch endorf 229
Dt. Krone I Dt. Krone Gr. Wittenberg Rose Rose Kreis Dt. Krone Wittenberg 230

dto. dto. dto. dto. dto. dto. 231
dto. dto. Rosenselde Schrotz Rosenselde Kr. Dt. Kr. Schrotz 232
dto. dto. dto. dto. dto. dto. 233
dto. dto. Rose Rose Rose Kreis Dt. Krone Schönlanke 234
dto. dto. dto. dto. dto. Wittenberg 235
dto. dto. Dt. Krone Schrotz Lebehnke Kr. Dt. Kr. Schrotz 236
dto. dto. Rosenfelde Kl. Rakel Dyck Kreis Dt. Krone Dyck 237

Eichfier Schloppe Tütz Mellentin Mellentin Ruschendorf 238
Dt. Krone I Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone Sagemühl 239

dto. dto. dto. dto. dto. Dt. Krone 240
Schlappe Schloppe Schloppe Schloppe Schloppe Schloppe 241

dto. dto. dto. dto. dto. dto. 242
dto. dto. dto. dto. dto. dto. 243
dto. dto. dto. dto. Grüneberg Kr. Arns- dto. 244

walde
Zippnow Dt. Krone Dt. Krone Freudenfier Freudenfier Sagemühl 245

Mk.Friedland Mk.Friedland Mark. Friedland Marzdorf Mark. Friedland Mark. Friedland 246
Dt. Krone II Dt. Krone Lüben Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone 247
Mk.Friedland Mk.Friedland Mark. Friedland Marzdorf Mark. Friedland Mark. Friedland 248
Dt. Krone I Dt. Krone Tütz Tütz Tütz Grenzmark Tütz Grenzmark 249

dto. dto. Nengolz Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone 250

Mk.Friedland Mk.Friedland Mark. Friedland Marzdorf Mark. Friedland Mark. Friedland 251

Dt. Krone II Dt. Krone Klausdorf Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone 252
Jastrow dto. Schneidemühl Schneidemühl Schneidemühl Schneidemühl 253
Zippnow Jastrow Zippnow Zippnow Zippnow Kr. Dt. Kr. Zippnow 254

dto. dto. Machlin Rederitz HoffstädtKr.Dt.Krone Wallbruch 255
Schlappe Schloppe Zützer Kr. Dt. Kr. Schloppe Schloppe Schloppe 256

dto. dto. dto. dto. Zützer Kreis Dt.Krone dto. 257
Dt. Krone Dt. Krone Freudenfier Freudenfier FreudenfierKr.Dt.Kr. Sagemühl 258
Jastrow Jastrow Jastrow Jastrow Jastrow Jastrow 259
Dt. Krone I Dt. Krone Rosenfelde Schrotz Schrotz Schrotz 260

dto. dto. dto. dto. dto. dto. 261
Dt. Krone II dto. Tütz Tütz i Tütz (Bahnhof) Tütz Grenzmark 262

dto. dto. dto. dto. / Grenzmark Schulzendorf 263

dto. dto. dto. dto. dto. dto. 264
dto. dto. Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone 265

Eichfier Schloppe Schloppe Schloppe Schloppe Schloppe 266
dto. dto. dto. dto. dto. dto. 267
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268 Schwanenfeld, Vorw. von Schulenberg 9 Schulenberg Knakendorf Tütz Tütz
269 Seegenfelde Gem. 221 Lebehnke Seegenfelde Lebehnke Lebehnke
270 Seegenfelde Rittergut 155 dto. dto. dto. dto.
271 Seemühle Mhlgt., z. Stadt Zustrom geh. 13 Jastrow Jastrow Jastrow Jastrow
272 Sophienau, z. Gembz. Dammlang geh. 14 Haugsdorf Dammlang Haugsdorf Neugolz
273 Springberg Gem. 427 Lebehnke Springberg Lebehnke Lebehuke
274 Springberg Staatsförst., in der Ober- 10 Lebehnker Forst Lebehnke dto. dto.
275 Stabitz Gem. sförsterei Döberitz 303 Neugolz Stabitz Neugolz Neugolz
276 Stadtgnt Dt. Krone 35 Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone
277 StadtmühlMhlgt.,z.Stadt.Dt.Kronegh. 17 dto. dto. dto. dto.
278 Steinberg Gut, z. Gtsbz. Wallbruch geh. 68 Brotzen Machlin Brotzen Machlin
279 Stibbe Gem. 270 Stibbe Stibbe Stibbe Tütz
280 StibbeRittgt.,m.Vrw.NeuStrahlenberg 160 dto. dto. dto. dto.
281 StöwenHaltest.,z.Gtsbz.Adl.Kattuu gh. 11 Krumfließ Kattun Krumfließ Rose
282 Strahlenberg Gem. 298 Stibbe Strahlenberg Stibbe Tütz
283 Stranz Gem. mit Bahnhof 451 Preußendorf Stranz Preußendorf Dt. Krone
284 Stranz Rittergut 253 dto. dto. dto. dto.
285 Tannenhof Gut, z. StadtMk. Friedland 19 Mrk. Friedland Mk.Friedland Mk.Friedland Mk.Friedland
286 Theerosen Gem. fgehörig 37 Plietnitz Betkenhammer Plietnitz Jastrow
287 Theerosen Staatsf. u. Waldarbeitergeh.

in der Oberförsterei Plietnitz 17 dto. dto. dto. dto.
288 Thurbruch Försterei m.Bhnf.u.Heidhof 23 Thurbruch Gr. Zacharin Rederitz Machlin
289 TiefenortKolonie,zurStadtIastrowgeh. 184 Jastrow Jastrow Jastrow Jastrow
290 Trebbin Gem. 429 Drahuow Trebbin Drahnow Schloppe
291 Tütz Bahnhof, zur Stadt Tütz gehörig 34 Tütz Tütz Tütz Tütz
292 Ulrichsfelde Gut, z. Gmbz. Schrotz geh. 69 Schrotz Schrotz Schrotz Lebehnke
293 Wachholzthal Vorw., in der Oberförst. 30 Schlappe Zützer Zützer Schloppe
294 Wallbruch Rittergut fSchloppe 164 Brotzen Machlin Brotzen Machlin
295 Wasfergrund Gut, z. Gmbz. Brotzen geh. 141 dto. Brotzen dto. dto.
296 Westfalenhof Gut, z. Gmbz.Rederitz geh. 67 Rederitz Rederitz Rederitz dro.
297 Werthsburg Gut, z. Stadt Schlappe geh. 66 Schlappe Schlappe Schloppe Schloppe
298 Wildeck Gut, zum Gembez. Schrotz geh. 99 Schrotz Schrotz Schrotz Lebehnke
299 Wilhelmsfelde Gut, zur Stadt Mark.

Friedlaud gehörig 18 Mrk. Friedland Mk.Friedland Mk.Friedland Mk.Friedland
300 Wilhelmsmühle Gut, zum Gutsbezirk

dto.Schloß Mark. Friedland gehörig 25 Schl.Mk.Friedl. dto. Schl. Mk. Friedt
301 Wilhelmshorst Gt., z.StadtDt.Krone gh. 66 Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone
302 Wilhelmshof Gut, z. Gutsbezirk Schloß

Mk.FriedlandMark. Friedland gehörig 163 Schl.Mk.Friedl. Zadow 
Wissulke

Schl. Mk. Fried!
303 Wissulke Gem. 232 Wissulke Wissulke Lebehnke
304 Wifsulke Rittergut Adl. 100 dto. dto. dto. dto.
305 Wittenberg Bahnhof, z. Gembez. Klein 11 Gr. Wittenberg Gr Wittenberg Gr. Wittenberg Krumfließ
306 Wittkow Gem. fWittenberg gehörig 465 Schrotz Wittkow Schrotz Schrotz
307 Wittkow Gut, z Gembez. Wittkow geh. 81 dto. dto. dto. dto.
308 Wolfshof Ziegelei, z. Rittergut Dyck geh. 6 Preußendorf Dyck Preußendorf Rosenfelde
309 Wordel Gem. 79 Schl.Mk.Friedl. Wordel Schl. Mk. Friedl. Mk.Friedland
310 Wordel Rittergut 109 dto. dto. dto. dto.
311 Zabelsmühl Staatsf. mit Hilfsförsterei,

Waldarbeitergeh. u. Wärterhaus 11 
in der Oberförsterei Döberitz 31 Lebehnker Forst Borkeudorf Lebehnke Lebehnke

312 Zadow Rittergut 29 Schl.Mk.Friedl. Zadow Schl Mk. Friedl. Mk.Friedland
313 Zadow Gem. 76 dto. dto. dto. dto.
314 Zechendorf Gem. 257 Wissulke Zecheudorf Wissulke Freudenfier
315 ZechendorfStaatsf.m.Waldarbeitergeh.

dto. dto.in der Oberförsterei Döberitz 8 dto. dto.
316 Ziegelei, Vorw. v. Rittergut Klausdorf 21 Lüben Klausdorf Lüben Dt. Krone
317 Ziegelei, Vorw. von Rittergut Milkow 14 Brotzen Brotzen Brotzen Machlin
318 Zippnow Gem. 1846 Zippnow Zippnow Zippnow Zippnow
319 Zützer Gem. 349 Zützer Zützer Zützer Zützer
320 Zützer Rittergut 219 dto. dto. dto. dto.
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Dt. Krone II Dt. Krone Tütz Tütz Tütz(Bhf.)Grenzmark Tütz Grenzmark 268
Dt. Krone I dto. Lebehnke Lebehnke Lebehnke Kr. Dt. Kr. Seegenfelde 26!

dto. dto. dto. dto. dto. dto. 270
Jastrow Jastrow Jastrow Jastrow Jastrow Küddowbrück 271
Dt. Krone II Mk.Friedland Dammlang Dt. Krone HoffstädtKr.Dt.Krone Eckartsberge 272
Dt. Krone I Dt. Krone Lebehnke Krumfließ Schneidemühl Wittenberg 273

dto. dto. dto. dto. dto. Lebehnke 272-
Dt. Krone II dto. Neugolz Freudenfier FreudenfierKr.Dt.Kr. Sagemühl 275

dto. dto. Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone 276
dto. dto. dto. dto. dto. dto. 277

Zippnow Jastrow Machlin Tempelbnrg, Kreis MachlinBezirkKöslin Wallbruch 276
Dt. Krone II Dt. Krone Tütz Mellentin sNeu- Stibbe Tütz Grenzmark 27'9

dto. dto. dto. dto. Tütz (Bhf.) Grenzmark dto. 280
Dt. Krone I dto. Gr. Wittenberg Schneidemühl Stöwen Netzekreis Stöwen 281
Dt. Krone II dto. Tütz Mellentin Tütz Grenzmark Tütz Grenzmark 282
Dt. Krone I dto. Dt. Krone Kl. Rakel Stranz Stranz 283

dto. dto. dto. dto. dto. dto. 284
Mk.Friedland Mk.Friedland Mark. Friedland Mark. Friedland Mark. Friedland Mark. Friedland 285
Jastrow Jastrow Zamborst Jastrow Betkenhammer Betkenhammer 286

Kreis Dt. Krone
dto. dto. Jastrow dto. dto. dto. 287

Zippnow dto. Gr. Zacharin Zippnow Gr. Zacharin Rederitz 288
Jastrow dto. Jastrow Jastrow Jastrow Jastrow 289
Eichfier Schlappe Schloppe Schloppe Schloppe Trebbin .90
Dt. Krone II Dt. Krone Tütz Tütz Tütz(Bhf.)Grenzmark Tütz Grenzmark 291
Dt. Krone I dto. Schrotz Schrotz Schrotz Schrotz 292
Schlappe Schloppe Schloppe Schloppe Schloppe Schloppe 293
Zippnow Jastrow Machlin Tempelburg, Kreis MachlinBezirkKöslin Wallbruch 294

dto. dto. Brotzen Nederitz sNm- Brotzen Brotzen 295
dto. dto. Rederitz dto. Stettin Zippnow Kr. Dt. Kr. Rederitz 296

Eichfier Schloppe Schloppe Schloppe Schloppe Schloppe 297
Dt. Krone I Dt. Krone Schrotz Schrotz Schrotz Schrotz 298

Mk.Friedland Mk.Friedland Mark. Friedland Mark. Friedland Mark. Friedland Mark. Friedland 299

dto. dto. dto. Marzdorf dto. dto. 300
Dt. Krone II Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone Dt. Krone 30 l

Mk.Friedland Mk.Friedland Mark. Friedland Marzdorf Mark. Friedland Mark. Friedland 302
Dt. Krone l Dt. Krone Lebehnke Schrotz Lebehnke KreisDt.Kr. Wissulke 303

dto. dto. dto. dto. dto. dto. 304
dto. dto. Gr. Wittenberg Krumfließ Gr. Wittenberg Wittenberg 305
dto. dto. Dt. Krone Schrotz Dt. Krone Breitenstein 306
dto. dto. dto. dto. dto. dto. 307
dto. dto. Rosenfelde Kl. Rakel Dyck Kreis Dt. Krone Dyck 308

Mk.Friedland Mk.Friedland Mark. Friedland Marzdorf Mark. Friedland Mark. Friedland 309
dto. dto. dto. dto. dto. dto. 310

Dt. Krone I Dt. Krone Lebehnke Lebehuke LebehnkeKr.Dt.Krone Lebehnke 311
Mk.Friedland Mk.Friedland Mark. Friedland Marzdorf Mark. Friedland Alt Körtnitz 312

dto. dto. dto. dto. dto. dto. 313
Dt. Krone I Dt. Krone Dt. Krone Freudeufier FreudenfierKr.Dt.Kr. Wissulke 314

dto. dto. dto. dto. dto. dto. 315
dto. dto. Klausdorf dto. Klausdorf Kr. Dt. Kr. Klausdorf 316

Zippnow Jastrow Brotzen Zippnow Brotzen Brotzen 317
dto. dto. Zippnow dto. Zippnow Kr. Dt. Kr. Zippnow 318

Schlappe Schloppe Zützer Schloppe Zützer Kreis Dt.Krone Prellwitz 319
dto. dto. dto. dto. dto. dto. 320
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7. Schulwesen im Kreise.
a) Staatliche Baugewerkschule Dt. Krone 

mit Hoch- und Tiefbauabteilung.
Fernruf 171.

Direktor: Studiendirektor Wolter, Architekt. 
Sprechstunden norm. Lehrer: Professor Lehmcmn. 
Studienräte: Dr. Jng. Kaftan, Dipl.-Ing. Gelß, 
Dipl.-Ing. Guttmann, Dipl.-Ing. Bosse, Dr. Jng. 
Schaacschmidt, Dipl.-Ing. Karsch, Dipl.-Ing. Senck- 
piel, Dipl.-Ing. Groehnke, Dipl.-Ing. Iahn. Reg.- 
Baumeister Dipl.-Ing. Sennhold.

b) Staatliches Gymnasium Dt. Krone.
Direktor: Studiendirektor Dr.Correns. Sprech

stunden: 12—1. Studienräte: Steffen, Czekalla, 
Dr. Bröcher, Dr. Hübner, Sandt, Demel. Studien- 
Assessoren: Fasolt, Dr. Dorn, Klopstock. Zeichen
lehrer: Oberschullehrer Meißner. Gesanglehrer: 
Oberschullehrer Schwarz. Mittelschullehrer 
Schreiber, jüd. Religionslehrer.
c) Staatliche Mädchen-Aufbauklafsen Dt. Krone.

Leiterin: Studienassefforin Kaeber. Lehrer: 
Studienassessoren Dr. Kutscha, Klopstock. Hilfs
lehrer: Studienräte Steffen, Czekalla, Dr. Bröcher, 
Oberschullehrer Meißner, Sem.-Oberlehrer i. e. N. 
Wewiorka, Turnlehrerin Hülsberg.
d) Städtische Höhere Mädchenschule Dt. Krone.

Schulstraße 9.
Zehnstufige Anstalt mit Lyzeallehrplan. 

8 Klassen (1. und 2. Schuljahr bereits abgebaut). 
Leiter: Rektor Wolff. Sprechstunden: täglich von 
8^/4—9V4. Lehrkräfte: Konrektorin Scharf, Studien
assessor Zimnik,Mittelschullehrer Schreiber. Ordent- 
licheLehrerinnen: Meyer, Gruuau,Heidrich,Zeichen
lehrerin Nipkow, Turnlehrerin Hülsberg.

e) Rektoratsschule Jastrow.
Leiter: Dr. Pnsch, Mittelschulrektor. Lehr

kräfte: MittelschullehrerGoltzsch. Studienassessoren: 

Papenfuß, Willich. Lehrerinnen: Sieg, Peters, 
Mittelstädt. Fachlehrer: Lissowski, Turn.- und 
Schwimmlehrer.

f) Staatliche deutsche Oberschule 
in Aufbauform i. E. Jastrow.

4 Klassen (0 IIl-0 II). Deutscher Oberschul- 
Lehrplan. Stellvertretender Leiter: Studienrat 
Landmesser. Lehrkräfte: Studienrat Ehrlich. 
Studienassessoren: Dr. Heuck, Stielow, Dr. Janßen, 
Dr. Lichtenberg, Hoffmann. Hilfskräfte: Propst 
Wilhelmi, Turnlehrer Lissowski, Sem.-Oberlehrer 
Jendrossek, Lehrerin Frl. Sieg.

g) Gehobene Klassen Schloppe.
Ober-Realschullehrplan. Klassen: Sexta bis 

Obertertia. Leiter: Rektor Freitag. Lehrkräfte: 
Lehrerin Frl. Fahland, Frl. Baumann.

h) Gehobene Abteilung der Schule Mrk. Friedland.
6 Klassen, umfassend Sexta bis Untersekunda 

der Oberrealschule. Leiter: Rektor Strukat. Lehr
kräfte :MittelschullehrerNeuber, Krüger,Schwichten- 
berg, dazu Lehrer der Volksschulabteilung.

i) Gehobene Klassen Tütz.
4 Klassen. Realschul-Lehrplan. Leiter: Rektor 

Polednia. Lehrkräfte: Mittelschullehrer Auburger, 
Lehrer Garske, Lehrerin Noske. Hilfskräfte: Lehrer 
der Volksschule.

k) Landwirtschaftliche Schule und Beratungsamt
der Landwirtschaftskammer Grenzmark.

Birkenplatz. Fernruf 201.
Lehrkräfte: Direktor Dipl. Landwirt Prasse, 

Landwirtschastslehrer Dr. Henkemeyer, Haus- 
haltungslehrerin Frl. Dillschneider.

l) Volksschulen.

N Name 
des Schul- 
verbandes

Eingeschulte Ortschaften Kreis- 
schulinspektion

Leiter der Schule

1 Dt. Krone Stadt Dt. Krone mit sämtlichen Abbauten Dt. Krone II ev. Rektor Poepping
ev. Schule 

Dt. Krone I kath. Rektor Kluge
kath. Schule

2 Jastrow Stadt Jastrow mit sämtlichen Abbauten Dt. Krone II ev. Rektor Richter
kath.Hauptlehr.Kowallik

3 Mrk. Friedland Stadt Märk. Friedland mit Abbauten, , n Rektor Strukat
Vorwerk Schäferei, Wilhelmsmühle und 
Försterei Alsen

ev. Lehrer Steffen4 Tütz Stadt Tütz mit dem Hauptgute des Guts- „ I
bezirks Schloß Tütz kath. Rektor Polednia

S Schloppe Stadt Schloppe mit sämtlichen Abbauten, „ I ev. Rektor Freitag
Forstaufsehergeh. Chausseehaus, Säge
werk Schutzwald

kath. Lehrer Koltermann

Lehrer Zielke6 Appelwerder Appelwerder Gem. und Rittergut, Dreetz „ II
7 Arnsfelde Arnsfelde , l ev. Lehrer Schmidt 

kath. Lehrer Koplin
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Leiter der Schule

8 Betkenhammer Betkenhammer, Theerofen Gemeinde und 
Staatsförsterei

Dt. Krone II Lehrer Ulrich

9 Bevilsthal Bevilsthal „ l „ Pysall
10 Borkendorf Borkendorf Gemeinde und Rittergut, 

Staatsförstereien Zabelsmühl, Borken
dorf und Gönne, Auerbachshütte

Schneidemühl „ Wenski

11 Breitenstein Breitenstein Dt. Krone II „ Kluck
12
12

Briesenitz
Briesenitz Abb.

Briesenitz „ H
, II

„ Hoppe
„ Iurick

13 Brotzen Brotzen Gemeinde und Rittergut, mit 
Wassergrund, Milkow

, II Hauptlehrer Heese

14 Brunk Brunk , l Lehrer Wachholz
15 Buchholz Buchholz, Adl. Krumpohl, Kgl. Krumpohl, 

Hahnfier, Forstgutsbezirk Nohrwiese mit 
Mühlheide

,, I „ Schwinkowski

16 Dammlang Dammlang Gemeinde und Gut „ II „ Heese
17 Doderlage Doderlage, Bruchmühle „ II „ Busch
18 Drahnorv Drahnorv Gemeinde und Rittergut „ I „ Wollschläger
19 Dyck Dyck Gemeinde und Rittergut, Neukrug , l Hauptlehrer Kluge
20 Eichfier Eichfier Gemeinde und Staatsförsterei „ I ev. Lehrer Sielaff 

kath. Lehrer Stück
21 Freudenfier Freudenfier, Schönthal, Sandkrug, 

Hundefier
„ II Hauptlehrer Eckervogt

22 G ollin Gollin, Birkholz, Plötzenfließ , I Lehrer Schulz
23 Gramattenbrück Gramattenbrück , II „ Rieck
24 Hansselde HansfeldeGemeindeu.Vorwerk,Haugsdorf „ II „ Schramm
25 Harmelsdorf Harmelsdorf Gemeinde und Rittergut „ I „ Turowski
26 Hasenberg Hasenberg, Klappstein, Kalthöfen „ I ev. Lehrer Wollermann 

kath. Lehrer Rexin
27 Henkendorf Henkendorf Gemeinde, Gut und Vorwerk, 

Nierosen Gemeinde und Gut, Gutsbez. 
Schloß Mark. Friedland

„ II Lehrer Schmidt

28 Hoffstädt Hoffstädt Gem. u. Rittergut, Döberitzfelde, 
Ioachimsthal, Karlswerk, Haugsdorf, 
mit Büsten und Neugut (gastweise)

„ II „ Heinke

29 Hohenstein Hohenstein Gem. u. Rittgt.,Marquardsthal „ II „ Banditt
30 Jagdhaus Jagdhaus, Friedenshain, Marienbrück „ II „ Weckwarth
31 Iagolitz Iagolitz Gemeinde und Staatsförsterei „ I „ Dubslaff
32 Kappe Kappe, Kleinmühl, Iunkermühl, Glückauf, 

Kegelsmühl, Krumfließerhütte
Schneidemühl „ Ziesemer

33 Karlsruhe Karlsruhe Dt. Krone I „ Meißner
34 Kattun Kattun Gemeinde und Rittergut Schneidemühl „ Schulz
35
36

Keßburg
Klausdorf

Keßburg Gem. u. Rittergut, Eckartsberge 
Klausdorf Gem. und Rittergut, Baberow, 

Gretenbruch, Vorw. Ziegelei, Kronerfier

Dt. Krone II
. II

„ Nickel

37 Klawittersdorf Klawittersdorf II „ Müller
38 Knakendorf Knakendorf, Schulenberg, Schwanenfeld, 

Marienthal
Königsgnade

, I „ Karczewski

39 Königsgnade „ I „ Rohbeck
40 Koschütz Koschütz (Schneidemühlerhammer) Schneidemühl „ Schlumm
41 Kramske Kramske Gemeinde und Staatsförsterei Dt. Krone II „ Nothnagel
42 Krumfließ Krumfließ, Kegelshöh „ I Hauptlehrer Radke
43 Alt Latzig Latzig, Langhof, Althof „ II Lehrer Kraege
44 Lebehnke Lebehnke Gemeinde und Gut, Neulebehnke, 

Zabelsmühl
, II ev. Lehrer Neubauer 

kath. Hauptl. Schindler
45 Alt Lobitz Alt Lobitz „ II Lehrer Speiser
46 Lubsdorf Lubsdorf „ I „ Manthey
47 Lüben Lüben Gemeinde und Rittergut, Lasserre, 

Schäferei,Pilow,Pilowbrück (gastweise), 
Rehberg (gastweise)

, II Hauptlehrer Wagner 

!
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Eingeschulte Ortschaften Kreis- 
schulinspektion

Leiter der Schule

48 Machlin Machlin, Wallbruch, Böskau, Schöuhölzig Dt. Kroue II Lehrer Niedermeyer
49 Marthe Marthe, Martheuberg, Neuinühl, Quast I „ Wolframm
50 Marzdorf Marzdorf Gemeiude und Rittergut I „ Wiese
51 Mehlgast Mehlgast Gemeinde und Domäne I „ Bleske
52 Mellentin Mellentin I „ Polzin
53 Kl. Rakel Kl. Rakel Gemeinde und Rittergut I eo. Lehrer Schultz 

kath. Lehrer Hoffmauu
54 Neugolz Neugolz, Dabermühle und Kolonie Riege, 

Daber, Forsthaus Riege, Fiermühl
II Lehrer Timm

55 Petznick Petznick Gemeinde und Gut, Marienhof II „ Hoeft
56 Plietnitz Plietnitz Gemeinde, Bahnhof Plietnitz und 

FörstereiFierberg,FörstereiAugusteuthal
II „ Miehlke

57 Plötzmin Plötzmin II „ Ehlert
58 Prellwitz Prellwitz Gemeinde und Gut I „ Braudt
59 Preußendorf Preußeudorf und Rittergut Neupreußeu- 

dorf, Grüuwald
I „ Vauk

60 Alt Prochnow Alt Prochuow, Neu Prochnow II „ Bartz
61 Quiram Quiram Gemeiude uud Rittergut I „ Kacziuski
62 Rederitz Rederitz, Iägerthal, Heidhof II eo. Lehrer Freitag 

kath. Lehrer Gerth 
Abbau „ Mancher)

63 Riege Riege, Neuhof Gem. und Gut, Arnsmühl I Hanptlehrer Neukirch
64 Rose Rose Gemeiude und Rittergut Schueidcmühl ev. Lehrer Hinz

kath. Hauptlehrer Pohl
65 Rosenfelde Roseuselde Gemeiude und Rittergut Dt. Krone I ev. Lehrer Roer 

kath. Lehrer Schmidt
66 Ruschen darf Nuschendorf I Lehrer Senske
67 Sagemühl Sagemühl I „ Arndt
68 Salm Salm Gemeiude uud Domäue, Dype // I „ Hoffmann

„ Bölkner69 Schönow Schönow Gemeinde I
70 Schrotz Schrotz Gemeinde u. Rittergut, Marienfelde II cv. Lehrer Brehmer 

kath. Hauptlehrer Robeck
71 Schulzendorf Schulzendors, Flathe I Lehrer Gollnick
72 Seegenfelde Seegenfelde Gemeinde und Rittergut // II „ Buske
73 Springberg Spriugberg Gemeinde und Staatsförsterei II „ Rogge
74 Stabitz Stabitz II „ Pilarski
75 Stibbe Stibbe Gem. und Rittergut, Emilieuthal I „ Bleske
76 Strahlenberg Strahlenberg, Neu Strahleuberg I „ Schmidt
77 Stranz Stranz Gemeinde und Rittergut I „ Klatt
78 Trebbin Trebbiu ,, I „ Pukall
79 Wissulke Wissulke Gemeiude uud Rittergut II „ Berndt
80 Gr. Wittenberg Gr. Wittenberg I c o. Lehrer Korthals 

kath. Lehrer Kieß
81 Kl. Wittenberg Kl. Wittenberg I Lehrer Lutomski
82 Wittkow Wittkow, Birkenfelde, NosenthahNeumühl II Hauptlehrer Held
83 Wordel Wordel, Gemeinde und Rittergut II Lehrer Gehrke
84 Gr. Zach arm Gr. Zachariu Gemeiude, Försterei Thur- 

bruch, Obermühle (gastweise)
II „ Weier

85 Zadow Zadow Gemeiude und Gut Wilhelmshof II „ Mauser
86 Zechendorf Zechendorf Gemeinde und Försterei Hirsch

thal, Försterei Zechendorf, Arbeiter- 
gehöft Zechendorf

II „ Goede

87 Zippnow Zippnow II eo. Hauptlehrer Schwarz 
kath. „ Mischnick

88 Neu Zippnow Neu Zippnow, Försterei Rederitz II Lehrer Krüger
89 Zützer Zützer Gem. und Rittergut, Wachholzthal I „ Runge
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8. Verzeichnis der Amtsvorsteher. 
! 

!

a) Amtsvorsteher, b) Stellvertreter.
1. Amtsbezirk Schloß Mark. Friedland

a) Administrator Koeser Schloß Mark. 
Friedland (22)

b) Rentier Mäste Wordel (Mark. 
Friedland 4)

2. Amtsbezirk Petznick
a) Lehrer Hoeft Petznick
b) Rittergutsbesitzer Millers Petznick 

(Hohenstein 3)
3. Amtsbezirk Marzdorf

a) Lehrer Manthey Lubsdorf
b) Besitzer Tetzlaff Brunk

4. Amtsbezirk Schloß Tütz
a) Lehrer Bleske Mehlgast
b) Besitzer Wellnitz Marthe

5. Amtsbezirk Schulenberg
a) BesitzerLuedtkeSchulzendorf(Tütz25)
b) z. Zt. unbesetzt

6. Amtsbezirk Salm
a) Eigentümer Max Garske Salm
b) Gutspächter Werner Birkholz 

(Grüneberg 2)
7. Amtsbezirk Zützer

a) Rittergutsbesitzer Schwinning Zützer 
(Schloppe 10)

b) Eigentümer Hermann Bratz Zützer
8. Amtsbezirk Drahnow

a) Oberamtmann Ueberschaer Drahnow 
(Schloppe 8)

b) Rentier Venzmer Trebbin
9. Amtsbezirk Schloppe

a) Forstmstr. ErdmannSchloppe(Hilfsst.)
b) Förster Krykant Schutzwald

10. Amtsbezirk Dolfusbruch
a) Forstmeister Splettstößec Rohrwiese 

(Hilfsst.)
b) Hegemeister Petri Grünbaum

11. Amtsbezirk Mellentin
a) Gutsbesitzer Steves Mellentin 

(Ruschendorf 5)
b) Oberwachtmeister a. D. Mittelstaedt 

Mellentin
12. Amtsbezirk Stibbe

a) Besitzer August Primus Ruschendorf
b) Administr. Dobers Stibbe (Tütz 1)

13. Amtsbezirk Kl. Rakel
a) Rittergutsbesitzer Lehr Kl. Rakel 

(Harmelsdorf 2)
b) Besitzer Elemens Behnke Kl. Rakel

14. Amtsbezirk Preußendorf
a) Lehrer Klatt Stranz
b) Gemeindevorst. Kühn Preußendorf

15. Amtsbezirk Rosenfelde
a) Gutsbesitzer Polzin Breitenstein 

(Dt. Krone 113)
b) Lehrer Kluck Breitenstein

16. Amtsbezirk Rose
a) Gutsbesitzer Westphal Riege (Gr. 

Wittenberg 10)
b) Rentier Schultz Arnsmühl (Gr. 

Wittenberg 1)
17. Amtsbezirk Krumfließ

a) Hauptlehrer Radke Krumfließ
b) Lehrer Schulz Kattun

18. Amtsbezirk Gr. Wittenberg
a) Gutsbesitzer Wolfs Hasenberg
b) Besitzer Viktor Krüger Kl. Wittenberg

19. Amtsbezirk Schrotz
a) Gutsbs.MallachWittkow(Dt.Krone3)
b) Gutsbes. Brose Ulrichsfelde (Schrotz 5)

20. Amtsbezirk Lebehnke
a) Gemeindevorsteher Doege Lebehnke

'b) Lehrer Neubauer Lebehnke
21. Amtsbezirk Kramske

a) Rittergutsbesitzer von Ploetz Borken- 
dorf (Kramske 1)

b) Gutsbesitzer Sawatzky Kramske
22. Amtsbezirk Plietnitz

a) Forstmeister Grentzenberg Plietnitz 
(Hilfsst.)

b) Fabrikbesitzer Felde Betkenhammer
23. Amtsbezirk Lebehnker Forst

a) Hegemeister Ulrich Springberg
b) Först.Bandemer Zabelsmühl(Hilfsst.)

24. Amtsbezirk Wissulke
a) Rittergutsbesitzer Rast Wissulke 

(Lebehnke 5)
b) z. Zt. unbesetzt

25. Amtsbezirk Briesenitz
a) Mühlenbesitzer Hackbarth Jagdhaus 

(Briesenitz 7)
b) Gutsbes.ArndtJagdhaus(Briesenstz8)

26. Amtsbezirk Rederitz
a) Fabrikbesitzer Siegel Rederitz
b) Sägewerksbesitzer Stiehm Rederitz

27. Amtsbezirk Brotzen
a) Rittergutsbes.von Goerne Wallbruch
b) Rittergutsbesitzer Bordt Milkow
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28. Amtsbezirk Haugsdorf
a) Majoratsbes. Dr. jr. von Haugsdorf 

Haugsdorf (Hoffstädt 5)
b) RechnungsführerSchoppe Haugsdorf

29. Amtsbezirk Hoffstädt
a) Rittergtsbs. v. Hartmann Hoffstädt (1)
b) Oberinspektor Gahntz Hoffstädt

30. Amtsbezirk Neugolz
a) Gutsbesitzer Schmidt Kampberg 

(Freudenfier 3)
b) Rittergutsbes. von Bernuth Keßburg 

(Neugolz 1)

31. Amtsbezirk Lüben
a) z. Zt. unbesetzt
b) Rechnungsführer Broetler Lüben

32. Amtsbezirk Schönthal
a) Besitzer Priebe Freudenfier
b) Forstmstr. WinterSchönthal (Hilfsst.)

33. Amtsbezirk Zippnow
a) Gemeindevorsteher Kantak Zippnow
b) Gerichtsmann Callies Zippnow

34. Amtsbezirk Thurbruch
a) Revierförster Müller Thurbruch
b) Amtsvorst. des Amtsbez. Rederitz.

9. Patrouillen-Bezirke.
Patrouillen-Bezirk „Dt. Krone Süd".

Landjägermeister a. Pr. Eziok.
1. Dt. Krone: Oberlandjäger Weste Dt. Krone
2. TUtz: z. Zt. unbesetzt
3. Schloppe: Oberlandjäger Wilke II Schloppe
4. Zützer: Landjäger a. Pr. Kühl
5. Eichfier: Oberlandjäger Riesop Eichfier
6. Mellentin: Oberlandj. GrondowskiMellentin
7. Lebehnke: Oberlandjäger Sperling Lebehnke
8. Rosenfelde: Oberlandjäger Prüfer Rosenfelde
9. Rose: z. Zt. unbesetzt

10. Krumfließ: Oberlandjäger Kisro Krumfließ
11. Gr. Wittenberg: Oberlandjäger Wittchen 

Gr. Wittenberg
12. Schrotz: Oberlandj. Wollschläger Schrotz
13. Koschlltz: Oberlandj. Schievelbein Koschütz
14. Schulzendorf: Oberlandj. Konietzny Schulzen

dorf.

Patrouillen-Bezirk „Dt. Krone Nord".
Landjägermeister Bergien Dt. Krone.

1. Klausdors: OberlandjägerRaddatz Klausdorf
2. Brunk: „ Muth Brunk
3. Mk. Friedland: „ Hoppe Mk. Fried

land
4. Appelwerder: „ Schnalle Appelwerder
5. Hansfelde: Leitzke Dammlang
6. Machlin: Püpke Brotzen
7. Neugolz: Kreis Neugolz
8. Zippnow: Wege Zippnow
9. Freudenfier: Drong Freudenfier

10. Iastrow:^ Tuschy Iastrow
11. Harmelsdorf: Starsetzki Harmelsdorf
12. Kramske: Manzke Plietnitz
13. Rederitz: /, Richter Rederitz.

10. Verzeichnis der Standesbeamten

! L
fd

e.
 N

r. 
!I

Name 
des Bezirks

a. Standesbeamter
b. erster l Stellvertreter 
c. zweiter i

1 Dt. Krone a. 1. Bürgermeister Sperling
b. Stadtrat Schach
c. Stadtobersekretär Parlow 

Dt. Krone
2 Iastrow a. Bürgermstr. Hempel Iastrow

b. Kämmereikassenrend. Saeker 
Iastrow

3 Mk.Friedland a. Bürgermeister Gburek 
Märk. Friedland

b. Beigeordneter Schulz 
Märk. Friedland

c. Magistratssekretär Tschirch 
Märk. Friedland

4 Schloppe a. Bürgermeister Kroening 
Schloppe

b. Stadtsekr.StarzinskiSchloppe
c. Beigeord. Meyer Schloppe

5 Tütz a. Bürgermstr. Thielemann Tütz
b. Kämmereikassenrendant 

Klawitter Tütz
c. Uhrmacher Nolky Tütz

! L
fd

e.
 N

r. 
!

Name 
des Bezirks

a. Standesbeamter
b. erster i Stellvertreter 
c. zweiter^

6 Schloß Märk. 
Friedland

a. Administrator Koeser Schloß 
Märk. Friedland

b. Gem.-Vorst.Buske Alt Lobitz
c. Gutsbs.WillrichWilhelmshof

7 Petznick a. Rittergutsbes.WillersPetznick 
b. Tischlermstr. Junker Petznick 
c. Lehrer Hoeft Petznick

8 Marzdorf a. Lehrer Rohbeck Königsgnade 
b. LandwirtMarowskiMarzdorf 
c. Schulkassenrendant Radke

Königsgnade
9 Salm a. Lehrer Schulz Gollin

b. Inspektor Haeske Gollin
10 Zützer a. Gemeindevorst. Quast Zützer

b. Schmiedemeister Friedrich 
Dobberstein Zützer

c. OberinspektorAlbrechtBenzel 
Zützer

11 Drahnow a. LehrerWollschlägerDrahnow 
b. Lehrer Pukall Trebbin
c. Staatl. Först. Mund Jagolitz

102



I L
fd

e.
 N

r.
Name 
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a. Standesbeamter
b. erster l Stellvertreter 
c. zweiter l

12 SchloppeLand a. Lehr. Schwinkowski Buchholz
b. Kämmereikafseurendant

Kühn Schloppe
13 Dolsusbruch a. Besitzer Puhl Dolsusbruch

b. Besitzer Loeffelbein „
c. Gerichtsmaun Loeffelbein

Dolsusbruch
14 Mellentin a. Lehrer Stock Eichfier

b. Besitzer Krüger Eichfier
c. FleischbeschauerKühnEichfier

15 Stibbe a. Lehrer Bleske Stibbe
b. Lehrer Schmidt Strahlenberg
c. z. Zt. unbesetzt

16 Kl. Nakel a. stellv. Gutsv. Baasuer 
Ludwigsthal

b. Lehrer Schulz Kl. Nakel
17 Preußendorf a. Lehrer Klatt Stranz

b. Gmdevrst.KühnPreußendorf
c. Lehrerfrau Klatt Stranz

18 Rosenfelde a. Lehrer Roer Rosenfelde
b. Lehrerfrau Roer Rosenfelde

19 Rose a. Lehrer Rohde Rose
b. Hauptlehrer Pohl Rose
c. Lehrer Geng Rose

20 Krumfließ a. Lehrer Frede Krumfließ 
b. Gem.-Vorst. Wolfs „

21 Gr. Witten- 
berg

a. Amtsvorst. Wolff Hasenberg 
b. Landwirt Wolff Hasenberg 
c. Lehr.KorthalsGr.Wittenberg

22 Schrotz a. Gastwirt Gramse Schrotz
b. Gm.-Vrst.ThielemannSchrotz
c. Gutsbeamter Guse Schrotz

23 Lebehnke a. Rentier Reff Lebehnke
b. Amtsvorst. Doege Lebehnke
c. Besitzer Fritz Lebehnke

24 Kramske a. Stellmachermst.GieseKramske
b. z. Zt. unbesetzt
c. Lehrer Giese Kramske

Lf
de

. N
r.

Name 
des Bezirks

a. Standesbeamter
b-"st°r i st-llv-rtr-t-r 
c. zweiter l

25 Plietnitz a. Staatl. Hegemeister Schauer 
Plietnitz

b. Lehrer Miehlke Plietnitz
26 Wifsulke a. Gm.-Vrst. Sander Zechendorf

b. Hammerwerksbes.Boortz „
c. Gastwirt Möhring Wifsulke

27 Briesenitz a. Lehrer Weckwarth Jagdhaus 
b. Mühleubes.Hack'barth „
c. Lehrer Geißler Briesenitz

28 Zippnow a. Amts- und Gemeindevorst.
Kantak Zippnow

b. Amtssekretär Nims
c. Gerichtsmann Rehbronn

29 Rederitz a. Fabrikbesitzer Siegel Rederitz
b. z. Zt. unbesetzt
c. Tischlermstr.WolframRederitz

30 Brotzen a. Besitzer Golz Machlin 
b. Besitzer Loose Brotzen

31 Haugsdorf a. Schmiedemeister Züge 
Dammlang

b. Rentier Ruecker Sophienau
32 Neugolz a. Lehrer Timm Neugolz 

b. Besitzer Stern Neugolz 
c. Besitzer Benz Neugolz

33 Lüben a. Lehrer Fichte Klausdorf 
b. Lehrer Wagner Lüben
c. z. Zt. unbesetzt

34 Schönthal a. Frl. Heinrich Freudenfier
b. Hauptl.EckervogtFreudenfier
c. Besitzer Priebe Freudenfier

35 Schneide- 
mühler- 
hammer

a. Besitzer Werner Schneide- 
mühlerhammer

b. Gerichtsmann Büroinspektor 
Asse Koschütz

11. Verzeichnis der Schiedsmänner.

Lf
de

. N
r.

Name 
des Bezirks

a. Schiedsmann 
b. Stellvertreter

1 Schloß Mark. 
Friedland

a. Gem.-Vorst. Piehl Alt Lobitz
b. Amtsvorsteher Koeser Schloß 

Mark. Friedland
2 Petznick a. Tischlermeister Albert Junker 

Petznick
b. Bes.GerhardKrügerKeßburg

3 Marzdorf a. LehrerMartinWieseMarzdorf 
b. Mühlenpächter Willi Kraft 

Schloß Tütz
4 Schloß Tütz a. Mühlenpächter Willi Kraft 

Schloß Tütz
b. LehrerMartinWieseMarzdorf

Lf
de

. N
r.

Name 
des Bezirks

a. Schiedsmann 
b. Stellvertreter

5 Drahnow a. Lehrer Völkner Schönow
b. Bs.GustavKlingbeilDrahnow
a. Oberwachtmstr. a. D. Mittel- 

städt Mellentin
b. Amtsvorsteher Primus 

Ruschendorf

6 Mellentin

7 Stibbe a. Amtsvorsteher Primus 
Ruschendorf

b. Oberwachtmstr. a. D. Mittel- 
städt Mellentin

8 Kl. Nakel a. Lehrer Hoffmann Kl. Nakel 
b. Gemorst. Kühn Preußendorf
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a. Schiedsmann 
b. Stellvertreter

Lf
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. N
r.

Name 
des Bezirks

a. Schiedsmann 
b. Stellvertreter

9 Preußendorf a. Gemvrst. Kühn Preußendorf 18 Briesenitz a. Mühlenbesitzer Hackbarth
b. Lehrer Hoffmann Kl. Rakel Jagdhaus

10 Rosenfelde a. Lehrer Schmidt Arnsfelde b. Besitzer Albert Rehbronn

Rose
b. Lehrer Koplin Arnsfelde Zippnow

1l a. Besitzer Knuth Rose 19 Zippnow a. Bäckermeister Eduard Polzin

Krumfließ
b. Eigentüm. Gust.Dahlke Rose Zippnow

12 a. Gem.-Vorst. Wolff Krumfließ b. Besitzer Albert Nehbronn
b. Gemeindevorsteher Muth Zippnow

Gr. Wittenberg 20 Rederitz a. Fabrikbesitzer Wolff Nederitz
13 Gr. Witteu- a. Gemeindevorsteher Muth b. Besitz.AlbertMahlke Rederitz

berg Gr. Wittenberg 21 Brotzen a. Schmiedemstr. und Ackerwirt
b. Gemeindevorsteher Wolff Neumann Brotzen

Schrotz
Krumfließ b. Rentier Rnecker Dammlang

14 a. Gärtuer Ferdinand Mitzlaff (Gut Sophienau)
Schrotz 22 Haugsdors a. Rentier Ruecker Dammlang

b. Gemeindevorst. Thielemann (Gut Sophienau)

Lebehnke
Schrotz b. Schmiedemstr. uud Ackerwirt

15 a. Rentier Reff Lebehnke Hugo Neumann Brotzen

Kramske
b. BesitzerAlbertWieseLebehnke 23 Neugolz a. Bes.GerhardKrüger Keßburg

16 a. Stellmachermeister Giese b. Tischlermeister Albert Zunker
Kramske Petzuick

Wissulke
b. Lehrer Wenski Borkendorf 24 Schönthal a. Besitzer Kalixtus Pranke

17 n. Lehrer Arndt Sagemühl Freudenfier
b. Hauptlehrer Eckervogt b. Hauptlehrer Eckervogt

Freudenfier Freudenfier

12. Meliorationswefen.

1.
2.
8.

Arnsfelde: 
Dyck: 
Frendenfier:

a) Drainage-Genossenschaften.

komm. Vorsitzender: Kreisbanmeister Jung 
Vorsitzender: Zybarth, Besitzer, Dyck

4. Hoffstädt-Eckartsberge:
5. Lüben:
6. Kl. Rakel:
7.
8.

Preußendorf: 
Zippnow-Rederitz:

9. Schrotz-Marienfelde:
10. Kegelsmühl:

Krüsel, Besitzer, Freudenfier
v. Hartmann, Rittergutsbes., Hoffstädt 
Abel, Besitzer, Lüben
Teßmann, Besitzer, Kl. Rakel 
Kühn, Besitzer, Preußendors 
Timmermann, Gutsbes., Westfalenhof 
Weise Gutsbesitzer, Marienfelde 
Matthes, Gutsbesitzer, Kegelsmühl I

Zusammen

Aus dehn ung
Flächeninhalt in ba

1000,00 tia
135,00
167,00

2067,00
76,45
78,00
79,00

1578,00
700,00
350,00

6230,45 bs

1. Arnsfelde-Stranz:
2. Buchholz-Eichfier:
3. Brotzen (Kl. Müsse):
4. Henkendors:
5. Hoffstädt-Keßburg:
6. Knakeudorf:
7. Krumfließ:
8. Lubsdors:
9. Lebehnke:

10. Märk. Friedland:
11. Schulzendorf:

b) Entwässerungs-Genossenschaften.
Vorsitzender: Zadow, Besitzer, Stranz

12. Zippnow-Hasensierer Bruch:
13. Zippnower Niederung:
14. Tütz:

Berwald,Mühlenbesitzer,Eichfiermühle 
Schulz, Pfarrer, Brotzeu 
Thurow, Besitzer, Henkendors 
von Bernuth, Rittergutsbes., Keßburg 
Wiese Josef, Kuakendorf 
Wiese, Besitzer, Gr. Wittenberg 
Buske, Besitzer, Lubsdors 
Wiese, Gastwirt, Lebehnke 
Willrich, Gutsbesitzer, Wilhelmshof 
Mielke, Besitzer, Schulzendorf 
Myrow, Gutsbesitzer, Zippnow 
Rüger, Gutsbesitzer, Zippnow 
Wolf, Oberamtmann, Schulenberg 

kleb ertrag

78,00 da
89,00 „
54,00 „
25,00 „

116,00 „
192,00 „
107,00 „
176,00 „

73,00 „
64,00 „
11,00 „

319,00 „
84,00 „

102,00 „
1490,00 im
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Uebertrag

Ausdehnung 
Flächeninhalt in da

15. Strahlenberg:
16. Pilow-Reg.-Genossenschaft:
17. Hohenstein-Marguardsthal: , 
18. Gen. zur Regulierung der

Plietnitz unterhalbZippnow: , 
19. Entw.-Gen.zur Regiüiernng 

des Zamborster Fließes: , 
20. Entwässerungs-Genossenschaft

Ruschendorf:
21. Entw.-Gen. zur Regulierung 

des Plötzenfließes: ,/
22. Entw.-Gen. zur Regulierung 

des Desselfließes: „
23. Entw.-Gen.zur Regulierung 

des Desselfließes unterhalb 
Friedrichsmühle: „

24. Genossenschaftz.Regnlierung 
der Plietnitz oberhalb Jagd
haus: „

25. Genossensch. z. Entwässerung 
von Flächen am Klausdorfer 
Mühlenfließ oberhalb Klaus
dorf : „

Vorsitzender: Koplin, Besitzer, Strahlenberg 
Naymann, Gutsbesitzer, Elsenfelde 
Jähnke, Besitzer, Hohensteür

Timmermann, Gutsbesitz., Westfalenhos 

Fnrk, Rittergutsbesitzer, Zamborst 

Hasenleder, Besitzer, Ruschendorf 

Steves, Rittergutsbesitzer, Spechtsdorf 

Goede, Besitzer, Buchholz

Maser, Gutsbesitzer, Annaberg

Winter, Forstmeister, Schönthal

Brand, Rittergutsbesitzer, Klausdorf 
Zusammen

1490,00 Im
17,42 „

120,55 „ 
300,00 „

106,00 „

97,00 „

7,00 „

61,00 „

22,00 „

73,00 „

109,00 „

100,00 „
2503,69 bu

13. Wohlfahrtswesen.

7^. Kreiswohlfahrtsamt Dt. Krone, 
(gegr. 1. 3. 1920).

Abt. I Gesundheitsfürsorge. 
(Zimmer 1—3).

a) Hebammenwefen.
Geregelt auf Grund des Gesetzes über 

das Hebammenwesen vom 20. Juli 1922.

1. Kreishebammenstelle. 
Vorsitzender: Landrat Dr. Rick.

2. Hebammen 
mit Niederlassungsgenehmigung. 

Dt. Krone: Marie Westphal, Hedwig
Raddatz, Lucie Wiese, 
Minna Klug

Iastrow: Pauline Rohde
Mk. Friedland: Anna Jähnke, Emma Ulrich 
Schlappe: Jda Winkler
Tütz: Anna Stelter
Mellentin: z. Zt. unbesetzt
Eichfier: Bertha Pslugradt
Kl. Rakel: z. Zt. unbesetzt
Dyck: Auguste Müller
Marzdorf: Marie Schmidt

Petznick: 
Lüben:

Elisabeth Heymann 
Anna Klünner

Brotzen: Anna Krüger
Rederitz: Emma Boortz
Briesenitz: Mathilde Hintz
Zippnow: Tekla v. Rekowski
Freudenfier: Johanna Falkenberg
Lebehnke: Auguste Mielke
Kramske: Jda Utecht
Rose: Hedwig Mielke
Rosenfelde: Hedwig Franz
Schrotz: Agnes Schmidt.

b) Säuglings-, Kleinkinder- 
und Mutterschutz.

Beratungsstelle Dt. Krone (Kreiswohl
fahrtsamt). Sprechstunde: Freitag von 
3 Uhr an.

e) Bekämpfung der Volksfeuchen.

1. Jmpswesen.

2. Tuberkulosebekämpfung.

Kreisfürsorgestelle (Kreiswohlfahrtsamt). 
Sprechstunden: täglich außer Montags und 
Donnerstags 9—1.
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3. Geschlechtskrankenfürsorge.
Kreisfürsorgestelle(Kreiswohlfahrtsamt). 

Sprechstunden: täglich, außer Montags und 
Donnerstags, 9—1.

4. Das Desinfektionswesen.
Als Kreisdesinfektoren sind ver

pflichtet :
a) Achterbera, Schuhmachermstr., Dt. Krone, 

Königstr. 69
b) Priske Johann, Schuhmachermeister, 

Dt. Krone, Streitstr.
c) Kühn Otto, Lichfier
d) Mahlke Martin, Schneidermstr., Zippnow 
e) Kirchner, Barbier, Iastrow.

d) Krüppelfürsorge.
Kreisfürsorgestelle (Kreisw ohlfahrtsamt). 

Sprechstunden: täglich außer Montags und 
Donnerstags 9—1.

e) Wohnungsfürsorge.
a) Wohnungsfürsorgestelle beim Kreis- 

wohlfahrtsamt.
b) Wohnungsfürsorgekommission beim 

zuständigen Amtsvorsteher.
Die Städte haben selbst ähnliche Maß

nahmen getroffen.

f) Allgemeine Krankenfürsorge.
Krankenhäuser unterhalten die Städte 

Dt. Krone, Iastrow und Schloppe, die 
Grauen Schwestern in Tütz.

Schwesternstationen: Brotzen, Dt.Krone, 
Freudenfier, Märk. Friedland, Iastrow, 
Lebehnke, Lüben, Neugolz, Rederitz, Rose, 
Rosenfelde, Schloppe, Tütz, Wittenberg, 
Zippnow.

Abt. IIA. Kreisjugendamt. 
(Zimmer 7 und 10)

a) Jugendfürsorge.
b) Jugendpflege.

1. Kreisausschuß für Jugendpflege 
im Kreise Dt. Krone.

Vorsitzender: Landrat Dr. Rick, stellv. 
Vorsitzender und Kreisjugendpfleger: 
Direktor Basedow.

2. Ortsausschüsse für Jugendpflege. 
Dt. Krone: Bors. 1. Bürgermeister Sperling, 

Stadtjugendpfleger Forsten.
Iastrow: Bors. Bürgermeister Hempel, 

Stadtjugendpfleger Lissowski

Märk. Friedland: Bors. Bürgermeister 
Gburek

Schloppe: Bors. Bürgermeister Kroening 
Tütz: Bors. Bürgermeister Thielemann.
Brotzen-Machlin: Bors.Oberstv. Goerne, 

Wallbruch
Dyck-Arnsfelde-Karlsruhe: Bors.

Hauptlehrer Kluge, Dyck
Freudenfier: Bors. Pfarrer Schade, 

Freudenfier
Kl. Rakel: Bors. z. Zt. unbesetzt
Koschütz: Bors. Lehrer Schlumm, Koschütz 
Kramske: Bors. Lehrer Nothnagel, Kramske 
Latzig-Lüben: Bors. Lehrer Zielke, Appel- 

werder
Lebehnke: Bors. Propst Henke, Lebehnke 
Marzdorf: Bors. Lehrer Wiese, Marzdorf 
Mellentin-Cichfier: Bors. Lehrer Polzin, 

Mellentin
Neugolz: Vrs. Rittergutsbesitzer v. Bernuth,

Rederitz: Bors. Kuratus Degler, Rederitz 
Rose: Bors. Propst Klawitter, Rose 
Schrotz: Bors. Lehrer Rohbeck, Schrotz 
Wittenberg: Bors. z. Zt. unbesetzt 
Zippnow: Bors. Hauptlehrer Schwarz,

Zippnow
Zützer: Bors. Pfarrer Kcopp, Schloppe.

Abt. IIB.
Volksbildung und Volksunterhaltung.

(Zimmer 7.)

1. Kreiswanderbücherei.
Geschäftsstelle: Dt. Krone, Kreiswohl

fahrtsamt.
Außenstationen:

Appelwerder Hasenberg Preußendorf
Arnsfelde Henkendorf Quiram
Alt Prochnow Jagolitz Rederitz, Rose
Briesenitz Karlsruhe Rosenfelde
Brotzen Klein Rakel Salm
Buchholz Koschütz Schönow
Doderlage Kramske Seegenfelde
Dolfusbruch Latzig Springberg
Dyck Lüben Trebbin
Eichfier Machlin Gr. Wittenberg
Freudenfier Marzdorf Zadow
Gollin Mellentin Zechendorf
Gramattenbrück Petznick Zippnow
Hansfelde Plötzmin Zützer.

In den Städten des Kreises befinden
sich eigene Büchereien.
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2. Kreiswanderhaushaltungsschule.
Durch 8wöchige Lehrgänge für schul

entlassene Töchter kleinerer und mittlerer 
Landwirte, kleiner Gewerbetreibender und 
Arbeiter billige und bequeme Gelegenheit 
zur Ausbildung in allen in einem einfachen 
Haushalte vorkommenden Arbeiten.

3. Kreislichtbildstelle.
Vermittlung von Filmen und Lichtbilder

reihen und Verleihung von Kino und Licht
bilderapparaten.

4. Volkstumpflege.
a) Heimatmuseum.

Baugewerkschule: 1 Treppe. Geöffnet: 
täglich 12—1. (Schlüssel beim Hauswart).

b) Heimatkalender.
Herausgeber: Kreiswohlfahrtsamt

Abt. IIL. Landaufenthaltfür Stadtkinder. 
Kreisstelle: Kreiswohlfahrtsamt (ZimmerO).

Abt. III. Bezirksfürsorgeverband.
(Zimmer 4.)

(Gebildet durch die Verordnung über 
die Fürsorgepflicht vom 13. Februar 1924.)

Abt. IV. Wohlfahrtsmeldestelle.
(Zimmer 7.)

Beim Kreiswohlfahrtsamt ist eine Aus- 
kunftsstelle über alle vom Kreise Dt. Krone 
von staatlicher, kommunaler und privater 
Seite gewährten Unterstützungen eingerichtet.

8. Städtisches Wohlfahrtsamt Dt. Krone.
I. Gesundheitsabteilung.

1.Städt.Krankenhaus.(Fernr.üb.Magistrat.) 
Leitender Arzt: Sanitätsrat Dr. Zadow.

Abteilung für innere Krankheiten: Leitender 
Arzt: Sanitätsrat Dr. Zadow.

Abteilung für Chirurgie: Facharzt 
Dr.Pohl. Assistenzarzt: Dr.Fox,Dr.Höppner.

2. Schularztwesen.
Schulärzte: Dr. Lauer, Sanitätsrat 

Dr. Zadow.
3. Armenärzte.

Sanitätsrat Dr. Briese, Dr. Ladwig, 
Dr. Lauer, Dr. Matz, Sanitätsrat Dr. Oppen
heim, Dr. Quandt, Dr. Renkawitz, Sanitäts
rat Dr. Zadow.

HA. Stadtjugendamt.
a) Jugendfürsorge.

b) Jugendpflege.
IIB. Bildungspflege.

1. Städt. Volksbücherei (Zentralschule).
2. Lichtbildvorführungen.

HI. WirtschafLsfürsorge.
(Klein- und Sozialrentner-Fürsorge, 

Wochen- und Armen-Fürsorge.)

IV. Wohnungsfürsorge.

V. Städtische Badeanstalt am Stadtsee.
Geöffnet: I. Mai bis 15. September. 

Badezeiten: a) für Herren: 6—8, 10 Vr bis 
12^2 und 4Vs—8, b) für Damen: 8—KU/z 
und 12^2—4^.

L. Einrichtungen des Roten Kreuzes.
I. Kreisverein vom Roten Kreuz.

Bors.: Landrat Dr. Rick. -

2. Sanitätskolonnen.
Dt. Krone: Bors. Dr. Pohl. Kolonnen- 

führer Lehrer Steinke.
Iastrow: Bors. Bürgermeister Hempel.
Mk. Friedland: Bors. Bürgermeister Gburek. 
Schlappe: Bors. Rektor Freitag.
Tütz: Bors. Dr. med. Anders.

Unfallmeldestelle: Dt. Krone, Fernruf 125.

3. Verband desVaterl.Frauenvereins 
v.Roten Kreuz des Kreises Dt. Krone.

Vorsitzende: Frau Oberst von Goerne 
Wallbruch. Schriftführer: Landrat Dr. Rick 
Dt. Krone.

4. Vaterl. Frauenzweigverein 
Dt. Krone.

Vorsitzende: Frau Iustizrat Stelzer 
Dt. Krone. Schriftführer: Schulrat i. R. 
Schmidt Dt. Krone

5. Vaterl. Frauenzweigverein 
Appelwerder.

Vorsitzende: Frau Giese Dreetz. Schrift
führer: Lehrer Zielke Appelwerder.

6. Vaterl. Frauenverein Iastrow.
Vorsitzende: Frau Amtsgerichtsrat 

Colberg. Schriftführer: Pfarrer Krüger.

7. Vaterl. Frauenzweigverein 
Brotzen-Machlin.

Vorsitzende: Frau Oberst a. D. v. Goerne 
Wallbruch. Schriftführer: Pfr.Sterke Brotzen.
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.8 . Vaterl. Frauenzweigverein 
Gr. Wittenberg.

Vorsitzende: Frau Gutsbesitzer NastNeu- 
hof. Schriftführer: Lehrer Korthals 
Gr. Wittenberg.

9. Vaterl. Frauenzweigverein 
Märt. Friedland.

Vorsitzende: Frau Bürgermeister Gburek. 
Schriftführer: Bürgermeister Gburek.

10. Vaterl. Frauenzweigverein Rose.
Vorsitzende: Frau Gumprecht Adl. Rose. 

Schriftführer: Lehrer Hinz Rose.

11. Vaterl. Frauenzweigverein 
Schloppe.

Vorsitzende: Frau Bürgermstr. Kroening. 
Schriftführer: Propst Kluck.

12. Vaterl. Frauenzweigverein 
Rederitz.

Vorsitzende: z. Zt. unbesetzt. Schrift
führer: Frau Martha Stiehm.

13. Vaterl. Frauenzweigverein 
Zippnow.

Vorsitzende: Frau Hauptlehrer Mischnick 
Zippnow. Schriftführ.: FrauRügerZippnow.

14. Vaterl. Frauenzweigverein Tütz.
Vorsitzende: Frau Bürgermeister Thiele

mann. Schriftführer: z. Zt. unbesetzt.

v. Einrichtungen 
der kirchlichen Wohlfahrtspflege, 
a) Evangl. (Innere Mission):

1. Evangl.-kirchl. Kreisjugend- und 
Wohlfahrtsdienst.

Dt. Krone, Amtstr. 11. Sprechstunden 
von 9—11.

2. Evangl. Frauenhilfe des Kreises 
Dt. Krone.

Vorsitzende: Frau Prof.Steffen Dt.Krone.
3. Evangl. Frauenhilfe: Dt. Krone: 

Vors. Frau Dr. Matz.
4. „ Jastrow: Frau Ziemann.
5. „ Mk. Friedland:FrauPfr.Sch aper.
6. „ Tütz: Frau Pfr. Weßberge.
7. „ Schloppe: Frau Pfr. Lohwasser.
8. „ Zippnow: Frau Pfr. Eorsepius.
9. „ Rosenfelde: Frl. Wahnschaffe.
10. „ Neugolz: Pfarrer Goebel.

b) Kath. (Laritasverband):
In jeder k'th. Pfarrei besteht ein Laritas- 

ausschuß, dessen Vorsitzender der jeweilige 
leitende Geistliche ist. Sämtliche Ausschüsse 

' sind zusammengefaßt zum „Laritasverband 
für den Kreis Dt. Krone." (Vors.: Propst 
Henke, Lebehnke).

b. Wohlfahrtsanstalten.
1. Alters- u. Siechenheim Dt. Krone, 

Amtstraße.
2. Kinderheim Dt.Krone, Jahnplatz.
3. von Osten'sches Waisenhaus in 

Jastrow (gegr. im Jahre 1842).

1^. Aerzte im Kreise.
Dt.Krone: SanitätsratDr.Briese, Dr. 

Ladwig, Dr. Lauer, Dr. E. Matz, Dr. Mese- 
winkel, SanitätsratDr.Oppenheim, Dr.Pohl, 
Dr. Quandt, Dr. Renkawitz, Sanitätsrat Dr. 
Zadow. Jastrow: Dr. Arndt, Sanitätsrat 
Dr. Hein, Dr. Kroll, Geh. Sanitätsrat Dr. 
Simon. Märk. Friedland: Dr. Rottsahl, 
Dr. Rummelsburg. Schloppe: prakt. Arzt 
Kubisch, Dr. Spitzer, Dr. Wilm. Tütz: 
Dr. Anders, Dr. Frydrichowycz, Dr. Ren- 
mann. Zippnow: Dr. Schmarsow, Dr. Wilcke. 
Gr. Wittenberg: Dr. Goldbeck.

O. Zahnärzte im Kreise.
Dt. Krone: Dr. Dickmann, Dr. Dobber- 

stein, Dr. Pathun. Jastrow: Dr. Hein, 
Schneemann. Tütz: Dr. Wilm. Schloppe: 
Dr. Bona.

11. Tierärzte im Kreise.
Dt. Krone: Veterinärrat Sabatzky, Dr. 

Balcke, Mesewinkel, Slawinski. Jastrow: 
Giese. Märk. Friedland: Dr. Schellhase. 
Schloppe: Schmitz, Dr. Bluhm. Tütz: 
Dr. Komsthöft.

3. Kreisbauberatungsstelle 
zur Hinwirkung auf eine technisch und 
künstlerisch einwandfreie, den heimatlichen 

Verhältnissen angepaßte Bauweise. 
Berater: Studienrat Dr. Kaftan und der 

Vorstand des Hochbauamts Dt. Krone.
Anschrift:

An die Kreisbauberatungsstelle Dt. Krone, 
Baugewerkschule.
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14. Verschiedenes.

Verzeichnis der im Kreise Dt. Krone >
vorhandenen Chausseen.

s L
fd

e.
 N

r. !

Bezeichnung

Länge im 
Kreise

Dt. Krone 
km

A. Kreischausseen:
1 Dt. Krone—Tempelbnrg 33,389
2 Freudenfier—Zippnow 12,500
3 Iastrow—Zippnow 14,460
4 Iastrow—Flatow 3,660
5 Iastrow—Schneidemühl 

Betkenhammer—Iastrow
27,086

6 0,661
22,4517 Dt. Krone—Schneidemühl

8 Wittkow—Wiss nlke 2,823
9 Wittkow—Wittkow—Gut 0,972

10 Schrotz—Quiram 10,430
11 Dt. Krone—Schönlanke 16,677
12 Arnsfelde—Kattun 20,647
13 Bahnhof Arnsfelde—Arnsfelde 1,516
14 Mehlgast—Eichfier 7,975
15 Stranz Bahnh.—Kl.Nakeler Grenze 2,078
16 Filehne—Mark. Friedland 40,571
17 Mark. Friedland—Lallies 7,564
18 Mark. Friedland—Falkenburg 3,675
19 Dt. Krone—Mark. Friedland 27,472
20 Eckartsberge—Petznick 7,701
21 Freudenfier—Rederitz 14,300
22 Eichfier—Forsthaus Eichfier 2,943
23 Nenpreußendorf—Bahnhof Neu-

preußendorf 1,800
24 Tütz—Mehlgast 5,500
25 Nederitz—Zippnow 7,500
26 Rederitz—Doderlage—Bruch-

müh l—Groß Zach arm 8,521
27 Neusreudenfier-Klawittersdorf 3,970
28 Neumühl—Wiffulke—Bahnhof,

Wissulke — Zechendorfer Pflaster 5,500
29 Kramske—Bahnhof Plietnitz 3,400
30 Klausdorf—Klausdorferhammer—

Stabitzfließbrücke 4,000
31 Bahnhof Milkow—Wasfergrund—

Böskau 0,300
32 Neuhof—Schrotzer Weg bis zur 

Chaussee Arnsfelde—Schneidemühl 1,400
33 LebehnkerEhaussee-Breitenstein—

Schrotz 6,500
34 Keßburg—Neugolz 2,800

332,742
6. Provinzialchausseen:

35 Berlin—Königsberg 77,021,3
36 Ruschendorf—Bromberg 29,688,0

106,709,3

Folgende Strecken sind im Bau und
teilweise fertiggestellt:
1. Freudenfier—Stabitz
2. Wissulke—S eeg enfeld e
3. Neumühl—Wittkow—Birkenfelde

4. Gr. Wittenberg — Krumfließ — Riege— 
Rose—Adl.Rose—Kreisgrenze Dt. Krone 
Schönlanke'

5. Stichchaussee Arnsmühl
6. Mark. Friedland—Herzberg.

Brennereien, 
Molkereien und Stärkefabriken.

Es sind vorhanden: 50 Brennereien, 14 
Molkereien und 13 Stärkefabriken, davon

a) Genossenschaftsbrennereien: 
in Arnsfelde, Breitenstein, Dt. Krone (3), 
Eckartsberge, Freudenfier, Kramske, Alt 
Loditz, Schrotz, Quiram und Mellentin;

b) Genossenschaftsmolkereien: 
inBriesenitz-Zamborst,Dt.Kroneu.Zippnow;

c) Genossenschaftsstärkefabrik: 
in Kegelsmühl-Stöwen.

Hengststationen.
Beschäler sind in Iastrow, Rosenselde, 

Döberitzfelde und Borkendorf stationiert.

Hufbeschlag-Lehrschmiede.
Eine Hufbeschlag-Lehrschmiede- besteht in 

Schneidemühl. Die Leitung derLehrschmiede 
ist dem Reg.- und Veterinärrat Lange in 
Schneidemühl übertragen. Zu den Unter
haltungskosten derselben zahlt der Kreis einen 
Jahreszuschuß von 60 Mk.

Kreisfischbrutanstalt
in Schönthal. Errichtet im Jghre 1878.

Feuerlöschwesen.
Verband der freiwilligen Feuerwehren 

des Kreises Dt. Krone. Vorsitzender: Brand
direktor, Kreisbaumeister Jung Dt. Krone. 
Stellvertreter: Branddirektor Schieritz Tütz. 
Kassenführer: BranddirektorMeyerSchloppe. 
Schriftführer: Oberführer Dinse Dt. Krone.

Verzeichnis der Freiwilligen 
Feuerwehren im Kreise Dt. Krone.

1. Dt. Krone: Leiter: z. Zt. unbesetzt
2. Iastrow: „ Hartwig Werkmeister
3. Mk.Friedland: „ SchulzBaugewerksmstr.
4. Schloppe: „ Meyer Kaufmann
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5. Tütz: Leiter: Schieritz Hotelbesitzer
6. AltLobitz: „
7. Appelwerder:,,
8. Arnsfelde: „
9. Borkendorf: „

10. Breitenstein: „
11. Brotzen: „
12. Briesenitz: „
13. Drahnow: „
14. Dyck: ,,
15. Freudenfier: „
16. Gr.Wittenberg:
17. Eichfier: „
18. Hansfelde: „
19. Hasenberg: „
20. Hoffstädt: „
21. Jagdhaus: „
22. Knakendorf: „
23. Krumfließ: „
24. Königsgnade:
25. Kattun: „
26. Kramske: „
27. Latzig: „
28. Lebehnke: „

29. Lubsdorf: Leiter: Knaps Besitzer
WohlfrommGm.-Brst. 
Ramthun Gm.-Vorst. 
Schulz Dampfm.-Bes. 
Jesse Gemeindevorst. 
Albrecht Gutsbesitzer 

ZimmermannGmvorst.
Hoppe Lehrer 
Schoenrock Schmied 
Ritz Lehrer
Pranke Bes. Gmvorst. 
Muth Gemeindevorst. 
Strehl „
Fenske „
Klawitter „ 
Stibbe Besitzer 
TimmGemeindevorst. 
Golz 
Wolff
Günterberg „
Grams „
Martke Gastwirt 
Heske Mühlenbesitzer 

SpickermannLandwirt

30. Marthe: „
31. Mellentin: „
32. Neugolz: „
33. Plietnitz: „
34. Quiram: „
35. Rederitz: „
36. Riege: „
37. Rosenfelde: „
38. Rose:
39. Ruschendorf: „
40. Schrotz: „
41. Seegenfelde: „
42. Schönow: „
43. Schulzendorf:
44. Springberg: „
45. Stabitz: „
46. Stibbe: „
47. Stranz: „
48. Trebbin: „
49. Wissulke:
50. Zechendorf: „
51. Zippnow: „
52. Zützer:

BartollerSchmiedemstr. 
Getzlaff
Perske Gastwirt
Radtke Besitzer 
Müller Lehrer 

' Joh. Mahlke II Bes.
Heymann Besitzer
Knak „
Rohloff
Schulz Gemeindevrst.
Quast Tischlermeister 
Wiese Gemeindevorst.
Wiese „
Tetzlaff Eigentümer 
Ruhnow Gem.-Vorst.
Linde Besitzer 
Buske Gemeindevorst. 
Gehl Ingenieur 
Schneider Gem.-Vrst.
Rehbein „ 
Remer Schmiedemstr.
Pollenske Besitzer 
Nix Gemeindevorst.

Kreisarbeitsamt
Oeffentlicher Arbeitsnachweis für den Kreis Deutsch Krone

Hindenburgstraße 20. Telefon 21, 39, 215, 250

Meldestellen
Jastrow: 
Magistrat 

Tel. 7.

Schloppe: 
Magistrat 

Tel. 24.

Märk. Friedland:
Magistrat
Tel. 21.

Tütz: 
Magistrat 
Tel. 16.

Zippnow:
Gem.-Vorst.

Tel. 1.

Koschütz:
Gem.-Vorst.

Oefftl. Fernspr.Tel. 1. Oefftl. Fernspr.
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Friedr.Hennings,Dt.Krone
Kommandit-Gesellschaft

Fernruf 73 Telegr.-Adr: Hennings, Dentschkrone

Kohlen, Baumaterialien und Röhrengroßhandlung 
Fabrik für Zentralheizungen, Wasserversorgungen, Kupferwaren 
Hauptlager mit Gleisanschluß: am Ostbahnhof. Fabrik nnd Kontor: Königstr. 3

Steinkohlen, Briketts, Koks, Torf
Waggonweise ab Werk, ab Lager oder frei Haus.

I-Träger
Zement, Kalk

Gips, Gipsdielen
Dachpappen, Teer

Rohrgewebe, Nägel
Krippenschalen, Viehtröge

Tonbiber
Drainröhren in allen gangbaren Weiten 

Tonrohre, gußeis. Abflußrohre

Schmiedeeiserne Rohre
schwarz und verzinkt 

Aelltelllköhke: eigener Fabrikation bis zu den größten Weiten. 

Zementdachsteine: ALFL in z °°r-

Installation von Zentralheizungs- und Wasser- 
versorgungsanlagen,Bade-u.Spülklosett-Anlagen 
Warmwasserbereitung, Pumpen u. Kanalisation.

Alteingeführte Spezialfabrik für gesund- 
heitstechnische Einrichtungen aller Art.

Feinste Referenzen von Man verlange
Behörden und Privaten Ingenieurbesuch und Angebote.
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stöbert Ztoeck
5te!Imachermeister u. Wagenbauer

vt. hrsne, stönigstr. «o
empüehit sich 2ur Ausführung 

sämtlicher Arbeiten im

Karosserie- u. wagendau.

Elettr. Licht- 
und Kraftanlagen 
jeden Umfanges sowie Telefon- und 
Klingelanlagen werden ausgeführt

Eigene Reparaturwerkstatt 
für Maschinen u. Apparate

Blitzableiter
Neuanlagen, Aufarbeitungen 

und Prüfung

Lager an Beleuchtungskörpern 
Heiz- und Kochapparaten

Friedrich Oberst
Dt. Krone

Ingenieur u.Meister für Elektrotechnik «

Königstr. 73

W

jlgmbMr Mee-LM
Fernruf 103 Thams L Garfs

Deutsch Krone

Spezial-Geschäft für

Kaffee, Tee, Kakao 
Schokoladen — Pralinen 

nur erster Firmen 
-r- 

Bonbons — Keks 
in reicher Auswahl

112



Dr-milie?srMt, Aeulrcli Itl-ne
Königstraße 82 Inh. Marg. Schubert Fernsprecher 200

11WWWW!!WI!!i!!!MWW^WW

Handarbeiten 
in allen erdenklichen Arten wie: Kissen, 
Decken gezeichnet, angefangen und fertig

M
kG

ck
/k

Handschuhe Strümpfe Oberhemden Krawatten

- psol Zn^sko, Zckoestimödl >
W Hindenburgplatz Fernruf 413 Gerberstraße 1

, Reinigen und Färben von ß
I Damen-und Herrengarderobere. >

Dampf - Färberei / / Chemische Wasch - Anstalt 
Moderner leistungsfähiger Betrieb

Bettfedernreinigung / Gardinenwäscherei / Dekatur-Anstalt 
Schnellste Lieferung
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M. ^/»oFs»its Miros» 
Oeutsek throne 

k^ernsprecker dir. 164

LisenbanüiunZ 
tlaus- unä KüebenZeräte 

l-träZer / Vaurnaterialien / Lauklempnerei 
La6e-^!nriektunZen un6 sanitäre ^nlaZen 

transportable Koebkeräe

»>!!I!!!!I!!!!II!!!I!»!I!!!II!!!!I!!!!I!!I!II!!!l!!!!I!!!!I!!!!l!!!II!!!!l!!!!I!!I!I!!!!I!1!!III!!I!!!!Il!l!II!!!I!!!!l!!!II!!>!l^I!!III!!!!I!!!!IIII!I!>!!«!!!!I!!!!I!!!!l!!!III!!!I^l!!!!I!!!!!!!!!I!»>I>!!!I!!!lI!I!!I!!!!l!!!!I!!i!I!!!!I!!!!l!>!!I!!!II!!III!!!!l!!I!IM^

Paul Rohbeck :: Dt. Krone
Fernruf Nr. 165 Fernruf Nr. 165Militärkantine

Nuslcbank von Zperial-üieren
hell unä äunkel

GM; Lager an Minen, Likören 

Zigarren, Zigaretten, RonMnren * 

kaile «nS warme Speisen ru jeüer Lagerreit 
^^bei prompter
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Konfektionshaus Max Bloch
Dt. KroneFernsprecher Nr. 77 Königstr. 108. Ecke Markt

Größtes Lager in

Herren-, Damen- und Kinderkonfektion
Spezialität:

Elegante Gesellschafts- und Tanzkleider
Anfertigung unter Garantie für tadellosen Sitz in eigenen Ateliers.

AlltolohMrtell
führt aus

Clemens Anklam, Deutsch Krone
Steinstraße 22 Fernsprecher 330

Moritz Michaelis, Lederhandlung
Kronenstr. 1, am Markt Dt. Krone Tel. 240

Leder für Schuhmacher und Sattler / Treibriemen-Leder 
Lager in gegerbten Pelzfellen für jeden Zweck

Annahme von Häuten und Fellen zum Gerben und Färben. 
Ankauf von rohen Häuten und Fellen, Wolle.
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Landwirtschaftlicher Ein- u. Berkauss- 
Verein Dramburg-Deutsch Krone.

Eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht.

Deutsch Krone
Postscheck-Konto: Stettin 1896 / Telegramm-Adresse: Kornhaus

Bank-Konten: Giro-Konto Reichsbank, Kreisbank Deutsch Krone / Fernsprecher Nr. 8

An- und Verkauf
aller Arten Getreide, Sämereien, Heu, Stroh, Kartoffeln, Wolle.

Verkauf
von sämtlichen künstlichen Düngersorten, Futtermitteln, Kohlen, 
Briketts, Oelen, Fetten, Baumaterialien, landwirtschaftlichen 

Geräten, Maschinen.

Buchwald - Wirtschaft 
Deutsch Krone

Telephon Nr. 41

Herrlich im Wald und 
am Wasser nahe der 
Stadt geleg. Lokalitäten. 
Beliebtester Ausflugsort 
:::: der Grenzmark. ::::

Kalte und warme Speisen 

zu jeder Tageszeit

Automobil-und Wagen-Halteplatz

Ratsstuben
Deutsch Krone

Markt Nr. 5 Telefon Nr. 89

Wein- und Bier-Stuben
Vereins-Zimmer

Gut gepflegter Mittag- 
und Abendtisch
Künstler-Konzert

Karl Fritsche
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Buchstelle d. Landbundes 
für den Kreis Dt. Krone

Hindenburgstr. 5 Dt. Krone Fernsprecher 26

Abt. Buchführung:
Uebernahme derFührung vonBüch ern 
nach Wochen- und Monatsberichten. 
Einrichtung und Ueberwachung von 
Buchführungen an Ort und Stelle. 
Anfertigung von Abschlüssen und 

Bilanzen.
Vertretung vor den Finanzbehörden.

Abt. Steuerberatung:
Ueberwachung aller Steuerangelegen

heiten.
Vertretung vor den Finanzbehörden.

Abt»: Lohnsteuer:
Führung von Lohnsteuerkonten und 

Steuerkarten.
Kleben der Invalidenkarten.

Auskunft kostenlos!

2k

vno kecimmn * vmsck llro«
fernsprecher Nr. 1 / lleichsbank-Airokonto / Postscheckkonto: 5tetti'n 70 

Lankkonto: Vorschussverein Deutsch llrone

--------- kisen-, S»dl- «n<l llurrMsren-llsnaiung —-

Kaus- «na Wcvengeräle, klar- «na psrreuanMarenisger, 
veleucbrungsNsrper, Luxus-Artikel, eiserne I-Lräger, Tsn- 
sckslen, r-msdre, vsuanikel, Lür- «na fensterbescdlüge 

Isgamensilien «na Munitisn
............   mm........... ...........................imm..... .....

fiamMiMkk Aissulire-
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W Inbsber: Ottomar VOikOivski W
Fernruf 126 O6tlt8obl l^roi^b ffei^nruf 126

empfiehlt ikr

W reiekkaltiZeL, ZrOÜSLunämOäernSZVückerLaZer. W

D LesleHunxen auf kücker unü Idolen werüen suks sekneiiste unü ß
D sor^käitizste susxekükrl. D
D ksAsr in Werken kür kAnckwirtsekskt und ^aZü, sowie lanüwirt- D
D sekskLIieke kLlsnüer. D

W Kun8tb1ätter un6 Zerakmte 8iI6er. W
V ^Ne von aukerüalb an^ebokenen Lücker, MusikLlien un 1 Lilüer D
D werüen 2U clenselben keüinAUNLen ^eliekerk. D

D Kclufhcrus 8.8chOSnkelcl A
V Deutsch Kk'one D
W: empfiehlt W

W Duche unä Kleiderstoffe, deinen uncl Gaumwollwaren W

-D Wäsche, Kurr-, ^?ejß- uncl ^ollwaren, Drikotagen D

W Zerren- un6 Oamen-^Onfektion W
M Zerren- uncl Knuben-?>üfe uncl -?Düt2:en, Krawatten -D

-V ^ebebaumwolle uncl Strickwolle W

W in guten Qualitäten 2U billigsten Preisen. D
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Versicherungs-Aktien-Gesellschaft 
empfiehlt sich zum Abschluß von

Feuer-
Einbruchdiebstahl-
Unfall-

m

Haftpflicht- 
Lebens- 
AuLokasko- 
Glas-

VeMmMil
zu günstigsten Bedingungen und billigsten Prämien.

Auskünfte erteilen und Anträge werden entgegengenommen von 
unseren örtlichen Vertretern und der

T-i.84 Filial-Direktion in Deutsch Krone. --l.st

........ -

Seldsttillle
Sgiizslieiln- 

geinnseinclisN
8. u. m. b. n.

It. Ikrim, tsrsselizls.
I'sl. 318

VankverbinNunAsn: 
Kreisbsnk, VorZciiukverein

11 veulscker Iisus j I

ZI veutscv llrone j Z 
s z Nönigstrarre ! s

«»zliiHsiiiii m Si»i- 
srlieite» slln Orl, 

UlkUttü» U:i«i 
»inclilSg«» in«. I>l^arl LeitrkeI>



Otto Pieck Deutsch Krone
Gegründet 1882 Gampstraße Fernsprechanschluß 157

Ausführung sämtl. Erd-, Meliorations-, Drainage- u. Kanalisations- 
arbeiten, Pflasterstraßen, Chaussee- u. Eisenbahnbau. Anfertigung von 
Projekten und Kostenanschlägen für Drainage und Wiefenmelioration 

sowie für sämtliche im Tiefbau vorkommenden Arbeiten. 
Anfertigung von Gutskarten mit Schlageinteilung pp.

----------------- Persönlicher Besuch unverbindlich und kostenlos, :—-

LWUMWULNIMMMUUlMUUWWMNWWW^

Kaufhaus 

MfMsEXkM 
Fernspr. 68 Königstr. 82 Schließfach 48

Schuhwaren

Konfektion 
Kleiderstoffe 
Anzugstoffe 
Weißwaren 
Kurzwaren

Inletts 
Teppiche 
Läuferstoffe 
Steppdecken 
Gardinen

-7-

Neu ausgenommen: 
Angulus, der perfekt gebaute Schuh. 

Pneumette, d. pneumatische Schuheinlage.

FranzHintze,Dt.Krone
Königstraße 102

: Restauration und : 
Mineralwasserfabrik

Fernsprecher 102 Fernsprecher 102

^mii f'ekl
Ukrmsoker 

Optiker 
unct drsveur

Stets großes Lager in Neuheiten. Oeutbck ^rone, Kön!§8tr. 20

k

Feuersozietat der Provinz Brandenburg 
And der Grenzmark)

Gegründet 1719 Gemeinnützige amtliche Anstalt Gegründet 1719

Zeitgemäße Berficherungssormen. Beiträge und Bedingungen.
Auskunft erteilt die

Kreisdirektion in Deutsch Krone
Schloßmühlenstr. 28 Fernruf Nr. 228

t20



Lmil Nse6ke, O1. Krone 
Läekerei und Konditorei 
6egr. 1822 ^öniZsIr. 97 Fernruf 195

empliekli Leinen sltbeknnnten

: Kinäer- unä Kranken^vieback : 
^rie6rick860rfer LsknenLviebsck 
in Asketen, JNL äen nIIerfeinLten I^O^msierjnIien^erZeLtellt.

VestellunZen nuk dorten, Ssumkucken, bunte Lebüsseln 
in beLter ^uLlübrnnZ. NetenZebüek, 

8Iü1terte!§, "reeZebück, Leblüterbrot, Orubsmbrot ns^v.

W
SS

SS
M

M
VW

SV
M

M
^

WSMSMWMWMVWWMV^

/^eäirinsI-OrosenksnälunZ W

OsvaI6 NleMer t-lsekll. D
Köni§8trs6e 84 OSUtLOtl KrONS ^ernsprecker 15

^.utomobilöle, lZen?in, IZen^ol W
bsrben, ?msel W

8ov/ie alle teckn. Artikel kür äie I^anävslrlsckskl unä Industrie W

' W
^Veink3n<ä1un§, Oelikatesseli W

A^Ärren u. ZiMretten W
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OroLtank-biieckerisge
kür Lenrin, Lenrol, Oele unü kielte

k^irms ttuZo L1mne8
k-ernsprecke«' Z1S VbrtrCtUNA Ot» KrON6 kleirnstZttenvsZ

jlsaz ZMen
Architekt und Maurermeister

Deutsch Krone Obere Königstr. 32 
Fernsprecher 337

Georg Mchstein
Z Kalksandstein-Fabrik
§ Fernruf 48 Dt.Kr0N6 Fernruf 48

Architeltnr-uBaubüro 

kntwurssbearbeitung, 

Bauleitung und Ab

rechnung * Znnerer 

Ausban «. Deloration

Prima
Mauersteine

in liiuftl. Ausführung

2 von hoher Druckfestigkeit 
u. Frostbeständigkeit

8 für Hoch- und
Z Tiefbau

L
L

Restaurant zur „Deutschen Hütte"
Fernruf Nr. 227 Jnh.: Leo Quick, Deutsch Krone (Grenzmark) Fernruf Nr. 227

Saal für Vereine und Familienfestlichkeiten
Vornehmstes Kaffee mit Weinstuben 

Kolonialwaren / Feinkost 
Zigarren / Zigaretten / Weine erster Häuser Spirituosen
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UemeMWöller
Fernruf 127 Fernruf 127

Alleinverkauf 
für

Bleyles Knabenanzüge
Bleyles Sweateranzüge
Bleyles Sportwesten

A
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