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Liebe Heimatfreunde,

das erste Jahr im neuen Jahrhundert ist fast zu Ende.
Es war f¿r die meisten Mitglieder des Heimatvereins ein gutes Jahr.

Bis April 2001 haben wir noch an unserer Kate gebaut. Ein Dank an alle, die mitgearbeitet haben, aber auch an alle Sponsoren, 
die durch ihre Spenden mitgeholfen haben, dass fast alle Rechnungen bezahlt werden konnten. Es verbleibt eine Restsumme 
von DM 13.000,ð und das Dach muÇ noch verschmiert werden. Erst dann ist unsere Kate schuldenfrei.
Die Einweihung im April war ein groÇes Erlebnis f¿r uns alle. Dank sei den Schweriner Stadl-Musikanten, die mit ihrer Musik 
f¿r eine tolle musikalische Umrahmung sorgten.

An dieser Stelle mºchte ich mich aber auch bei allen Mitgliedern bedanken, die immer bereit sind, bei Arbeitseinsªtzen mit-
zuhelfen, die immer einen Kuchen backen; auch bei den Leitern der Arbeitsgemeinschaften, die mit ihren Zusammenk¿nften 
das Vereinsleben bereichern.
Bis jetzt arbeiten jeden Dienstag ab 14.00 Uhr unsere Kreativgruppe und danach die Gitarrengruppe in der Kate. Jeden 2. 
Montag im Monat trifft sich die Plattd¿¿tsch Gill, sporadisch trifft sich die Saxofongruppe. An dieser Stelle die allerbesten 
Genesungsw¿nsche an Martin Keuchel und G¿nter Kriesel.

F¿r das neue Jahr haben wir eine ABM-Stelle beantragt. Wir hoffen, daÇ wir diese genehmigt bekommen. So wªre unsere Kate 
tªglich geºffnet und damit kºnnte auch ein guter Kontakt zu interessierten B¿rgern aufgebaut und das Vereinsleben bereichert 
werden.
Noch ist der Verein ¿ber die Telefonnummer 038826-86123 zu erreichen.

Der Vorstand und mit ihm alle Mitglieder des Heimatvereins Dassow e.V. hoffen auf eine weitere erfolgreiche Vereinsarbeit 
f¿r das Jahr 2002.
Wir w¿nschen allen Erfolg und Gesundheit.

Marianne Thoms
1. Vorsitzende
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Vorwort der Redaktion und der Vereinsvorsitzenden zur 5. Ausgabe

Vorwort

Liebe Leser,
gerade noch rechtzeitig zum Weihnachtsfest haben wir es geschafft, das neue Dassower Heft herauszubringen. 
Um die Chronologie zu wahren, haben wir trotz des spªten Erscheinungsdatums den Jahresbericht 2000 mit abgedruckt. Einen 
Veranstaltungskalender hat es f¿r das Jahr 2001 nicht gegeben, er wªre inzwischen auch ein wenig ¿berholt. Stattdessen gibt 
es am Ende des Heftes eine Vorschau auf Veranstaltungen des Heimatvereins im Jahr 2002.
Es werden  die Fortschritte in Sachen Altenteilerkate dokumentiert. Hervorheben mºchte ich auch die Berichte im Zusammen-
hang mit dem ehemaligen Luftzeugamt in Pºtenitz gleich am Anfang des Heftes. Dar¿berhinaus gibt es Geschichtliches und 
Aktuelles aus Dassow und Umgebung, im Rezeptteil steht der K¿rbis im Mittelpunkt des Interesses und auch das Plattdeutsche 
kommt nicht zu kurz.

Wir freuen uns ¿ber Artikel und zugesendetes Material neuer Autoren  und hoffen auch f¿r das nªchste Heft wieder auf viele 
interessante Beitrªge. 

Nun viel Vergn¿gen beim Stºbern im 5. Dassower Heft.

F¿r die Redaktion:
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So habe ich es erlebt
Im Jahr 1936 begannen auf dem 

Gebiet des Gutes Pºtenitz die Bauarbei-
ten f¿r das Luftzeugamt Travem¿nde. 
Das Gelªnde lag im Norden an der Pºte-
nitzer Wiek, hatte dadurch Anschluss 
an die WasserstraÇen und Verbindung 
zum See-Fliegerhorst, der auf der Wiek 
betrieben wurde. F¿r den Transport 
der Baustoffe mussten erst Verkehrs-
wege geschaffen werden. Es wurde in 
der Wiek eine Mole mit einem darauf 
laufenden Kran gebaut. Dort wurden 
die Baustoffe zum grºÇten Teil aus 
Binnenschiffen angelandet. Von Das-
sow aus wurden eine StraÇe und eine 
Bahnstrecke zum L.Z.A. geschaffen. 
F¿r die Bahn wurde unterhalb des Das-
sower Friedhofes ein Damm durch den 
M¿hlenteich aufgesch¿ttet. Die Br¿cke 
¿ber die heutige B105 wurde gebaut. 
Die M¿hlenstraÇe (FriedensstraÇe) 

musste unterhalb der Molkerei verlegt 
werden. Sie f¿hrte vordem auf geradem 
Weg ¿ber den Hof und das M¿hlenwehr 
nach Vorwerk. Bahn und StraÇe liefen 
ab Vorwerk nebeneinander zum L.Z.A. 
Zwischen Johannstorf und Pºtenitz 
wurde f¿r die Bahn ein Verladegleis 
f¿r die Landwirtschaft geschaffen. Der 
Bahnsteig f¿r Personen war auÇerhalb 
des militªrischen Gelªndes. 

Um Wohnraum f¿r das Personal 
des L.Z.A. zu erstellen, wurde in Das-
sow die Siedlung gebaut. Auch hierf¿r 
wurde das Material auf dem Wasserweg 
nach Dassow geliefert. Im Herbst 1937 
wurden die ersten Wohnungen bezogen. 
Die ¦berzahl der Familien kamen aus 
Danzig. In der Schule stieg die Anzahl 
der Sch¿lerinnen und Sch¿ler stark an. 
Plºtzlich hatten wir Schulkameraden 
mit fremd klingenden Namen, und 
plattsnacken konnten die auch nicht. So 
hat sich damals die Bevºlkerungsstruk-

tur in Dassow stark verªndert. Auch 
einige junge Handwerker, die an dem 
Bau der Siedlung und des L.Z.A. betei-
ligt waren, haben Dassower Mªdchen 
geheiratet und sich hier niedergelassen. 

Das Luftzeugamt-See Travem¿nde 
war ein zentrales Ersatzteillager f¿r die 
deutsche Seefliegerei und f¿r Landflug-
zeuge in Norddeutschland. Wªhrend 
des Krieges war das L.Z.A. ebenfalls 
f¿r die besetzten Gebiete in Nordeu-
ropa zustªndig. Es waren auch eine 
Reparaturwerft f¿r Wasserflugzeuge 
und eine Bootsgruppe zur Wartung der 
Flugsicherungsboote angegliedert. Im 
Betrieb waren ca. 2000 Leute beschªf-
tigt. Tªglich fuhr ein Personenzug von 
L¿beck ¿ber Schºnberg und Dassow 
zum L.Z.A.

W Wienck

Erinnerungen
Walter Wienck und Hildegard Schl¿tter-Geidscheck erinnern sich an die Vorkriegszeit

Kindheitserfahrungen
 in Dassow

Endlich will ich damit beginnen, einige 
Begebenheiten aus meiner Kindheit in 
Dassow aufzuschreiben. Hoffentlich 
gelingt es mir alles so zu schildern, wie 
es gewesen ist.
Den Anfang soll unser Umzug vom 
Niederrhein nach Mecklenburg machen, 
der damals einer Auswanderung gleich-
kam, schon wegen der Entfernung. 
Aber es war auch eine andere Welt f¿r 
uns. Eine fremde Umgebung mit frem-
den Menschen, ganz anders in ihrer Art 
und spªter doch so vertraut.
Im Dezember 1937, kurz vor meinem 
11. Geburtstag, war es dann so weit. 
Die Mºbel hatte meine Mutter schon 
ein paar Tage vor unserer Reise bei der  
Bahn in Wesel aufgegeben. Nun saÇen 
sie und ich auch im Zug mit dem Ziel 
Dassow in Mecklenburg.
Wie es dazu kam, war so:
Mein Vater wurde nach sieben Jahren 
Arbeitslosigkeit zum Luftzeugamt 

Travem¿nde-Pºtenitz, acht Kilometer 
von Dassow entfernt, vermittelt. Als 
Klaviermacher, das war sein Beruf, gab 
es schon lange keine Arbeit mehr.
Er war bereits mehrere Monate in 
Norddeutschland, anfangs noch zu 
Erdarbeiten beim LZA, bis wir nach-
kommen konnten. Das hing von der 
Fertigstellung der Siedlungshªuser ab, 
die auf einem ehemaligen Ackerland 
erstellt wurden.
Nun konnten sie also bezogen werden.
Wir kamen abends in Dassow an. Am 
Bahnhof und der angrenzenden Moor-
weide war alles nur spªrlich beleuchtet 
und das Ganze machte auf mich einen 
unheimlichen Eindruck. Das lag viel-
leicht auch an den  uÇerungen eines 
Mitreisenden, der uns kurz vor Dassow 
mit den Worten schockierte: ĂWenn 
hier einer umgebracht wird, schreit kein 
Hahn danach.ñ Er wollte uns wohl nur 
zum Narren halten, was ich nat¿rlich 
nicht richtig einschªtzen konnte.
Mein Vater holte uns bei der Bahn ab 
und war froh, seine Familie wieder 
beisammen zu haben. Meine Schwester 

war verheiratet und in Wesel geblieben.
Mit gemischten Gef¿hlen ging ich mit 
meinen Eltern zum Gasthof Schreep, 
wo wir ein Fremdenzimmer bezogen. 
Wir mussten diesen Umstand in Kauf 
nehmen, da unsere Mºbel noch nicht 
da waren.
Die Einrichtung des Fremdenzimmers 
bestand aus zwei groÇen Holzbetten mit 
je einem dicken Federbett und einem 
hohen Nachtschrank in der Mitte zwi-
schen beiden Betten. Darin ein gewalti-
ger, weiÇer Emaille-Nachttopf.
Am nªchsten Tag gings also rauf zur 
Siedlung. Die Mºbel waren inzwischen 
eingetroffen, konnten aber erst tags dar-
auf transportiert werden. Meine Mutter 
und ich machten uns alleine auf den 
Weg, da mein Vater ja arbeiten musste.
Oben angekommen sahen wir die ers-
ten Siedlungshªuser zwischen groÇen 
Erdh¿geln, die durch die Bau- und 
Kanalarbeiten entstanden waren. Der 
ganze Boden war wie umgepfl¿gt 
und bot in dem Morast keinen Halt. 
Nach ein paar Schritten auf dem leicht 
¿berfrorenen, weichen Ackerboden war 
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Luftwaffenzeugamt Pºtenitz
Fotomontage Zustand ca. 1945
Fotomaterial: Archiv Burkhard-Wunder-Verlag, Dassow

Pºtenitz

Bahnhof

Volkstorf 
Dassower See

Bombentrichter

Pºtenitzer Wiek

Anleger f¿r 
Wasserflugzeuge

Bei weitergehendem Interesse an den 
Hintergr¿nden zum LZA mºchten wir 
auf die demnªchst beim Nordwest-Ver-
lag erscheinende Verºffentlichung von 
Sven Schiffner hinweisen.

Heute: Die Natur hat sich ihren 
Platz zur¿ckerobert.
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unser Schuhwerk von auÇen und innen 
voller Matsch. Ab und zu blieb ein 
Schuh stecken und wir mussten aufpas-
sen, dass der dazugehºrende FuÇ nicht 
alleine weiterstapfte.
Endlich, nach einer Stunde, hatten wir 
es geschafft und standen vor unserem 
Haus. Dass wir es finden konnten, war 
nur durch die Hilfe eines Angestellten 
der Wohnbaugesellschaft mºglich, der 
von seinem B¿ro aus nach Neuan-
kºmmlingen Ausschau hielt, um sie auf 
dem unwegsamen Gelªnde zu ihrem 
Haus zu geleiten.
Unterwegs hatte ich schon feststellen 
kºnnen, dass alle Hªuser gleich waren: 
Doppelhªuser ï f¿r jede Familie eine 
Hªlfte mit einem groÇen Garten dahin-
ter.
Zwei tiefe Grªben vor den Hªusern 
durchzogen die k¿nftige StraÇe. ¦ber 
Bretter konnte man ins Haus gelangen. 
Jetzt machten sich die Strapazen bei 
der Kªlte und mit den nassen F¿Çen 
bemerkbar. Und Hunger hatten wir 
auch.
Die Wohnung war eiskalt und die 
Fenster undurchsichtig durch dicke 
Eisblumen. Ein Herd stand schon da, 
aber ohne Heizungsmaterial nutzte er 
uns nichts.
Retter in der Not war Frau Mien®, die 
mit einem groÇen Korb voller Brot ¿ber 
das Brett vor der Haust¿r anbalanciert 
kam.
Sie verdiente sich durch den Verkauf 

der Brote von Haus zu Haus etwas Geld 
dazu, da sie sechs Kinder zu versorgen 
hatte, wie wir spªter erfuhren. Wir 
kauften eine Riesenlaib Mischbrot mit 
glªnzender Kruste, ein Hochgenuss!
Als Frau Mien® sah, dass wir erbªrm-
lich froren, versprach sie, noch einmal 
zur¿ckzukommen mit Anmachholz und 
Briketts. Nach kurzer Zeit war sie wie-
der da mit dem Nºtigsten zum Heizen. 
Ihre selbstlose Hilfsbereitschaft hat 
uns sehr beeindruckt, und wir haben 
immer davon gesprochen. Solange 
ich weiÇ, haben wir unser Brot bei ihr 
gekauft. Das gehºrte mit zu den ersten 
Eindr¿cken der neuen Heimat. Jetzt 
konnte also der K¿chenherd angemacht 
werden. Ich setzte mich davor auf den 
BretterfuÇboden ï die Mºbel waren ja 
noch nicht da ï und steckte meine F¿Çe 
in den Backofen, die ausgewaschenen 
Schuhe daneben. Langsam taute die 
Wªrme meine Eisf¿Çe und auch die 
Eisblumen an den Fenstern auf. Ganz 
oben an den Fensterscheiben war ein 
schmaler Streifen klar und durchsichtig 
geworden.
Ich kletterte auf die Fensterbank und 
konnte jetzt hinaussehen in eine schºne 
Winterlandschaft mit Feldern und Wie-
sen an einem leichten H¿gel und Wei-
denstrªuchern hinter unserem groÇen 
Garten. Weit in der Ferne, fast versteckt 
von einer Anhºhe, sah ich die Kirch-
turmspitze der alten Dassower Kirche.
Noch eine Nacht mussten wir im 

Gasthof Schreep verbringen, aber 
dann wurden morgens unsere Mºbel 
von Fuhrmann Duve, den mein Vater 
bestellt hatte, auf seinen Pferdewagen 
verfrachtet und zur Siedlung transpor-
tiert. Meine Mutter und ich begleiteten 
die Fuhre, um den Weg zu weisen.
Es hatte stªrker gefroren und die Stra-
Çe zum Gerichtsberg war spiegelglatt. 
Hinter der Bahnschranke, wo der Weg 
anstieg, rutschten die Pferde ein paar 
mal aus und wichen dann mit ihrer Last 
auf den danebenliegenden Sommerweg 
aus, der ihnen mehr Halt bot. ĂDat is de 
meckelbºrger Zementñ meinte unser 
Fuhrmann.
Die Schule, bei der ich am nªchsten 
Morgen mit Bangen angemeldet wurde, 
¿bertraf all eine Erwartungen. Der 
Neubau, erst im Jahr zuvor, also 1936, 
fertiggestellt, war freundlich mit groÇen 
Fenstern und dem Komfort der damali-
gen Zeit ausger¿stet. Am meisten impo-
nierte mir der Wasserhahn im Korridor. 
Wenn man ihn aufdrehte, sprudelte das 
Wasser in einem Bogen raus, direkt in 
den Mund.
Um den weiten Schulweg bei Schnee 
und Regen gut ¿berstehen zu kºnnen, 
bekam ich Gummistiefel und eine 
Trainingshose gekauft. Das war auch 
ein besonderes Ereignis f¿r mich, denn 
bisher bekam ich nur die abgelegten 
Sachen meiner ªlteren Schwester und 
meiner beiden Cousinen aus D¿sseldorf. 
Durch die lange Arbeitslosigkeit meines 
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Ausschnitt aus dem MeÇtischblatt 2031

herausgegeben von der PreuÇischen Landesaufnahme 

1879

>>>



6

Vaters in Wesel, wªhrend der er in der 
Woche 7 Mark Unterst¿tzung bekam, 
war an Anschaffungen nicht zu denken. 
Es reichte kaum zum ¦berleben.
Jetzt aber gings uns gut in Dassow. 
Mein Vater hatte wieder Arbeit und 
kleine Anschaffungen waren kein 
Problem mehr. Er verdiente 21 Mark 
in der Woche. Das war genau unsere 
monatliche Miete, sodass 63 Mark im 
Monat ¿brig blieben. Manchmal konnte 
er auch ¦berstunden machen, die den 
Kauf besonderer Dinge ermºglichten, 
zuerst ein elektrisches B¿geleisen. 
Spªter besaÇen wir sogar einen Volks-
empfªnger.
Mit meinem ersten Lehrer, Herrn Hun-
termann, hatte ich viel Gl¿ck. Er war 
ein lieber und verstªndnisvoller Mensch 
und ein guter Lehrer. Sein Unterricht 
war nicht langweilig, sodass ich gerne 
zur Schule ging. Mit freundlichen Wor-
ten stellte er mich der Klasse vor und 
erwªhnte, dass ich aus dem Rheinland 
komme.
Ich stand ganz sch¿chtern da. Die Kinder 
wollten mir wohl meine Befangenheit 
nehmen und klatschten Beifall. Soviel 
Beachtung hatte ich in der Schule noch 
nie erfahren. Wªhrend der Pause wurde 
ich von Schulkindern umringt, die ein 
Karnevalslied von mir hºren wollten. 
Ich nahm allen Mut zusammen und 
schmetterte: ĂHeidewitzka, Herr Kapi-
tªnñ, den Karnevalsschlager von 1927.
Das alles trug dazu bei, dass ich mich in 
Dassow sofort zu Hause f¿hlte.
Es dauerte nicht lange und ich hatte 
viele Freundinnen und Freunde, mit 
denen ich auch bald plattdeutsch spre-
chen konnte. In Dassow wurde viel 
Ăplattñ gesprochen. Sogar unser Lehrer 
lockerte manchmal den Unterricht mit 

ein paar plattdeutschen Spr¿chen auf.
Besonders schºn in Dassow waren die 
Wanderungen zum See, die oft wªhrend 
der Turnstunde unternommen wurden. 
Im Winter, wenn Schnee lag, durften 
wir mit unseren Gummistiefeln auf den 
¿berfrorenen Wiesen am See herum-
springen, dass es krachte, und Schnee-
ballschlachten machen.
Einladungen zu Kanufahrten gingen in 
der Schulstunde heimlich von Bank zu 
Bank: ĂLade Dich zu einer Fahrt mit 
meinem Seemannsknochen ein.ñ Es 
handelte sich um einen ausrangierten, 
morschen Kahn, der einen Holzstºpsel 
hatte. Dieser hielt nicht lange stand. Um 
nicht ganz abzusaufen, wurden wir bei 
der Br¿cke von unserem Retter Walter 

Kammin ¿bernommen, der mit seinem 
heilen Boot angerudert kam.
Wer den See mit seinen Naturschºnhei-
ten und der Vielfalt der Erholungsmºg-
lichkeiten nicht erleben durfte, kann 
nicht ermessen, was ihm vorenthalten 
wurde; nªmlich das bescheidene, kleine 
St¿ck Promenade an dem groÇen Das-
sower See mit dem Badehaus und ein 
paar Bªnken zum Verweilen.
Es war eine schºne Zeit in Dassow, f¿r 
mich die wichtigste ¿berhaupt.

Hildegard Schl¿tter-Geidscheck

7

Aus der Festschrift zum Dassower Heimatfest am 1. und 2. Juli 1933

1933 verfasste Werner Puls eine Fest-
schrift zum Dassower Heimatfest. 
Darin beschreibt er die in Dassow 
fr¿her ¿bliche Tradition der Verlesung  
ºffentlicher Bekanntmachungen: >>>

Im nªchsten Heft mehr aus dieser 
Festschrift und zum groÇen Festumzug 
von 1933. Hat noch jemand Erinne-
rungen an, bzw. Erinnerungsst¿cke 
von damals? Die Redaktion w¿rde 
sich ¿ber Einsendungen.freuen.

>>>
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 Die Zeichen 

und ihre mºgliche 

Deutung 

bzw. Bedeutung

Schon in vorchristlichen Zeiten besa-
Çen unsere Vorfahren, die nordischen 
Vºlker und ihre verschiedenen Stªm-
me, Schriftzeichen, die wir Runen 
nennen
Der ¦berlieferung oder der Legende 
nach hing der nordische Gott Odin 
neun lange Nªchte, von einem Speer 
verwundet, an dem windigen Baum, 
der Welten esche Yggdrasil ohne Was-
ser und Nahrung. Nach dieser Zeit 
gelang es ihm die Runen zu erkennen 
und an sich zu nehmen. Er verneigte 
sich vor den Schriftzeichen, die sich 
ihm als magische Kraftsymbole offen-
barten, nahm sie schreiend in sich auf 
und fiel dann zur Erde nieder. In die-
sem Akt erwarb Odin auch noch neun 
Zauberspr¿che und seine Weisheit 
erreichte ein ungeahntes AusmaÇ. Er 
lernte insgesamt 18 Zauberspr¿che, die 
ihm Macht und Weisheit verliehen, die 
keine Kºnigin und auch keines Men-
schen Kind je erreichten. 
Hier ist ein Vergleich zu unserer christ-
lichen ¦berlieferung angebracht. Denn 
hing nicht auch Jesus an einem Holz-
kreuz, von einem Speer verwundet, 
ohne Wasser und Nahrung, und schrie 
nicht auch er auf, just in dem Moment, 
wo er den Vater sah? Doch schon Jahr-
hunderte vor Christi Geburt kannten die 
nordischen Mythologien die Bedeutung 
von Hªngen, Durchbohren, Fasten, 
Offenbarung und Aufschrei.
Nun wissen wir, wie es zu den Runen 
gekommen ist und das man ihnen 
mªchtige Zauberkrªfte zusprach. ĂRunñ 
bedeutet Geheimnis. Die Runen wurden 
gern auf Waffen, Kunstgegenstªnden, 
GefªÇen und Grabsteinen geritzt, man 
nutzte sie zur Weissagung, zur Heilung 
von Krankheiten, sprach die Runentex-

te als Zauberformeln und verwandte sie 
in Beschwºrungsritualen.

Wenn ich mir diesen Vorgang der 
Erkenntnis anschaue kommen mir 
unweigerlich schamanische oder ºst-
liche Meditationsmethoden in den 
Sinn, bei denen man durch eine Art 
Trance einen hºheren und erweiterten 
Bewusstseinszustand erreicht, in dem 
einem Dinge offenbart werden, die 
wir in einem solchen Zustand schauen 
kºnnen. In unserer all zu aufgeklªrten 
Welt wird solches Wissen schnell mit 
Verr¿cktheit diagnostiziert und als 
abnormal und krankhaft abgetan.
Die nordischen Vºlker verf¿gten schon 
sehr fr¿h ¿ber ein aussagestarkes und 
kraftvolles Schriftsystem, bei dem jedes 
Zeichen ªhnlich den Hieroglyphen 
der  gypter mehrere Bedeutungen 
hatte, je nach Verwendungszweck und 
Kombination. So dienten diese Zei-
chen der Informations¿bertragung und 
Speicherung von wichtigen Informati-
onen. GroÇe Hochachtung brachte man 
ihnen entgegen, sp¿rte man doch direkt 
ihre Kraft, die von ihnen in rituellen 
Handlungen und okkulten Zeremonien 
ausging. Sprach man die Laute der 
Runen laut aus sp¿rte man deutlich die 
Resonanzen und Schwingungen, die sie 
im Kºrper hinterlieÇen. Die heilenden 
Krªfte breiteten sich unmittelbar durch 
das Sprechen im Kºrper aus. Wer glaubt 
heute noch an die Kraft der Worte und 
damit an die Bibel. Denn dort steht, 
ĂAm Anfang war das Wort, und das 
Wort war bei Gott. Alles ist aus diesem 
entstanden....ñ. Auch heute noch hat 
jedes Wort seine Bedeutung und Kraft. 
Durch unseren Unglauben geben wir es 
ihm nur nicht mehr, - in dem wir wie 
stºrrische dumme Esel und Ochsen 
verharren. Das Gesetz von Resonanz 
und Schwingung wirkt jedoch weiter 
und richtet sich nicht danach, was wir 
glauben oder nicht glauben.
In damaligen Zeiten und auch noch zu 
Zeiten von Jesus verbrachte das ĂWort Ă 
bei richtigem Gebrauch wahre Wunder 

und so mancher fand Trost und Heilung. 
Heute erinnert es mich an die Heilung 
der G¿rtelrose durch Besprechen, aber 
das ist ja Spºkenkram, hilft zwar und 
trotzdem zweifelt unser aufgeklªrter 
Glaube mit Unglªubigkeit. Weit haben 
wir uns entfernt von dem Sinn der 
Worte, Ănicht ich, sondern dein Glaube 
hat dir geholfenñ.
Zur¿ck zu den Runen. Sie dienten 
dem Menschen als Orakelzeichen 
zum Schutz gegen bºse Geister, gegen 
Unwetter und Naturkatastrophen, Feuer, 
Trockenheit, St¿rme und Unfruchtbar-
keit, halfen bei Krankheit oder soll-
ten vor diesen sch¿tzen. In manchen 
Balken alter Bauernhªuser findet man 
auch heute noch solche runenªhnlichen 
Schutzzeichen.
Menschen trugen und tragen Runen als 
Amulette oder zeichnen sie vor Wohn-
bereichen in die Erde bzw. an die Wand. 
Als Weihezeichen wurden Orte kraftvoll 
mit ihnen aufgeladen. Menschen ritzten 
sie in Holz oder Stein und viele Deutun-
gen und Bedeutungen sind uns bis heute 
unbekannt geblieben.
Diese alten Schriftzeichensysteme 
waren ein allumfassendes Zeichensys-
tem und jedes Zeichen hatte mehrere oft 
gegensªtzliche Bedeutungen. Es kam 
sehr darauf an, in welchem Zusammen-
hang diese Zeichen verwandt wurden 
und auf welcher Bewusstseinsebene, 
(kºrperlich, geistig oder seelisch) man 
es gebrauchte.
Unsere heutigen Buchstaben fallen 
dagegen recht bescheiden aus, vor allem 
was ihre Bedeutung und ihren Gebrauch 
angeht. Sie sind gefangen in ihrer fest-
gelegten Bedeutung und lassen kaum 
weiteren Deutungsspielraum zu.
So ist ein ĂAñ ein A und bedeutet meist 
auch nur diesen Laut. Mehr Bedeutung 
gestehen wir ihm kaum zu und andere 
Buchstaben trifft es noch hªrter als das 
A. Wie wenig bedeutet uns ein J oder ein 
K, kaum einer kann damit was anfangen. 
So wenig sind uns diese Laute bewusst. 
Manchmal denke ich, dass ein Grossteil 
der zivilisierten Menschheit mal wieder 

Runen im Holmer Wald
Burkhard Wunder ¿ber seine Entdeckungen im Holmer Wald, Teil 3
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neun Tage kopf¿ber an einem Baum 
hªngen sollte, um zu mehr Bewusstheit 
und Bedeutsamkeit zur¿ckzukehren.
Ein ĂAñ ist also bei weitem nicht nur 
ein A. Aus alter oder veralterter Sicht 
betrachtet stellt ein A zuerst einmal ein 
Zeichen da. Zwei aufrecht strebende 
Striche werden in der Mitte durch einen 
Querstich gekreuzt .Dieses Zeichen 
steht am Anfang einer Schriftenreihen 
und deutet, bedeutet oft auch Anfang, 
Beginn. Schauen wir uns das A genau 
an so beginnen von rechts und von links 
zwei weit auseinanderliegende Striche, 
die in zwei weit voneinander entfernt 
liegenden Punkten beginnen, aufeinan-
der zuzustreben um sich am 
Ende in einem Punkt zu ver-
einen. Durch den Querstich 
stehen beide sonst vonein-
ander unabhªngigen aufstre-
benden Striche miteinander 
in Verbindung. Philosophisch 
betrachtet ist dieses Zeichen 
eine vereinfachte Darstellung 
auf dem Weg zu Gott oder 
der Einheit. Aus der Dualitªt, 
in der wir leben, streben wir 
aufwªrts zur Einheit. Diesen 
Weg finden wir nur, wenn 
beide Teile miteinander in 
Beziehung, Verbindung ste-
hen. Sind damit etwa unsere 
beiden Seiten gemeint? Unse-
re guten und unsere schlech-
ten Seiten? Die schlechten 
Anteile von uns verbergen 
wir gern, doch Ăwer ohne 
S¿nde ist werfe den ersten 
Steinñ, sind schon die Worte 
Jesus. Verlieren wir diese 
Verbindung zwischen unse-
ren beiden Persºnlichkeitsan-
teilen kippt die Sache um und 
wird zum ĂVñ. V; wie Verlust 
und A, wie Ankommen .So 
gehºren beide eng zusammen, denn 
mit dem Verlust der Einheit beginnt 
die Zweiheit oder Dualitªt (Schºpfung, 
Evolution, Entstehung der Welt).
Dieses kleine Beispiel soll einmal ver-
anschaulichen welche Be - Deutung 
dem ĂAñ zugeschrieben werden kann. 
Es liegt immer an uns und unserem 
Bewusstseinsstand was wir mit den 
Zeichen anfangen und wof¿r wir diese 
nutzen. Ein ĂAñ ist nicht nur einfach 
ein A, sondern immer das, wof¿r wir es 
einsetzen und gebrauchen. So ist es und 
war es auch mit den Runen.
Bleiben wir noch etwas bei unserem 
ĂAñ. Zu diesem Zeichen gehºrt ein 

deutlicher Laut. Dieser erzeugt auf 
unseren Stimmbªndern und im gan-
zen Brustkorb eine Resonanz. Diese 
Schwingung wirkt stimulierend auf 
unsere Schilddr¿se und auf die Thy-
musdr¿se. Diese steuern wiederum 
wichtige Funktionen in unserem Kºrper 
und tragen zur Aufrechterhaltung seiner 
Funktion bei. So hat der Laut ĂAñ auch 
eine Heilwirkung, die ich gezielt, durch 
das wiederholte Sprechen, einsetzen 
kann. Somit ist der Laut gleichbedeu-
tend einem Mantra.
Ebenso beeinflusst und formt der Laut 
ĂAñ unserem Aten. Dieser wird durch 
das ĂAñ zu einer tiefen und langgezo-

genen Ausatmung, der eine gute Einat-
mung vorrausgegangen seine muss. Der 
Laut ĂAñ ist Atmung pur, er ist Leben. 
Und wie heiÇt es so schºn, Ăam Anfang 
war das Wort und das Wort war bei 
Gott. Aus ihm ist alles entstanden....ñ.Er 
ist der erste Laut eines Neugeborenen, 
wenn es eigenstªndig zu Atmen beginnt. 
Kein Mensch beginnt sein Leben mit 
dem Laut ĂIñ.
Eine weitere Bedeutung, die mit dem 
Laut ĂAñ verbunden ist, kommt durch 
den Ausdruck von Staunen und ¦ber-
raschtsein zum Ausdruck. ĂAò kann so 
eine Zustimmung sein oder auch nur 
das fr¿hkindliche Ank¿ndigen eines 

Geschªftes ĂAAñ.
Weiterhin kann man mit ĂAò ein 
Wort abk¿rzen, wie z.B. die Tageszeit 
ĂAbendñ oder den Namen einer Person, 
A wie Anton, B wie Berta, E wie Emil 
u.s.w.
Damit d¿rfte jetzt deutlich sein, dass 
ein einfaches ĂAñ nicht nur einfach ein 
A ist. Es ist immer das, was wir ihm als 
Be ï Deutung geben und steht direkt im 
Zusammenhang mit dem, wof¿r wir es 
einsetzen.
Ich habe bewusst einen Buchstaben aus 
unserem heutigen Alphabet gewªhlt 
und ich kºnnte es mit jedem weiteren 
Buchstaben so fortsetzen. Das ist aber 

nicht Sinn dieses Beitrages, 
sondern es soll uns veran-
schaulichen, in welchem Be 
ï Deutungszusammenhang 
die Runen zu sehen und zu 
verstehen sind. Und nicht 
zuletzt, warum Odin neun 
Tage am Baum hªngen 
musste um diese ganze 
allumfassende Bedeutung 
zu erkennen. Das war 
aber nicht alles, was Odin 
am Baum der Erkenntnis 
erkannte. Nein, er lernte 
auch noch Zauberformeln. 
¦bersetzt ist das nichts 
anderes als die Kombina-
tion von Schriftzeichen 
zu Worten, denn, wie wir 
schon wissen, am Anfang 
war das Wort....., aus ihm ist 
alles entstanden. Somit hat 
Odin Gott oder die ganzen 
Schºpfungs- und Entste-
hungsgesetze geschaut und 
das ist mehr als eine Kºni-
gin oder ein Menschenkind 
je erfassen kann. Worte 
stellen also einen viel-
schichtigen Zusammenhang 

von Bedeutungen dar und man kann 
diese mit ihnen ausdr¿cken und darstel-
len. Unter diesen recht umfangreichen 
Zusammenhªngen nªhern wir uns nun 
dem System der Runen, den Zeichen, 
die auch auf dem Deckstein im Holmer 
Wald die Zeiten ¿berdauerten. Zeichen 
aus einer Zeit, von der wir allzu gern 
glauben, dass es eine Zeit primitiver 
Kulturen war. Ich sehe es anders, denn 
obwohl die Menschen damals ªuÇerlich 
vielleicht primitiver lebten, so waren sie 
in ihren Wissen sicher nicht auf einer 
primitiven Stufe der Entwicklung ste-
hengeblieben, sondern unserer heutigen 
Zeit in einigen Teilen weit voraus. Wie 
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sonst hªtten sie unter solch einfachen 
Bedingungen ¿berleben kºnnen. W¿r-
den wir heute mit nichts in den Urwald 
ziehen, brªuchten wir dieses Wissen, 
um zu ¿berleben oder wir w¿rden es 
wie ein hungerndes und d¿rstendes 
Hªngen am Baum wiederentdecken, 
weil wir es zum Leben, zum ¦berleben 
brªuchten.

In diesem Abschnitt ¿ber die Deutung 
und Bedeutung von Runen mºchte ich 
mit einfachen Deutungstabellen aus der 
Fachliteratur beginnen. Ich beschrªnke 
mich auf einige neuzeitige B¿cher, 
denn der literarische B¿chermarkt zu 
diesem Thema ist unermesslich.
So gibt es aus verschiedenen Zeiten 
und Gegenden verschiedene Runen-
systeme und Schreibweisen. Diese 
Schriftreihen sind in sogenannten 
Futharks zusammengefasst. Die Zei-
chen  in den einzelnen Futharks sind 
sich sehr ªhnlich.
Das ªltere Futhark stammt aus der Zeit 
um das 1. Jahrhundert n.d. Z. bis ca. 
800 n.d. Z.
Es ist die Zeit der Germanischen 
Besiedlung unserer Region. Das j¿n-
gere Futhark geht dann bis in die Zeit 
des 11.-ten Jahrhunderts. Slawen und 
Wikinger sowie der Beginn der Chris-
tianisierung bestimmen diese Zeit.
Weiterhin waren Runen noch in der 
Zeit vom 11-ten bis ins 16-te Jahr-
hundert n.d. Z. bekannt und wurden 
weiterhin gebraucht. Es war die Zeit 
des Mittelalters, der Hanse, des Rit-
tertums.
Wie die unterschiedlichen Sprachen 
und Dialekte, so gab es je nach Region 
und Kulturstand auch immer unter-
schiedliche Schreibweisen, wie hier 
z.B. das Futhark der Germanen und 
der Wikinger.

Die nordischen Vºlker Schwedens, 
Norwegens und Finnlands verf¿gten 
ebenfalls ¿ber eigene Futharks. So an 
die elf bis zwºlf Schriftsysteme sind die 
gebrªuchlichsten.

Die Zeichen auf unserem Stein weisen 
hin auf Runen und Schriftzeichen aus 
dem

gemeinnordischen Futhark
nordischen Standartfuthark
germanischen Futhark
Kºnig Waldemar Futhark
Schwedisches Futhark

und auf Helsing ï Runen
Die Herrschaft von Kºnig Valdemar 
dem Eroberer dauerte von 1202 bis 
1241. Dem kºnnen wir nun entnehmen, 
dass die Schriftzeichen auf dem Deck-

stein im Holmer Wald in der Zeit der 
germanischen Besiedlung bis hin ins 
fr¿he Mittelalter liegen. Ebenso ist gut 
auszumachen, dass es sich um nordi-
sche Vºlkerstªmme handelte. Vermuten 

 
 Einzelne Runen und Zeichen auf dem Deckstein.

 Einzelzeichen
  

- URUZ (U)  Sinnbild: Auerochse Kraft: Erde

  

- LAGUZ (L) Sinnbild: Wasser     Kraft: Wasser

  

- WUNJO (W) Sinnbild: Wonne     Kraft: Freude

  

- KENAZ (K) Sinnbild:Spiegel   Kraft: Erkenntnis

  

- NAUDIZ (N) Sinnbild: Not   Kraft. Schicksal;

 Wyrd

- HAGALAZ (H) Sinnbild. Hagel   Kraft: Zerstºrung

  

- TIWAZ (T) Sinnbild: Speer  Kraft: Ziel
  

 sowie folgende Kombinationen

- LAGUZ        Wasser & Not             Wasser & Schick-
sal
und NAUDIZ

- WUNJO      Wonne & Wasser             Freude &  Wasser
 und LAGUZ 
 verborgen HAGALAZ      Hagel              Zerstºrung
  

- WUNJO      Wonne & Auerochse         Freude & Erde
 und URUZ 
 verborgen HAGALAZ      Hagel              Zerstºrung

 und das Gesamtbild
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Zwei Glocken lªuteten einst vom 
Dassower Kirchturm den Sonntag ein. 
1633, mitten im 30-jªhrigen Krieg, als 
die Kirche nach dem Stadtbrand von 
1632 wieder aufgebaut war, wurden sie 
gegossen. Die groÇe Glocke, die auch 
heute noch ihren Platz innehat, trªgt 
folgende Inschrift:

Das Sech(zehn) Hundert Dreiunddrei-
Çig Jahr
der Anfang unsereres Klanges war.
Hans Albrecht, F¿rst zu Mecklenburg
trug damals als Patronus Sorg,
im Kirchspiel Caspar Barkentin
Barthold seinem Bruder geholfen fien,

J¿rgen und Hartwig von B¿low
uns auch mit reicher Gab anschawn.
Mathias und Bockwolds Erben
lieÇen unser Werk auch nicht verder-
ben
Christoph Schulze war Pastor.
Durch dessen FleiÇ ging alles hervor.

Die zweite Glocke musste am 17.7.1917 
zerschlagen und zu Kriegszwecken 
eingeschmolzen werden. Sie trug die 
Inschrift:

Ich und die Schwester mein , 
zu einer Zeit gegossen sein.
Arend Kleimann der Meister war,
des Kunst macht uns so fein und klar,
Gott geb, so lang die Welt noch steh,
daÇ unser Klang mit Freuden geh,
ihm, als dem allerhºchsten Herrn,

und Christen fromm zu letzten Ehren.
Auf der anderen Seite standen die 
Namen der Juraten:
Asmus Sºvenmark, Claus Sterly, Franz 

Meyer, Heinr. Klinkebiel

Diese Inschriften geben Zeugnis davon, 
wie einst die Gesellschaft im Dassower 
Umfeld gegliedert war. 
Oberster Kirchenpatron war der Meck-
lenburgische F¿rst. 
Stadtpatron im ritterschaftlichen Das-
sow war ĂBarthold Barkentinñ. Die 
Parkentins waren zu der Zeit Lehensin-
haber von L¿tgenhof und Vorwerk. 

Auf Wieschendorf ansªssig waren seit 
wahrscheinlich 1405 die v. B¿lows, 
ein im 14. bis 17. Jhd. weitverzweig-
tes reiches Adelsgeschlecht mit vielen 
Besitzungen. 1229 erstmals erwªhnt als 
Ritterhufenbesitzer in B¿low bei Rhena. 
Mit dem 30-jªhrigen Krieg verloren die 
v. B¿lows allerdings ihre angestammten 
G¿ter in Mecklenburg, Familienmit-
glieder bekleideten jedoch weiterhin 
wichtige  mter in der Regierung. Als 
bedeutende Grundbesitzer tauchten sie 
erst im 18. und 19. Jahrhundert wieder 
auf. Ob mit oder ohne Unterbrechung 
seit 1405, das Lehen f¿r Wieschendorf 
wurde von Carl Albrecht v. B¿low am 
21. April 1832 an den Herzog verkauft, 
von dem es am 19. Januar 1932 Christi-
an Ludwig von Mecklenburg erwarb. 
ĂBockwolds Erbenñ  bezieht sich wahr-
scheinlich auf die Familie v. Buchwaldt 
auf Johannstorf, die bis 1786 dort 
ansªssig war. Zur Zeit des 30-jªhrigen 
Krieges gab es nat¿rlich noch nicht das 
heutige Schloss. Es wurde erst 1743 
anstelle einer alten Wasserburg erbaut. 
Hatte sich die Familie v. Buchwald mit 
diesem Prunkbau ¿bernommen und 
muÇte daraufhin verkaufen?

CB

Aus Dassows Vergangenheit, Quellen der Heimat, 
1924, Reihe IV, Heft2 

Burgen, Schlºsser, Gutshªuser in Mecklenburg-Vorpom-
mern, Hrsg. Bruno J. Sobotka, Stuttgart: Theiss, 1993
Unterlagen der Familie v. Mecklenburg, Wischendorf

lªsst sich auch eine Verbindung zwi-
schen ihnen. Eventuell sogar durch die 
Seefahrt und den Handel, der in dieser 
Region sehr rege statt fand.

vgl. die Zeichnerklªrung links

Jedes dieser Zeichen hat zum einen 
seine einzelne Be ï Deutung und steht 
gleichzeitig auch in einen Deutungszu-
sammenhang mit anderen Zeichen und 
dem Gesamtbild.
Die Stellung der Zeichen weist eben-
falls auf eine eigene Deutung hin und 
so erleben wir eine stete Erweiterung 
der Bedeutung vom Einzelzeichen ¿ber 
die Kombination zum Gesamtzusam-
menhang, was verschiedene Deutungs-
ebenen zulªsst.

Erinnern wir uns noch mal an das ĂAñ. 
Es hat seine Einzelbedeutung und es ist 
nicht unwichtig, an welcher Stelle es 
im Gesamtbild steht und mit welchen 
weiteren Zeichen es eine Verbindung 
zu einem Wort eingeht, zum Beispiel 
das Wort ABER oder BAER, das Wort 
ALSO oder LASO. In jedem Fall 
ªndert sich durch die Verªnderung der 
Kombination und Stellung der Zeichen 
gleichzeitig auch der Sinn und die Be- 
Deutung, und das trotz Beibehaltung 
der selben Zeichen. Je nach Stellung 
nimmt das Zeichen also direkt Einfluss 
auf die Handlung. War jetzt ein ganzer 
Clan oder Stamm mit einem Zeichen 
verbunden dr¿ckte dieses Zeichen 
ebenfalls seinen Standpunkt durch seine 
Stellung im Gesamtbild aus. Auch das 

Ansehen, das dieser Stamm genoss und 
die Macht, die er verkºrperte, kamen so 
deutlich zum Ausdruck.
Von den  gyptern kennen wir, dass das 
Zeichen f¿r den Pharao ganz oben stand 
und oft mit Zeichen von Gottheiten 
gleichgesetzt wurde. So wurde die Stel-
lung des Pharaos deutlich. Nicht viel 
anders war es auch in unserer Gegend, 
wo die Menschen auch noch direkt 
mit ihren Gottheiten lebten und diesen 
Opfer darbrachten.

Burkhard Wunder
4. Juli 2001

Die beiden Glocken der Dassower Nikolai-Kirche
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Der Michaelistag (24. September) des 
Jahres 1714 war f¿r die Kalkhorster 
Kirchgemeinde ein Festtag. Denn an 
diesem Tage wurde die neue Kanzel 
eingeweiht, die noch heute genutzt 
wird. 
So stieg denn der Kalkhorster Pastor 
Johann Fleeg voller Freude erstmals 
ºffentlich auf die neue Kanzel und hielt 
die feierliche Einweihungspredigt. Wie 
die Kanzel, so war auch Pastor Fleegs 
Predigt ein barockes Kunstwerk. Im 
folgenden Jahr lieÇ der Pastor seine 
Einweihungspredigt in L¿beck auf 33 
Seiten drucken. Ein Exemplar dieses 
Druckes ist in der Landesbibliothek 
Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin 
erhalten ( Mklbg., Ortsgeschichte I, f. 
IV, 1205). Die Predigt und die Anmer-
kungen dazu enthalten viele interessan-
te Angaben zur Ortsgeschichte und zur 
Familie des Stifters der neuen Kanzel, 
Herrn Hermann von Dorne auf Neuen-
hagen.

Johann Fleeg begann seine Predigt mit 
einem kleinen Gedicht, das er mºgli-
cherweise selbst verfasst hat:

ĂDas walt Gott !  so segËn ich frºlich
   Diese neue Kantzel ein.
Herr GOTT Vater dich anbet ich
LaÇ Sie dir befohlen seyn.
Jesu Christ / ich ruff zu dir /
Heilger Geist laÇ f¿r und f¿r
Deinen hochgelobten Nahmen /
Drauf gepredigt werden ! Amen !ñ

Dann begann die eigentliche Predigt mit 
dem Bibelwort Ezechiel XXIV, 2
ĂDu Menschen Kind, schreibe diesen 
Tag an, ja eben diesen Tag.ñ
Und Pastor Fleeg fuhr fort:
ĂDiese Worte schallen mir in den 
Ohren, Auserwehlte und Andªchtige in 
dem Herrn / da ich an dem heutigen 
Michaelis Tage auf diese heilige Hºhe 
zum erstenmahl trete / und von dieser 
neuen / so schºnen Kantzel das Wort 
Gottes predigen soll.ñ
Dann dankt der Pastor daf¿r, daÇ trotz 
der diesjªhrigen D¿rre eine ausreichen-
de Ernte eingefahren werden konnte, 
dass Gott Ă ... nicht allein uns unseren 
Saamen hat lassen aussªen / sondern 
auch solchen uns selber wieder lassen 
einernten / und nicht frembden Vºl-
ckern lassen zur Beute werden.ñ
Zu diesem Dank bestand Grund, denn 
es waren unruhige Zeiten. Von 1700 
bis 1721 tobte der Nordische Krieg, der 
sich immer wieder auch auf mecklen-
burgischem Boden abspielte. Zwar ver-
suchten die Schweriner Herzºge meist 
neutral zu bleiben, doch sie waren zu 
schwach, um die fremden Truppen aus 
dem Lande zu halten. So kªmpften die 
verb¿ndeten Dªnen, Russen, Sachsen 
und Brandenburg-PreuÇen heftig gegen 
Schweden, um dessen Vormachtstellung 
im Ostseeraum zu brechen. Die Schwe-
den hatten ihren Stand als GroÇmacht 
im DreiÇigjªhrigen Krieg (1618-1648) 
erlangt. Der Westfªlische Friede von 
1648 hatte ihnen Vorpommern einge-
bracht, dazu auch die vorher mecklen-
burgischen Besitzungen Wismar, Poel 

und Neukloster. Diese Vorposten der 
schwedischen Macht zogen nun immer 
wieder die Angriffe der Gegner Schwe-
dens auf sich, die dabei nat¿rlich auch 
Mecklenburg schªdigten. In den Jahren 
1711/12 wurde Wismar belagert, im 
Dezember 1712 lieferten sich Schwe-
den und Dªnen bei Gadebusch eine blu-
tige Schlacht. 1716 f¿hrte eine erneute 
Belagerung zur Kapitulation Wismars, 
das nach dem FriedensschluÇ allerdings 
wieder an Schweden kam.
Doch auch der eigene Landesherr sorgte 
damals f¿r Unruhe. 1713 hatte Herzog 
Karl Leopold den Thron in Mecklen-
burg-Schwerin bestiegen. Er versuchte, 
den Absolutismus einzuf¿hren und die 
Macht des Adels zur¿ckzudrªngen. Die 
Voraussetzungen daf¿r waren in Meck-
lenburg schlecht. Die in der Ritterschaft 
zusammengeschlossenen Gutsbesitzer 
hatten sich im Laufe von Jahrhunderten 
zahlreiche Vorrechte gesichert, und sie 
waren nicht bereit, diese aufzugeben. 

Kalkhorst
Wie die Kalkhorster Kirche eine neue Kanzel erhielt von VOLKER JAKOBS, Neuenhagen

Tiltelblatt des Druckes der Einweihungspredigt, 
L¿beck 1715. 

Die barocke Kanzel der Kalkhorster Kirche
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De n¿dliche Haas
Paster Max Mºller is en richtigen Tier-
fr¿nd. Nu besnackt em sein Swager 
Willem, he schall doch mal mit up de 
Jagd kamen. Willem will em ok en Flint 
lehnen, un denn schall Max maal sehn, 
wat fºrn SpaaÇ son Jagd maakt.
Na, dat is je S¿nndag, un se s¿nd mit 

en poor Mann, allens S¿nndagsjªgers, 
ut de Stadt rut fºhrt un strººpt in de 
Fellers rum.
Dor s¿ht de Paster dor son n¿dlichen 
Hasen sitten, de graad Mªnnchen 
maakt 
un mit de Ohren spillt.
ĂScht! - Scht! - Maak dat du weg-

k¿mmst, mien l¿ttje Muuschkloon!ñ 
rºppt de Paster dor. ĂHier ward nªmlich 
scharp schaten!!ñ

aus: Carl Budich,

 Witze aus Mecklenburg, 

Husum Verlag, 1981

Da sich der Herzog ¿berdies bei sei-
nen Bem¿hungen ungeschickt anstellte 
und sich auch mit der Stadt Rostock 
und seinem j¿ngeren Bruder Christian 
Ludwig ¿berwarf, brachte er sein Land 
an den Rand des B¿rgerkrieges, konnte 
sich aber nicht durchsetzen. 1728 wurde 
Herzog Karl Leopold vom Kaiser f¿r 
abgesetzt erklªrt und die Regierung auf 
seinen Bruder ¿bertragen.
Diese Ereignisse bahnten sich aller-
dings erst an, als Pastor Fleeg im Jahre 
1714 die neue Kanzel in Kalkhorst 
einweihte. 
Trotz der schwierigen Lage hatte sich 
Mecklenburg von den Folgen des 
DreiÇigjªhrigen Krieges einigermaÇen 
erholt. Die fruchtbaren Bºden des 
Kl¿tzer Winkels ermºglichten gute 
Ernten, die den vielen G¿tern einigen 
Wohlstand brachten. Die Gutsbesitzer 
der nach Kalkhorst eingepfarrten G¿ter 
Neuenhagen, Dºnkendorf, Rankendorf, 
Brook, GroÇ Schwansee und Kalkhorst 
stifteten der Kirche in dieser Zeit die 
prªchtige barocke Ausstattung, die sich 
bis heute erhalten hat. Besonders eifrig 
war dabei der Stifter unserer Kanzel, 
Herman von Dorne auf Neuenhagen 
(damals meist Nienhagen genannt). Er 
stammte aus einer alten L¿becker Patri-
zierfamilie, die im Jahre 1675 die G¿ter 
Wilmstorf und Neuenhagen und das mit 
letzterem verbundene Kirchenpatronat 
erworben hatte. Hermann von Dornes 
Onkel und langjªhriger Vormund Hiero-
nymus von Dorne hatte es in L¿beck bis 
zum B¿rgermeister gebracht. Nach sei-
nem Tode 1704 ¿bernahm Hermann von 
Dorne Neuenhagen und Wilmstorf. Er 
berief nach dem Tode des alten Pastors 
Johann Gercken im Jahre 1705 unseren 
Pastor Johann Fleeg aus L¿beck nach 
Kalkhorst. 
Vor seinem Tode am 24. Mai 1713 hatte 
Hermann von Dorne sein Testament 
gemacht, in dem er der Kalkhorster Kir-
che eine ansehnliche Stiftung hinterlieÇ. 
So bestimmte er 1 000 Mark L¿bisch 

Courant f¿r den Bau der Kanzel, auÇer-
dem 7 000 Mark als Kapital f¿r eine 
Stiftung bei der Kalkhorster Kirche. 
Die Zinsertrªge von jªhrlich 70 Reichs-
talern sollten wie folgt verteilt werden: 
30 Taler f¿r den jeweiligen Pastor Ăzur 
Verbesserung seines 
Salariiñ, 10 Taler f¿r 
die Pfarrwitwe, so eine 
in Kalkhorst vorhan-
den (falls nicht, sollten 
die 10 Taler in einem 
extra Fond angespart 
werden), die ¿brigen 
30 Taler sollten zur 
baulichen Erhaltung 
und Auszierung der 
Kirche verwendet wer-
den. Diese Stiftung hat 
der Kalkhorster Kirche 
¿ber lange Zeit Nutzen 
gebracht. So wurde der 
Bau der neuen Orgel 
im Jahre 1732 mit dar-
aus finanziert, ebenso 
ihre Erneuerung im 
Jahre 1869. Auch zur 
Renovierung der Kan-
zel 1838 d¿rften Stif-
tungsmittel verwendet 
worden sein.
SchlieÇlich stiftete 
Hermann von Dorne 
noch 1000 Mark, deren 
Zinsen der jeweilige K¿ster und Orga-
nist bekam, daf¿r hatte er Ădrey arme 
Kinder aus dem Guthe Nienhagen, so 
der Herr des Guts darzu praesentieren 
wird, ¿msonst und ohne Entgelt in sei-
ner Schulen getreulich zu informierenñ
Pastor Johann Fleeg hatte also mehrfa-
chen Grund zur Freude, als er am Micha-
elistage 1714 die neue Kanzel einweih-
te. Die Kanzel war auch wirklich schºn 
geraten, mit Figuren, reichem Schnitz-
werk und Bibelspr¿chen verziert, in 
verschiedenen Farben bemalt, auch 
das von DorneËsche Wappen durfte 
nicht fehlen. Da sowohl der Stifter als 

auch der Pastor aus L¿beck stammten, 
ist anzunehmen, dass die Kanzel von 
L¿becker Kunsthandwerkern gefertigt 
wurde.
Pastor Fleeg blieb in Kalkhorst bis zu 
seinem Tode im Jahre 1750. Die Fami-

lie von Dorne behielt 
das Gut Neuenhagen 
bis etwa 1760.
Die Kanzel aber steht 
noch heute in der Kalk-
horster Kirche und wird 
genutzt. Zwar haben 
die Holzw¿rmer in 
den letzten Jahren dem 
Schnitzwerk zugesetzt, 
so dass eine Renovie-
rung w¿nschenswert 
ist, doch werden sich in 
unserer wohlhabenden 
Zeit hoffentlich Mit-
tel finden, um dieses 
barocke Kunstwerk zu 
erhalten. 
So schlieÇe ich mit 
den Worten des Pas-
tors Fleeg, der seine 
Einweihungspredigt 
mit der Abwandlung 
eines bekannten Cho-
rals von Paul Gerhardt 
beendete:

ĂBreyt aus die Fl¿gel beyde /
O  JEsu unsre Freude !
Nimm Kirch und Kantzel ein /
Will Satan Sie verschlingen /
So laÇ die Englein singen
Kirche / Kantzel und wir deine Kinder alle
Sollen unverletzet seyn. Amen.
Gibs HErr JEsu / Amen !ñ

V. Jakobs

Mehr vom Herrn Pastor

Detail: Jesus, Holzplastik
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Eine Hecke

In fr¿heren Jahrhunderten hatten viele 
Orte eine Ortsbefestigung. Bei Stªdten 
war es eine Stadtmauer oder eine Stadt-
hecke, in Dºrfern und auf G¿tern war es 
ein Flechtzaun oder eine Feldsteinmau-
er. Diese Begrenzungen dienten einer-
seits als Schutz gegen ¦berfªlle und 
unliebsamen Besuch und andererseits 
als Schutz gegen die wilden Tiere. Wolf 
und Fuchs sollten abgehalten werden, 
Wildschweine, Rehe und Hasen muss-
ten ferngehalten werden.
Innerhalb der Ortsbefestigungen befan-
den sich die Gem¿sefelder, Kartoffel-
felder und die Stallungen der Tiere. 
H¿hner, Enten, Gªnse, Schafe, Ziegen, 
K¿he und Pferde sollten nicht aus-
brechen kºnnen. Somit hatten solche 
Befestigungen eine doppelte Funktion. 
Die Tiere und Pflanzen innerhalb der 
Befestigung waren eine notwendige 
Lebensgrundlage der Bewohner. Ver-
luste und EinbuÇen konnte man sich 
nicht leisten.

Von Grevesm¿hlen wissen wir, dass es 
eine Stadtmauer hatte. Schºnberg und 
Dassow hatten eine Stadthecke die ªhnlich 
einer Landwehr auf einen Wall gepflanzt 
wurde. Es gab in Dassow verschlieÇbare 
Stadttore aus Holz, wie die groÇen Zaun-
tore von alten Bauernstellen.
In Wilmstorf und Wieschendorf stehen 
noch heute die alten Feldsteinmauern um 
die groÇen Gutsanlagen. In Wilmstorf 
wird sogar noch innerhalb der Feldstein-
mauern Feldwirtschaft betrieben.

Doch kommen wir zu Dassow. Hier ist 
eine Besonderheit aus dieser Zeit erhal-
ten geblieben. Sie steht in der Ernst- 
Thªlmann- Strasse. Es ist ein knapp 
einhundert Meter langes St¿ck der alten 
Stadthecke. Auf einer leichten Wallung 
steht diese alte WeiÇdornhecke und hat 
die Zeiten ¿berdauert. Sie ist ca. 2,5 m 
hoch und gut 1,5 m breit. Meines Wis-
sens ist sie das letzte St¿ck erhaltener 
Stadthecke in unserer Region und somit 

eine einmalige Besonderheit. An einer 
Stelle kann man in diese Hecke hin-
eingehen und von innen die Dichtigkeit 
und Undurchdringlichkeit gut erkennen. 
Diese WeiÇdornhecke ist eine wahrhaf-
te ĂDornrºschenheckeñ. Sie passt gut 
nach Dassow, denn der Ort trªgt den 
richtigen Namen. Dassow heiÇt in einer 
¦bersetzung ĂDornenstrauchortñ. Von 
diesem Dornenstrauch steht noch ein 
beachtliches St¿ck.
F¿r mich hat dieses St¿ck Hecke die 
gleiche Bedeutung und Wertigkeit wie 

die ĂFestonalleeñ zum 
SchloÇ Bothmer. Wenn 
der direkte Vergleich 
zwar hinkt, da beide eine 
unterschiedliche Bedeu-
tung hatten, so sind 
es doch Pflanzen und 
lebende Zeitzeugen. Sie 
m¿ssen richtig gepflegt 
und gesch¿tzt werden. Nur so kºnnen 
solche wertvollen Zeugnisse aus ver-
gangenen Tagen erhalten werden.

Wer sich f¿r Hecken in unserer Region 
interessieret findet in Kalkhost noch 
Spuren einer einst wunderschºnen 
Dorfhecke. Um unsere Friedhºfe stehen 
noch oft zerlauste Fragmente schºner 
WeiÇdornhecken. 

Ich w¿rde mich freuen wenn diese 
Hecken im Rahmen einer ABM alle 
erfasst werden, um sie dann wieder her-
zustellen und zu pflegen. Sie verschº-
nern unsere Ortsbilder und sind typisch 
f¿r unsere Region.

Dassow, den 12.07.2001                     
                                                        

 Burkhard Wunder

Dassows ªlteste Hecke
Wertvolle Besonderheit in Dassow, ein Beitrag von Burkhard Wunder

DIESE
 HECKE
 IST 
EIN

 KLEINOD
 DAS 

UNBEDINGT
 ERHALTEN
 WERDEN 
MUSS !
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groÇ

Altenteilerkate

Widmung an uns Kat

Wenn ditt l¿tt Fachwerk solang steht ï
Bitt alle Kriege, Hass und Neid vergeht,
F¿rwahr, dann blifft dat sicher stahn,
Bitt datt de Welt ward ¿nnergahn.

Jetzt wird ich mal die Kate fragen ï
Was sie erzªhlt von 300 Jahren:

ĂIch steh hier hºher ï von der StraÇe zur¿ck,
Von den anderen Hªusern ï ein ganzes St¿ck.
Berg hoch hatten es die Perde schwer, mit 
beladenen Wagen -
Die Erde in der L¿becker StraÇe ward abge-
tragen.
Die neueren Hªuser liegen mit der StraÇe 
eben ï
Ich darf weiter auf einer Anhºhe leben.

Erlebt hab ich so manchen Krieg 
Tºten, Rrauben, Pl¿ndern ï welch ein Sieg.
1813 im Holmer Gang 
ist der erste Franzose gefallen
Und ¿ber Dassow 
w¿teten Napoleons Vasallen.
Sie wurden in den Hªusern der L¿becker 
StraÇe einquartiert
Was denkt ihr wohl, was da alles passiert̀ ?
Die Sieger machten das Gesetz ï
Egal, ob Menschen wurden davon verletzt.

Es mangeltË  ï  fr¿her wie heut ï 
nie an Gelegenheit,
Was Gutes zu verrichten,
und auch leider  ï  es zu vernichten.ñ

Verschiedene Generationen 
wohnten in der Kate, waren da zu Haus 
Im Laufe der Zeit zogen sie ein,
und auch wieder aus.

Ein Inwahner harr sogar in de Kat ein Pierd,
Ok dat geh¿rte wie von s¿lben 
taun Familienhierd.
Den Mess w¿r vºrn ut dat Finster schmªtten,
dor sºchten die Hºhner noch wat tau frªtten.

Nun denk ich an meine Kindheit zur¿ck, 
das Kirchengelªnde, mein Spieplatz ï
ein Kindergl¿ck.

Mehrere Bewohner warËn mir gut bekannt, 
aber eine sei hier nur genannt.
Sie war schon alt und hieÇ Frau Heuer,
Und wusste nichts von Mehrwertsteuer.
Sie hatte auch kein elektrisches Licht
 ï glaub mir ï 
Das stºrte Frau Heuer nicht.

Se har ne treue fette Katt
Mit vªl Witt und bªtten Schwatt.
Wie dat nu is in son olles Hus ï
Dor wir ok ºfter mal ne Mus.
Frau Heuer mit ehrn grisen langen Rock,
Dor tau de dicken Schafwullsok:
Ein Mus krabbelt ehr dor¿nner,
dat hªt Frau Heuer garnich k¿mmert.
- As Kind hªtt mir dat am¿siert

Man k¿nn sicher noch vªll vertellen,
von de ºverlieferten Kamellen.
Doch nun zur Kate mal zur¿ck-
Wir schauen nun mit neuem Blick:

ĂFast vierzig Jahr stand ich allein und leer,
Kein Einwohner kam mehr zu mir her.
Und ist in einem Haus kein Leben,
Ist es leider dem Ruin ergeben.
Fast war ich schon so eine Ruine,
Ganz traurig wurde meine Miene.
Da warËs dann plºtzlich um mich geschehËn,
Als interessierte Menschen 
mich so habËn gesehËn.
Mich kaufte nun 
der Dassower Heimatverein,
Wer konnte es auch anders sein?
Herrn Wunder 
ging ich nicht mehr aus dem Sinn,
ich denke ï 
f¿r ihn war ich ein bedeutender Gewinn.
Er hatte mich sofort ins Herz geschlossen 
Viel  Wie und Aber  blieb jedoch offen.

F¿r Viele wurde die Kate zum Traum 
zu Privaten kam Marianne jetzt kaum.

Was ist das hier f¿r eine herrliche Idylle,
Dazu die ausgehende Kirchenstille.
Ringsum der alte Kirchhofrasen,
Jahrhunderte -

ruhen darunter Dassows Ahnen.
Und der Kirche altehrw¿rdige Turm
Hat von uns abgehalten manchen Sturm.

Wie lang hºrtË ich der zwei Glocken Gelªut
Und nur noch die groÇe ï ist da bis heut.
Nun bin ich endlich neu aufgerichtË
gedeckt, gemauert in steter Pflicht.

Gleich kommen Mond- und Sonnenschein
¦berall in Fenster und T¿ren herein.
Ich hoffe, dass der Meister der Welt
Von seinem groÇen Himmelszelt
Nur Heil und Segen lasse aus 
 ï hier ¿ber mich ï
Ich kleines Haus.
Und der Lindenwipfel leises Rauschen,
Kann jeder hier ganz sinnig lauschen.

Angewiesen war ich auf Spenden
Sie wurden gegeben von vielen Hªnden.
Ich war doch nur noch ein zerfallËnes Haus,
Stand einsam hier, sonnenbeschienen -
Schaut mich jetzt an ï wie sehË ich aus
Summend fliegen die Bienen.
Und einem Wanderer rufe ich zu:
ĂKomm setz dich her ï hier findest du Ruh!ñ
Ich w¿nsche nun, es kommen viele Gªste
Zu schaun ï 
und mitzuwirken bei manchem Feste.
Kommt her zu mir, ob GroÇ, ob Klein
Alle werden mir willkommen sein.
Hºrt um mich herum das Tirilieren ï
Die Vºglein werden f¿r euch musizieren.ñ

Und vergehen werden wieder diese Zeiten
mºgen dich zuk¿nftige Generationen 
begleiten.
Wer dich Kate jetzt tadeln will
der stehe nun ein wenig still
Und denke in seinem Herzen frei, 
ob das Seine daheim besser sei.
Wenn wir vom Winde schon verweht, 
weiss ich, dass diese Kate immer noch steht.

Hanne-Lore Brusch anlªsslich der Einweihung der Altenteilerkate


