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Pacha Augustin (1870-1954)
Bischof des Banats.
P. schloss am 16. März 1942 einen Vertrag mit Volksgruppenführer Schmidt , wodurch die 
deutschen  Schulen  des  römisch-katholischen  Bistums  Temeschburg  der  Volksgruppe 
übergeben  wurden.  Am  26.  Mai  1942  nahm  das  Amtsblatt  in  einer  entsprechenden 
Verordnung vom Vertrag Kenntnis. (BTB 27. Mai 1942, S.3)
Einstellung der konfessionellen Jugend- und Frauenvereinsarbeit. Die Volksgruppenführung  
alleinige Trägerin der gesamten völkischen Arbeit. Vereinbarungen des Volksgruppenführers  
mit dem evang. u. kath. Bischof (SODTZ 47. Folge, 10. Mai 1941, S.1) 
B: Nikolaus Engelmann,  Hirte seines Volkes. Aus dem Leben und Wirken des Temesvarer Bischofs  
Augustin Pacha, München Verlag Christ unterwegs, 1955; Franz Kräuter,  Erinnerungen an Bischof  
Pacha. Ein Stück Banater Heimatgeschichte, Bukarest 1995; William Totok, Der Bischof, Hitler und 
die Securitate...., in: HJS 17.Jg., 2005, Heft Nr.1, S.25-41; Nr.2, S.45-62; Jg.18, 2006, Heft Nr.1, S.23-
43; Nr.2, S.21-41; Jg.19, 2007, Heft Nr.1, S.27-41; .Nr.2, S.34-50; Jg.19, 2008, Heft Nr.1, S.17-24; 
Nr.2, S.45-59.

Păcurariu Aurel
Dr., Verwaltungsgerichtsrat in Transnistrien.
P. nahm am Essen teil, das der Gesandte v. Killinger   am 17. März 1942 zu Ehren von 
Staatssekretär Stuckart  und seinen Begleitern gab. (BTB 18. März 1942, S.3)
P.  ist  gründendes  Mitglied  der  am  27.  Juli  1942  gegründeten  Rumänisch-Deutschen 
Gesellschaft. (BTB 29. Juli 1942, S.3)

W: Waffenbrüderschaft, in: BTB 28. Juni 1941, S.1f.
Die Rumänen und Deutschland, in: BTB 10. September 1941, S.1f.
Zum Verwaltungsaufbau in Rumänien, in: BTB 3. Oktober 1941, S.1f.
Die Verwaltung in Transnistrien, in: BTB 1. November 1941, S.1f.
Odessa, in: BTB 13. Dezember 1941, S.1f.
Deutsche Gäste, in: BTB 11. April 1942, S.1f.
Rumänien und Kroatien, in: BTB 13. April 1942, S.3.
Gemeinsame Aufgaben, in: BTB 27. Mai 1942, S.1f.
Ethos der Arbeit, in: BTB 23. September 1942, S.1f.
Für Europa, in: BTB 18. November 1942, S.1f.
Weltanschauliche Ausrichtung, in: BTB 28. Juli 1942, S.1.
Zwei Jahre Aufbau, in: BTB 19. August 1943, S.1.

Panaitescu Petre P. (1900-1967)
Univ.-Prof. Bukarest
Der Kassationshof  hat in einer  Sitzung der vereinigten Sektionen den Rekurs von P.  und 
anderen sechs Legionären (Alexandru Ghica, Radu Mironovici, C. Petrovicescu, Victor Biriş, 
Mihail  Sturza,  C.  Malamuca),  die  das  Urteil  des  Kriegsgerichts  angefochten  hatten, 
abgewiesen. (BTB 14. März 1942, S.3)
W: Planurile lui Ioan Câmpineanu pentru unitatea naţională a României, in: Anuarul Institutului de 
Istorie Naţională, III, 1924, Klausenburg.
Influenţa polonă în opera cronicarilor moldoveni Ureche şi Costin, Rum. Akad., Memor. d. hist. Abt. 
IV, 1925.
L’influence de l’oeuvre de Pierre Moghila archevêque de Kiev dans les principautés roumains,  in: 
Mélanges de l’école roumain en France, Paris 1926.
Le prince Démetre Cantemir et le mouvement intelectual russe sous Pierre le Grand, in: Revue des 
études slaves, VI, 1926, Paris, S.245-276. 
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Les relations bulgaro-roumaines au Moyen-Age, Bukarest 1929.
Emigraţia polonă şi revoluţia română dela 1848, Institut I.C. Brătianu, Bukarest 1929.
Cuza Vodă şi unitatea naţională a Românilor,  in: Archiv f.  Wissenschaft u.  soziale Reform, VIII, 
1929, S.554-569.
Fundaţii  religioase româneşti  în Galiţia,  in:  Bulletin des Ausschusses der hist.  Denkmäler,  XXII, 
1929, S.1-19.
L’aigle byzantine sur les vêtements des princes roumains au Moyen-Âge, in: Bulletin de la section 
historique de l’Académie Roumaine, XVII 1930, S.64-67.
Mircea cel Bătrân şi suzeranitatea ungurească, in: Rum. Akad., Memor. d. hist. Abt. XX.
Alexandru cel Bun, Bukarest 1932. 
La littérature slavo-roumaine et son importance pour l’histoire de la littérature slave,  in: Sborník 
praći I. sjezdu slovanskŷch filologu, Prag 1932.
Diploma bârlădeană din 1134 şi hrisovul lui Jury-Koriatovici din 1374, Falsurile patriotice ale lui  
B.P. Haşdeu, in: Revista Istorică Română, Bukarest 1932.
La route commerciale de Pologne à la Mer Noire au Moyen-Âge, in: Revista Istorică Român III, 1933, 
S.172-193.
Contribuţii la istoria lui Ştefan cel Mare, in: Rum. Akad., Memor. d. hist. Abt. XV, 1934.
Petre Rareş şi Moscova (im Erinnerungsband an V. Pârvan), Bukarest 1934.
Mihai Viteazul, Bukarest 1936.
Avram  Iancu (Revolutionäre  Figuren  in  der  rumänischen  Vergangenheit,  Institut  I.C.  Brătianu, 
Bukarest 1937.
Pribegia lui Constantin Şerban Basarab şi a lui Ştefan Petriceicu şi testamentele lor, in: Rum. Akad., 
Memor. d. hist. Abt. XXI, 1939.
Urcarea în  scaun a principelui  Carol  de  Hohenzollern,  in:  Revista  Fundaţiilor  Regale,  VI,  1939, 
S.249-267.
Die Entwicklung der rumänischen Staatenbildung, in: LVfSE.. IV, 1940, S.26-37.
Der Oktoich des Makarij 1510 und der Ursprung der Buchdruckerei in der Walachei, in:  SOF, V.Jg., 
1940, S.46-70.
Petru Movilă şi Românii, Bukarest 1942.
Die rumänischen Bojaren, in: Ztschr. f. dt. Geisteswiss., 5, 1943, Heft 3, S.210-232.
Rumänische Geschichtsschreibung, 1918-1942, in: SOF, VIII.Jg., 1943, S.69-109.
„Perioada slavonă“ la Romăni şi ruperea de cultura apusului, in: Revista Fundţiilor Regale 11, 1944, 
Nr.1, S.121-151.
Die Anfänge des Schrifttums in rumänischer Sprache, in: SOF, XI.Jg., 1946/52, S.3-33.
Geschichte  der  deutschen  Siedlungen  in  der  Dobrudscha.  Hundert  Jahre  deutschen  Lebens  am 
Schwarzen Meer (VSKW., Reihe B, Nr.4), München 1956.
R: Brătianu Gh. I., Bismarck und Ion C. Brătianu (Vom Leben und Wirken der Romänen, hg. v. Ernst 
Gamillscheg [II. Rumänische Reihe]), Jena u. Leipzig 1939, S.1-28, in: SOF, V.Jg., 1940, S.287.
Pavlescu Eugen, Economia breslelor în Moldova, Bucureşti 1939, in: SOF, V.Jg., 1940, S.302-304.
Inventarul arhivelor statului, Bukarest 1939, in: SOF, V.Jg., 1940, S.693-695.
Chiţimia  Ion Constantin,  Cronica lui  Ştefan cel  Mare  (S.A.  aus „Cercetări  Literare“ III,  Bukarest 
1939, S.219-293), in: SOF, V.Jg., 1940, S.1028f..
Costăchescu  M.,  Documentele  moldoveneşti  dela  Bogdan  vodă  (1504-1517), Fundaţia  Carol  I., 
Bukarest 1940, in: SOF, VIII.Jg., 1943, S.343-346.
Hrisovul:  Buletinul  Şcoalei  de  archivistică,  hg.  v.  A.Sacerdoţeanu,  Bd.I,  Bukarest  1941,  in:  SOF, 
IX./X.Jg., 1944/45, S.456-458.
Bogdan  Damian  P.,  Pomelnicul  Mânăstirii  Bistriţa,  Bukarest  1941,  in:  SOF,  IX./X.Jg.,  1944/45, 
S.466-468.
Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii istorice, Seria III, tomul XXII (1939-1940), tomul  
XXIII (1940/41), tomul XXIV (1941/42), in: SOF, XII.Jg., 1953, S.386-389 [bereits 1944 gesetzt].
Buletinul Institutului Român din Sofia,  I,1,  Bukarest 1941, in: SOF, XII.Jg.,  1953, S.388f. [bereits 
1944 gesetzt].
Herausgeber:
Un manuscris als Efimeridelor lui Contantin Caragea banul, Bukarest 1924.
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Miron Costin, Istorie în versuri polone despre Moldava şi Ţara Românească, 1684, in: Rumän. Akad., 
Abhandl. der hist. Sektion X, 1929.
Călători poloni în ţările române, Bukarest 1930.
Documente privitoare la istoria lui Mihai Viteazul, Bukarest 1936.
Documente  slavo-române  din  Sibiu  1470-1653,  Academia  Română  (Studii  şi  cercetări,  XXXII), 
Bukarest 1938.
Documentele Ţării Româneşti. I. Documente interne (1369-1490), Fundaţia Regele Carol I., Bukarest 
1938, in: SOF, VIII.Jg., 1943, S.331f..
O istorie a Ardealului  tradusă de Miron Costin,  Academia Românâ (Memoriile Secţiunii  Istorice, 
Serie III, Band XVII), Bukarest 1938, in: SodtF., IV.Jg., 1939, S.460.
Ohne Jahresangabe:
Emigraţia  polonă şi  revoluţia  română dela  1848  (Bd.  X der  Schriftenreihe  des  Ion C.  Brătianu-
Instituts).
Corespondenţa lui C. Ypsilanti cu guvernul rusesc (1806-1810) (Bd. XX der Schriftenreihe des Ion C. 
Brătianu-Instituts).
B: http://ro.wikipedia.org/wiki/Petre_P._Panaitescu

Pancratz H.W.
P.  spielte  in  der  Festaufführung  von  Eberhard  Wolfgang  Möllers  Das  Frankenburger 
Würfelspiel anläßlich der Eröffnung der 2. Kulturwoche des DJ-Bannes 4 (SODTZ 31. Folge, 9. 
Februar 1943, S.5).
W: Sinnbild Sonnenwende, in: SODTZ 298. Folge, 22. Dezember 1942, S.3.
Kulturwillen der deutschen Jugend. Die Eröffnung der 2. Kulturwoche des DJ-Bannes 4, in: SODTZ 
31. Folge, 9. Februar 1943, S.6).
In Sternen geboren, geglüht in den Feuern (SODTZ 38. Folge, 17. Februar 1943, S.6).
Von Agram bis Odessa. Aus einem Gespräch mit Intendant Gustav Ongyerth über den Fronteinsatz  
des Landestheaters (SODTZ 91. Folge, 20. April 1943, S.7).
Spannende Bannmeisterschaften im Handball, in: SODTZ 119. Folge, 25. Mai 1943, S.6).
Schulerziehung im Krieg. Die Schlussfeier der Brukenthalschule in Hermannstadt, in: SODTZ 124. 
Folge, 30. Mai 1943, S.4.
Vom Redaktionstisch zur Waffen-SS (Brief H.W.P.‘s) (SODTZ 188. Folge, 15. August 1943, S.10.).
Müller zwo aus Hermannstadt, in: SODTZ 192. Folge, 20. August 1943, S.5.

Pankratz Josef
P. leitete die Deutsche Handelsschule in Budapest vom Anfang der Anstalt  im September 
1942 bis 1944. (Weltzer, Wege ..., S.79)
Stabsführer Schönborn   gibt  am 12. November 1943 bekannt,  dass Volksgruppenführer 
Basch  den Leiter der Deutschen Handelsschule in Budapest, P., mit der kommissarischen 
Leitung des Schulamtes betraut. (DZB 14. November 1943, S.4)

Papanace Constantin (1904-1985)
Rumänischer Legionär.
Bei der feierlichen Übergabe des Freiburger Rumänischen Kulturhauses am 7. Oktober 1972 
sprach Professor P. über die "Genesis und Folgen der Revolution von Tudor Vladimirescu". 
(SV. 1/1973, S.53)
B: http://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Papanace

Papritz Johannes
W:  Der deutsche Kaufmann an Weichsel und Warthe im Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit, in: 
Jomsburg 6, 1942, Heft 3-4, S.216-260.
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Deutschland und der Osten. Quellen und Forschungen zur Geschichte ihrer Beziehungen,  Bd.1-22, 
Leipzig  1936-1943,  darin:  Bd.20-21:  Deutsche  Ostforschung.  Ergebnisse  und  Aufgaben  seit  dem 
ersten Weltkrieg,  hsg.  v.  H. Aubin,  Otto Brunner,  J.  Papritz,  Leipzig 1942-43.  (IIO Jg.2,  Nr.  5/6, 
Oktober/Dezember 1962, S.22; rez. v. Gustav Gündisch in: DFSO III, 1944, S.362-367).
Stand  und  Aufgaben  der  Forschung  zur  deutschen  Handelsgeschichte  in  Ostmitteleuropa,  in: 
Deutsche Ostforschung. Ergebnisse und Aufgaben seit dem ersten Weltkrieg, hsg. v. H. Aubin, Otto 
Brunner, J. Papritz, Leipzig 1942-43 (DFSO III, 1944, S.367).
Herausgeber:
Jomsburg.  Völker  und Staaten im Osten und Norden Europas.  Vierteljahrsschrift,  hg.  v.  Johannes 
Papritz und Wilhelm Koppe. In Verbindung mit Hermann Aubin [u.a.], Leipzig.
B: Handb. d. völk. Wissenschaften S.307-312 (Jomsburg. ...); 463-467.

Parsch Otto 
Gau-Staffelführer P. wurde mit Wirkung vom 20. April 1941 zum Stabsleiter der Einsatz-
Staffel ernannt („Einsatz-Staffel“, Beiblatt, SODTZ 41. Folge, 4. Mai 1941, S.10)
Unterscharführer (SODTZ 19. Juni 1943, S.4)
Der Stabsleiter der Einsatz-Staffel, P., veröffentlicht folgenden Aufruf:
Vom  29.6.-13.7.  1941  finden  die  Musterungen  für  die  Neueinstellung  von  Freiwilligen  in  die 
Einheiten der Einsatz-Staffel der Deutschen Volksgruppe statt.
Alle Volksgenossen und Angehörigen der Partei, DM und DJ im Alter von 18-35 Jahren, die für die 
Einsatz-Staffel noch niemals gemustert worden sind, können sich zu dieser Musterung melden. 
Die Meldung muss bis spätestens den 10. Juni 1941 kreisweise, an den zuständigen Kreis-Staffelführer 
erfolgen, der die Zusammenschreibung aller Freiwilligen vornimmt.
Die Musterungen erfolgen in jedem Kreisvorort. Der Zeitpunkt und Ort der Musterung wird jedem 
Freiwilligen zeitgerecht mitgeteilt. (BTB 29. Mai 1941, S.3)
Stabsleiter  der  Einsatz-Staffel  (ES).  P.  nahm  an  der  feierlichen  Namensgebung  für  die 
Führerschule  der  Einsatzstaffel  „Heinrich  I.“  in  Bad  Baaßen  teil  (SODTZ  228.  Folge,  11. 
Dezember 1941, S.3).
„Ernennung
Mit Wirkung vom 30.1.1942 hat der Volksgruppenführer ernannt:
3. Pg. Otto Parsch, den Stabsleiter der Einsatz-Staffel, zum stellvertretenden Führer der D.M. 
[Deutsche Mannschaft].“ (SODTZ, F.49, 1. März 1942, S.105)
P. zeichnet als Stabsleiter der Einsatz-Staffel und stellvertretender Führer der DM die vor dem 
25. Juni 1942 aufgestellten Grundlagen der „Zusammenarbeit der Formationen mit der DAR“ 
und die „Vereinbarung betr. die Aufstellung der Betriebsmannschaften“.  (BAB R 9335/242, 
S.71, 73) 
P. nahm als Stabsleiter der Einsatzstaffel am 8. November 1942 im Unterkreis Fogarasch die 
Verpflichtung von 70 Parteianwärtern vor (SODTZ 264. Folge, 12. November 1942, S.3).
Aufruf von P., Stabsleiter der Deutschen Mannschaft (DM), an die Männer der Einsatzstaffel 
und der DM (SODTZ F.281, 2.Dez. 1942, S.1).
P. empfing auf dem Hermannstädter Fest der Sonnenwende als Stabsleiter die Meldung auf 
der Poplaker Heide entgegen (SODTZ 298. Folge, 22. Dezember 1942, S.3)
P.  sprach auf  WHW-Kundgebungen in  Johannisdorf  und Reußdorf  (SODTZ 32.  Folge,  10. 
Februar 1943, S.3).
P. sprach am 10. Februar 1943 zum WHW in Rode (SODTZ 33. Folge, 11. Februar 1943, S.3).
P. sprach am 11. und 12. Februar 1943 im Rahmen der Kundgebungen „Alles für die Front!“ 
in Maldorf, Elisabethstadt und Hohndorf (SODTZ 35. Folge, 13. Februar 1943, S.6).
P. sprach zwischen dem 7.  und 14.  Februar 1943 in Pruden und Halvelagen zum totalen 
Kriegseinsatz (SODTZ 38. Folge, 17. Februar 1943, S.5).
P. spricht als kommissarischer Kreisleiter des Kreises Temeschburg am 26. Juni auf einer 
vom Attentat auf Hitler veranlassten Treuekundgebung (SODTZ, 27. Juli , Folge 171, S.6)
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Am  6.  Juni  1971  verzichtete  P.  als  langjähriger  Mitarbeiter  des  Bundesobmanns  der 
Landsmannschaft  der Siebenbg. Sachsen in Österreich,  O. Teutsch,   zusammen mit  Dr. 
Hans Zikeli   auf eine Wiederwahl „um jungen Kräften den Weg zu öffnen“.  (SV. 3/1971, 
S.201)
W:  Die Rassen Europas,  in:  Rasse und Volk,  Heft  2 der  „Stoffsammlung f.  die  weltanschauliche 
Schulung“, hg. vom Beauftragten f. die weltanschauliche Schulung der DviR., Nov. 1941, S.39-64.
Wir  wollen  Deutsche  sein  oder  untergehen!  Feierliche  Namensgebung  für  die  Führerschule  der  
Einsatzstaffel „Heinrich I:“ „ (SODTZ 228. Folge, 11. Dezember 1941, S.3)
Ein Jahr Aufbau und Erziehung in den Formationen, in: JbDVR. 1942, S.87-94.
Wurde die Deutsche Volksgruppe in Rumänien 1940-1944 bewaffnet?, in: SV. 2/1986, S.94-96.
B: Stabsleiter Einsatzstaffel (SODTZ, 8.Jan.1942, S.6; 22. Dezember 1942, S.3; 24. Dezember 1942, 
S.3; SV.3/1971;201; 

Pascu George (1882-1951)
Prof. Dr., Iaşi
W: Istoria literaturii române din secolul XVIII, Bukarest 1926.
Die Anfänge der rumänischen Geschichtsschreibung, in: SodtF., III.Jg., 1938, S.694-700.
Die Geschichte der rumänischen Freimaurerei. 1. Von ihren Anfängen bis 1822, in: SodtF., IV.Jg., 
1939, S.297-306.
Erklärungen siebenbürgischer Ortsnamen. Berichtigungen zu dem Artikel von R. Huß in den SODF 
III (1938), S.827-833, in: SodtF., IV.Jg., 1939, S.409.
Călători străini în Moldova şi Muntenia în secolul XVIII, Carra, Bauer şi Struve, Jassy 1940.
La route Iaşi-Galaţi-Bazargic-Provadija-Constantinople et Iaşi-Hotin au XVIII-e siècle, in: Ztschr. f. 
Namenforschung, 18, 1942, Heft 3, S.200-216 (DFSO III, 1944, S.388).
R: Gáldi Ladislaus, Les mots d’origine néo-grecque en roumain à l’époque des Phanariotes, Budapest 
1939, in: SOF, V.Jg., 1940, S.702-707.
Simonescu Dan, Literatura românească de ceremonial. Condica lui Gheorgachi 1762, Bukarest 1939, 
in: SOF, V.Jg., 1940, S.1031-1033.
Iorga N. (Hg.),  ‚Le Voyageur français‘  al  abatelui  Delaporte  în traducere moldovenească (1785)  
(Acad. Romînă, Studii şi Cercetări, Nr.42), Bucureşti 1942, in: SOF, VII.Jg., 1942, S.332-334.
Gáldi Ladislao,  Contributo alla storia degli italienismi della lingua romena, Torino 1939, in: SOF, 
VII.Jg., 1942, S.334f.
H: Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Bukarest 1923. 
Documentele Ţării Româneşti I, (1369-1490), Bukarest 1938.

Pascu Ştefan (1914-1998)
Prof. P. zählte zur Zuhörerschaft des Vortrags „Reich und Staat in Deutschland im deutschen 
Mittelalter“, den der Rektor der Marburger Universität, Theodor Mayer,  am 12. Mai 1942 
auf der philosophischen Fakultät der Bukarester Universität hielt. (BTB 13. Mai 1942, S.4)
W: Die Verwirklichung des rumänischen Nationalstaats, in: ZfSbLk. 1. (72.)Jg., Heft 2, 1978, S.170-
180.
Ce este Transilvania? Civilizaţia transilvană în cadrul civilizaţiei româneşti, Cluj-Napoca 1983.
Voevodatul Transilvaniei, 3.Bd., Cluj-Napoca 1986.
Structura social-juridică a ţărănimii din Transilvania medievală, in: Revista de istorie, 39.Jg., 1986, 
S.237-248.
George Bariţiu – efigia unui înţelept, in: Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Historia 1, 1987, S.3-6.
H:  Documente privind revoluţia de la 1848 în Ţările Române. C. Transilvania,  Vol.2, 12.-29. April 
1848, Bukarest 1979.
Documenta Romaniae historica. C. Transilvania, Vol.12 (1361-1365), Bucureşti 1985.

Pastior Oskar (1898-1954)
Gymnasiallehrer
Fotos für den Bilddienst der Volksgruppe 
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Im Hofe des Brukenthalmuseums ist die Partei des Kreises Hermannstadt aufgetreten (SODTZ 
263. Folge, 11. November 1942, S.3).
6  Fotos  zum  Thema  „Die  Heimat  ist  angetreten“  (Versumpfte  Gräben  –  verlorene 
Anbauflächen;  Zur  Arbeit  angetreten;  Mit  Bauernwägen  zur  Arbeitsstelle;  Das  gestaute 
Sumpfwasser  findet  wieder  seinen  Weg  –  Der  Bodenertrag  im  weiten  Umkreis  steigt; 
Arbeitshilfe  für die  Soldatenfrau;  Kartoffelanbau für die  NSV)  (SODTZ 84.  Folge,  1.  April 
1943, S.6f.).
2  Fotos  zu  „Vom  zweiten  Freiwilligentransport  aus  dem  Kreis  Hermannstadt“:  Festlich 
geschmückt fuhren am Montag, dem 21. Juni, die Bauernwagen mit den Freiwilligen aus den 
Gemeinden des Kreises Hermannstadt durch die Straßen der Stadt; Auf dem Marsch zu den 
Sammelplätzen (SODTZ 150. Folge, 2. Juli 1943, S.6).
Bilder  anlässlich  der  Verabschiedung  der  ersten  1200  „Freiwilligen“  aus  dem  Kreis 
Hermannstadt  (SODTZ  16.  Juni  1943,  S.1,2).  Bilder  vom  2.  Hermannstädter 
„Freiwilligen“-Transport (SODTZ 2. Juli 1943, S.6).
2  Fotos  zu  „Freude  –  ein  Weg  zur  Leistungssteigerung.  Das  erste  Werkkonzert  in 
Hermannstadt“ (SODTZ 201. Folge, 31. August 1943, S.6).
Foto des Reichsdramaturgen Dr. Rainer Schlösser  (SODTZ 219. Folge, 21. September 1943, 
S.5).
Fotos des Erntedankfestes des Kreises Hermannstadt in Großau: Amtsleiter für Presse und 
Propaganda,  Walter  May  ,  während  seiner  Rede;  Heldenehrung.  Es  spricht  Kreisleiter 
Rudolf  Schuller  ;  Auf  der  Festwiese;  Überreichung  der  Erntekrone  an  Walter  May; 
Verdienten Bäuerinnen des Kreises Hermannstadt wird die Ehrenurkunde überreicht (SODTZ 
255. Folge, 2 November 1943, S.3).
4 Fotos zur Hauptfeier des 9. November  am 9. November 1943 in Mediasch: Der Vormann 
der Einsatzstaffel,  Erich Müller   spricht;  Auf der Lichtung des Waldfriedhofes sind die 
Teilnehmer der Gefallenenehrung angetreten; Der Schweigemarsch durch die Stadt; Nach der 
Kranzniederlegung.  Von  rechts:  der  Volksgruppenführer,  Kreisleiter  Fromm,   und  der 
Vormann der Einsatzstaffel grüßen die Gefallenen (SODTZ 261. Folge, 10 November 1943, S.3-
4).
W: Zusammen mit Walter Schunn, Die Ehrung des Kinderreichtums bei den  Deutschen in Rumänien, 
Hermannstadt 1940.

Paul Otto
Dr.phil.habil., Frankfurt
W:  Der  Anspruch  des  Judentums,  kulturschöpferische  Leistungen  vollbracht  zu  haben,  in:  ViO. 
5/6/Mai-Juni 1943, S.63-71.

Paulini Michael
Dechant 1935 (Glondys, 28. Sept. 1935, S.186)
Pfarrer in Petersberg (Sânpetru) 1936-1965 (SP.19939, S.34; 1998, S.83) 
Auf der Pfarrvereinssitzung vom 11. bis 16. August 1941 in Heltau (Cisnădie) berichtete auch 
Pfarrer P. über Übergriffe der Volksgruppe in die kirchliche Sphäre. (Klima, S.276)
P. steht laut Aufzeichnung des Altbischofs Glondys   zusammen mit Stadtpfarrer Möckel, 
 den Pfarrern Schaaser und Klaster aus dem Unterwald für Maßnahmen zur Verteidigung 
der „alten Kirche“, mit Stellungnahmen gegen die Angriffe Scheiners  und des damaligen 
Bischofs Staedel  gegen das Dogma der Kirche. (Glondys, 6. Juli 1943, S.360)
P. weigerte sich die Matrikelbücher zum Kopieren herauszugeben, weshalb gegen ihn eine 
Disziplinaruntersuchung geplant sei. (Glondys, S.361, 21. Juli 1943)
P. zählte zu der Gruppe von Pfarrern, die Beschwerde wegen der Vorfälle im Zeidner Wald 
eingereicht  hatten und schreibt  Glondys in einer  Postkarte  am 31. August  1943, dass das 
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Beschwerdeschreiben von Glondys besser als das der Pfarrer sei.  (Glondys,.367, 5. September 
1943)
P. wurde von Glondys im Februar 1945 als Nachfolger des zurückgetretenen Bischofs Staedel 
in Betracht gezogen. (Glondys, S.456)
B: Glondys 365, 366, 484, 490.

Paulini Oskar (1904-1980)
Schriftsteller
W: Wald, Wild und Mensch, in: SODTZ 81. Folge, 9. April 1942, S.5.
Der grosse Tod, in: DZB 5. Januar 1944, S.4.
In den Wäldern des Barnar, Bukarest 1967 [rezens. v. H. Zillich in: SV. 3/1968, S.201)
Lüns der Lahme, Bukarest 1970 [rezens. v. W. Myss in: SV. 1/1972, S.66f.]
B:  S.V.  4/1968,  S.266;  H.Bergel,  Karpatische  Beschreibungen und Beschwörungen.  Gedanken zu 
einem Roman von Oskar Paulini, in: SV. 3/1994, S.222-226.

Pavlik Josef
Ingineur.  P.  wurde  in  die  Arbeitskammer  Temeschburg,  Dienststelle  Karansebesch  als 
deutscher Rat ernannt (SODTZ Folge 16, 21. Januar 1944, S.4).

Păunel I.
Czernowitz
W: Viktor Umlauff von Frankwell. Ein unbekannter Bukowinaer Dichter und Alecsandri-Übersetzer, 
in: SodtF., IV.Jg., 1939, S.371-394.

Pechel Rudolf Ludwig August (30.10.1882 Güstrow - 1961)
Dr.phil.,  Studium  Univ.  Göttingen,  Berlin,  1919-1942  Hg.  der  „Deutschen  Rundschau“, 
Verhaftung durch die Gestapo, 1942-45 KZ Sachsenhausen auf Grund eines Prozesses vor 
dem 1. Senat des Volksgerichtshofes wegen Hochverrat (Stockhorst, S.319) 
P. gehörte dem seit 1933 bestehenden „Volksdeutschen Rat“ als Pressevertreter an. (Fahlbusch 
S.60)
Pechels „Deutsche Rundschau“ beschrieb Dezember 1940, S.117f. den Staat Friedrichs II., 
meinte  aber  Hitlers  Reich:  Kein  Staat  ist  mehr  als  Fabrik  verwaltet  worden,  als  Preußen,  seit 
Friedrich  Wilhelms  I.  Tode.  So  nötig  vielleicht  eine  solche  maschinistische  Administration  zur 
physischen Gesundheit, Stärkung und Gewandtheit des Staates sein mag, so geht doch der Staat, wenn 
er  bloß  auf  diese  Art  behandelt  wird,  im wesentlichen  darüber  zugrunde.“  (Köhler,  Unheimliche 
Publizisten, S.410, Anm. 13)
W: Christian Wernickes Epigramme, Goethes Werke 1909
Biographie von C.M. von Weber 1912
Rokoko 1913
Französische Rheinpolitik im amerikanischen Lichte 1925
Goethe und Goethestätten 1925
Dämonie der Macht, in: Deutsche Rundschau 266 (1941), S.6-13.
Zwischen den Zeilen.  Der Kampf einer Zeitschrift  für Freiheit  und Recht 1932-1942,  Wiesentheid 
1948.
B: Popa, Rumäniendeutsche, Nr. 193, 498.
http://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Pechel

Pelger Helmut
Leiter der Führerschule der Einsatzstaffel „Heinrich I.“ in Bad Baaßen (SODTZ, F.228, 11.Dez. 
1941, S.3).
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Petersen Peter (1884-1952)
P. traf am 23. Februar 1942 in Bukarest auf einer Vortragsreise ein. Das „Bukarester deutsche 
Tageblatt“ berichtet:
Prof. Peter Petersen von der Universität Jena weilt auf Einladung der Universität Bukarest seit einigen 
Tagen in Rumänien. Es ist  ein neuerlicher Anlass,  die deutsch-rumänischen Kulturbeziehungen zu 
festigen, ohne die dem Wirtschafts- und Waffenbündnis das seelische Band fehlen würde, um es zu 
stärken und einer Blüte entgegenzuführen. [...]
An  Professor  Petersen  ergingen  Einladungen,  seine  pädagogische  Auffassung  darzulegen  und 
erziehungswissenschaftliche Anstalten nach dem Muster der Jenaer einzurichten oder den Unterricht 
zu  organisieren,  und  zwar  nach  Dänemark,  Schweden,  Norwegen,  England,  Griechenland,  den 
Vereinigten Staaten, Chile, der südafrikanischen Union usw.
Seine  pädagogische  Auffassung  ist  insbesondere  in  folgenden  Werken  niedergelegt:  „Allgemeine 
Erziehungswissenschaft“, „Ursprung der Pädagogik“, „Führung des Unterrichts“ und „Der Jena-Plan“.
Die pädagogische Lehre Petersens steht in einem Zusammenhang mit  seiner Stellungnahme zu der 
sozialen  Lage,  wie  sie  sich  nach  dem letzten  Kriege  darstellte.  Wie  Krieck,  ein  anderer  grosser 
deutscher  zeitgenössischer  Pädagoge,  sucht  Petersen  aus  der  Pädagogie  eine  selbständige 
Wissenschaft  mit  eigener  geistiger  Funktion  zu  machen,  deren  Gegenstand  die  erzieherische 
Wirklichkeit ist. Als selbständiger Wissenschaft obliegt der Pädagogik , wie Petersen sagt, die Pflicht, 
die  Universität  der  erzieherischen  Wirklichkeit  im  Rahmen  der  kulturellen  Gemeinschaft 
nachzuweisen.  Die  Erziehung  ist  berufen,  durch  die  Gemeinschaft  den  Bildungstrieb,  der  jedem 
Wesen angeboren ist, anzuregen und zu gestalten. Die erzieherische Tat ist für Petersen keine abstrakt 
konstruierte Form ausserhalb der vom Leben gegebenen Wirklichkeit, die dann mechanisch auf diese 
angewendet wird. Die erzieherische Tat ist ein Ergebnis des Lebens, das die Schule zu verwirklichen 
sucht. Deshalb war Petersen bemüht, der Schule eine neue Form zu geben, die er „Schulgemeinschaft“ 
nannte, und vom Jahre 1927 „Jena-Plan“. Nach dem „Jena-Plan“ ist die Schule ein Erziehungsheim 
und nicht eine Unterrichtsanstalt. Desgleichen ist er bemüht, ein möglichst enges Band zwischen der 
Schule  und  der  Familie  zu  knüpfen.  Anstelle  der  alten  Klassen  treten  die  sogenannten 
„Lebensgemeinschaften“,  in  denen  der  Geist  des  Heims  herrscht  und  in  denen  gerade  durch  die 
Tatsache der Verschiedenartigkeit  der Entwicklung der allgemeine Bildungsstand gehoben und die 
gegenseitige Hilfe gefördert wird. Der Lehrer hat nicht mehr die Aufgabe, Kenntnisse zu vermitteln 
oder moralische Verhaltensmassnahmen zu vermitteln, sondern die Schüler anzuleiten, zu arbeiten und 
sich gegenseitig zu helfen. Eine Hauptsorge der Erzieher ist die Fühlungnahme mit der Familie und 
die Zusammenarbeit  mit ihr am Erziehungswerk. Durch die Fühlungnahme mit der Familie  ist  die 
Eingliederung des jungen Wesens im kulturellen und nationalen Leben leichter zu verwirklichen. [...] 
(BTB 26. Februar 1942, S.3)
P.  sprach  auf  Einladung  der  philosophischen  Fakultät  der  Universität  Bukarest  im  Hörsaal  „Titu 
Maiorescu“ zum Thema „Wissenschaft im Dienste des Lebens“. Petersen führte aus, die Wissenschaft 
diene der Erhellung des Lebens durch logische Prinzipien bis hinauf zu den Axiomen einerseits und 
durch die experimentelle Forschung andererseits. Damit ist sie eine bedeutende Waffe im Kampfe der 
Menschheit geworden. Zunächst in ihrer Anwendung für die Bestimmung des Zukünftigen in Form 
der statistischen Prognose. Angestrebt werde die eindeutige Prognose, wie etwa in der Astronomie 
heute. Die reine Wissenschaft findet ihre Anwendung ferner in der Technik [...]1 die Theorie nicht 
auskommen  („Es  gibt  nichts  praktischeres  als  eine  gute  Theorie“)  Zur  Wissenschaft  gehört  ihre 
emotionale  Wirkung, indem sie durch ihre Ergebnisse nicht  nur die Forscher selbst,  sondern auch 
weitere  Kreise  erfasst  und  zu  höheren  Leistungen  antreibt.  Schliesslich  kann  sie  unmittelbar  im 
Dienste des Volkes stehen, namentlich die Geschichts- und Rechtswissenschaft. 
Die  Grenze  der  Wissenschaft  bildet  das  Leben  und  die  Wahrheit.  Hier  erstehen  auch  die 
Gefahrenbereiche des wissenschaftlichen Lebens und Forschens. Aus der asketischen Haltung kann 
leicht  ein  „Mönchstum“  der  Wissenschaft  werden,  aus  der  ständigen  Beschäftigung  mit  einem 
bestimmten Problem kann sich die Tendenz, ja schliesslich die Gefahr der halben Wahrheit entwickeln 
und schliesslich besteht die Gefahr der Selbstüberschätzung bis zur Verpäpstlichung der Wissenschaft, 
die allein als von ewiger Dauer hingestellt wird. 

1 Ein Wort unleserlich.
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Niemals  darf  man  vergessen,  dass  man  selber  Schüler  ist,  Glied  einer  Kette,  das  die  Fackel 
weiterreicht  und  nur  im  Dienste  des  Volkes  steht.  Wissenschaft  ist  eine  höchste  sittliche 
Angelegenheit des einzelnen Menschen wie des Volkes, denn das Sittliche geschieht immer zwischen 
den Menschen, während der Urquell des Bösen der ...trieb ist. Höchste Aufgabe aber ist das Streben 
nach Wahrheit. Wir kennen die Wahrheit nicht, niemand kann der Wahrheit ins Sonnenantlitz sehen, 
aber sie allein bleibt immer und ewig bestehen. Daher müssen wir bei der wissenschaftlichen Arbeit 
der Gegebenheiten bewusst sein. Darum ist mit dem falschen Internationalismus gebrochen worden 
und an seine Stelle  ist  die  freie  Aussprache der  bewussten Vertreter  der  völkischen Wissenschaft 
getreten. Der Wissenschaftler ist ein Soldat und muss wie dieser gefährlich leben, auch wenn ihm die 
äussere Anerkennung fehlt. Täglich setzt er sich ein und täglich steht er unmittelbar vor Gott, wenn er 
wirklich der Wissenschaft und damit dem Leben dient. (BTB 26. Februar 1942, S.3)
P.,  Direktor  der  Erziehungswissenschaftlichen  Universitätsanstalt  in  Jena,  sprach  auf 
Einladung  der  Universität  Bukarest  am  27.  Februar  1942  zum Thema  „Wissenschaft  im 
Dienst des Lebens“. (DZ, 28. Februar 1942, S.3)
Am Abend  des  27.  Februar  1942  sprach  P.  im DWI in  Bukarest  über  das  Thema  „Der 
Kameradschaftsunterricht  und das  gruppenunterrichtliche  Verfahren  nach  dem Jena-Plan“. 
(BTB 28. Februar 1942, S.3)
B: http://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Petersen_%28P%C3%A4dagoge%29

Petersmann
Dr.
W: Kirchenburgen im Siebenbürgischen Land. Bollwerke deutscher Besinnung (DZ, 20. Februar 1943, 
S.6)
Ritterliche Bauschöpfungen im Südosten. Das Burzenland als Ordnungs- und Gestaltungsgebiet des  
Deutschen Ritterordens (DZ, 29. Mai 1943, S.8)

Petranu Coriolan (1893-1945)
Prof.  Dr.,  Cluj-Klausenburg.  Er  war  der  erste  Kunsthistoriker  siebenbürgisch-rumänischer 
Herkunft.
W: Monumentele istorice ale judeţului Bihor I. Bisericile de lemn,  Hermannstadt 1931 (rezens. von 
Schinner, in: SodtF., III.Jg., 1938, S.450).
Bisericile  de lemn ale  Românilor  Ardeleni,  Hermannstadt  1934 (rezens.  von Schinner,  in:  SodtF., 
III.Jg., 1938, S.450f.).
Noŭi  cercetāri  şi  aprecieri  asupra  architecturii  în  lemn din  Ardeal,  Bucureşti  1936 (rezens.  von 
Schinner, in: SodtF., III.Jg., 1938, S.451f.).
Die  alte  kirchliche  Kunst  der  Rumänen,  in:  Kyrios,  Zschr.  für  Kirchen-  und  Geistesgeschichte 
Osteuropas,  hg.  v.  Hans  Koch,  Heft  4,  S.363-380,  Berlin-Königsberg  1936  (rezens.  von  Walter 
Schinner, in: SodtF., III.Jg., 1938, S.450).
L’art roumain en Transylvanie, im Bd. La Transylvanie, Bukarest 1938. 
Die Renaissancekunst Siebenbürgens. Neue ungarische Gesichtspunkte und Umwertunsgversuche, in: 
SodtF., IV.Jg., 1939, S.307-338.
L’art roumain de Transylvanie, Vol.I, Bukarest 1938 [rez. v. Weden], in: SodtF., IV.Jg., 1939, S.460-
462.
M. Béla Bartók et la musique roumaine, SA. Aus der „Revue de Transylvanie“, Bd.III, 1937, Nr.3 
[rez. v. M. Schwartz], in: SOF, VII.Jg., 1942, S.725.
Necesităţi, îndrumări, idealuri şi realizări în istoriografia artei româneşti în Transilvania, in: Omagiu 
lui Ioan Lupaş. La împlinirea vârstei de 60 de ani. August 1940, Bukarest 1943, S.680-691.
Aprecieri străine recente asupra artei româneşti din Transilvania şi asupra operei „L’art Roumain de  
Transylvanie“, Arad 1943.
Die neuesten fremden Würdigungen der siebenbürg.-rumän. Kunst  und des Werkes „L’art roumain  
de Transylvanie“, Arad 1943.
Arta românească în Transilvania, Hermannstadt 1943.
Emil Sigerus şi arta transilvană, in: Luceafărul, 4.Jg., 1944, April-Mai-Folge, S.169-171.
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R: Hoffmann Edith, Jagyzetek a régi magyar táblaképfestéhez. Archeologiai Értesitö, Budapest 1937, 
in: SodtF., III.Jg., 1938, S.437f. 
Ghika-Budeşti, N., Evoluţia arhitecturii în Muntenia şi Oltenia. IV. Noul stil din veacul al XVII-lea, 
Vălenii de Munte – Bucureşti 1936, in: SodtF., III.Jg., 1938, S.664f.
Jonescu Grigore, Istoria Arhitecturii Româneşti, Bucureşti 1937, in: SodtF., III.Jg., 1938, S.869f..
Dragan Michajlo, Ukraïns’ki derevljani cerkvy (Ukrainische Holzkirchen), Bd.I-II, Lemberg 1937. In 
den "Collectiones Musei Nationalis Ucrainorum Leopolensis", in: SodtF., IV.Jg., 1939, S.228.
Slătineanu V., Ceramica Românească, Bukarest 1938, in: SodtF., IV.Jg., 1939, S.462.
Mitteilungen aus dem Baron Brukenthalischen Museum VII, Sibiu-Hermannstadt, 1938, in: SodtF., 
IV.Jg., 1939, S.462f..
Mészáros  Olga,  Kunhalom (A m.kir.  Ferencz  József  Tudományegyetem,  tudomány-osközlemenyei 
földrajzés  történettudományok  köréböl,  IV.  Bd.,  Heft  2),  Szegedin 1938,  in:  SodtF.,  IV.Jg.,  1939, 
S.843f.
Andrieşescu I., Artele în tempurile preistorice la noi, Bucureşti 1939, in: SOF, V.Jg., 1940, S.70f.
Rados Eugen, Magyar oltárok, Budapest, o.J., in: SOF, V.Jg., 1940, S.1003f..
Brătulescu V.,  Biserici din Maramureş,  (Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, Bd. XXXIV, 
Heft 107-110), Bucureşti 1941, in: SOF, VII.Jg., 1942, S.341f..
Bodogae Teodor, Ajutoarele româneşti la Mănăstirile din Sfântul Munte Athos, Sibiu 1941, in: SOF, 
VII.Jg., 1942, S.342f..
Racoveanu Gh.,  Gravura în lemn la mănăstirea Neamţul,  Bucureşti  1940, in: SOF, VII.Jg.,  1942, 
S.730f..
Roşu T.L., Însemnări şi inscripţii Bihorene, I., Beiuş 1941, in: SOF, VII.Jg., 1942, S.731.
Comşa A., Pictura românească din Banat, Timişoara 1940, in: SOF, VII.Jg., 1942, S.731.
Vom Geist der ungarischen Kunst. Das Bildwerk Kunst im Geist und Leben der Völker, I., 1. Ungarn-
Heft, Berlin 1942, in: SOF, VIII.Jg., 1943, S.327.
Pavelescu Gh., Pictura pe sticlă la Românii din Transilvania, in Apulum, I, Karlsburg 1942, in: SOF, 
VIII.Jg., 1943, S.351.
Codru-Drăguşanu,  Ion,  Peregrinul  Transilvan,  hg.  v.  Şerban Cioculescu,  Bukarest  1942,  in:  SOF, 
VIII.Jg., 1943, S.351.
B: http://ro.wikipedia.org/wiki/Coriolan_Petranu

Petri Anton Peter (1923-1995)
Geb. in Lowrin,  studierte 1949-1954 an der Univ. München Germanistik,  Geschichte und 
Erdkunde. (SV. 2/1973, S.115)
P. wurde am 28.Dez. 1982 im Haus der Donauschwaben in Sindelfingen mit dem Kulturpreis 
des Landes Baden-Württemberg geehrt. (SV. 2/1983, S.156)
P. wurde auf der Mitgliederversammlung der Adam-Müller-Guttenbrunn-Gesellschaft  (10.-
11. Dez. 1988) zum Vorsitzenden gewählt. (SV. 1/1989,78)
P. sprach auf der Jahrestagung der Adam-Müller-Guttenbrunn-Gesellschaft (31. März u. 1. 
April 1990) über deutsche Bauernvereine im Banat. (2/1990,175) 
P.  gehört  dem  Präsidium  des  am  23.  Oktober  1993  im  Haus  der  Heimat  in  Stuttgart 
gegründeten „Kulturverband der Banater Deutschen“ an. (SV. 1/1994, S.79)
W:  Die  rheinfränkische  Mundart  der  Großgemeinde  Lovrin  im  rumänischen  Banat  [Phil.Diss. 
München 1958] 
Die  rheinfränkische  Mundart  der  Großgemeinde  Lowrin  im  rumänischen  Banat [Dissertation 
München 2.4.1958, 91 S.], in: SODA. 2.Bd., 1. Halbbd.,1959, S.90-108.
Sunnereen. Besinnliches und Heiteres in donaupfälzischer Mundart (VSKW. A/2), München 1953.
„Burgusch“  und  „burguschen“  in  den  deutschen  Mundarten  des  vortrianonischen  Banats.  Eine 
wortkundliche Untersuchung, in: SODA. 2.Bd., 2. Halbbd.,1959, S.191-194.
Die Herkunftsorte der Reichskolonisten, die 1784 in Lowrin angesiedelt wurden, in: SODA. 4.Bd., 
1961, S.126-137. 
Zur Volkskunde der Banater Rumänen und Serben. „Blutsauger“ (Vampire) in den Aktenauszügen der  
Temeschburger Landesadministration 1725-1753, in: SODA. 4.Bd., 1961, S.140-143. 
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Festschrift zur Johann-Petri-Gedenkfeier, Stuttgart 1961.
Franz  Wettels  Leben  und  Werk,  in:  Festschrift  für  Friedrich  Lotz  (Schriftenreihe  der 
Arbeitsgemeinschaft Donauschwäbischer Lehrer, Bd.2), hg. v. Josef Senz, Redaktion Anton Schwob, 
München 1962, S.110-118.
Josef  Novak  und  die  Bittschriften  an  den  Kaiser.  Leben  und  Wirken  eines  donauschwäbischen  
Volksmannes (KSSK., Heft 5), München 1963.
Neubeschenowa,  Geschichte  einer  moselfränkischen  Gemeinde  im  rumänischen  Banat  (DB.  49), 
Freilassing 1963.
"Die Odermänncher for die Füß!" Eine Heilpflanze in der Überlieferung deutscher Gemeinden im 
Poscheger Kessel, in: SV. 4/1963, S.208f. 
Die belagerten  Festungen  Arad und Temeschwar in  den  Jahren  1848/49,  in:  SODA. VIII,  1965, 
S.113-139.
Kulturgeschichtliches  Wortgut  in  den  Mundarten  der  Donauschwaben  (Donauschwäbisches 
Schrifttum, Heft 10), Stuttgart 1965 [rez. v. J. Weidlein in: SV. 1/1966, S.61f.]
"Hansel und Greedl" Ein donauschwäbisch volkskundlicher Streifzug, in: SV. 2/1965, S.104-106.
Stand die erste Buchdruckerei im Banat in Temeschwar?, in: SODA. IX, 1966, S.240-243.
Die Festung Temeschwar im 18. Jahrhundert.  Beiträge zur Erinnerung an die Befreiung der Banater 
Hauptstadt vor 250 Jahren (VSKW., Reihe B, Bd.20), München 1966.
Banater Ortschaften und Befestigungen in einem Bericht aus dem 16. Jahrhundert, in: SODA XI.Bd, 
1968, S.262-265.
Bibliographie der Veröffentlichungen 1953-1968, Mühldorf 1968.
Ein österliches „Ratscherlied“, in: SV. 4/1968, S.248f..
Hans Diplichs Schriften. Bibliographie, in: SV. 4/1968, S.5-7.
Der Donauschwabe und seine Nachbarvölker im Spiegel der Sprache,  in:  Der Donauschwabe und 
sein geistiges Profil. Weg und Schicksal. Festgabe für Prälat Josef Nischbach, Stuttgart 1969.
Ein  aufschlußreiches  österliches  „Ratscherlied“  aus  zehn  ehemals  deutschen  Ortschaften  des  
südslawischen Banats, in: SODA XIII.Bd, 1970, S.195-202.
Die Herkuntftsorte der Orczydorfer Kolonisten, in: SODA XIII.Bd, 1970, S.232-241.
Donauschwäbische Ortsneckereien. Versuch einer Sammlung und Sichtung,  Mühldorf am Inn, 1969 
[rezens. v. H. Diplich in: SV. 2/1971, S.133].
Josef II. in zwei Sagen aus dem östlichen Banat, in: SV. 2/1970, S.145-148.
Donauschwäbische Ortsneckereien. Versuch einer Sammlung und Sichtung, Mühldorf am Inn, 1970.
Pflanzen-  und  Tiernamen  in  den  Mundarten  der  Donauschwaben.  Versuch  einer  Sichtung  und  
Sammlung, München 1971.
„Ich  tritt  herein  ins  Knödelfest“  Erstarrte  Wendungen  im  Wortgut  einiger  donauschwäbischer  
Ortschaften, in: SV. 3/1971, S.179-181.
Pflanzen-  und  Tiernamen  in  den  Mundarten  der  Donauschwaben.  Versuch  einer  Sammlung  und 
Sichtung, VSKW. München 1971 [rezens. v. H. Diplich in: SV. 4/1972, S.283f.].
Sonderbare Gassennamen in donauschwäbischen Siedlungen, in: SV. 3/1974, S.178-182.
Vom „Aachenibrunnen“ bis zur „Zwölften-Gasse“. Die Gassennamen des vortrianonischen Banats,  
München 1975 [rezens. v. Johann Weidlein in SV. 2/1976, S.140]
Professor Dr. Ladislaus Michael Weifert zum Gedenken, in: SV. 2/1978, S.131f.
Kurzbiographien deutschschwäbischer Männer im ungeteilten Banat, München 1979.
Moritzfeld.  Heimatbuch  der  deutschen  Gemeinde.  In  Zusammenarbeit  mit  Franz  Fritz  u.  Jakob 
Wilhelm, 1980.
Die  katholische  Normalschule  in  Temeschwar/Banat  1775-1844  (Donauschwäbisches  Archiv), 
München 1980.
Heimatbuch der Gemeinde Sanktmartin im Arader Komitat, 1981.
Zus. mit Weber Matthias, Sanktandreas im Banat. Heimatbuch, o.O., 1981.
Grundsteinlegung für Temeschburger Dom vor 245 Jahren. Wie das „Wienerische Diarium“ darüber  
berichtet, in: SV. 4/1981, S.254-256.
Das älteste bekannte Zeugnis gegen die Madjarisierung im Banat, in: Franz Hamm – Festschrift zum 
80. Geburtstag, München 1981, S.123f.
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Joachim  Hödl  (1724-1803).  Einige  Daten  zu  Leben  und  literarischem  Schaffen  des  ehemaligen 
Jesuitenpaters, in: SV. 3/1982, S.221f.
Einige Daten zum Leben und Wirken des Domherrn Johann Baptist Fux, „sonst Róka genannt“,  in: 
SV. 2/1983, S.101-106.
Banater  Deutsche  Kulturhefte.  Vierteljahrsschrift  für  geistiges  und kulturelles  Leben der  Banater  
Deutschen, hg. vom Banater Deutschen Kulturverein, Eine Bibliographie, in: SV. 3/1983, S.245-248.
Triebswetter. Heimatbuch der Heidegemeinde im Banat, 1983.
Deutsche Mundartautoren aus dem Banat, München 1984.
Der Wiener Ratsbürger und Baudirektor Johann Jakob Schiblauer. Von ihm stammt der Bauplan der 
Temeschburger Domkirche, in: SV. 2/1985, S.100-102.
Der  „Deutsche  Tag“  in  Csatád  im  November  1871.  Ein  kaum  bekanntes  Ereignis  der 
donauschwäbischen Geschichte, in: SV. 3/1985, S.180-185.
Beiträge zur Geschichte des Heilwesens im Banat, 1988.
Biographisches Lexikon des Banater Deutschtums, Marquartstein 1992.
R: Alexander Krischan, Die Temeswarer Zeitung als Geschichtsquelle 1852-1949, München 1969, in: 
SODA XIV.Bd, 1971, S.280-282
H.: Donauschwäbische Kulturbeiträge, Mühldorf 1965
B: H. Diplich, Anton Peter Petri 50 Jahre alt, in: SV. 2/1973, S.114-116 [mit Werkaufstellung]
Nikolaus  Engelmann,  Philologe,  Volkskundler,  Historiker:  Anton  Peter  Petri  65  Jahre  alt  [nebst 
Werkverzeichnis], in: SV. 2/1988, S.127-131.
SV. 2/1965,104-106; 3/1970,145-148; 4/1970,233f.; 4/1975,278; Anton Schwob, Anton Peter Petri –  
Sprachwissenschaftler, Historiker, Volkskundler und Lexikograph  (Laudatio bei der Verleihung der 
Adam-Müller-Guttenbrunn-Plakette, München 12.3.1993), in: SV. 2/1993, S.147-149.
2/1971,102f.;  133; 3/1971,179-181; 4/1972,283f.;  Franz Hutterer,  Anton Peter Petri  zum Abschied  
(Grabrede)  24.5.1923-2.8.1995,  in: SV.  4/1995,  S.344;  Horst  Fassel,  Anton  Peter  Petri,  in: SV. 
1/2001, S.35f.; 
http://de.wikipedia.org/wiki/Anton_Peter_Petri
http://www.ostdeutsche-biographie.de/petran93.htm

Petri Hans (1880-1974)
Ev. Pfarrer in Bukarest.
P. spielte während der rumänischen Besatzung von Transnistrien eine bedeutende Rolle bei 
der  Verwaltung  der  evang.  Kirchegemeinde  in  Odessa  (Zentralarchiv  der  Evang.  Kirche  in 
Rumänien, Hermannstadt)
W: Relaţiunile lui Iacobus Basilicos Heraclides zis Despot Vodă cu capii reformei din Germania, in: 
Rum. Alkad., Memor. d. hist. Abt. VIII, 1927.
Jakobus Basilikus Heraklides, Fürst der Moldau, seine Beziehungen zu den Häuptern der Reformation  
in Deutschland und Polen und seine reformatorische Tätigkeit in der Moldau, in: Zf. f. Kirchengesch., 
Bd.46. NF. 9, Gotha 1928, S.105ff.
Evangelische  Diasporapfarrer  in  Rumänien  im  19.  Jahrhundert  (Studien  zur  Geschichte  des 
evangelischen Pfarrerstandes, Bd.5), Berlin 1930.
Mission und Erweckung unter  den Rußlanddeutschen vor 100 Jahren.  Aus dem Leben des Basler  
Missionars Johann Bonekemper, in: Evang. Missions-Magazin, Stuttgart, Neue Folge 81, Jg. 1937, 
Heft I, S.10-18; Heft 2, S.49-57.
Geschichte  der  evangelischen  Gemeinde  zu  Bukarest  (Beiträge  zur  Kenntnis  des  Deutschtums  in 
Rumänien 2), Bukarest, Leipzig 1939 [rez. v. +G.A. Schuller in: SOF, V.Jg., 1940, S.296-299].
O scrisoare necunoscută a Domnitorului Constantin Mavrocordat din anul 1740, in: An.Acad. Rom., 
Memorii secţ. Ist., Serie 3, Bd.22, 1941, S.199-211.
Acte inedite privitoare la Anna Margareta Steege şi parohul Johann Klokner, ginerele ei, in: Arhiva 
Românească, Bukarest 1941, Bd.VI, S.115ff.
Aus einer bolschewistischen Bibel, in: BTB 14. Dezember 1941, S.8.
Die ersten Einwanderungen deutscher Bauern aus Bessarabien und Südrußland in die Dobrudscha.  
Ein Stück deutschen Schicksals im 19. Jahrhundert, in: SOF, VII.Jg., 1942, S.137-163.
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Studien  zur  Kirchengeschichte  evang.-deutscher  Gemeinden  in  Bessarabien  und  Südrußland,  in: 
Kirchl. Blätter 35, 1943, Nr. 42-44, 1943, S.435-455, 464-467, 476-479.
Hrisoavele domneşti ale bisericii evanghelice din Bucureşti, in: Omagiu lui Ioan Lupaş. La împlinirea  
vârstei de 60 de ani. August 1940, Bukarest 1943, S.695-698.

Geschichte  der  deutschen  Siedlungen  in  der  Dobrudscha.  Hundert  Jahre  deutschen  Lebens  am 
Schwarzen Meer (VSKW, Reihe B, Nr.4), München 1956.
Die Entstehung der evangelischen Gemeinde zu Bukarest, in: SODA. 1.Bd., 1958, S.157-168.
Die Siebenbürger Sachsen und die Evangelische Gemeinde zu Bukarest, in: HK 1959, S.84f..
Ludwig Steege als Finanzminister Rumäniens und der Strousbergsche Eisenbahnbau (1867-1871), in: 
SODA. 4.Bd., 1961, S.92-104. 
Zum älteren Bibliothekswesen von Bukarest und Hermannstadt, SODA. V, 1962, S.200f. 
Die Dichterin Wilhelmine Müller von Neipperg (1767-1807), SODA. V, 1962, S.202.
Franz Liszt in Bukarest und Jassy, in: SV. 1962, S.160-162.
Schwäbische Chiliasten in Südrußland, in: Kirche im Osten, 5.Bd., 1962, S.75-97.
Zürichtal auf der Halbinsel Krim und Schweizer als Pfarrer in südrussischen Gemeinden,  in: ThZf. 
19.Jg., 1963, S.180-194.
Ignaz Lindl und die deutsche Bauernkolonie Sarata in Bessarabien, in: SODA. VIII, 1965, S.78-112.
Der Agendenstreit in evangelischen Gemeinden Südrußlands,  SD. aus  Kirche im Osten. Studien zur  
osteuropäischen Kirchengeschichte und Kirchenkunde, Bd.10, 1967, S.85-99.
Zur Entstehung der Stadt Cimpulung in Rumänien, in: SODA XIV.Bd, 1971, S.47-56.
Es war einmal ... Erinnerungen, Leonberg 1974 [rezens. v. O. Wittstock in: SV. 4/1975, S.318]
R:  Schieche  Emil,  Schwedens  Bemühungen  um  die  deutsch-lutherische  Gemeinde  Bukarest,  in: 
Geschichtliche  Landeskunde und Universalgeschichte.  Festgabe für  Hermann Aubin zum 23.  Dez. 
1950, S.149-162 [rez. in: SODA. 2.Bd., 2. Halbbd.,1959, S.199f.].
Weczerka Hugo,  Das mittelalterliche und frühneuzeitliche Deutschtum im Fürstentum Moldau von 
seinen Anfängen bis zu seinem Untergang (13.-18. Jahrhundert)( BSDHK. Bd.4), München 1960 [rez. 
in: SODA. 3.Bd., 2. Halbbd.,1960, S.238f.]
Erik Armburger, Geschichte des Protestantismus in Rußland, Stuttgart 1961 (SODA. V, 1962, S.245)
Württemberger  als  Pfarrer  evangelischer  wolgadeutscher  Gemeinden,  in:  Blätter  f.  Württemb. 
Kirchengesch., S.268-281.
Schweizer  als  Pfarrer  wolgadeutscher  Gemeinden.  Beitrag  zur  Geschichte  der  herrnhutischen  
Bewegung, in: Theologische Ztschr. 1961, Jg.17, S.187-211.
Bruno Geißler + u. Günther Stöckl, Ex Oriente Crux. Versuch einer Geschichte der reformatorischen  
Kirchen im Raume zwischen der Ostsee und dem Schwarzen Meer, Stuttgart 1963.
Die Schriften der Huterischen Täufergemeinschaften.  Gesamtkatalog ihrer  Manuskriptbücher,  ihrer 
Schreiber und ihrer Literatur,  1519-1667 (Österr.  Akad. d. Wiss.,  phil.-hist.  Klasse, Bd.86, Wien), 
Wien Graz Köln 1964, in: SODA. VIII, 1965, S.199-201.
Geiger Max,  Aufklärung und Erweckung.  Beiträge zur Erforschung Johann Heinrich Jung-Stilling’s 
und der Erweckungstheologie (Basler Beiträge zur historischen und systematischen Theologie, Bd.1), 
Basel 1963, in: SODA. IX, 1966, S.252-254.
Hildebrand Dussler, P. OSB., Der Nuntiaturbericht über die Sekte des Ignaz Lindl vom 18. Juli 1819 
(Jahrb.  des Hist.  Vereins f.  Augsburger  Bistumsgeschichte,  2.Bd.),  Augsburg 1968, S.129-138, in: 
SODA XIII.Bd, 1970, S.263f.
B: Karl Kurt Klein, Hans Petri. Ein Freundesgruß zum 85. Geburtstag, , in: SV. 3/1965, S.177-179.
SV. 1/1970, S.57f.; 4/1972,288: Mitgl. SODHK.; H. Zillich, Hans Petri +, in: SV. 4/1974, S.282f.; 
4/1975,318; 
Glondys 245; Müller, Erinn. 319;

Petri Martha (1912-)
1940 Dr.phil. in Berlin. (SV. 3/1972, S.199)
Leiterin  des  Kulturamtes  der  Dt.  Volksgruppe  in  Serbien.  Auf  der  Gründungsfeier  des 
Werschetzer „Institut für Heimatforschung“ am 5. Juli 1942 sprach P. über dessen Aufbau 
und Organisation. (DZ, 7. Juli 1942, S.8) 
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P. war von 1952 bis 1958 Schriftleiterin der „Südostdeutschen Vierteljahresblätter“.
Hg.: Donauschwäbisches Dichterbuch. Ausgewählt u. eingeleitet von M.P., Adolf-Luser Verlag, Wien 
u. Leipzig 1939.
Das Schrifttum der Südostschwaben in seiner Entwicklung von den Anfängen bis zur Gegenwart, 1940 
[Dissertation]. 
Banater deutsche Dichtung. Donauschwäbisches Dichterbuch, Wien u. Leipzig 1939, [rez. V. Arnold 
Weingärtner], in: NuS 13. Jg., 1939, H.1, S.32; rez. v. G. Fittbogen in: SOF, V.Jg., 1940, S.667-669.
B: SV. 2/1972, S.199.

Petri Norbert (1912-1978)
Kronstadt 
Ankündigung,  dass  im Rahmen der  KdF-Organisation  Kronstadt  am 3.  und 4.  November 
1943 der  „begabte,  aufstrebende,  junge  Musiker  Norbert  Petri“  zum erstenmal  mit  einer 
größeren Komposition vor die Öffentlichkeit, mit einem „Singspiel“ tritt, dessen Text Hans 
Lienert  verfasste, mit dem Titel „Ein Bauer muß es sein“ (SODTZ 250. Folge, 27. Oktober 
1943, S.6f.). 
W:  Hans  Lienert,  Siebenbürgisch-sächsische  Volkslieder.  Musikalische  Bearbeitung  von  Norbert 
Petri, Kronstadt 1958.
B: SODTZ 23.Jan.1942, S.7; 5. Nov. 1943, S.7; LSbS. S.385. 

Petri Rudolf 
P. erschien als stellvertretender Direktor mit einer Abordnung ehemaliger Handelsschüler von 
Kronstadt am 14. April 1936 bei Bischof Glondys  wegen Aufrechterhaltung der höheren 
Handelsschule. (Glondys, S.214)
P.  wurde  vom  Ministerium  für  Volkskultur  in  den  Reifeprüfungsausschuss  für  das 
Handelslyzeum in Kronstadt als Mitglied für Mathematik und Physik ernannt.  (BTB 31. Mai 
1942, S.3)
B: Gedenkschrift Kuchar 45, 53, 85, 121, 131, 137f.

Petrilowitsch Nikolaus (1924-1970)
Arzt, geboren im serbischen Banat, Professor der Mainzer Universität.
B: SV. 4/1970,278; 
http://de.wikipedia.org/wiki/Nikolaus_Petrilowitsch

Petrowitsch Guido
Tischlermeister Kronstadt.
P.  wurde  durch  S.A.-Befehl  Nr.  2/33  des  Fred  Bonfert  ➠ vom  27.  Januar  1933  zum 
Sturmführer des Sturmes 1 Kronstadt der Selbsthilfe-Arbeitsmannschaft (SA) ernannt  (OB. 
5.F., 4. Februar 1933, S.3)
P. wurde vom Gericht in Kronstadt am 27. Mai 1933 zu 15 Tagen Gefängnis verurteilt, weil 
er  am  27.  März  1933  anlässlich  der  Einführung  des  neuen  Stadtpfarrers  Möckel   in 
Naziuniformen aufmarschierte. (Minorităţile 1931-1938, Nr. 47, S.302f.).
Tischlermeister, Kreisleiter Burzenland. (SDT, Nr.20351, 4.Jan. 1941, S.6)
P. war Ersatzmann in der Leitung des Gewerbevereins Kronstadt 1941. (Gewerbevereinsarbeit 
S.299)
P. ist Landeshandwerksmeister (SODTZ 233. Folge, 7. Oktober 1942, S.7)
P.  hielt  im Rahmen der  Bereisung  der  dem Siebenbürgisch-Sächsischen  Gewerbeverband 
angehörigen Gewerbevereine in Honigberg und Zeiden den weltanschaulichen Vortrag. (SDT 
Nr. 20351, 4. Januar 1941, S.6)
P. leitete die Kronstädter Landeskundgebung der Volksgruppe für das WHW in Kronstadt 
(SODTZ 12. Folge, 29. März 1941, S.1)
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P, sprach auf der am 14. Juli 1942 in Kronstadt von der DAR und dem Wirtschaftsamt in 
Kronstadt abgehaltenen Kundgebung (SODTZ 165. Folge, 19 Juli 1942, S.3).
P.  erschien  auf  der  Eröffnungsfeier  der  Kronstädter  Berufsschulen  (Kaufmännische  u. 
Gewerbliche Berufsschule) als Landeshandwerksmeister  (SODTZ 233. Folge, 7. Oktober 1942, 
S.7)
P. sprach am Gründungstag der deutschen Schule für das Streudeutschtum der Siebendörfer. 
(SODTZ 258. Folge, 5. November 1942, S.5.)..
P.  sprach  auf  der  Kundgebung  zum  10.  Jahrestag  der  Machtergreifung  in  Rosenau  und 
Wolkendorf und Petersberg (SODTZ 26. Folge, 3. Februar 1943, S.5).
P. sprach am 6. oder 7. Februar 1943 zu Beginn der WHW-Sammlungen in Weidenbach, 
Marienburg und Nußbach. (SODTZ 31. Folge, 9. Februar 1943, S.5)
P.  sprach am 11.  Februar  1943 im Rahmen der  Kundgebungen „Alles  für  die  Front!“  in 
Heldsdorf (SODTZ 35. Folge, 13. Februar 1943, S.6).
P. sprach am 1. März 1943 in Rothbach für die Front (SODTZ 49. Folge, 2. März 1943, S.7).
Aufruf  von  P.  „An  alle  Volksgenossen  und  Volksgenossinnen  des  Kreises  Burzenland!“ 
(SODTZ 53. Folge, 6. März 1943, S.5).
P. sprach am 28. Juni 1943 auf dem unter dem Leitwort „Betriebsführer und Gefolgschaft“ 
abgehaltenen Sprechabend der DAR in Hermannstadt als Landeshandwerksmeister  (SODTZ 
150. Folge, 2. Juli 1943, S.7).
P. verabschiedete am 12. August 1943 einen Transport von 36 Jungen und 21 Mädchen zur 
Lehre nach Deutschland (SODTZ 190. Folge, 18. August 1943, S.7.).
P.  begleitete  am  26.  September  1943  den  Volksgruppenführer  A.  Schmidt   bei  der 
feierlichen Eröffnung des Winterhilfswerks 1943/44 im Astra-Saal in Kronstadt (SODTZ 225. 
Folge, 28. September 1943, S.1,2,4).
P. sprach zum Erntedankfest in den ländlichen Ortsgruppen des Kreises Burzenland (SODTZ 
249. Folge, 26. Oktober 1943, S.6).
Verabschiedung von Waffen-SS-Freiwilligen (9. Juli 1944 Kronstadt am Bahnhof Kronstadt durch 
Kreisleiter Petrowitsch) (SODTZ Folge 157, 11. Juli 1944, S.7).
In seiner Ansprache anläßlich der Verabschiedung von „Freiwilligen“ am 11. Juli 1944 in 
Kronstadt heißt es u.a.:
»[...] Als vor fünf Jahren dieser gewaltige Krieg begann, hat wohl niemand daran gedacht, daß er so 
lange dauern werde. Viele Menschen, auch solche, die große politische Verantwortung tragen, haben 
sich den Ablauf des Krieges anders vorgestellt. Ich will deswegen hier an ein Wort erinnern, welches 
der Reichsführer-SS  Himmler zum Jahreswechsel ausgesprochen hat, es ist ein Wort Friedrichs des 
Großen: „Wir werden uns so lange herumschlagen, bis sich die verfluchten Feinde zum Frieden 
bequemen.“ Als dieser Ausspruch bekannt wurde, dachten viele darüber nach, was er wohl bedeuten 
könnte. Der Ablauf der Kriegsgeschehnisse in der ersten Hälfte dieses Jahres zeigte uns ganz deutlich, 
was  er  bedeutet.  Er  bedeutet  nicht  mehr  und  nicht  weniger,  als  daß  unsere  Feinde  trotz  größter 
Kriegslist uns nicht niederringen können. Wenn sie uns aber nicht besiegen können, dann haben sie ihr 
Ziel nicht erreicht, für das sie den Krieg begonnen haben, nämlich: uns zu vernichten. Daß uns unsere 
Feinde aber nicht besiegen können, dafür hat das deutsche Volk schon in diesen 5 Jahren Krieg 
den Beweis geliefert. [...]
Ihr,  meine  jungen  Kameraden,  seid  im  vorigen  Jahr  durch  den  Volksgruppenführer  auf  ein  Jahr 
zurückbehalten worden, um in der Volksgruppe Arbeitsdienst zu machen. [...] Nehmt auch ihr mit in 
euren Herzen das Bild eurer Heimat, neben den schönen Städten und Dörfern unseres Raumes, auch 
das Bild der Zerstörung. Tragt mit in euch jenen Willen, der euch formen kann, aus dem Gefühl des 
Hasses gegen unsere Feinde zu kämpfen,  die uns nach dem Leben trachten. Auch in dieser Stadt, 
haben  Männer  und  Frauen,  Kinder  und  Greise  unschuldig  ihr  Leben  lassen  müssen  unter  den 
tückischen Angriffen der Feinde. Wir verachten solches Beginnen und sagen als Deutsche:  nun erst  
recht! [...]
Wir wollen so, wie unsere Vorfahren es getan haben, das Schwert nehmen, wenn der Feind unsere 
Heimat bedroht. Wir wollen diesen Feind bekämpfen und schlagen. Die Heimat hätten wir gerne aus 
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diesem Kriegsgeschehen herausgehalten, unsere Feinde haben es aber nicht gewollt. Wir sind unter 
ihren Luftangriffen nicht zerbrochen. Wir werden sehen, ob auch sie nicht darunter zerbrechen.  Wir 
werden  in  diesem Kampf  siegen,  weil  uns  unsere  Feinde  nicht  vernichten  können,  und wir 
werden schließlich nach dem Sieg eine bessere Welt aufbauen als es bisher war. Dieses Ziel, den 
Menschen  ein  besseres  Leben  zu  geben,  nach  den  Ideen  des  Führers,  ist  des  ungeheueren 
Einsatzes und der ungeheueren Opfer wert. [...]
(SODTZ 159. Folge, 13. Juli 1944, S.3).
W: Sachsenspiegel 1/1938, S.37; 
Vortrag  Bereisung  der  dem  Siebenbürgisch-Sächsischen  Gewerbeverband  angehörigen 
Gewerbevereine (Sbg.-Dt. Tagesblatt, Nr.20351, 4.Jan. 1941, S.6)
Aufruf des Kreisleiters Burzenland. Parteigenossen, Volksgenossen des Kreises Burzenland! (SODTZ 
129. Folge, 17. August 1941, S.9) 
Burzenland, in: SODTZ 6. Folge, 9. Januar 1944, S.22.
B:  SODTZ 8.  April  1942,  S.7;  16.  April  1942,  S.7;  16.  Mai  1942,  S.7;  5.  November  1942,  S.5; 
Kreisleiter 13. Januar 1943, S.7; 9.Febr.1943, S.3; 17. Sept. 1943, S.7; 26. Okt. 1943, S.6; 

Peyfuss Max Demeter
W: Beitrag über die Deutschen in Rumänien in Handbuch der europäischen Volksgruppen. Im Auftrag 
der  Föderalistischen  Union  Europäischer  Volksgruppen  (FUEV),  bearbeitet  von  Manfred  Straka. 
Ethnos, Bd.8, Wilhelm Braumüller Wien 1970.
Die Aromunische Frage. Ihre Entwicklung von den Ursprüngen bis zum Frieden von Bukarest (1913)  
und  die  Haltung  Österreich-Ungarns.  (Wiener  Archiv  für  Geschichte  des  Slawentums  und 
Osteuropas; 8). Köln 1974.
Südosteuropäische Nationalitätenfragen, in: ÖOH 18, 1976, S.82-89.
Aromunen in Rumänien, in: Österreichische Osthefte, 26.Jg., 1984, S.313-319.
Die  Druckerei  von  Moschopolis,  1731–1769.  Buchdruck  und  Heiligenverehrung  im  Erzbistum  
Achrida (Wiener Archiv f. Geschichte des Slawentums u. Osteuropas. 13), Wien - Köln 1989. 
Die  Druckerei  von  Moschopolis,  1731–1769:  Buchdruck  und  Heiligenverehrung  im  Erzbistum  
Achrida / - 2., verb. Aufl. - X, 256 S., (Wiener Archiv für Geschichte des Slawentums und Osteuropas; 
13). Wien 1996.
H: Studien zur Geschichte Südosteuropas, Frankfurt am Main

Pflaumer Karl (1896-1971)
Badischer Innenminister 1933, 1931 SS, 1940 SS-Brigadeführer.
„Staatsminister“  Pf.  nahm  am  ersten  Vortrag  von  Prof.  Fischer   an  der  Bukarester 
Universität über „Vererbung geistiger Eigenschaften“ teil. (BTB 29. Oktober 1941, S.3)
B: Dr. A. Păcurariu, Deutsche Gäste, in: BTB 11. April 1942, S.2; Klee, Personenlexikon S.459f.
http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Pflaumer

Philippi Hans (1911-1997)
Ph. bewarb sich am 29. April 1932 als Stipendiat der ev. Kirchengemeinde Kronstadt für die 
"Deutsche Burse" in Tübingen, meldete sich am 21.10.1932 dort ab und studierte in Berlin 
weiter. (UAT 170/318)
Unter den durch königliches Dekret ausgezeichneten Offizieren, veröffentlicht im Amtsblatt 
vom 18. Dezember 1942 befindet sich auch Unteroffizier Ph. (BTB 19. Dezember 1942, S.3)
Leiter der Abteilung „Presse“ der DAR (SODTZ 6. Folge, 9. Januar 1943, S.10; BAB R 9335/247, 
S.31).
Ph.  hielt  zu  Pfingsten  1951  in  der  Vollversammlung  des  „Hilfskomitees  der  Siebenbg. 
Sachsen“ ein Grundsatzreferat. (HK 1957, S.128)
Als Vorsitzender des Hilfskomitees der Siebenbürger Sachsen in Deutschland wurde Ph. vom 
Bundespräsidenten  1972  mit  dem  Bundesverdienstkreuz  ausgezeichnet.  (SV.  1/1973,  S.59; 
2/1981, S.133) 
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Ph. wurde am 11. Okt. 1978 als Vorsitzender bestätigt. (SV. 1/1979, S.64)
W: Drei Jahre Aufbauarbeit der DAR, in: SODTZ 6. Folge, 9. Januar 1943, S.10.
Symphoniekonzert in der Schmiedehalle (SODTZ, 26. März, Folge 72, S.9)
Die Lage des deutschen Arbeiters. Fahrt durch unsere Arbeitersiedlungen  (SODTZ Folge 187, 15. 
August 1944, S.3).
Unser  Hilfskomitee.  Arbeitsbericht,  erstattet  auf  dem  siebenbürgisch-sächsischen  Kirchentag  in  
Essen, in: HK 1956, S.99-104.
Seelsorge  in  der  Angefochtenheit.  Problematik  und  Wirklichkeit  geistlichen  Handelns  unter  den  
Südostdeutschen, SV. 3/1959, S.137-142.
Die evangelische Kirche der Siebenbürger Sachsen (Rundfunkvortrag), in: HK 1966, S.59-62.
Redakteur: Siebenbürgisch-sächsischer Hauskalender, ab 1957, als 1. Vorsitzender des Hilfskomitees 
der Siebenbürger Sachsen im Hilfswerk der Evangelischen Kirche in Deutschland.
Unsere Gemeinschaft auf dem Prüfstand. Vortrag im Rahmen der Landsmannschaft der Siebenbürger 
Sachsen in Stuttgart (1976), in: HK 1977, S.37-44.
Vereinstage im Geist der Toleranz.  Vortrag gehalten im Rahmen des Heimattages (Wels, 1981), in: 
HK 1982, S.53-57.
Rechenschaft  nach  30  Jahren.  Aus  dem  Arbeitsbericht  des  Vorsitzenden  des  Hilfskomitees  (8.  
November 1981), in: HK 1982, S.151-155.
Als Lazarus leben. Zehn siebenbürgische Predigten und ein Kurzvortrag, Erlangen 1983.
Unsere „Jungen“ werden 60, in: HK 1985, S.132-136.
B: SODTZ 28.Jan.1942, S.7; Hans Philippi 60 Jahre, in: SV. 3/1971, S.193f.; 2/1981, S.132; ks, Hans 
Philippi 75. Jahre alt, in: SV. 3/1986, S.227; SV. 3/1996, S.235; 1/1998, S.67f. (Tod); Walter König, 
Hans Philippi (Nachruf), in: ZfSbLk. 21. (92.)Jg., Heft 2, 1998, S.234f.

Philippi Karl Michael (1914-1998)
Leiter der „NS-Erziehungsanstalt“ des VDU in Budapest.
Ph. schreibt über die „nationalsozialistischen Erziehungsstätten“ u.a.:
Der  Nationalsozialismus  als  geistige  Revolution  hat  sich  auch  seine  neuen,  typenbildenden 
Erziehungsstätten  geschaffen.  Das  war  um  so  mehr  notwendig,  als  die  Schule  vor  der 
Machtübernahme zu einer Unterrichtsanstalt geworden war, die nur darauf ausging, den Jungen eine 
möglichst  grosse  Menge  nützlichen  Wissens  zu  vermitteln.  Ihr  Ziel  war  eine  möglichst  hohe 
„Allgemeinbildung“,  die  man  durch  eine  steigende  Überlastung  des  Lehrplanes  zu  erweitern 
versuchte. [...] Um Körper und Charakter der Jungen kümmerte sich niemand. Die Schule verfolgte 
ein Bildungsideal, nicht ein Erziehungsideal.
[...]  Deshalb  konnte  der  Typus  dieser  Bewegung  auch  nur  einen  kämpferischen,  soldatischen 
Menschen darstellen. Ihn zu erziehen, ist neben vielen anderen Erziehungseinrichtungen der Partei vor 
allem Aufgabe  zweier  neuer  Schulformen:  der  „Nationalpolitischen  Erziehungsanstalten“  und der 
„Adolf-Hitler-Schulen“.
[...]  Nicht  nur  Wissen zu vermitteln,  sondern  solche  ganze  Kerle  zu erziehen,  ist  Aufgabe dieser 
Erziehungsstätten.  So  legen  sie  auch  bei  aller  Betonung  der  Notwendigkeit  der  geistigen 
Durchbildung, grössten Wert auf die körperliche Ertüchtigung, auf Charakterformung und Erziehung 
zu Gemeinschaftssinn. 
Dementsprechend umfasst auch die Erziehung drei grosse Gebiete:
- Die körperliche Ertüchtigung und mannschaftliche Erziehung;
- die charakterlich-moralische Festigung und weltanschauliche Schulung und
- die wissenschaftlich-geistige Erziehung. [...]
Neben der körperlichen Ertüchtigung kommt der charakterlich-moralischen Erziehung grösster Wert 
zu. Sie fördert die Eigenschaften, derer das deutsche Volk so dringend bedarf, sie unterdrückt alles 
Falsche, Unehrenhafte, Treulose und weist den Weg zu den unvergänglichen Tugenden des deutschen 
Menschen. [...]
Deshalb  trachten  auch  die  neuen  Nationalsozialistischen  Erziehungsstätten  des  Volksbundes  der 
Deutschen in Ungarn darnach die obengenannten Grundsätze in sinngemässer Anwendung auf unsere 
Verhältnisse als Richtschnur ihrer Arbeit einzuhalten. So erziehen sie die heute schon in den ganzen 
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Volksgruppen bekannten „Pimpfe“, während die wissenschaftlich-geistige Erziehung von den neuen 
Schulen  des  Volksbundes  geleistet  wird.  Sie  haben  es  sich  zur  Aufgabe  gestellt,  die  zukünftige 
Führerschicht unserer Volksgruppe heranzubilden, und streben einem neuen, eigenen Typus nach, dem 
Typus des volksdeutschen Offiziers.  Sie erfüllen damit auch eine hohe vaterländische Aufgabe, denn 
sie erziehen zuverlässige, treue, disziplinierte, soldatische und kämpferische Männer, die Volks- und 
Vaterlandstreue nicht nur sagen, sondern leben. 
Der Volksgruppenführer selbst trachtet darnach, dass zu jeder höheren Schule des Volksbundes auch 
ein Heim gehören soll, das diesen Grundsätzen entspricht. Die Volksgruppe besitzt schon acht solcher 
Erziehungsstätten: zwei NS-Erziehungsanstalten und sechs NS-Erziehungsheime.  [...] Bald schliesst 
das erste Arbeitsjahr dieser Erziehungsstätten. [...] (DZB 3. Mai 1942, S.5-6)
Für  alle  neuzuerrichtenden  NS-Erziehungsstätten  sind  die  Anmeldungen  an  Prof.  Ph.  in 
Budapest, XIV., Stefánia út 38 zu richten. (DZB 31. Mai 1942, S.5)
Ph. gibt bekannt, dass für das kommende Schuljahr 1942-43 die Erweiterung der jetzigen und 
die  Errichtung  folgender  neuer  NS-Erziehungsstätten  geplant  ist:  Neuwerbass  für  die 
Lehrerbildungsanstalt, Apatin für das Gymnasium, Neusatz für die Bürgerschule, Baja für die 
Bürgerschule, Deutschboly für die Bürgerschule, eventuell Hodschag für die Bürgerschule. 
(DZB 19. Juni 1942, S.4)
Ph.  leitete  ab  September  1942  das  NS-Erziehungsheim  der  Deutschen  Handelsschule  in 
Budapest. (Weltzer, Wege ..., S.79)
Unter der Leitung von Ph. spielte der Spielmannszug des Jakob-Bleyer-Gymnasiums bei der 
Verabschiedung der ersten in der Batschka und in Siebenbürgen aufgenommenen 800 Kinder 
der K(inder)L(and)V(erschickung) am 14. Oktober vor dem Zollpalast. (DZB 16. Oktober 1942, 
S.3)
Ph. tritt als Dirigent auf dem Volkskonzert des VDU am 25. Oktober 1942 auf.  (DZB 25. 
Oktober 1942, S.3)
Ph. meldete Volksgruppenführer Basch   bei  dessen Besuch des NS-Erziehungsheims in 
Budapest Ende November 1942, dass 96 Mann angetreten seien. (DZB 2. Dezember 1942, S.3)
Ph.  war  als  Amtsleiter  der  NS-Erziehungsstätten  des  VDU  auf  dem Werbeabend für  das 
WHW am 6. Dezember 1942 im großen Saal des Bistritzer Gewerbevereins anwesend. (DZB 
13. Dezember 1942, S.3)
An  dem  von  der  Landesmusikstelle  des  VDU  am  13.  März  1943  in  der  Budapester 
Musikakademie veranstalteten Wunschkonzert wirkten die Pimpfe des NS-Erziehungsheims 
in Budapest unter Ph.s Leitung mit. (DZB 17. März 1943, S.3)
Ph. leitete die Budapester Pimpfe des NS-Erziehungsheims auf der Landeskundgebung zu 
Führers Geburtstag am 18. April 1943 in Bánd. (DZB 20. April 1943, S.2ff.)
Stabsführer Schönborn teilt  am 28. April  1943 die Verleihung des Ehrenabzeichens durch 
Volksgruppenführer Basch  an den Leiter der Führungsstelle der NS-Erziehungsheime Ph. 
mit. (DZB 30. April 1943, S.4)
Ph. ruft zur Beschickung des NS-Erziehungsheims in Sächsisch-Regen, in dem durch eine 
Erweiterung weitere 30 Knaben aufgenommen werden können. (DZB 19. September 1943, S.3)
Ph. erstattete Volksgruppenführer Basch  Meldung, als dieser am 27. September 1943 die 
Arbeitsbesprechung der Führerschaft der NS-Erziehungsstätten in Budapest besuchte. (DZB 1. 
Oktober 1943, S.3)
Am 19. Februar 1944 nahm SS-Obergruppenführer Lorenz  im Marmorsaal des Deutschen 
Hauses  ein  Appell  der  Schüler  des  NS-Erziehungsheimes  entgegen  und  der  Leiter  des 
Heimes, Prof. Karl P. erstattete Meldung. (DZB 27. Februar 1944, S.3)
Ph. gestaltete zusammen mit den anderen Heimleiter, Prof. Dr. Riedl  und Kameradin Volkl 
das  Programm des  Kulturabends  der  Budapester  NS-Erziehungsheime  am 4.  März  1944. 
(DZB 7. März 1944, S.4)
Im Auftrag der Volksbundführung stellte Ph. im Ödenburger Raum die dorthin geflüchteten 
Lehrer  und  Schüler  der  deutschen  Gymnasien  und  Lehrerbildungsanstalten  aus  Ungarn, 
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dessen Hauptkontingent die Nordsiebenbürger  darstellten,  für einen Sonderzug zusammen. 
Von Reichenberg aus ordnete Ph. in die auf das Sudetenland verteilten Schullager.  (Wagner 
Nordsiebenbürgen 3, S.83) Beim Herannahen der Russen erhielt Ph. den Auftrag die Lager ins 
Salzburgische zu verlegen. (Wagner Nordsiebenbürgen 3, S.84) Dort ereilte ihn als Beauftragten 
für  die  KLV im Spätsommer  1945  eine  Anzeige  und  er  wurde  für  Jahre  in  Glasenbach 
interniert. (Wagner Nordsiebenbürgen 3, S.86)
W: Was wollen unsere nationalsozialistischen Erziehungsstätten?, in: DZB 3. Mai 1942, S.5.
Aufnahmeprüfungen und Einschreibungen in die NS-Erziehungsstätten, in: DZB 7. Juni 1942, S.5.
Mitteilungen des Amtes der NS-Erziehungsstätten des VDU, in: DZB 30. August 1942, S.6.
B:  Philippi,  237-239  (Ph.s  Tätigkeit  als  evang.  Pfarrer  in  Württemberg  bis  hin  zum  Dekan  des 
Kirchenbezirks Göppingen  (bis 1979)); Weltzer, Wege ..., S.41.

Philippi Horst
Landesjugendführer  M.  Huber   des  VDU  setzte  P.  als  kommissarischen  Führer  des 
Stammes Nordsiebenbürgen ein. (DZB 22. April 1942, S.3)

Philippi Maja (1914-1993)
Lehrerin der Geschichte in Kronstadt (Braşov).
W:  Aus  dem  Leben  und  Wirken  eines  Kronstädter  Plebans:  Johannes  Reudel  (1446-1499),  in: 
Ordnung und Verantwortung, S.53-67.
Jörg Lederer – Vater von Honterus? Eine Betrachtung am Rande von Oskar Wittstocks Honterusbuch,  
in: FVLk. 16, 1973, S.137-139.
Die Plebane von Kronstadt im 14. und 15. Jahrhundert, in: HK 1975, S.33-44.
Gegen  ein  idealisiertes  Geschichtsklischee.  Kritische  Bemerkungen  zu  einem Aufsatz  von  Oskar 
Wittstock, in: Kbl. 1975, 5.Jg., S.114-117.
Schule als tragende Kraft.  Erinnerung und Besinnung bei einem Klassentreffen in Kronstadt (1976), 
in: HK 1977, S.45-48.
Die  Erweiterung  des  mittelalterlichen  Geschichtsbildes  über  die  Siebenbürger  Sachsen  durch  die  
historische Forschung in Rumänien nach dem Jahre 1944, in: FVLk. 21.Jg., 1978, S.159-165.
Kronstadt-Braşov. Das Bild einer siebenbürgischen Stadt im 19. Jahrhundert, in: Helmut Jäger (Hg.), 
Probleme des Städtewesens im industriellen Zeitalter, Köln Wien, 1978, S.273-315.
Aus der Geschichte des Kronstädter „Kapitelzimmers“, in: KBll. 7. (45.) Jg., 1979, S.3-4.
Die soziale Herkunft der Kronstädter und Burzenländer  Studenten an der Wiener  Universität (1382-
1525), in: FVLk. 23.Jg., 1980, S.110-119.
Michael Weiss: Sein Leben und sein Wirken in Wort und Bild, Bukarest 1982.
Der Bürgeraufstand von Kronstadt 1688: Ein Beitrag zur Geschichte Siebenbürgens am Ende des 17.  
Jahrhunderts, in: Beiträge zur Geschichte von Kronstadt in Siebenbürgen (SbA. 17), 1984, S.225-333.
Die  Sozialstruktur  Kronstadts  im  Mittelalter,  in:  Beiträge  zur  Geschichte  von  Kronstadt  in 
Siebenbürgen (SbA. 17), 1984, S.156-178.
Die  Bevölkerung  Kronstadts  im  14.  und  15.  Jahrhundert:  Siedlungsverhältnisse  und  ethnische  
Zusammensetzung, in: Beiträge zur Geschichte von Kronstadt in Siebenbürgen (SbA. 17), 1984, S.93-
155.
Kronstädter  und  Burzenländer  Studenten  an  der  Wiener  Universität  1382-1525.  Ein  Beitrag  zur  
Sozial- und Kulturgeschichte des Bürgertums von Kronstadt im späten Mittelalter,  in: Beiträge zur 
Geschichte von Kronstadt in Siebenbürgen (SbA. 17), 1984, S.180-224.
Die  Bürger  von  Kronstadt  im  14.  und  15.  Jahrhundert.  Untersuchungen  zur  Geschichte  und  
Sozialstruktur einer siebenbărgischen Stadt im Mittelalter, Köln Wien 1986. 
Die  verbrannte  Bibliothek  des  Marcus  Fronius.  Ein  Baustein  zur  Kulturgeschichte  des  
siebenbürgisch-sächsischen Bürgertums im 17. Jahrhundert, in: ZfSbLk. 13, 1990, S. 35-38.
Zus. Mit Ernst Wagner, Siebenbürgische Familien im sozialen Wandel (SbA 27), Köln Weimar Wien 
1993.
„Die moralische Kraft erhebt den Menschen ...“, in: SV. 1/1994, S.75f.
Kronstadt. Historische Betrachtungen über eine Stadt in Siebenbürgen, Bukarest Heidelberg 1996.
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R:  Paul  Johansen,  Heinz  von  zur  Mühlen,  Deutsch  und  Undeutsch  im  mittelalterlichen  und 
frühneuzeitlichen Reval, Köln Wien 1973, in: ZfSbLk. 1. (72.)Jg., Heft 2, 1978, S.193-196.
B:  SV. 1/1976,55f.:  die  Wahrheit;  3/1976,221:  die  Wahrheit;  3/1977,178ff.:  Zillich  gegen  M.Ph.; 
2/1993,171 (Tod); Konrad Gündisch,  Dr. Maja Philippi  (Nachruf),  in: ZfSbLk. 17. (88.)Jg., Heft 1, 
1994, S.113f.

Philippi Paul (1923-)
Chorleiter  der Sing- und Tanzschar des DJ-Bannes 1 (Kronstadt  )  (SODTZ 297.  Folge,  20. 
Dezember 1942, S.7).
SS-Panzergrenadier (SODTZ 255. Folge, 2 November 1943, S.5).
Lehrgang mit anderen 14 Kronstädtern (SODTZ 296. Folge, 21. Dezember 1943, S.2).
Auf  der  "heimatwissenschaftlichen  Tagung"  des  Bundeskulturreferenten  der 
Landsmannschaft der Siebenbg. Sachsen in Wesel vom 15. bis 17. Juni 1963 referierte Ph. 
über "Gibt es neue Gesichtspunkte für die siebenbürgische Geschichtsbetrachtung ?".  (SV. 
4/1963, S.236) 
Theologendozent Ph. aus Heidelberg nahm am Empfang bei der rumänischen Botschaft in 
Bonn aus Anlass des Nationalfeiertags am 23. August 1967 teil. (SV. 4/1967, S.245). 
P.,  Direktor  des  Diakoniewissenschaftlichen  Instituts  der  Univ.  Heidelberg,  hat  eine 
Gastprofessur am Protest. Theolog. Institut in Hermannstadt angenommen und beabsichtigt 
endgültig in Siebenbürgen zu bleiben. (SV. 2/1985,149)
W:  Reformation unter dem Halbmond (Kirchehistorische Skizze zu zwei Zentenarien),  in: KBJSbS. 
1953, S.108-115.
Hinweis  auf  Martin  Bertleff,  einen  siebenbürgisch-sächsischen  Pädagogen  des  17.  (18.?)  
Jahrhunderts in Dorpat/Estland, in: KBJSbS. 1954, S.86-91.
Wohin  führt  unser  Weg?  Referat  auf  dem Ostkirchentag  in  Willingen  am  5.  Oktober  1954,  in: 
KBJSbS. 1955, S.1-18.
Unus  sit  populus.  Gedanken  über  Struktur  und  Erneuerung  der  siebenbürgisch-sächsischen  
Gemeinschaft (Vorerwägungen zu einer Morphologie), in: KBJSbS. 1955, S.82-89.
Hundert Jahre „Große Glocke“, in: Licht der Heimat, Nr.59, Sept. 1958.
Grund und Weg. Silvesterpredigt, gehalten am 31. Dezember 1967 in Lochham bei München bei der  
Tagung des Arbeitskreises junger Siebenbürger Sachsen, in: HK 1959, S.33-36.
Die Kirchengemeinde als Lebensform. Eine siebenbürgisch-sächsische Besinnung, München 1959.
Abendmahlsfeier und Wirklichkeit der Gemeinde, Berlin (Ost), 1960.
Siebenbürgisch-Sächsischer Gustav-Adolf-Geist, München 1962.
Bruderschaften zwischen Gemeinde und Amt. Historisch-phänomenologische Überlegungen zu einer  
praktisch-theologischen Frage, in: Geschichtswirklichkeit und Glaubensbewährung, S.307-323.
Die evangelische Kirche Augsburger Bekenntnisses in der Sozialistischen Republik Rumänien – ein  
volkskirchlicher Sonderfall, in: Lutherische Kirche in der Welt, Jb. des Martin Luther Bundes, 17.Jg., 
1970, S.88-97.
Das Korrespondenzblatt des Arbeitskreises junger Siebenbürger Sachsen (1953-1955), in: Kbl. 1971, 
1.Jg., Heft 1-2, S.5-9.
Plädoyer  für  eine  größere  rumänische  Geschichte.  Gespräch  mit  rumänischen  Historikern  über  
rumänische Geschichte, in: HK 1972, S.89-95.
Nachruf auf Carl Molitoris und Martin Christian Wellmann (18. Nov. 1972, Wiehl), in: Kbl. 1972, 
2.Jg., Heft 3, S.71-76.
Zur rumänischen Toponymie des Schuler-Gebirges, in: Kbl. 1973, 3.Jg., Heft 1-2, S.49f..
Zwei rumänische Schwurformeln. Ein Beitrag zur Kenntnis der Gerichtspraxis auf siebenbürgisch-
sächsischem Rechtsboden (vor 1853), in: Kbl. 1973, 3.Jg., Heft 3, S.143-150.
„Konkretisierungen  der  humanistischen  Freiheitsidee  im  Fürstentum  Siebenbürgen  (16./17.  
Jahrhundert)“, in: HK 1975, S.47-50.
Das Problem des Selbstverständnisses der Siebenbürger Sachsen im Zeitalter des Nationalismus und 
danach, in: HK 1976, S.37-42.
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Der Bistritzer Notär Daniel Krecher und die siebenbürgische Religionsfreiheit,  in: Kbl. 1976, 6.Jg., 
S.162-165.
Kritik an der siebenbürgisch-sächsischen Geschichtsschreibung, in: Kbl. 1976, 6.Jg., S.167-169.
„Album Transsylvanorum“ ..., in: HK 1977, S.130-144; in: HK 1979, S.153-159.
Der Schlüssel zum Leben. Predigt am Pfingstsonntag 1980 in der Hermannstädter Stadtpfarrkirche, in: 
HK 1981, S.37-41.
Selbstfindung im Spiegel der Geschichte alter Völker. Friedrich Müller d.Ä. an Theodor Mommsen.  
Briefe  aus dem Nachlaß Mommsen der Staatsbibliothek Berlin eingeleitet  und herausgegeben von 
P.Ph., in: HK 1983, S.71-76.
Leidenszeit: Entscheidungszeit. Predigt am Sonntag Invokavit, 11. März 1984, in der Stadtpfarrkirche 
Hermannstadt, in: HK 1985, S.35-38.
Wittenbergische  Reformation  und  ökumenische  Katholizität  in  Siebenbürgen,  in:  G.  u.  R.  Weber 
(Hgg.), Luther und Siebenbürgen (SbA. 19), Köln Wien 1985, S.71-77. 
Württembergische  Siebenbürger-Zuwanderer  aus  der  Sicht  des  „Schwäbischen  Merkur“ 1847,  in: 
ZfSbLk. 8. (79.)Jg., Heft 1, 1985, S.70-72.
Ein „biblisches Wunder“? Predigt am Ostermontag, 8. April 1985 in Heldsdorf, in: HK 1986, S.35-38.
Siebenbürger Sachsen anno domini 1986, in: Resignation und Hoffnung, Evang. Akad. Baden/Evang. 
Freundeskreis Siebenbürgen, 1986 (Herrenalber Protokolle 36), S.43-65.
Ökumene in Siebenbürgen- eine Utopie? Oder: Wer sagt uns, wer wir sind?, in: Verlust und Gewinn, 
Evang. Akad. Baden/Evang. Freundeskreis Siebenbürgen, 1987 (Herrenalber Protokolle 41), S.84-113.
Nachruf auf Karl Reinerth, in: ZfSbLk. 10.Jg. (81), 1987, Heft 2, S.232-236.
Siebenbürgisch-Sächsisch  an  der  Universität  Tübingen  1777.  Erwägungen  zum  Verhältnis  von  
Schriftsprache und Mundart, in: FVLk. 31.Jg., 1988, 1. Heft, S.104-109.
Neuerscheinungen  auf  dem Gebiet  der  siebenbürgischen  Landeskunde,  in:  FVLk.  31.Jg.,  1988,  2. 
Heft, S.108-110.
Bischof D. Albert Klein (Nachruf), , in: ZfSbLk. 13. (84.)Jg., Heft 2, 1990, S.254-256.
Ältestes Schulwesen ?, in: ZfSbLk. 17. (88.)Jg., Heft 1, 1994, S.68f.
“Schiller-Rezeption”?, in: ZfSbLk. 17. (88.)Jg., Heft 1, 1994, S.69.
Warum es sich lohnt, zu bleiben, in: Ordnung u. Verantwortung, S.316-322.
“Sächsische Edelerde” ?, in: ZfSbLk. 210. (92.)Jg., Heft 2, 1997, S.195-197.
Die  sozialpolitische  Bedeutung  der  siebenbürgisch-sächsischen  Kirchengemeinde  während  800  
Jahren, in: ZfSbLk. 24. (95.)Jg., Heft 2, 2001, S.180-189.
R:  Ladislaus  Martin  Pákozdi,  Der  siebenbürgische  Sabbatismus.  Seine  Entstehung  und  seine  
Entwicklung vom Unitarismus zum Judentum sowie sein Untergang,  Stuttgart Berlin 1973, in: Kbl. 
1976, 6.Jg., S.211-214.
Szücs Jenö, Nemzet és történelem. Tanulmányok, Budapest 1974, in: Kbl. 1977, 7.Jg., S.72f.
Valentini Bakfark Opera Omnia I. Das Lautenbuch von Lyon (1553), Budapest 1976, in: ZfSbLk. 1, 
1978, S.59-61.
Pirnát Antal,  Arisztoteliánusok és antitrinitáriusok (Gerendi János és koloszvári iskola),  in: Helikon 
1971, S.363-392, in: ZfSbLk. 1. (72.)Jg., Heft 2, 1978, S.192f.
Gerhard  Florey,  Geschichte  der  Salzburger  Protestanten  und  ihrer  Emigration  1731/32.  Den 
Nachkommen dieser Emigranten in Deutschland, Holland und Amerika gewidmet, Wien Köln Graz 
1977, in: ZfSbLk. 1. (72.)Jg., Heft 2, 1978, S.196.
Ernst  Wagner,  Deutsche  Spätaussiedler  aus  Ost-  und  Südosteuropa  und  der  ländliche  Raum,  in: 
Strukturwandel und Strukturpolitik im ländlichen Raum. FS f. Helmut Röm, Stuttgart 1978, S.78-103, 
in: ZfSbLk. 1. (72.)Jg., Heft 2, 1978, S.198f.
Sorin Gavra, Arhitectura populară din Ţara Moţilor, Diss. im Fach Architektur, Temeschwar 1977, in: 
ZfSbLk. 1. (72.)Jg., Heft 2, 1978, S.203.
Vasile Oltean,  425 ani de limbă românească la şcoala din Şcheii Braşovului, in: Telegraful Român 
131, Nr.33-36, Sibiu 1984, 1. u. 15. Sept., in: ZfSbLk. 8. (79.)Jg., Heft 1, 1985, S.99.
Max Demeter Peyfuss, Aromunen in Rumänien, in: Österreichische Osthefte, 26.Jg., 1984, S.313-319, 
in: ZfSbLk. 8. (79.)Jg., Heft 1, 1985, S.100.
H.: Beiträge zur siebenbürgischen Kulturgeschichte, Köln Wien 1974.
B: Hans Philippi, Unsere „Jungen“ werden 60, in: HK 1985, S.134.
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Korrbl. 1976, 167-169 (Kritik an der sbg.-sächs. Geschichtsschreibung); Müller, Erinn. 98; 

Phleps Arthur (29.11.1881 Birthälm – 21.9.1944 bei Arad (gefallen))
Ehemaliger rumänischer General, Kommandant des rumänischen Gebirgskorps, Kommandeur 
regiment  „Westland“  Juli  1941  –  Januar  1942,  Befehlshaber  der  Waffen-SS  in  Serbien 
Februar  1942,  Kommandeur  SS-Freiwilligen-Division  „Prinz  Eugen“  Februar  1942 -  Mai 
1943, SS-Obergruppenführer 21.6.1943 (Dienstkalender Himmler S.708).

SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS. 
Ph. schrieb in Memoire über die Wahrung deutscher Belange in Rumänien am 2. Dezember 
1940 an die Reichskanzlei, durch Aussiedlung der einheimischen rumänischen Bevölkerung 
und Neuansiedlung „hochrassischer Auslese“ aus dem Reich als „dynamische Kraftquelle zur 
Beherrschung des Südostraumes“ könne das Reich seine Herrschaft etablieren. „Insbesondere 
in  der  Richtung  Ukraine,  Bosporus,  Dardanellen:  als  Angriffsbasis  für  alle  wichtigen 
wirtschaftlichen  und  militärischen  Aktionen  in  diesen  Gebieten,  zur  Einkapselung  des 
Magyarentums  und  zur  sicheren  Trennung  der  Nord-  und  Südslawen“  sei  die  feste 
Verankerung des Reiches im Karpatenbogen unerlässlich. Ph. fordert, der ganze rumänische 
Staat  müsse  zum Protektorat  erklärt  oder  wenigstens  in  ein  „Schutzverhältnis“  nach  dem 
Muster  der  Slowakei  gebracht  werden.  Das  Papier  wurde  kommentarlos  ans  AA 
weitergeleitet, weil es dem Chef der Reichskanzlei, Lammers, zu verfrüht schien mit seinen 
Ausfällen gegen das rumänische Volk. (Siebert, Kultur- und Wissenschaftspolitik, S.92-93)
Vermutlich  am Nachmittag  des  10.  April  1941 fragte  Karl  Wolff,  Chef  des  persönlichen 
Stabes  RFSS  Himmler,  ob  das  SS-Führungshauptamt  der  SS-Division  „Reich“  sofort 
Weisung geben solle,  General  Ph.  in  ihrem Verband am Einmarsch im serbischen Banat 
teilnehmen  zu  lassen.  Himmler   bejahte  dies  (Berger   an  Jüttner  v.  10.4.1941, 
abschriftlich  an  Wolff  mit  dem  Vermerk:  „10.IV.  17.00“,  BA,  NS  19/2724,  Bl.20) 
(Dienstkalender Himmler S.148, Anm.21)
Ph.  wurde  am 29.  April  1941  um 16  Uhr  zusammen  mit  SS-Gruppenführer  Berger  von 
Himmler empfangen. Berger förderte Ph.s Aufnahme in die SS und seine Karriere, weil Ph. 
als  populärer  Ex-Militär  der  rumänischen  Armee  die  Gewähr  für  zahlreiche 
Freiwilligenmeldungen zur Waffen-SS von Seiten der Rumäniendeutschen zu bieten schien 
(Berger an Himmler v. 10.4.1941, BA, NS 19/2724, Bl.20)  (Dienstkalender Himmler S.154 u. 
Anm.43)
Zu dem am 3.  November 1941 um 22.15 Uhr mit dem in der Wolfsschanze befindlichen 
Gruppenführer Wolff  geführten Telefonat notiert  Himmler:  „Eindeutschung SS-Oberführer 
Phleps“ (Dienstkalender Himmler S.253)
Himmler  notiert  auf  seinem  Terminblatt:  „21h  Abendessen  b.  Führer.  22.30  b.  Führer 
Beförderung Phleps“ (Dienstkalender Himmler S.279)
Brigadeführer  Ph.  hatte  am  31.  Januar  1942  um  16  Uhr  einen  Termin  bei  Himmler 
(Dienstkalender Himmler S.333)
Himmler hatte eine Besprechung mit Ph. am 24. Februar 1942 um 14 Uhr bei einem Essen im 
Hotel Vier-Jahreszeiten in München in der Anwesenheit von SS-Gruppenführer Meyszner, 
HSSPF in Serbien, Gestapo-Chef Müller, Waffeninspekteur und Inspekteur der Junkerschulen 
Walter Krüger und Staatsrat Turner, Chef der Militärverwaltung in Serbien, wobei letzterer 
Himmler  seinen „Gesamtsituationsbericht  an den Reichsführer  SS.  Betr.:  Entwicklung der 
Lage  in  Serbien“  vom 16.2.1942  (BA,  NS  19/1730,  Bl.123-136)  übergab  (Dienstkalender 
Himmler S.361f.)
In der Vortragsnotiz Himmlers für den 8. März 1942 heißt es: „Stamm Freiwilligendivision 
Prinz  Eugen“.  Laut  Kumm,  Vorwärts  Prinz  Eugen,  S.38f.  sollte  Kommandeur  Ph.  unter 
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ehemaligen Offizieren der Österreichisch-Ungarischen Armee Führer und Unterführer suchen 
(Dienstkalender Himmler S.373 u. Anm. 20 daselbst)
Vortragsnotiz  Himmlers  vom  16.  April  1942:  „Beförderungen“,  u.a.  Ph.  (Dienstkalender 
Himmler S.398)
Ph. wurde zum SS-Gruppenführer befördert (SODTZ 96. Folge, 28. April 1942, S.6).
Ph. sprach auf der großen SS-Kundgebung in Pantschowa anlässlich des Führergeburtstags. 
Die Volksdeutschen des ehemals jugoslawischen Raumes haben im Laufe eines arbeitsreichen 
Jahres erleben dürfen, was es heisst, ein Teil der grossen deutschen Volksgemeinschaft zu 
sein.  „Millionen und Abermillionen  schreiten  nun in  festgefügtem Block vereint  eine  auf 
Leben und Tod verschworene Gemeinschaft, im gleichen Schritt, weithin hallend vorwärts, 
dem vom Führer gewiesenen Ziele zu, - dem geeinten Europa.“ Der Führer der SS-Einheit 
sprach sodann vom Aufbauwerk des Führers und von dem Beitrag der Südostdeutschen zu 
diesem Werk. Der Redner selbst entstammt diesem Teil des Deutschtums, und so versteht es 
sich von selbst, dass in Pantschowa das Wort des Redners besonderen Anklang fand: „Der 
Führer kann beruhigt sein. Wo wir Südostdeutschen anfassen, da wird ganze Arbeit geleistet ! 
...  ich  gehe  mit  felsenfestem  Vertrauen  auf  euere  Gefolgschaft   an  die  Lösung  der  mir 
gestellten Aufgabe, denn ich weiss, dass die deutschen Männer dieser Gefilde nur wahr, treu 
und tapfer sein können.“ (DZ, 23. April 1942, S.3) 
Offenbar bei den auf die Ansprache Himmlers vor SS-Obergruppen- und Gruppenführern im 
Haus der Flieger in Berlin am 9. Juni 1942 folgenden Einzelbesprechungen berichtete der 
Chef der Militärverwaltung in Serbien, SS-Gruppenführer Turner,  dass er, nachdem er die 
Verfügung  über  das  Vermögen  der  ermordeten  serbischen  Juden  erhalten  habe,  dem 
Kommandeur der SS-Division „Prinz Eugen“, Ph., „einige Millionen“ zur Finanzierung der 
Einheit  persönlich  übergeben  habe.  Wegen  der  ungeklärten  Regelung  über  das  jüdische 
Vermögen ließ der HSSPF Serbien, Meyszner, die SS-Division diese Gelder später wieder 
zurückgeben (Turner an Meyszner v. 29.8. und Meyszner an Himmler v. 4.9.1942, BA, NS 
19/1672, Bl. 14f. und 38) (Dienstkalender Himmler Anm. 27, S.459)
In  der  Vortragsnotiz  Himmlers  vom 22.  September  1942:  „zwei  Freiwilligen  Divisionen 
Böhmen Mähren Korps Phleps. Führer will  sich ein paar Tage überlegen.“  (Dienstkalender 
Himmler S.565)
In  seinem Vortrag  vor  Hitler  am 10.  Dezember  1942 schlug  Himmler  die  Bildung  einer 
weiteren  SS-Division  aus  20.000  Mann  aus  dem Rekrutenkontingent  für  die  Luftwaffen-
Felddivisionen vor, ferner die Aufstellung einer kroatischen SS-Division unter Ph. Dessen 
schon  existierender  SS-Division  „Prinz  Eugen“  sollten  alle  bewaffneten  volksdeutschen 
Kräfte in Kroatien unterstellt werden (Himmler an Hitler v. 12.12.1942 [Entwurf], BA, NS 
19/2251, Bl.1f.) (Dienstkalender Himmler S.640 und Anm.55 daselbst).

Wie ein Sinnbild dieses wehrhaften Geistes steht SS-Gruppenführer und Generalleutnant  der Waffen-
SS Artur Phleps vor uns. Er ist Siebenbürger Sachse, als Angehöriger des seit längstem im Südosten 
lebenden Deutschtums, das seinem Volk, angefangen vom großen Glaubensreformator Hunterus (sic!) 
bis auf den heutigen Tag manchen großen Mann schenkte. Er ist seit dreiundvierzig Jahren Soldat und 
hat in seinem Leben und in seiner Laufbahn typisch auslandsdeutsches Schicksal kennen gelernt. Die 
kaiserlich-königliche  Militärakademie  gab  dem  jungen  Soldaten,  der  sein  Leben  dem  Kampf 
verschrieben hatte, das erste Rüstzeug. Im Weltkrieg erwarb er sich hohe Auszeichnungen, die eine 
beredte  Sprache über  die  soldatische Bewährung dieses  Mannes  reden,  dessen Bescheidenheit  bei 
seinen Männern sprichwörtlich geworden ist. Bevor ihn die Übernahme in die Waffen-SS antraf, stand 
er mit rumänischen Gebirgstruppen im Kampf gegen den Bolschewismus. Vor einem Jahr wurde ihm 
die  Aufgabe  übertragen,  die  er  heute  erfüllt:  die  Wehrfähigkeit  des  Deutschtums  im  Banat  zu 
mobilisieren  und  sie  unter  deutscher  Fahne  in  den  Kampf  zu  führen.  In  dieser  personellen 
Verquickung von Siebenbürger "Sachsen" und Banater "Schwaben" offenbart sich über die soldatische 
Erfüllung hinaus die Gemeinsamkeit eines südostdeutschen Schicksals. 
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Er ist ein General, den man in der Truppe kennt: mehr braucht über seine Verbundenheit zu seinen 
Männern nicht gesagt zu werden. Die Liebe zu ihm beruht auf dem absoluten Gehorsam  und der 
Ehrfurcht  vor seiner strengen,  unbedingten Persönlichkeit,  die  schnelle und doch wohldurchdachte 
Entscheidungen zur rechten Zeit zu treffen weiß. Viel Worte liebt er nicht, aber er versteht sich auch 
in knappen Andeutungen verständlich zu machen.
Wir sahen ihn einst bei einem heiteren Abend, auf dem "schwäbisch" geplaudert wurde: gespannt und 
lächelnd hörte er dieser ihm unverständlichen Mundart zu und meinte zum Schluß, er werde diesen 
Dialekt  wohl  noch  erlernen  müssen.  Und  wir  sahen  ihn  irgendwo  in  den  Bergen,  als  er  im 
Vorbeiflitzen  eben  noch  wahrnahm,  daß  ein  Gebirgsjäger  sein  Gewehr  mit  unerlaubten  Mitteln 
reinigte; er ließ halten und den Mann zu sich rufen, hielt ihm eine handfeste Standpauke und stellte 
ihm dann seinen Geländewagen zur Verfügung, um ihn schnell wieder seinem weitermarschierenden 
Verband nachzubringen. Der Mann hat sich wohl ein bißchen geschämt, aber er erzählte diese Episode 
mit  einem gewissen Stolz,  wo er  nur konnte.  Gruppenführer  Phleps  ist  sich der  ihm vom Führer 
übertragenen Aufgabe bewußt.  Seine Soldaten stehen in unverbrüchlicher Treue zu diesem ganzen 
Mann, für den es vorbehaltlos nur eines gibt: seine Pflicht. Als seine Division, die in diesem Raum die 
militärischen Überlieferungen der "Militärgrenze" und des Prinzen Eugen zu wahren hat, vor ihrem 
ersten  Einsatz  stand,  gab er  ihr  folgenden Wahlspruch  mit  auf  den Weg:  "Wenn der  Einsatz  des 
Lebens  notwendig  ist,  wollen  wir  dazu  freudig  bereit  sein:  wir  wollen  aber  auch  niemals  einem 
anderen das zumuten, was wir nicht selbst willens sind auf uns zu nehmen." (DZ, 1.,2. Mai 1943, S.7)
[10.4.1943] Das SSPHA an die PKzl. Überprüfung einer Liste von neun SS-Gruppen- und 
-Brigadeführern  ohne  Parteimitgliedschaft  bzw.  ohne  Partei-Mitgliedsnummer  durch  die 
PKzl.:  Sechs  davon  Parteimitglieder,  die  übrigen  drei  (SS-Gruf.  Demelhuber  und  Phleps 
sowie SS-Brif. v. Treuenfels) noch ohne Mitgliedsnummern. Absicht Himmlers, wegen der 
Aufnahme D.s  und Ph.s‘  in  die  NSDAP an  Bormann  heranzutreten  (APKZ  I.  Teil,  .Bd.1, 
Nr.16811,S.827).
Am 22.  Juni  1943  wird  aus  Berlin  die  Beförderung  von  Ph.  zum SS-Obergruppenführer 
gemeldet (SODTZ 143. Folge, 23. Juni 1943, S.2; DZ 22. Juni 1943, S.3).
Am 8. Juli 1943 wird aus Berlin mitgeteilt. Hitler habe dem Kommandeur der SS-Division 
Prinz Eugen, Obergruppenführer Ph., das Ritterkreuz zum Eisernen Kreuz verliehen (SODTZ 
156. Folge, 9. Juli 1943, S.2; DZ 10. Juli 1943, S.3.).
Ph. war bei der von Wilhelm Luig von der VoMi in Werschetz vom 3. bis 8. April 1944 
veranstalteten 1. Banater Hochschulwoche anwesend. (Siebert, Kultur- und Wissenschaftspolitik, 
S.291, Anm.1)
SS-Obergruppenführer Ph. nahm an der vom 5.-10. April 1944 stattfindenden „Ersten Banater 
Hochschul- und Kulturwoche“ in Betschkerek teil. (DZ 5. April 1944, S.3)
Ph. befahl Kreisleiter Schell   am 7. September 1944 mit dem Aufbruch des Wagentrecks 
aus dem Reener Ländchen zu beginnen. (Wagner Nordsiebenbürgen 3, S.50f.)
W: Tagebuchblätter, in: SV. 2/1970, S.153-157.
B: Arthur Phleps, unser General der Waffen-SS, in: (SODTZ 182. Folge, 8. August 1943, S.10).
Die  Wochenzeitschrift  „Das  Reich“  würdigt  „das  Leben  und  die  militärische  Laufbahn  dieses 
hervorragenden Offiziers“ (SODTZ 176. Folge, 1. August 1943, S.3).
Ritterkreuzträger  SS-Obergruppenführer  Arthur Phleps,  in:  SODTZ 188.  Folge,  15.  August  1943, 
S.10.
Foto:  SS-Obergruppenführer  Phleps  bei  einer  Besichtigungsfahrt  (SODTZ  218.  Folge,  19. 
September 1943, S.10).
Foto: General Arthur Phleps (SODTZ 6. Folge, 9. Januar 1943, S.6).
Aus dem Boden gestampft. Die Aufstellung und Ausbildung der SS-Division „Prinz Eugen“ / Eine  
traditionsgebundene Kampfgemeinschaft und ihr General (SODTZ 107. Folge, 9. Mai 1943, S.10).
E. Müller, Phleps und seine Männer. Der Volksgruppenführer besuchte die „Prinz Eugen“ Division 
[mit drei Photos] (SODTZ Folge 147, 29. Juni 1944, S.3).
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B: SODTZ, SS-Gruppenführer, SODTZ 28. April 1942, S.6;  Vorbild volksdeutschen Soldatentums.  
„Das Reich“ würdigt SS-Obergruppenführer Arthur Phleps, in: BTB 4. August 1943, S.2; SODTZ 29. 
August 1943, S.6; 
SV.  2/1967,125;  4/1969,222;  2/1970,153ff.;  2/1970,206;  1/1971,67f.;  4/1971,262;  3/1972,189; 
2/1977,134; 3/1981,243; 4/1981,318; 1/1982,73; 3/1982,210; 1/1996,45; 
http://freenet-homepage.de/Transsylvania/Dimension12.html

Phleps Erich (1895-1976)
Arzt, 1965 in Nürtingen.
Ph. bot auf dem Heimattag der Siebenbürger Sachsen (18.-19. Mai 1975) eine Dia-Schau dar. 
(SV. 3/1975, S.27)
W: Siebenbürgen. Land des Segens. Ein Liederbuch, München (Meschendörfer), 1961.
Ahnentafel Phleps/Hermannstadt, 1970.
Anekdoten aus Siebenbürgen, in: SV. 2/1965, S.106f. [wiederverlegt Innsbruck 1984]
H:  Des  Kantors  elftes  Gebot.  Anekdoten  aus  Siebenbürgen,  Mit  Zeichnungen  von  Fritz  Kimm, 
München (Meschendörfer) 1964 [rezens. v. Hans Diplich in SV. 2/1965, S.124].
B: SV. 1/1966, S.57; Erich Phleps 80 Jahre alt, , in: Kbl. 1975, 5.Jg., S.154-157 [Veröffentlichungen 
im Anhang]; H.Zillich, Dr.med. Erich Phleps +, in: SV. 1/1977, S.52.
S.V. 2/1965,106f.; 4/1981,293; 

Phleps Hermann (1. Juni 1877 – 10. April 1964)
W: ABC der farbigen Architektur, 1926.
Auf  Spuren  der  ersten  Bauten  des  deutschen  Ritterordens  im  Burzenland,  SA  aus  "Zeitschr.  f. 
Bauwesen", Berlin 1927.
Die Schwarze Kirche in Kronstadt. Eine belangreiche Wiederherstellung aus dem Anfang des XVIII.  
Jahrhunderts, in: Zschr. f. bildende Kunst, 61.Jg., 1927/28, S.63-66.
Die farbige Architektur bei den Römern und im Mittelalter, 1930.
Ost-  und  westgermanische  Baukultur  mit  besonderer  Berücksichtigung  der  ländlichen  Bauweise  
Siebenbürgens, Berlin 1934.
Das Theoderich-Grabmal in Ravenna, von Norden aus gesehen, in: Germanenerbe 1936, S.41.
Der Speicher, der vornehmste Bau des germanischen Hofes, in: DVK. 1939, S.92.
Die Herkunft eigenartiger Gefüge im Fachwerk Schlesiens und der Sudetengebiete,  in: DVK. 1940, 
S.206.
Siebenbürgen und seine Wehrbauten. Mit einer Darstellung der Baugeschichte von Hermann Phleps 
(Die blauen Bücher) (1.-20. [vielmehr: 50.] Tsd.), Königstein und Leipzig: Langewiesche 1941.
Die Raumwirkung der offenen Dachstühle, in: Baugilde 23, 1941, Heft 14/5, Seite IV, 235-260, X.
Stabur in Norwegen, Stadel in den Alpen, in: DMiN., 4. Heft 1941.
Der  nordische  Speicher  von  Norwegen  bis  zu  den  Karpaten,  in:  Der  Norden,  Monatsschrift  der 
nordischen Gesellschaft, Jg.19, Nr.2, Febr. 1942, S.56-63.
Wiederherstellungsarbeiten  an  der  Kirchenburg  Birthälm  in  Siebenbürgen,  in:  Zentralblatt  der 
Bauverwaltung vereinigt mit Zeitschr. f. Bauwesen, 62.Jg., Heft 5-6, 4. Febr. 1942, S.61-65.

Deutsche Fachwerkbauten, 1951.
Von der Kirchenburg in Birthälm, in: HK 1956, S.57-61.
Das Siebenbb.-sächsische Bauernhaus in seiner Urform, in: HK 1957, S.89-92.
Über  Wehrgeschosse  und  Gaden  an  Dorfkirchen  in  Siebenbürgen  und  Westdeutschland (mit 
Aufnahmen des Verfassers), in: SODA. 1.Bd., 1958, S.30-31.
Die Norwegischen Stabkirchen, Sprache und Deutung ihrer Gefüge, 1958.
Die hölzernen Wehrgänge der siebenbürgischen Kirchenburgen, in: SODA. 4.Bd., 1961, S.123-125. 
Der hölzerne Glockenturm der Kirchenburg Birthälm und der Glockenstuhl des Freiburger Münsters,  
in: HK 1964, S.43-45.
Über den nordischen Stockwerkspeicher und seine Ausstrahlung, in: SODA. IX, 1966, S.238f. 
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Heinrich Zillich, Siebenbürgen. Ein abendländisches Schicksal. Mit einer geschichtlichen Darstellung 
der  siebenbürgischen  Wehrbaukunst  von  Hermann  Phleps,  (Die  blauen  Bücher),  Königstein  im 
Taunus 1976.
B:  Zu  Ph.s  Forschungen  in  Skandinavien  über  die  „germanische“  Kunst  des  Holzkirchenbaus  in 
Zusammenarbeit mit der SS vgl. Popa,  Akten ...,  Nr.36, S.63 (18. April 1939), Nr.65, S.89; Nr.408, 
S.401 (7.  Januar 1943);  Nr.409, S.401f.  (7. Januar 1943);  Nr.416, S.407; Nr.458, S.443f.;  Nr.563, 
S.535 (6. April 1944)
Karl Kurt Klein, Hermann Phleps (1877-1964), in: SODA. VII, 1964, S.220-222.
S:V. 3/1972,189; 4/1972,288: Mitgl. Südostdt. Hist. Kommiss; 1/1974,27; .

Phleps Otto
W: Siebenbürgen:  Land  und  Leute,  in:  Siebenbürgen.  Sonderheft  der  Akademischen  Turnbunds-
Blätter, 1927, Heft 7, S.125f.

Pieger Nikolaus
Pfarrer der deutschen römisch-katholischen Gemeinde von Bukarest, dem vom Befehlshaber 
der deutschen Truppen in Odessa der Aufenthalt als Feldgeistlicher bei der Einheit gestattet 
wurde, der aber auf die in Transnistrien lebenden "Volksdeutschen" Einfluss nehmen wollte 
mit  dem  Ziel,  das  frühere  Bistum  Tiraspol-Saratow  wieder  herzustellen.  Er  wurde  von 
Ohlendorf,  dem Führer der Einsatzgruppe D des SD 1941 über den Dnjestr nach Tighina 
abgeschoben, kehrte aber im Oktober 1941, nach dem Fall von Odessa, zusammen mit Dr. 
Markus  Glaser,  einem  Russlanddeutschen  mit  rumänischer  Staatsbürgerschaft,  der  zum 
Bischof  von  Odessa  geweiht  worden  war,  nach  Transnistrien  zurück  und  nahm  die 
Missionsarbeit wieder auf. (Angrick S.273f.)
P.  war  gebürtiger  Oberfranke  und  erwies  sich  für  das  Sonderkommando  11b  besonders 
gefährlich. Mit ihm sollte der diesem Kommando angehörende SD-Mann Heinrich Fröhlich 
den Kontakt herstellen, der von P. erfuhr, dass P. der designierte Bischof des Bistums Saratow 
sei. Nachdem P. von Ohlendorf nach Heydrichs Einsatzbefehl Nr. 10 vom 16.8.1941 nach 
Tighina  abgeschoben  wurde,  vergewisserte  sich  P.  in  Bukarest  der  Unterstützung  der 
rumänischen Behörden und kehrte im Oktober 1941 nach dem Fall von Odessa zurück. Er 
bildete zusammen mit dem geweihten Bischof von Odessa, Markus Glaser, und mit Pater 
Walter Kampe als Kern der katholischen Mission zurück. Im Juni 1942 war die Mission auf 
15 Geistliche angestiegen. Die Mission konnte aber in den volksdeutschen Siedlungen, die im 
Griff des Sonderkommandos R waren, kaum aktiv werden. (Wildt, Nachrichtendienst ..., S.289f. 
u. Anm.60,61,62,63 daselbst)
In  seinen  „Aufzeichnungen  aus  Transnistrien  1942“  schreibt  Hermann  Binder   am 17. 
Oktober 1942 über P.:
Pater Pieger – man stellt sich ihn als einen alten, vertrockneten Menschen vor und findet einen jungen, 
überlegenen, kämpferischen, echten Nürnberger. Ich kann mich sehr gut mit ihm unterhalten. Und, 
merkwürdig, das gemeinsame Erdulden schafft eine Atmosphäre des Vertrauens – so mag es auch im 
Großen gehen. (Binder, S.68)
Am 10. November 1942 notiert Binder:
Pater  Pieger  macht  mir  einen  Besuch.  Er  muß  bekennen,  daß  die  nochmalige  Entsendung  eines 
Kaplans nach Bischofsfeld wieder erfolglos war. (Binder, S.103)

Pilder-Klein Hermine (1901-1998)
Schwester v. Karl Kurt Klein .
Auf dem Heimattag 1981 wurde P.-K. der Sbg.-sächsische Kulturpreis verliehen. (SV. 3/1981, 
S.215)
W:  Der  bedeutendste  deutsche  Lexikograph  der  Gegenwart.  Zum  „Treppener  Wörterbuch“  von 
Friedrich Krauß, in: SV. 3/1971, S.171-174.
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Übersetzung: Camil Petrescu, Letzte Liebesnacht. Erste Kriegsnacht, Roman, Bukarest 1970, [rezens. 
v. H. Zillich in: SV. 4/1971, S.273f.]
Warum K.K. Klein nach Klausenburg zurückging, in: SV. 2/1973, S.122f..
Ehrendoktorat für Friedrich Krauss. Eine Feier sui generis, in: SV. 3/1975, S.203-205.
Fachsprachforschung. Der siebenbürgisch-deutsche Beitrag, in: SV. 3/1979, S.187-191.
Dankansprache der Preisträgerin, in: ZfSbLk. 4. (75.) Jg., Heft 2, 1981, S.216-219.
„Muttertum – weit und tief gefaßt“: Dr.jur. Annemarie Schnell (1907-1984),  in: SV. 2/1985, S.111-
114.
Siebenbürgische Ortsnamenstatistik. Gegenstand der deutschen Wissenschaft,  in: SV. 1/1980, S.17-
19.
Machen Gesetze den Rechtsstaat? „Mitwohnende Nationalität“ – eine sinnentleerte Umbenennung,  
in: SV. 2/1980, S.93-95.
Vom „Korrespondenzblatt“ zur „Siebenbürgischen Vierteljahrsschrift“.  Eine Ergänzung zu Gustav 
Gündischs Aufsatz über Rudolf Spek, in: SV. 1/1984, S.30-32.
Nochmals:  „Vom ‚Korrespondenzblatt’  zur ‚Siebenbürgischen Vierteljahrsschrift“,  in: SV. 3/1984, 
S.229f.
Vor 100 Jahren wurde Alfred Pilder geboren, in: SV. 2/1985, S.140f.
In memoriam Karl Kurt Klein. Zwanzig Jahre nach seinem Heimgang, in: SV. 2/1991, S.119-127.
Karl Kurt Kleins Promotionsschrift, in: ZfSbLk. 16. (87.)Jg., Heft 2, 1993, S.175-185.
R: Der 2. Band des neuen Wörterbuches der siebenbürgisch-sächsischen Mundarten, Buchstaben H-I-
J, in: SV. 3/1973, S.203-205.
Who’s Who in Germany, Ottobrunn 1974, in: SV. 2/1975, S.148.
Dem Germanisten Traian Bratu zum 100. Geburtstag, in: SV. 1/1976, S.39f..
Der 3. Band des neuen Wörterbuches der siebenbürgisch-sächsischen Mundarten: Buchstabe K,  in: 
SV. 1/1977, S.29-32.
B: Heinrich Zillich, Hermine Pilder-Klein 70 Jahre, in: SV. 2/1971, S.116f..
SV. 1/1976, S.58f.; H.Bergel, Hermine Pilder-Klein zum 80. Geburtstag, in: SV. 1/1981, S.40f.; Kurt 
Rein,  Laudatio  der  Dialektologin  und Übersetzerin,  Trägerin  des  Siebenbürgischen  Kulturpreises  
1981 Hermine Pilder Klein, , in: ZfSbLk. 4. (75.) Jg., Heft 2, 1981, S.213-216.
J.A. Stupp, Hermine Pilder-Klein 85 Jahre, in: SV. 1/1986, S.68f.
H. Bergel, Eine überragende Frauenpersönlichkeit. Hermine Pilder-Klein wurde neunzig Jahre alt, in: 
SV. 1/1991,  S.33-35;  2/1998,  S.169 (Tod);  Helmut Kelp,  Dr. Hermine Pilder-Klein  (Nachruf),  in: 
ZfSbLk. 21. (92.)Jg., Heft 2, 1998, S.237.
Pamful Şeicaru,  Der Fall Hermine Pilder-Klein – ein Fall Sadoveanu.  Postscriptum zu „Was nicht 
vergessen werden darf“, in: SV. 4/2000, S.320-322.

Pillat Ion (1891-1945)
Rumän. rechtsradikaler Dichter
Nationalpreis 1936. Gehörte zum Kreis der Zeitschrift „Gândirea”.
P.  erhielt  zusammen  mit  anderen  rumänischen  Schriftstellern  von  Hans  Johst,   Hans 
Carossa   und  Bruno  Brehm   ein  Telegramm,  in  dem die  in  Weimar  versammelten 
deutschen Dichter ihren rumänischen Kameraden von Herzen für die Grüße danken und der 
Überzeugung den Ausdruck geben, dass das gemeinsame geistige Werk zum Wiederaufbau 
Europas beitragen werde.  (BTB 10. Dezember 1941, S.2)
P. nahm am Abend des 26.  April  1942 am Essen teil,  das  die  Vereinigung Rumänischer 
Schriftsteller zu Ehren von Dr. Heinrich Zillich  gab. (SODTZ 97. Folge, 29. April 1942, S.3; 
BTB 28. April 1942, S.3).
P.  ist  gründendes  Mitglied  der  am  27.  Juli  1942  gegründeten  Rumänisch-Deutschen 
Gesellschaft. (BTB 29. Juli 1942, S.3)
P. las Proben aus seinen Werken auf der Gründungsveranstaltung der rumänischen Sektion 
der  Europäischen  Schriftsteller-Vereinigung  am  29.  November  1942  im  „Studio“  des 
Nationaltheaters in Bukarest vor. (BTB 1. Dezember 1942, S.3)
P. zählte zu den Freunden H. Krassers.  (SV. 3/1978, S.171)
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W: Portrete lirice, Cugetarea ca. 1935.
Mărturii. Despre om şi poet, Bukarest 1946.

Pillmayer Gabriel
Der kommissarische Leiter der Deutschen Volkshilfe (DV), P., befand sich am 14. Oktober 
vor  dem  Zollpalast  ein,  wo  er  bei  der  Heimfahrt  der  ersten  in  der  Batschka  und  in 
Siebenbürgen aufgenommenen 800 Kinder der K(inder)L(and)V(erschickung) teilnahm. (DZB 
16. Oktober 1942, S.3)
P. besuchte am 23. September 1942 das erste Lager für Kindertagesheimleiterinnen in Futak-
Mackensenhorst. (DZB 16. Oktober 1942, S.4)
Am 15. März, dem Tag der ungarischen Freiheit, überreichte der Gesandte des Großdeutschen 
Reiches, SA. Obergruppenführer Dietrich v. Jagow  dem Geschäftsführer der DV., P., im 
Deutschen Haus das Ehrenzeichen des Führers „Für Deutsche Volkspflege“ in dritter Stufe. 
(DZB 17. März 1943, S.3)
Geschäftsführer  der  DV.,  P.  hielt  die  Begrüßungsrede  bei  der  feierlichen  Eröffnung  des 
Hilfswerks „Soldatenhilfe“ am 25. März 1943. (DZB 27. März 1943, S.3f.)
Stabsführer Schönborn teilt  am 28. April  1943 die Verleihung des Ehrenabzeichens durch 
Volksgruppenführer Basch  an Hauptabteilungsleiter P. mit. (DZB 30. April 1943, S.4)

Pinder Wilhelm (1878-1947)
P. war erster Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Kunsthistorikerausschusses. (Kunst u.  
Politik, S.45)
P. war von 1927-1935 Ordinarius in München. 
P. leitete die deutsche Abordnung auf dem 14. Internationalen Kunstgeschichtlichen Kongress 
in der Schweiz vom 31. August bis 9. September 1936. (Kunst u. Politik, S.115)
P. wirkte an der ominösen Hitlerfestschrift von 1939 mit: Deutsche Wissenschaft. Arbeit und 
Aufgabe (Leipzig). (Hausmann, Geisteswissenschaft S.85, Anm.138)
P.  leitete  zusammen  mit  dem  Kieler  Kunsthistoriker  Richard  Sedlmaier   den 
"Vorbereitenden  Ausschuss  der  Kunstgeschichtlichen  Arbeitsgemeinschaft  des 
Kriegseinsatzes" im Jahr 1941. (Kunst u. Politik, S.169)
P., der „Altmeister der deutschen Kunstforschung“, wird am 1. und 2. April 1941 in Bukarest 
zwei Vorträge halten. (BTB 29. März 1941, S.4)
P. sprach am 2. April im Hörsaal für rumänische Geschichte an der Philosophischen Fakultät 
der Bukarester Universität. (BTB 4. April 1941, S.3) 
P. sprach auf den Salzburger Kulturtagen der Hitler-Jugend (HJ) (13.-18. Mai 1942) über Das 
Deutsche in der bildenden Kunst (SODTZ 120. Folge, 28. Mai 1942, S.5).
1942 - Das RmfWEuV an die PKzl. Einspruch der PKzl. gegen die Übertragung der Leitung 
des Deutschen Instituts in Rom an Prof. Pinder (Erwähnung)  (APKZ I. Teil, Bd.2, Nr.26065, 
S.772).
König Michael von Rumänien hat P. das "Kulturverdienstkreuz" im Offiziersrang verliehen. 
(SODTZ, 224. Folge, 26. September 1943, S.4)
P.  leitet  zusammen  mit  Richard  Sedlmeier   die  Schriftenreihe  „Ausstrahlungen  der 
deutschen Kunst. Gemeinschaftswerk deutscher Kunsthistoriker“, München, wovon 1943 und 
1944 drei Folgebände erschienen. (Hausmann, Geisteswissenschaft S.137, Anm.34)
Von der von P. begründeten Reihe „Sonderleistungen der deutschen Kunst“ erschienen nur 
zwei Bände, davon P-s „Sonderleistungen der deutschen Kunst. Eine Einführung“, München 
1944. (Hausmann, Geisteswissenschaft S.137, Anm.35)
W: Das Problem der Generation in der Kunstgeschichte Europas, Berlin 1926.
Gesammelte Aufsätze aus den Jahren 1907-1935, Liepzig 1938.
Wesenszüge deutscher Kunst, Leipzig 1940.
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Vom Wesen und Werden deutscher Formen. Geschichtliche Betrachtungen, 4.Bde., Köln 1935-1951.
Die  deutsche  Plastik.  Vom  ausgehenden  Mittelalter  bis  zum  Ende  der  Renaissance,  Berlin-
Neubablesberg, o.J.
FS: Festschrift Wilhelm Pinder zum sechzigsten Geburtstag, Leipzig 1936.
B: Alfred Coulin,  Deutsche Kunst in Bukarest. Staufische Plastik. Der Vortrag von Prof. Dr. Wilhelm 
Pinder über die Blütezeit der mittelalterlichen Plastik, in: BTB 3. April 1941, S.5.
Richard Wolf, Gestalt gewordenes deutsches Kunstgewissen. Wilhelm Pinder zum 65. Geburtstag, in: 
DZ 25. Juni 1943, S.6.
Jutta Held,  Kunstgeschichte im 'Dritten Reich': Wilhelm Pinder und Hans Jantzen an der Münchner  
Universität, in: Kunst u. Politik, 5/2003, S.17-59; Hausmann, Geisteswissenschaft S.28; 72, Anm.109; 
85; 161-171; 484; Klee, Personenlexikon S.462; S.V. 2/1981,209;

Pinck Louis (11. Juli 1873 in Lemberg , Lothringen ; † 8. Dezember 1940)
P. war als Lothringer Kuratoriumsmitglied des Joseph-von-Görres-Preises der FVS-Stiftung. 
(Fahlbusch S.118)
W: Verklingende Weisen. Lothringische Volkslieder, 4 Bde, 1926-1939.
B: SV. 4/1982,277,281; Zimmermann, S.22,26,122,323f.,325-333,350,353,364,848,869,912; Kreis et 
al., Toepfer S.94f., 97f., 102, 235;
http://de.wikipedia.org/wiki/Louis_Pinck

Pirchegger Hans (1875-1973)
P.  aus  Graz  nahm  an  der  Gründungsversammlung  der  Alpenländischen 
Forschungsgemeinschaft  am 22.  und  23.  April  1931  in  Salzburg  zusammen  mit  anderen 
völkischen, teilweise jungkonservativen Vertretern teil (Fahlbusch S. 299)
P. war 1942 Preisträger des Wolfgang-Amadeus-Mozart-Preises. (Fahlbusch S.118)
P.  nahm  an  der  Tagung  der  Leipziger  Stiftung  vom  30.-31.  März  1932  für  die  für  die 
Alpenländer  zuständigen  Redakteure  des  Handwörterbuchs  des  Grenz-  u. 
Auslanddeutschtums teil. (Fahlbusch S.149) 
Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen AFG und SODFG gaben P. und Walter Schinner 
für  den  Abschnitt  Steiermark  und  Slowenien  das  Werk  „Kampf  um  die  Adria“  heraus. 
(Fahlbusch S.294)
P. war ordentliches Mitglied der SODHK. (SODA. X, 1967, S.3).
P.  wurde  zum Ehrenmitglied  der  Österreichischen  Akademie  der  Wissenschaften  gewählt 
(1969/70).
P. wurde 1971 von der rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Graz das 
Ehrendoktorat der Rechtswissenschaften verliehen. (SODA XIV.Bd, 1971, S.299)
W: Beiträge zur Geschichte Pettaus, in: Jahresbericht des Kaiser-Franz-Josef-Gymnasiums Pettau, 
1906.
Archivalische Beiträge zur Geschichte Pettaus und des Pettauer Feldes,  in: Jahresbericht des Ob.-
Gymnasiums Pettau 1907, S.3ff. 
Schloß Ober-Pettau, in: Fr. Hausmann, Südsteiermark, Graz 1925.
Geschichte der Steiermark 1282-1740, Graz Wien Leipzig 1931.
Das  Volkstum  der  untersteierischen  Städte  und  Märkte.  Ein  geschichtlicher  Beitrag  zu  einer  
Streitfrage,  in: SodtF., hg. Im Auftrage des Instituts zur Erforschung des deutschen Volkstums im 
Süden und Südosten in München von Fritz Valjavec , I, München 1936, S.26-30.
Mayer Franz Martin, Kaindl Raimund Friedrich, Pirchegger Hans (Hgg.), Geschichte und Kulturleben  
Deutschösterreichs, Wien, (1929)-1937 (rezens. von Fr. Valjavec in: SodtF., III.Jg., 1938, S.632f.).
Geschichte der Steiermark, 2.Bd., 2. Aufl., Graz 1942.
Erläuterungen zum historischen Atlas der österreichischen Alpenländer, hg. v. der Akad. d. Wiss. in 
Wien, II. Abt. Die Kirchen- und Grafschaftskarte 1. Teil Steiermark, Wien 1940 (in: SOF, VIII.Jg., 
1943, S.291-293).
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Die Grafen  von Cilli,  ihre  Grafschaft  und ihre  untersteierischen Herrschaften,  in:  OW. II,  1955, 
S.157-200.
Der deutsche Bevölkerungsanteil  in den untersteirischen Städten Marburg a.d.  Dr.  und Pettau im  
Mittelalter und in der frühen Neuzeit, in: SODA. 4.Bd., 1961, S.3-18. 
Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und Märkte (BSDHK., 
Bd.10), München 1962.
Beiträge zur Besiedlungsgeschichte des Grazer Feldes und seiner Umrahmung, Graz, o.J.
B:  Balduin  Saria,  Hans Pirchegger  zur  Vollendung  des  90.  Lebensjahres,  in:  SODA. VIII,  1965, 
S.194-196 und in SV. 4/1965, S.244f..
R: Herwig Ebner, Das freie Eigen. Ein Beitrag zur Verfassungsgeschichte des Mittelalters, 1969, in: 
SODA XII.Bd, 1969, S.305.7
FS.:  Saria  Balduin,  Pettau.  Entstehung  und  Entwicklung  einer  Siedlung  im  deutsch-slowenischen  
Grenzraum (Sonderband 10 der Zeitschr. des Histor. Vereins f. Steiermark), Graz 1965.
SV. 4/1965,244f.;

Piribauer Karl 
Berliner Korrespondent der „Deutschen Zeitung“, Budapest.
Im Artikel „Die Polen schufen nichts“ schreibt P. u.a.: 
Wenn man die ganze polnische Kultur so richtig unter die Lupe nimmt, dann stellt sich überall heraus, 
dass  es  überhaupt  keine  polnische  Kultur  gibt.  Der  von  den  Polen  als  bedeutendste  Historiker 
eingeschätzte Dlugosch stammte aus einer polonisierten deutschen Familie. [...] Der polnische Staat ist 
im Mittelalter durch die Arbeit und Leistung des deutschen Bürgers und des deutschen Bauern gross 
geworden, das polnische Volk gewann einen unschätzbaren Zustrom besten deutschen Blutes, da das 
mittelalterliche Deutschtum fast ganz im Polentum aufging. [...] Was haben denn eigentlich die Polen 
gemacht, wo ist eigentlich ihre schöpferische Kraft zu Tage getreten. Wenn man das deutsche Blut 
vom Polentum wegdenkt, dann bleibt überhaupt nichts, was dieses Volk, dessen Führerschicht sich 
anmasste,  Deutschland  herausfordern  zu  können,  als  sein  eigen  nennen  darf.  [...]  dass  nur  jene 
Deutschen über diese Rechte verfügten,  die  die Charakterlosigkeit  besassen, ihren Vater und ihre  
Mutter zu verleugnen,  die Gräber ihrer Ahnen der Verwahrlosung preiszugeben und die deutschen 
Grabinschriften ihrer deutschen Grossväter durch polnische zu ersetzen. Deutsche Menschen die für 
ihr Deutschtum eintraten, wurden des Schicksals der Bromberger Volksgenossen teilhaftig. (DZB. 29. 
November 1941, S.6)
Im Beitrag „Die Juden im Generalgouvernement“ schreibt P. u.a.:
Das ist  das Volk der  Schieber und Gauner,  das noch nie  in der Geschichte zur Arbeit  angehalten 
werden konnte. [...] Die Abscheu der Juden vor der Arbeit machte es unmöglich, sie irgendwo im 
gesunden Wirtschaftsprozess  einzuschalten.  Bezeichnend ist,  dass  die  Juden sich  mit  Vorliebe  im 
Grenzgebiet  niederlassen,  um dort  Schleichhandel  betreiben  zu  können.  In  einer  Feststellung  der 
Hofkanzlei heisst es, dass die Juden auf die Ansiedlung in den Grenzortschaften hartnäckig beharrten, 
wo sie dann als Schankwirte und in ihren üblichen Berufen ihre unheilvolle Tätigkeit trotz der Verbote 
und Strafandrohungen fortsetzten. Schliesslich musste Josef II. seine Pläne zur Sesshaftmachung der 
Juden aufgeben, da es diesen in der Hauptsache darum ging, vom Staate Ackerland und Ackergeräte 
geschenkt zu erhalten und sich daran zu bereichern. So sieht es mit den vielgepriesenen jüdischen 
Bauern  aus.  Dem  Juden  ist  die  Arbeit  ein  Fluch  und  er  will  mit  artfremder  Missachtung  der 
bäuerlichen Arbeit über die arischen Völker der Welt seine Herrschaft errichten.
Der Führer hat aber diese Weltherrschaftspläne zunichte gemacht.
Der Jude ist im Generalgouvernement der Verbreiter von verschiedenen Seuchen und Epidemien. Er 
selbst ist immun gegen Flecktyphus, überträgt aber diese Krankheit auf die anderen Völker, die gegen 
sie nicht gefeit sind. Deshalb wird es notwendig, ihn durch die Errichtung von Judenvierteln von der 
übrigen Welt abzusondern. Auch das polnische Volk ist den deutschen Behörden dankbar, dass es von 
dieser größten aller Plagen befreit worden ist. Wenn hier der polnische Bauer nur soviel erzeugt hat, 
wieviel er zur Deckung seines Bedarfs nötig hatte, dann tat er dies nur deswegen, weil ihm der Jude 
seine Erzeugnisse zu den lächerlichsten Preisen abnahm. Heute gibt es Bauern, die an Erträgen gegen 
früher mehr als doppelt  soviel aufweisen können. Auch im Handel ist  durch die Ausschaltung der 
Juden ein normaler Zustand eingetreten, jüdische Kaufleute dürfen nur in den jüdischen Wohnvierteln 
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Geschäfte machen. In andersvölkischen Wohnvierteln hat der Jude keine Möglichkeit, sein Unwesen 
zu treiben. (DZB. 5. Dezember 1941, S.3)
P. ist Berliner Berichterstatter (DZB 12. September 1943, S.6)
W: Der Anfang vom Ende, in: DZB 27. September 1941, S.2.
Zusammenarbeit der Völker des germanischen Raumes, in: DZB 7. Oktober 1941, S.4.
Im Vorfeld  des Reiches.  Deutsche Aufbauarbeit  auf  den ehemaligen Schlachtfeldern,  in:  DZB 23. 
November 1941, S.4.
Das Deutschtum im Generalgouvernement, in: DZB 26. November 1941, S.4.
Die Polen schufen nichts, in: DZB. 29. November 1941, S.6.
Die Juden im Generalgouvernement, in: DZB. 5. Dezember 1941, S.3.
Der deutsche Sport im Krieg. Besuch in Garmisch, in: DZB 25. Dezember 1941, S.18.
Konzentration  aller  Kräfte.  Arbeitskräfte  aus  allen  Ländern  helfen  bei  der  Rüstung  gegen  den 
Bolschewismus, in: DZB 17. Februar 1942, S.6.
Der Film im neuen Deutschland, in: DZB 19. Februar 1942, S.6.
Berlin im dritten Kriegswinter, in: DZB 5. April 1942, S.15.
DZ-Gespräch mit  Reichsjugendführer  Axmann. Europäischer Jugendverband wird im Spätsommer  
gegründet, in: DZB 23. Juni 1942, S.4.
Neuaufbau im deutschen Osten, in: Südostdeutsche Rundschau – Budapest, August 1942.
-er,  Berlin  erlebt  einen  Luftangriff.  Freiwillige  Hilfe  der  ganzen  Bevölkerung  bei  den 
Löschungsarbeiten, in: DZB 13. Februar 1943, S.3.
-er, Die Rolle Maiskys, in: DZB 1. September 1943, S.2.
-er, Unversehrtheit der deutschen Truppen im Osten, in: DZB 3. September 1943, S.1.
Churchills  Neuordnung.  Bildung  eines  englisch-amerikanisch-sowjetischen  Mittelmeerausschusses.  
Sowjetische Beauftragte für Sizilien. Nur Sicherheitsstreitkräfte der Achse auf Calabrien, in: DZB 7. 
September 1943, S.1.
Die Lage des Südostens. Drahtbericht unseres Berliner Vertreters, in: DZB 4. September 1943, S.1.
Beim Angriff gegen Süd-Deutschland: 59 USA-Bomber abgeschossen. Konotop in deutscher Hand –  
Deutscher Luftangriff gegen Flugplätze bei Cambridge, in: DZB 8. September 1943, S.1.
Grosser  deutscher  Versenkungserfolg.  Ein  feindliches  Schlachtschiff  und  zwei  Kreuzer  versenkt.  
200000 BRT schwer beschädigt, in: DZB 11. September 1943, S.1.
Bolschewistischer Föderationsplan (Drahtbericht), in: DZB 12. September 1943, S.4.
Deutscher Geist im deutschen Osten. Krakau von heute, in: DZB 12. September 1943, S.6.
Die Treue des Führers (Drahtbericht, Berlin 13. September), in: DZB 14. September 1943, S.1.
Beim ersten Transport am ersten Tag, Von unserem Berliner Berichterstatter, in: DZB 14. September 
1943, S.4.
In den USA. Präsidentschaftswahlen werfen ihren Schatten voraus, in: DZB 15. September 1943, S.4.
Ankunft der SS-Freiwilligen aus Neusatz und Hodschag in Wien, in: DZB 29. September 1943, S.3.
Grosser Aufmarsch in Italien, in: DZB 30. September 1943, S.1.
Benesch biedert sich an, in: DZB 30. September 1943, S.2.
Vergessene Einsichten, in: DZB 30. September 1943, S.2.
-er,  Eindrucksvolle  Panzerparade  in  Athen  (Drahtbericht  unseres  Berliner  Vertreters),  in:  DZB 3. 
Oktober 1943, S.1.
-er, Erfolg unserer Künstler in Wien. Die Ausstellung der Werke volksdeutscher Maler und Bildhauer  
aus Ungarn feierlich eröffnet  (Drahtbericht unseres Berliner Vertreters), in: DZB 1. Oktober 1943, 
S.3.
-er,  Auswirkung  der  U-Boot  Erfolge.  Die  schweren  Zerstörerverluste  beeinträchtigen  die  
Geleitsicherung (Drahtbericht unseres Berliner Vertreters), in: DZB 3. Oktober 1943, S.1.
Festgefügte deutsche Brückenköpfe östlich des Dnjepr (Drahtbericht unseres Berliner Vertreters),  in: 
DZB 5. Oktober 1943, S.3.
Fortbildung des deutschen Erbhofrechts. Im Einklang mit den Erfordernissen der Zeit  (Drahtbericht 
unseres Berliner Vertreters), in: DZB 5. Oktober 1943, S.7.
-er,  Die Lage an der Ostfront. Die Lage an der Adria (Drahtbericht unseres Berliner Vertreters),  in: 
DZB 9. Oktober 1943, S.2.
Besuch bei dem Maler Rudolf Hermann Eisenmenger, in: DZB 9. Oktober 1943, S.4.
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In der deutschen Bauernstadt Goslar, in: DZB 10. Oktober 1943, S.6.
Glückwunschtelegramme der Volksgruppenführer an Reichsführer-SS Himmler im Belgrader Sender,  
in: DZB 14. Oktober 1943, S.3.
-er, Andauernde Kämpfe südöstliche Kremetschug, in: DZB 19. Oktober 1943, S.4.
Die neue deutsche Waffe. Totale Umstellung der Sprengstoffproduktion (Drahtbericht unseres Berliner 
Schriftleitung), in: DZB 22. Oktober 1943, S.2.
SS-Standarte Kurt Eggers (Drahtbericht unserer Berliner Schriftleitung), in: DZB 11. November 1943, 
S.4.
-er, Der Schwerpunkt im Raum westlich Kiew (Drahtbericht unserer Berliner Schriftleitung), in: DZB 
16. November 1943, S.1.
Abwehrerfolg im Dnjepr-Bogen von grösster Bedeutung (Drahtbericht unserer Berliner Schriftleitung), 
in: DZB 17. November 1943, S.1.
Offiziöse englische Erklärung. Preisgabe der kleinen Völker an Stalin. Ein sensationeller Artikel der  
„Times“ (Bericht unserer Berliner Schriftleitung), in: DZB 12. Dezember 1943, S.1.
Kriegsschauplatz Berlin, in: DZB 19. Dezember 1943, S.2.
Diskussion ohne praktische Bedeutung  (Drahtbericht  unserer  Berliner  Schriftleitung),  in:  DZB 18. 
Januar 1944, S.3.
-er,  Leningrad weiter im Schussbereich  (Drahtbericht unserer Berliner Schriftleitung), in: DZB 22. 
Januar 1944, S.2.
Festigung des  deutschen Volkstums.  Reichsarbeitstagung des  VDA in Posen  (Drahtbericht  unserer 
Berliner Schriftleitung), in: DZB 26. Januar 1944, S.3. 
Moskau enthüllt seine Pläne (Drahtbericht unserer Berliner Schriftleitung), in: DZB 4. Februar 1944, 
S.1.
-er, Vorsichtiger Anlauf zu einer Umstellung (Drahtbericht unserer Berliner Schriftleitung), in: DZB 9. 
Februar 1944, S.2.
Nettuno nur ein taktisches Manöver. Für eine strategische Landung die Zeit verpaßt  (Drahtbericht 
unserer Berliner Schriftleitung), in: DZB 10. Februar 1944, S.2.
Mannesmut, Tapferkeit,  Kameradschaft.  Ritterkreuzträger SS-Hauptsturmführer Degrelle rühmt die  
volksdeutschen  Soldaten  –  Das  Heldenlied  von  Tscherkassy  (Drahtbericht  unserer  Berliner 
Schriftleitung), in: DZB 23. Februar 1944, S.1.
Britischer Katzenjammer offenbar. Die Luftwaffe zerreisst  Churchills Lügengespinste  (Drahtbericht 
unserer Berliner Schriftleitung), in: DZB 22. Februar 1944, S.1.
Neuerprobung  und  Vorbereitung.  Unerwartete  deutsche  Kräfte  im Wettlauf  um die  Entscheidung  
verpaßt (Drahtbericht unserer Berliner Schriftleitung), in: DZB 7. März 1944, S.1.
-er,  „Totengräber des estnischen Volkes“  (Drahtbericht unserer Berliner Schriftleitung),  in: DZB 8. 
März 1944, S.2.
-er, „Iswestija“ droht Finnland (Drahtbericht unserer Berliner Schriftleitung), in: DZB 8. März 1944, 
S.3.
-er, Was tut Kanada? (Drahtbericht unserer Berliner Schriftleitung), in: DZB 8. März 1944, S.3.
-er, Zur englisch-türkischen Spannung (Drahtbericht unserer Berliner Schriftleitung), in: DZB 8. März 
1944, S.3.
-er,  Auch  der  stärkste  Jagdschutz  versagt.  Nach  wie  vor  ungeheuere  Verluste  an  feindlichen 
Grossbombern (Drahtbericht unserer Berliner Schriftleitung), in: DZB 9. März 1944, S.1f.
-er,  London  drängt  König  Peter  zu  Tito.  Moskauer  Polemik  gegen  türkische  Persönlichkeiten  
(Drahtbericht unserer Berliner Schriftleitung), in: DZB 10. März 1944, S.1f.
Krise der jugoslawischen Emigrantenregierung, in: DZB 10. März 1944, S.1.
-er, Die neue Commenwealth-Partei (Drahtbericht unserer Berliner Schriftleitung), in: DZB 10. März 
1944, S.2.
-er, Merkwürdige schwedische Feuilletons (Drahtbericht unserer Berliner Schriftleitung), in: DZB 10. 
März 1944, S.6.
Roosevelts Kampf um Oel (Drahtbericht unserer Berliner Schriftleitung), in: DZB 12. März 1944, S.3.
Aufbauarbeit im Protektorat  (Drahtbericht unserer Berliner Schriftleitung),  in: DZB 12. März 1944, 
S.3.
-er, Tito im Vordergrund (Drahtbericht unserer Berliner Schriftleitung), in: DZB 14. März 1944, S.1.
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-er, Die Geleitzerstörer (Drahtbericht unserer Berliner Schriftleitung), in: DZB 14. März 1944, S.3.
Irland hält stand. Erpressungsversuch an der Valera (Drahtbericht unserer Berliner Schriftleitung), in: 
DZB 15. März 1944, S.1.
Ein  dramatischer  Trick.  Scharfer  Angriff  gegen  Churchill  (Drahtbericht  unserer  Berliner 
Schriftleitung), in: DZB 15. März 1944, S.2.
England beugt sich Stalin (Drahtbericht unserer Berliner Schriftleitung), in: DZB 19. März 1944, S.2.
-er, Die bisher schwerste Niederlage der RAF. 132 viermotorige Nachtbomber abgeschossen. In Zwei  
Stunden mehr als 1300 Mann verloren (Drahtbericht unserer Berliner Schriftleitung), in: DZB 1. April 
1944, S.1.
-er,  Vertiefung  des  Widerstandes.  Auswirkungen  der  deutschen  Gegenmaßnahmen  (Drahtbericht 
unserer Berliner Schriftleitung), in: DZB 1. April 1944, S.2.
-er, „Sowjethelden jüdischer Nationalität“, in: DZB 4. April 1944, S.1f.
Tito, ein Kommissar Stalins (Drahtbericht unserer Berliner Schriftleitung), in: DZB 4. April 1944, S.2.
-er,  Der Karpatenwall als Wellenbrecher (Drahtbericht unserer Berliner Schriftleitung),  in: DZB 6. 
April 1944, S.1.
-er, Konferenz der Dominien-Ministerpräsidenten? Der neuseeländische Ministerpräsident fährt nach  
London (Drahtbericht unserer Berliner Schriftleitung), in: DZB 13. April 1944, S.2.
Zum Luftkrieg  über  Deutschland.  Neue  Abwehrmethoden  fügen  den  Anglo-Amerikanern  schwere  
Verluste zu (Drahtbericht unserer Berliner Schriftleitung), in: DZB 14. April 1944, S.1.
Worüber spricht man in Berlin? – Von unserem Berliner Vertreter Piribauer, in: DZB 14. April 1944, 
S.5.
-er, Brutaler Dollar Imperialismus. Scharfer anglo-amerikanischer Kampf um das Öl Saudi-Arabiens.  
Knox droht den Engländern  (Drahtbericht unserer Berliner Schriftleitung),  in: DZB 15. April 1944, 
S.1.
-er, Das Problem der Invasion (Drahtbericht unserer Berliner Schriftleitung), in: DZB 15. April 1944, 
S.2.
-er,  Benesch plant ein Blutregiment (Drahtbericht unserer Berliner Schriftleitung), in: DZB 15. April 
1944, S.2.
Karl Piribauer,  Unsere SS-Männer an der Narwa. „Die Wehrmacht“ über ihren heroischen Kampf,  
DZB 19. April 1944, S.6.
K. Piribauer, Gespräch mit einem Regimentskommandeur im Kampfraum Cassino, in: DZB 21. April 
1944, S.4.
-er,  Militärische Auseinandersetzung im Vordergrund  (Drahtbericht unserer Berliner Schriftleitung), 
in: DZB 26. April 1944, S.1.
-er,  Die Abwehr am Atlantik-Wall steht  , (Drahtbericht unserer Berliner Schriftleitung), in: DZB 28. 
April 1944, S.2.
-er,  Gesteigerte  Aktivität  der  Luftwaffe.  Schiffsansammlungen  und  Bereitstellungen  in  englischen 
Häfen (Drahtbericht unserer Berliner Schriftleitung), in: DZB 29. April 1944, S.1.

Pischel Barbara
P. war beim Deutschen Auslandswissenschaftlichen Institut (DAWI) unter Führung von A. 
Six  tätig.
W: "Sachsen" und "sächsisch" im heutigen Sprachgebrauch und die Siebenbürger Sachsen in Berlin,  
in: JbVHV. 4/1958.
Zur volkskundlichen Metaphysik deutscher Heimatvertriebener, in: JbVHV. 5/1959/60.
B: Popa, Akten ..., Nr.550, S.525 (22.Februar 1944); Nr.572, S.543 (14. Mai 1944).

Plattner Heinrich
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Hermannstädter Allgemeinen Sparkasse.
Präsentierte  in  der  Aktionärssitzung  vom 11.  März  1942  den  Bericht  des  Aufsichtsrates 
(SODTZ 60. Folge, 14. März 1942, S.6).
P.  wurde  für  den  Zeitraum  1.4.1984-31.3.1988  in  den  Beirat  für  vertriebenen-  und 
Flüchtlingsfragen beim Bundesminister des Inneren in Bonn berufen. (SV. 3/1984, S232).
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B: SV. 3/1973, S.200; 

Plattner Hermann
Hauptschriftleiter des Siebenbg.-deutschen Tageblatts von 1920-1939.
W:  Die Kronstädter  Versammlungen der NEDR,  in:  SDTB 27.  Juni  1934,  Nr.18356,  S.1f.  (Popa, 
Rumäniendeutsche Nr.253, S.452-455)
B: Popa, Rumäniendeutsche Nr. 48, S.114 (23. März 1924); SV. 1/1974, S.27.

Plattner Hermann Walter
P.  kandidierte  auf  der  gemeinsamen  Liste  der  Deutschen  Parlamentspartei  und  der 
Ungarischen  Reichspartei  vom  16.  Juni  1927  als  Abgeordneter  für  den  Wahlbezirk 
Hermannstadt (Minorităţile 1925-1931, Nr. 29, S.232).
P. wurde in der Vollversammlung der Hermannstädter und Kronstädter Sparkassen am 30. 
März  1943  als  ausgeschiedener  Vorsitzender  des  Verwaltungsrats  der  Dank  für  seine 
jahrelange, bewährte Mitarbeit in den Verwaltungskörperschaften der Anstalt ausgesprochen 
(SODTZ 122. Folge, 28. Mai 1943, S.6).
W: Das Recht auf eigenes Volkstum, in: SDTB. 16.I.1927.
Zwei Fronten, in: SDTB. 22.I.1927.
B: Direktor,  Abgeordneter:  Glondys  252; Popa,  Rumäniendeutsche  Nr.79,  S.162 (20.  März 1925); 
Nr.241, S.432 (20. Januar 1934); Nr.258, S.470-477; Nr.451, S.713 (23. April 1945).

Plein Alois
Leiter  des  Volksgruppenamtes  für  Kunst  und  Wissenschaft,  Schöpfer  des  „Museums  der 
Deutschen Kroatiens“ in Esseg, das im Rahmen einer „Kulturwoche“ zu Ostern 1942 eröffnet 
werden soll. (DZ, 7. Februarr 1942, S.3)

Plesch Erhard (7. April 1910 – 6. März 1977)
Leiter des Schatzamtes der Deutschen Volksgruppe in Rumänien
P. eröffnete als Geschäftsführer des Gaues Siebenbürgen die Kundgebung des WHW am 1. 
Oktober 1941 im Hermannstadt (SODTZ 169. Folge, 3. Oktober 1941, S.3)
Gebietsgeschäftsführer  P.  sprach  am  30.  Januar  1942  in  einer  Abendversammlung  in 
Neppendorf zum Jahrestag der Machtergreifung. (Klima S.293) 
P. sprach am 6. oder 7. Februar 1943 zu Beginn der WHW-Sammlungen in Talmesch (SODTZ 
31. Folge, 9. Februar 1943, S.5).
P. war geschäftsführender Vorsitzender der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen 1956. 
(HK 1956, S.97)
P. vertrat die Landsmannschaft  der Siebenbürger Sachsen als Bundesvorsitzender auf dem 
XXIII. Raumfahrtkongress der „Hermann.Oberth-Gesellschaft zur Förderung der Erforschung 
und Erschließung des Weltraum“ vom 25. bis 29. Juni 1974 in Salzburg. (SV. 3/1974, S.278)

P. schreibt im Aufsatz Der Volksbeitrag als völkische Pflicht: 
„Eine nationalsozialistische Führung muß überall dort eingreifen, wo althergebrachte Einrichtungen 
und Formen dem Geist der Zeit nicht entsprechen. So war es geradezu eine Selbstverständlichkeit, daß 
in dem vergangenen Jahr der Volksbeitrag als Ausdruck des völkischen Willens und als Bekenntnis 
eines jeden einzelnen zu seinem Volke auf neue Grundlagen gestellt werden mußte, um vor allem die 
Ausgaben, die mit der deutschen Schule im Zusammenhang stehen, erfüllen zu können. 
Auf Grund der verschiedenen Einkommensquellen ist für jeden Volksgenossen, der im Erwerb steht, 
die Grundlage zu seiner Bemessung festgestellt worden und nach dieser Bemessungsgrundlage, unter 
Berücksichtigung eines sozialen Kinderabzuges beziehungsweise Junggesellenzuschlages und unter 
Anwendung eines progressiven Beitragsschlüssels der Volksbeitrag vorgeschrieben worden. [...]
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Das  Schatzamt  steht  vor  dem  Abschluß  seiner  diesjährigen  Tätigkeit.  Die  Einhebung  des 
Volksbeitrages zeigt das Bild seiner Arbeit und gleichzeitig den Einsatz des betreffenden Ortes oder 
Kreises in Erfüllung seiner Pflichten und in der Bereitschaft, das Bekenntnis zur Gemeinschaft durch 
Taten zu beweisen. Es kann gesagt werden, daß der deutsche Bauer uns vor allen Dingen auch in 
dieser Hinsicht verstanden und bereits heute, mit wenigen Ausnahmen, seinen Volksbeitrag gezahlt 
hat. Viele Gemeinden unseres Siedlungsgebietes haben 90-100 Prozent gezahlt. Der deutsche Bauer ist 
stolz darauf, daß er mit seinem Beitrag mithilft und teilnimmt an der Kulturerhaltung, die wir ihm, vor 
allem aber seinen Kindern geben, und sieht in dem Volksbeitrag die Leistung der Gemeinschaft, die 
uns als deutschen Vorposten des Südostens stark macht und allein die Voraussetzung schafft, von den 
Vätern ererbtes Gut zu erhalten, zu stärken und zu vermehren. [...]
Durch  den  Volksbeitrag  bekennen  wir  uns  durch  die  Tat  zum  deutschen  Volk  und  geben  der 
Volksgruppe die Möglichkeit, die großen Aufgaben, die ihr gerade im Krieg gestellt sind, zu erfüllen. 
Wir müssen auch auf diesem Gebiete alle Kräfte mobilisieren, als verschworene Kampfgemeinschaft 
auch  den  letzten,  der  seinen  Volksbeitrag  noch  nicht  gezahlt  hat,  anrufen,  denn  als  völkische 
Pflichterfüllung ist er der Beitrag der Heimatfront zum Sieg. (SODTZ 50. Folge, 3. März 1943, S.3).

21.,22.  Juli,  Hauptabteilungsleiter  P.  sprach  auf  der  Treuekundgebung  für  Hitler  in 
Karansebesch und Neu-Karansebesch (SODTZ Folge 175, 1. August 1944, S.4).
P.  war  Mitglied  in  dem am 24.6.1962  auf  2  Jahre  gewählten  Präsidium des  Bundes  der 
Vertriebenen  als  Landesvorsitzender  des  BdV Bayern  (IIO  Jg.2,  Nr.  5/6,  Oktober/Dezember 
1962, S.58).
P. nahm am 18. und 19. Juni 1966 als Bundesvorsitzender der "Landsmannschaft der Sbg. 
Sachsen" bei der Einweihung der Siedlung Drabenderhöhe teil. (SV. 4/1966, S.239)
Zu der neuen Politik Bukarests meinte P. anlässlich des Sachsentreffens in Dinkelsbühl, „er 
denke nun auch an Gespräche mit den Räten der Werktätigen deutscher Nationalität in der 
kommunistischen  Partei  Rumäniens  über  die  Möglichkeiten  zu  einem  „freien“ 
Zusammenwirken.  „Dies  allerdings  nur  in  Kenntnis  und  mit  Billigung  der  rumänischen 
Staatsführung“. (SV. 3/1970, S.187).
P.  sprach  als  Bundesvorsitzender  der  Landsmannschaft  der  Siebenbg.  Sachsen  auf  der 
Jahrestagung 1971 der Stephan-Ludwig-Roth-Gesellschaft. (SV. 2/1972, S.118)
P. wurde am 7. Dezember 1972 das Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der BRD 
durch den bayr. Staatminister f. Arbeit u. Sozialordnung Dr. Pirkl verliehen. (SV. 2/1973, 125)
P. befand sich auf  Einladung der  Gesellschaft  „România“  vom 21.  bis  29.  April  1973 in 
Rumänien, wo er mit dem Generalsekretär der Gesellschaft am 23. April ein die gegenseitigen 
Beziehungen regelndes Protokoll unterzeichnete. (SV. 3/1973, S.190)
P. nahm als Bundesvorsitzender der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen am 26. Juni 
1973 am Staatsbankett zu Ehren des Staatspräsidenten Ceauşescu teil. Am 29. Juni wurde P. 
zusammen mit seinen beiden Stellvertretern, Dr. Udo Pieldner und Dr. Wolfgang Bonfert  
von Staats- und Parteichef Ceauşescu zu einem Gespräch empfangen. (SV. 4/1973, S264)
P. stattete zusammen mit seinen Stellvertretern W. Bonfert und U. Pieldner vom 23. bis 30. 
Oktober 1974 einen zweiten Besuch auf Einladung der „România“ ab. (SV. 1/1975, S.56)
P.  wurde  von  dem  am  22.  und  23.  März  1975  versammelten  Verbandstag  der 
Landsmannschaft  der  Siebenbürger  Sachsen  zu  einem  weiteren  Dreijahresturnus  zum 
Bundesvorsitzenden gewählt. (SV. 3/1975, S.212; 217)
P.  war  lange  Jahre  Leiter  der  Heimatauskunftsstelle  Rumänien  im  Bayrischen 
Arbeitsministerium. Nun trat er in den Ruhestand. (SV. 3/1975, S.218)
W:  Wie arbeitet das Schatzamt? Ein Blick in das Finanzwesen der Volksgruppe [ungezeichnet], in: 
SODTZ 174. Folge, 30 Juli 1942, S.5.
Der Volksbeitrag als völkische Pflichterfüllung, in: SODTZ 50. Folge, 3. März 1943, S.3.
Im Dienste der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft, in: HK 1956, S.97f.
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Der landsmannschaftliche Gedanke, in: Siebenbürger Sachsen gestern und heute, (Schriftenreihe f. die 
Ost-West-Begegnung,  Kulturheft  30),  1961  und  Siebenbürger  Sachsen  heute.  „Der  Wegweiser“ 
(Schriftenreihe f. die Ost-West-Begegnung, Kulturheft 60), Troisdorf 1967.
B:  SV.  4/1965  247;  3/1968,190;  3/1970,187;  4/1974,278;  2/1977,128f.;  4/1979,286;  1/1981,  S.42; 
Glondys 334; Müller, Erinn. 226; Klima S.244,319.

Pleyer Kleo (1889-1943)
P. sprach auf der 3. Reichstagung des Nationalsozialistischen Lehrerbundes für Geschichte in 
Eger  Ende März 1939 über  die  Arbeiterfrage in der deutschen Geschichte  (Lerchenmüller, 
S.81).
26.2.1941  -  Hinweis  des  Stabs  StdF  auf  den  Mangel  an  den  Anforderungen  des  NS 
genügenden  Historikern;  eindeutig  positiv  beurteilt  lediglich  Doz.  Arnold  Brüggemann 
(Würzburg),  Doz. Buchner (Hamburg) und Prof.  Pleyer  (Innsbruck),  eingeschränkt positiv 
Prof. Srbik (Wien) ; in den übrigen Fällen (u.a. Pöllnitz-München, Spahn-Köln, Hashagen-
Hamburg,  Haller-Tübingen,  Andreas-Heidelberg,  Hartung-Berlin,  Brackmann-Berlin  und 
Aubin-Breslau  )  Vorwurf  konfessioneller  Gebundenheit  (APKZ  I.  Teil,  Bd.2,  Nr.25265, 
S.671).
„Der  Vorsitzende  des  Deutschen  Gemeindetages,  Reichsleiter  Oberbürgermeister  Fiehler 
[München],  hat  im  Einvernehmen  mit  Reichsleiter  Rosenberg  und  mit  Zustimmung  des 
Reichsministers  für  Volksaufklärung  und  Propaganda  den  „Volkspreis  der  Deutschen 
Gemeinden und Gemeindeverbände für Deutsche Dichtung“ des Jahres 1943 verliehen an den 
in Rußland gefallenen Dichter Kleo Pleyer für sein Buch „Volk im Feld“ [...] Das Werk des 
gefallenen sudetendeutschen Dichters Kleo Pleyer „Volk im Feld“ ist das Kriegstagebuch des 
Dichters, ein stolzes Zeugnis des unbeugsamen Kämpfers voll glühender Vaterlandsliebe und 
tiefer Menschlichkeit. Es ist das Vermächtnis eines in der deutschen Kultur mit allen Fasern 
verwurzelten Nationalisten an das deutsche Volk. [...]“  (SODTZ Folge 49, 29. Februar 1944, 
S.5).
W:  Die Landschaft im neuen Frankreich. Stammes- und Volksgruppenbewegung im Frankreich des  
19. und 20. Jahrhunderts, Stuttgart 1935.
Die Kräfte des Grenzkampfes in Ostmitteleuropa, Hamburg: Hanseat. Verl. Anst. 1937.
Gezeiten der deutschen Geschichte, München: Langen/Müller 1939.
Volk im Feld, Hamburg: Hanseat. Verl. Anst. 1943.
R:  Volk im Felde (aus den Schriften des Reichsinstituts für Geschichte des neuen Deutschland), in: 
ViO, 8/1943, S.127f.
B: Max Hildebert Boehm, Kleo Pleyer +, in: NuS. 15.Jg. (1941/42). S. 372; SODTZ 13. Nov. 1943, 
S.5;  Harold Steinacker,  Kleo Pleyer zum Gedächtnis,  in:  Volkswissenschaftl.  Feldpostbriefe,  1944 
Heft 4; Klee, Personenlexikon S. 465; HVW S.477-482.

Pleyer Wilhelm (8.3.1901 Eisenhammer/Böhmen - 1974)
Schriftsteller, 1922 Aufbau der NS akademischen Ortsgruppe Prag, 1924 Schriftleiter polit. 
Zeitschriften  in  Reichenberg,  Gaugeschäftsführer  u.  Hauptleitungsmitglied  der  Deutschen 
Nationalpartei, Gründung des Sudetendeutschen Volksrats, Leiter der Zeitschrift des Bundes 
der Deutschen in der Tschechoslowakei „Sudetendeutsche Monatshefte“ (Stockhorst, S.326)
W: Deutschland ist größer 1932
Der Puchner 1934
Die Brüder Tommahans 1937
Lied aus Böhmen 1938
Der Kampf um Böhmisch-Rust, München: Langen/Müller 1938.
Spruch, in: Sachsenspiegel 9/1938, S.11.
Die letzten und die ersten Tage, Karlsbad: Kraft 1940.
Kämpfen und Lachen, Leipzig: Reclam 1941.
Die Anstaltsplage, in: BTB 3. Oktober 1941, S.7.
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Dichterfahrt durch Kampfgebiete. — Karlsbad: Kraft 1942.
Eine sowjetische Mutter. Ein Bericht von der toten Seele Russlands, in: DZB 7. April 1943, S.5.
An meinen kleinen Sohn, in: DZB 23. September 1943, S.8.
10 Jahre „Sudetendeutsche Monatshefte“. Bei Gelegenheit des Schriftleiterwechsels,  in: Sudetendt. 
Monatshefte, H.2, Juni 1944, S.41f. (ZMSIZ 19.Jg, 1944, S.280).

Mit wenigen Worten. Aphorismen, Vaterstetten 1976.
Aphorismus : Außer der Ehrfurcht sollst du keine Furcht haben., in: SV. 4/1977, S.265.
Aphorismus: Freiheit ist die eigene Bindung, in: SV. 3/1979, S.198.
Aphorismus:  Philosophenstreit ist immer erheiternd, als ginge es darum, wer auf höhere Art nichts  
weiß, in: SV. 2/1980, S.119.
B: SV. 2/1971,124; 2/1972,144; Klee, Kulturlexikon S.460.

Pöß Josef
Dekan
W: Der Partisanenputsch vor 20 Jahren in der Slowakei, in: SV. 1/1965, S.7-10. 

Pohl Franz
Bürgermeister von Preßburg.
P.  nahm zusammen mit  Volksgruppenführer Karmasin,   Hauptamtsleiter  für Wirtschaft, 
Reisinger, und zahlreichen Vertretern des deutschen Handels in St. Georgen an einer ersten 
Tagung  der  Kreisbeauftragten  teil,  in  der  der  bisherige  "Deutsche  Handels-  und 
Gewerbeverband" in das Hauptamt Volkswirtschaft der Deutschen Partei, Abteilung Handel 
überführt  wurde.  P.  wurde hier  zum Landesbeauftragten für  den deutschen Handel  in  der 
Slowakei berufen. (DZ, 16.April 1943, S.3)

Polony Arthur
P. ist Abgeordneter (Popa, Rumäniendeutsche Nr.1, S.46 (29. November 1919), 1922 Mitglied der 
„Deutschen Parlamentspartei“ und Senator. (Popa, Rumäneindeutsche, Nr.13, S.61 (etwa 19. Juli 
1922)).
P.  nahm  am  13.  November  1923  in  Bukarest  an  der  Sitzung  des  Zentralkomitees  des 
Industriellenverbandes in Rumänien zwecks Wahl von Vertretern des Verbandes in den Rat 
für Nationale Wirtschaft teil (Minorităţile 1918-1925, Nr. 137, S.633).
B: Popa,  Rumäneindeutsche,  Nr.3,  S.49; Nr.53, S.120; Nr.76, S.159; Nr.79,  S.162; Nr.231, S.420; 
Nr.352, S.606 (25. April 1940); Glondys 35,110,146,155, 243, 282, 308, 352; SV. 3/1981,225;

Polony Bringfriede
P. wurde für das Schuljahr 1942/43 von Volksgruppenführer Andreas Schmidt  zur Leiterin 
der Deutschen Lehrerinnenbildungsanstalt in Temeswar ernannt. (BTB 22. Oktober 1942, S.3).

Pomarius Alfred (1895-1977)
P. war Mitglied des Aktionskomitees,  zu dem der NS-Führer Fitz Fabritius und weitere 5 
rechtsradikale Männer zählten (Fritz Buertmes ➠, Karl Römer ➠, Waldemar Gust ➠, Heinrich 
Zillich ➠ und Otto Fritz Jickeli  ➠) und zeichnete die Einladung an ungefähr 160 „sächsische 
Volksgenossen“ zur „Tagung sächsischer Volksgenossen aller Stände und Siedlungsgebiete“, 
die  in  Hermannstadt  am  7.  Juni  1931  stattfand.  (Bericht  über  die  Tagung  sächsischer  
Volksgenossen aller stände und Siedlungsgebiete, die am 7. Juni 1931 in Hermannstadt stattgefunden  
hat, Hermannstadt 1931, S.3).
P.  soll  sich  laut  Bonfert  „bis  zuletzt  (1932)  gegen die  Gründung einer  politischen  Partei 
ausgesprochen“ haben (Bonfert, Denkschrift, S.310)
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Pomarius  war  Mitglied  der  am  25.  Januar  1933  durch  Bischof  Viktor  Glondys   
empfangenen Abordnung der Selbsthilfebewegung, die über die Stellung der Selbsthilfe zur 
christlichen Verkündigung und über  das Verhältnis  zwischen den Selbsthilfemannschaften 
und den kirchlichen Bruder- u. Schwesternschaften beriet. Weitere Mitglieder Fritz Fabritius, 
 Gauführer Dr. Waldemar Gust,   Dr. Wilhelm Hager,   Dr. Alfred Bonfert,   Führer 
der Selbsthilfearbeitsmannschaften (Klima S.76)
P. sprach im „großen Arbeitslager“ vom 7.-21. August 1932 in Henndorf, Neithausen und 
Meschendorf über Wirtschaft. (SJW 1933, S.21).
Am 27. Oktober 1933 verhandelte das Gericht in Kronstadt die Berufung von P., der wegen 
nazistischer  Propaganda  angeklagt  und vom Gericht  in  Schäßburg  freigesprochen  worden 
war. Auch das Berufungsgericht sprach P. frei (Minorităţile 1931-1938, Nr. 47, S.303.).
Pomarius  besuchte  zusammen  mit  dem  Leiter  der  deutschen  Guttempler,  Dr.  Heinrich 
Siegmund, das vom 30. Juni bis 5. August 1933 im „Ungefug“ bei Schäßburg stattfindende 
Sommerlager der deutschen Wehrscharen der Guttempler. P. sprach zu der Jugend.  (Klima, 
S.96)
Am 1.  Oktober  1933  notiert  Klima,  dass  P.  sich  über  den  bevorstehenden  „Sachsentag“ 
geäußert  habe,  es  stünden  sich  um das  Volksprogramm zwei  Ideenkreise  gegenüber:  der 
nationalsozialistische Geist der Erneuerungsbewegung und der liberale Geist der bisherigen 
Volksführung. (Klima, S.102)
Am 22. November 1933 wird innerhalb der Ortsgruppe ein „Geschichtszirkel“ gegründet, zu 
dessen zweitem stellvertretenden Vorsitzenden P. gewählt wird. (Klima, S.116f.)
P. zeichnet zusammen mit Fred Bonfert,  Dr. Prall,   W. Simonis, Ing. K. Römer  und 
Dr.  Albert  Dörr   eine „Tatbestandsaufnahme“ betitelte  Erklärung über den Eklat in der 
Volksratssitzung vom 22. Januar  1934 zu Gunsten von Waldemar  Gust.   (OB.  4.F.,  27. 
Januar 1934, S.4)
Auf der Tagung des Bundes Deutscher Akademiker in Rumänien sprach P. am 7. April 1934 
über  den  Aufbau  des  NS-Staates.  Klima  stellt  fest,  dass  die  Ausführungen  von  P. 
„richtungsgebend“ waren. (Klima, S.127)
Am 31. März 1935 notiert  Klima,  dass es im „Klingsor“ einen öffentlichen Briefwechsel 
zwischen Konrad Möckel  und P. über Christentum und Volkstum gab. (Klima, S.143)
P. ist Kreisleiter Schäßburg.
P. sprach bei der Schulung anläßlich der St.L. Roth-Tage in Mediasch am 10. Mai 1939 über 
Roths  Sorge  um das  Bauerntum und  den  Plan,  Kolonisten  aus  Württemberg  zu  bringen 
(Sachsenspiegel 9/1939, S.28).
P.  empfing  Volksgruppenführer  Schmidt   am 2.  Oktober  1941  und  meldete,  dass  720 
Volksgenossen angetreten seien. (BTB 5. Oktober 1941, S.3)
Anläßlich  der  Kundgebung  vom 3.  Oktober  1941  in  Schäßburg,  die  den  „geschlossenen 
Gefolgschaftswillen“  ausdrücken  sollte,  meldete  P.  dem  Volksgruppenführers  Andreas 
Schmidt , „daß die Ortsgruppe der Nationalsozialistischen Bewegung in das 10. Jahr ihres 
Bestandes eingetreten sei“. (SODTZ 170. Folge, 4. Oktober 1941, S.5).
Vortrag „Rasse und Seele“ am 11. Februar 1942 in Schäßburg  (SODTZ 31. Folge, 8. Februar 
1942, S.4).
Derselbe Vortrag am 13. Februar 1942 in Mediasch (SODTZ 31. Folge, 8. Februar 1942, S.4).
P. nahm an der Kundgebung zum 10. Jahrestag der Machtergreifung am 31. Januar 1943 in 
Schäßburg teil (SODTZ 29. Folge, 6. Februar 1943, S.4).
P. sprach auf der Kundgebung zum 10. Jahrestag der Machtergreifung am 31. Januar 1943 in 
Großlasseln (SODTZ 29. Folge, 6. Februar 1943, S.4).
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P.  sprach  auf  WHW-Kundgebungen in  Nadesch,  Zuckmantel  und Maniersch  (SODTZ 32. 
Folge, 10. Februar 1943, S.3).
P. sprach am 11. und 12. Februar 1943 im Rahmen der Kundgebungen „Alles für die Front!“ 
in Felldorf und Großalisch (SODTZ 35. Folge, 13. Februar 1943, S.6).
P. sprach am 13. oder 14. Februar 1943 zum totalen Kriegseinsatz in Schäßburg  (SODTZ 38. 
Folge, 17. Februar 1943, S.5).
P. sprach am 16. Mai 1943 in Schäßburg  anläßlich des Muttertages  (SODTZ 114. Folge, 19. 
Mai 1943, S.7).
P.  sprach  als  erster  Redner  am  29.  September  1943  auf  der  Eröffnungsfeier  des 
Winterhilfswerks in Schäßburg (SODTZ 230. Folge, 3. Oktober 1943, S.5).
P. rief eine Arbeitsbesprechung aller Dienststellenleiter und sonstiger Amtswalter des Kreises 
Schäßburg zwischen dem 7. und 8. November 1943 in Schäßburg ein (SODTZ 265. Folge, 14 
November 1943, S.5).
P. verabschiedete am 5. Dezember 1943 in Schäßburg  die aus dem Banat zugereisten 560 und 
die aus dem Burzenland, aus dem Kreise Schäßburg usw. versammelten 320 „Freiwilligen“ 
(Bauern, Handwerker, Kaufleute) (SODTZ 287. Folge, 10. Dezember 1943, S.3).
29.  Januar,  Feier  der  Machtergreifung  in  Schäßburg.  „Nach  dem  Einmarsch  der  Fahnen 
erschien  Kreisleiter  Alfred  Pomarius  in  Begleitung  des  Ritterkreuzträgers  SS-
Hauptsturmführer Ludwig Keppling, dessen Erscheinen langandauernden Beifall  auslöste.“ 
(SODTZ Folge 29, 5. Februar 1944, S.7).
26. – 27. Februar: In Schassburg fand eine Arbeitstagung des Wirtschaftsamtes statt, „in der 
der Kreisdienststellenleiter und Geschäftsführer sowie die Abteilungsleiter Handel, Handwerk 
und  Industrie  aus  den  Kreisen  Kronstadt,  Hermannstadt,  Schäßburg,  Reps,  Mediasch, 
Agnetheln,  Mühlbach,  Broos  und  Altrumänien  teilnahmen.  Außerdem  fand  eine 
Arbeitsbesprechung mit den WG-Beiräten von Schäßburg statt. Geleitet wurde die Tagung 
von Amtsleiter Fritz Jasch.  Der Kreisleiter von Schäßburg, Alfred Pomarius, nahm an der 
Tagung und dem kameradschaftlichen Beisammensein teil. [...].“ (SODTZ, 2. März 1944, Folge 
50, S.5)
4. März 1944, P. sprach als Vizepräsident auf der Eröffnungsfeier der Rumänisch-Deutschen 
Gesellschaft in Schäßburg (SODTZ, 18. März, S.5) 

Auf der „Kundgebung der Treue zu unserem Führer Adolf Hitler“ hielt P. eine Ansprache, in 
der er „die einmaligen Leistungen des Führers ins Gedächtnis rief, um uns dann vor Augen zu 
führen, wie er es bis heute meisterlich verstanden hat, dem Streben der Feinde, das Reich und 
Europa  –  durch  ihre  aufgebotenen  gewaltigen  Massen  an  Menschen  und  Material  zu 
zerschlagen  und es  auszutilgen,  die  tiefe,  schöpferische  Geistigkeit  des  deutschen Volkes 
entgegenzusetzen, um dadurch diese Massen allmählich nicht nur auszugleichen, sondern – 
das wird die Zukunft beweisen – auch zu überflügeln.“ (SODTZ Folge 170, 26. Juli 1944, S.2).
P. zählte zu den Freunden von H. Krasser.  (SV. 3/1978, S.171)

W:  In den heurigen Arbeitslagern der sächsischen Jugend,  in: Klingsor, 9. Heft 1932 (SJW 1933, 
S.50f.)
Die Erziehung eines Volkes, in: SchLb. 4. Heft, 1934/35, S.153-162.
Erneuerungsbewegung und evangelische Landeskirche, in: Volk und Heimat, 8. Heft, 1938
Schässburg, in: SODTZ 6. Folge, 9. Januar 1943, S.22.
Vom Wesen unserer Zeit und Welt. Silhouette einer Philosophie, Dresden 2004.
B: SODTZ, 16.Jan.1942, S.7; 5. August 1942, S.7; 
Heinrich Zillich, Alfred Pomarius 75 Jahre alt, in: SV. 3/1970, S.189f..
SV. 2/1974,116; 3/1975,214f.; H.Zillich, Alfred Pomarius +, in: SV. 2/1978, S.131.
3/1978,171; 3/1981,226; Glondys 85, 388; Klima S.88,106,125,205.
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Pomprein Rupert
Anlässlich  der  Abreise  des  Beraters  für  Propaganda  bei  der  Deutschen  Gesandtschaft  in 
Bukarest, Dr. Emil Hoffmann,  am 17. Februar 1942, der zum Wehrdienst in der Waffen-
SS abberufen wurde, veranstaltete im Auftrag des Vizeministerpräsidenten M. Antonescu  
der Unterstaatssekretär für Propaganda, Prof. Marcu, ein kameradschaftliches Abschiedsessen 
im Restaurant „Capşa”. Neben zahlreichen rumänischen Persönlichkeiten nahmen auch Dr. 
Feist,  ➠ der  persönliche  Adjutant  der  Deutschen  Gesandtschaft,  und  die  Berater  bei  der 
Gesandtschaft,  Oberbürgermeister  Theodor  Eigering,  Reichshauptstellenleiter  Dr.  Kurt 
Bätzel, SS-Hauptsturmführer Gustav Richter,   der Beauftragte des Reichsjugendführers in 
Bukarest,  Hauptbannerführer Günther Muths und seitens der deutschen Presse Schriftleiter 
Rupert Pomprein, Georg Mergl und Dr. Lothar Rossipaul  teil. (BTB 17. Februar 1942, S.3)
P. berichtet in seiner Hauszeitung „Berliner Lokalanzeiger“ über den Brief eines Jungen aus 
Mannheim,  dessen  Vater  am  rumänischen  Abschnitt  der  Ostfront  gefallen  war,  an  den 
Staatsführer  Antonescu,  ➠ der  dem  Jungen  den  in  genannter  Zeitung  abgedruckten 
Antwortbrief schrieb. (BTB 28. April 1942, S.3)
Foto P.s  vom Eintreffen der Diplomaten,  Staatswürdenträger  und Pressevertreter  auf ihrer 
Transnistrienfahrt in Răbniţa, wo  Tausende der rumänischen Landbevölkerung die Strassen 
säumten  und  ihnen  einen  begeisterten  Empfang  bereiteten.  Unser  Bild  zeigt  rumänische 
Mädchen in ihrer schmucken Volkstracht. (BTB 1. September 1942, S.3)
Gelegentlich ihrer Transnistrienreise empfing Generalleutnant  von Rothkirch  und  Pantheon 
die  an  der  Fahrt  teilnehmenden  deutschen  Pressevertreter  in  Odessa.  Unser  Bild  zeigt 
Generalleutnant von Rothkirch (rechts) im Gespräch mit dem Presseattaché der Bukarester 
deutschen  Gesandtschaft  Dr.  Kurt  Welkisch  (mitte)  und  dem  Hauptschriftleiter  des 
„Bukarester Tageblattes“ Hans Müller (links). (BTB 1. September 1942, S.3)
W: In den Trümmern von Sewastopol, in: BTB 7. Juli 1942, S.3.
Rupert Pomprein erzählt: Am dreizehnten März 1938. Drei Kaiserjäger in der Schutzhütte,  in: BTB 
13. März 1943, S.2.

Pongs Hermann (1889-1979)
Göttingen
P. war als Vertreter des DAI Mitglied des Kuratoriums des Joseph-von Görres-Preises der 
FVS-Stiftung. (Fahlbusch S.118)
P.  wurde  zum ehrenamtlichen  Leiter  der  neuen „Abteilung  für  deutsches  Schrifttum“ der 
Deutschen Akademie München bestellt (SODTZ 21. Folge, 27. Januar 1943, S.7).
W: Die Allgemeinbildung an der Technischen Hochschule, Marburg: Elwert 1933.
Krieg als Volksschicksal im deutschen Schrifttum, Stuttgart: Metzler 1934.
Das Bild in der Dichtung. Band IV., Marburg 1973.
B:  IGL.  S.1421-1422;  Klee,  Personenlexikon  S.468f.;  SV.  1/1968,61f.;  1/1972,56;  4/1972,291; 
4/1973,287.

Poppenberger Fritz (1904-1992) 
P. war Bukarester Korrespondent der Münchner Neuesten Nachrichten.  (BTB 16. Juni 1942, 
S.5)
P. schreibt u.a.:
Ebenso wie  einst  das  liberalistische  Rumänien  verzückt  nach Paris  schaute,  richtet  das  autoritäre, 
soldatische Rumänien heute seinen Blick nach Berlin und Rom. Eine Gruppe rumänischer Erzieher 
wird zur Zeit in einem deutschen Schulungslager für die kommenden Aufgaben als Jugendführer in 
Rumänien  geschult.  Unter  deutscher  Anleitung  wird  in  einigen  Arbeitslagern  der  rumänische 
Arbeitsdienst aufgebaut, dessen Leiter General Palangeanu sich eine Reihe befruchtender Anregungen 
auf  einer  Besichtigungsreise  im  Reich  holte.  Eine  Abordnung  des  Unterrichtsministeriums  unter 
Führung des Unterstaatssekretärs I.C. Petrescu reiste nach Deutschland, um dort das Gewerbe- und 
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Berufsschulwesen  zu  studieren.  Das  rumänische  Winterhilfswerk  aber,  das  die  einst  dem 
Gemeinschaftsempfinden so fremd gegenüberstehende rumänische Oberschicht für die Begriffe der 
Volksgemeinschaft empfänglich machen soll, geht auch auf das deutsche Vorbild zurück. 
Es ist verständlich, dass sich dieses Hineinwachsen Rumäniens in die Gedankenwelt der neuen Zeit 
auch  auf  wirtschaftlichem Gebiet  ausdrückt.  Die  Verjudung  des  Handels  ist  nun  auf  dem Wege, 
überwunden  zu  werden.  Die  unnatürliche  Industrialisierung  wird  in  jenen  Zweigen,  die  keine 
bodenständigen  Rohstoffquellen  besitzen,  in  der  kommenden  Grossraumwirtschaft  des  Kontinents 
selbsttätig dem Abbau verfallen. Der Uebergang zur Planwirtschaft kommt allgemein in Rumänien 
durch fortschreitende Rationalisierungsmassnahmen sowie durch eine steigende staatliche Lenkung 
der Produktion zum Ausdruck. [...] (BTB 16. Juni 1942, S.5)
Leiter  der  Volksdeutschen  Pressestelle  Bukarest.  P.  stammt  aus  Czernowitz,  wo  er  die 
„Deutsche Tagesport“ leitete. Am 21. Mai 1974 empfing er den bayrischen Verdienstorden. 
P. hielt für die Corps das Grußwort auf der 100-Jahrfeier der Czernowitzer Universität am 11. 
Oktober 1975 in Linz. (SV. 1/1976, S.47).
P.  gab  im  Festvortrag  auf  dem  29.  Bundestreffen  der  Landsmannschaft  der 
Buchenlanddeutschen  (14.-15.  Mai  1978)  einen  Rückblick  auf  die  60  Jahre  nach  dem 
Zusammenbruch der Donaumonarchie (1918-1978). (SV. 3/1978, S.215)
P. war von 1951 bis 1974 Leiter der „Frankenpost“ in Hof. (SV. 4/1992,347) 
W: Das Buchenland und seine Deutschen, in: ViO, Heft 1/August 1940, S.37-40.
Frankreichs Weg zu Europa, in: BTB. 5. Februar 1941, S.1f.
Churchills letzte Wachtürme, in: BTB. 10. Februar 1941, S.1f.; 11. Februar 1941, S.1f.
Die „bornierten“ Staaten, in: BTB. 12. Februar 1941, S.1f.
Parallelen – gültige und ungültige, in: BTB. 20. Februar 1941, S.1f.
Eden’s Zeigefinger, in: BTB. 1. März 1941, S.1f.
Wohin Jugoslawien?, in: BTB. 2. April 1941, S.1f.
Und London steht Pate..., in: BTB. 4. April 1941, S.1f.
Von Bengasi nach Belgrad, in: BTB. 6. April 1941, S.1f.
Vergleiche, in: BTB. 9. April 1941, S.1f.
Ihr Dünkirchen, in: BTB. 10. April 1941, S.1f.
Neuordnung auf dem Balkan, in: BTB. 17. April 1941, S.1f.
Echt englisches Cocktail, in: BTB. 29. April 1941, S.1f.
Die Schlussfolgerungen, in: BTB. 3. Mai 1941, S.1f.
Sie sind unzufrieden, in: BTB. 7. Mai 1941, S.1f.
Kein Schlagwort, in: BTB. 13. Mai 1941, S.1f.
Europa marschiert, in: BTB. 24. Juni 1941, S.1f.
Mit Vertrauen in die Zukunft. „Münchner Neueste Nachrichten“ über Rumäniens Aufgaben, in: BTB 
16. Juni 1942, S.5.
Das rumänische Pressewesen, in: ZMSIZ 18.Jg, 1943, S.124-131.
B: SV. 2/1969,127; 3/1974,204; 4/1992,347 (Tod).

Porsche Rudolf (1885-1965)
Dr., Hermannstadt
W: Die Fortbildung des Lehrers im Rumänischen, in: SchLb. 2. Heft, 1934/35, S.54-65.
B: Glondys, S.464, 469 (1945), 480 (1946); Hienz 7/IX S.429-435.

Pragher Willy (1908-1992)
Fotograf
W:  Beschwingter Spaziergang der Berliner Künstler Arm in Arm mit deutschen blauen Jungen aus  
Bukarest, in: BTB 30. September 1941.
Fotos:  Rumänische  Erstaufführung  der  Komödie  „Kirschen  für  Rom“  (3  Fotos),  in:  BTB  22. 
Dezember 1942, S.3.
Fotos: Weihnachtsbräuche des rumänischen Volkes als Ausdruck seines Lebens (3 Fotos), in: BTB 24. 
Dezember 1942, S.3.
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Nächtliche Vision im Rap. Mot. Nr. 32 [Eisenbahnfahrt], in: BTB 16. Januar 1943, S.2.
Fotos:  Heute wird Schillers Maria Stuart im Nationaltheater erstaufgeführt [3 Fotos], in: BTB 19. 
Februar 1943, S.3.
5 Fotos zur Heldengedenkfeier vom 21. März 1943 in Bukarest, in: BTB 22. März 1943, S.2.
3 Fotos zum Besuch Dr. Diems. (BTB 25. März 1943, S.3)
Foto: Die freien Bessarabier grüssen die siegreichen Fahnen beim Befreiungsturm auf der ...chtlichen 
Höhe von Ghidighici bei Cisinau, in: BTB 27. März 1943, S.1.
Foto,  Das Denkmal des Moldaufürsten Stefan des Grossen in Chisinau. Ein Sinnbild rumänischen 
Verteidigungs-  und  Behauptungswillens  gegen  jahrhundertealte  Bedrohung  und 
Expansionsbestrebungen des russischen Ostens, in: BTB 29. März 1943, S.1.
“Vine Haitu!” Eine Flossfahrt auf der Goldenen Bistritz (2 Fotos)
3 Fotos  zu Besuch des Marschalls  Antonescu   am 1.  Juli  1943 bei  der  Einweihung des neuen 
Schwimmbassins des deutschen Luftwaffenlazaretts in Bukarest. (BTB 3. Juli 1943, S.3)
4  Fotos  der  Vorstellung  des  Reichstheaterzuges  vor  Angehörigen  der  Luftwaffe  im  Waldlager 
Băneasa. (BTB 4. Juli 1943, S.3)
Foto Ernte, in: BTB 20. August 1943, S.3.
Foto: Mädel der rumänischen ausserschulischen Jugend, in: BTB 22. August 1943, S.7.
Foto: Rumänische Jugend – rumänische Zukunft, in: BTB 22. August 1943, S.7.
Foto:  Vom Bergjägerbataillon Nr.4 erbaute Kampfbahn von Predeal – die Besten der rumänischen  
Sportjugend versammelten sich dort am 21. und 22. August, in: BTB 25. August 1943, S.3.
Der Autobus ist da! Trachtenschau in einem Moldaudorf, in: BTB 25. August 1943, S.5.
3 Fotos, in: BTB 25. August 1943, S.5.
Xenophons Rosskur. Eine wahre Geschichte. ..., in: BTB 31. August 1943, S.6.
Foto: Umsorgt von der Liebe der Heimat (W. Pragher Europhot), in: BTB 1. September 1943, S.6.
Rechenfehler heisst Lebensgefahr, mit 2 Fotos (Gymnastik), in: BTB 7. September 1943, S.6.
Bukarest wird schön Foto: (Vor dem Miltärkasino wird bald ein neuer Brunnen stehen), in: BTB 19. 
September 1943, S.6.
„Auf seiner Besuchsreise nach Brăila und Galatz besichtigte Reichsverkehrsminister Dr. Dorpmüller  
die Hafenanlagen dieser beiden größten rumänischen Donaustädte. ....“, in: BTB 26. September 1943, 
S.3.
4  Fotos  von  P.  zu  Der  Staatsführer  beim  „Tag  des  rumänischen  Sports“  –  Aufmarsch  der  
Sportverbände  –  Verleihung  des  National-Sport-Preises  –  OSG  Mediasch  gewann  die  
Handballmeisterschaft ..., in: BTB 27. September 1943, S.4.
Foto: Sportfest der deutschen Luftwaffe in Rumänien, in: BTB 30. September 1943, S.3.
Blick auf den Bulevard Tache Ionescu, in: BTB 3. Oktober 1943, S.6.
2 Fotos zu „„Journalisten „ einmal anders. Aus dem Tageslauf eines Bukarester Zeitungsjungen“, in: 
BTB 3. Oktober 1943, S.7.
B:  Brechungen.  Williy  Pragher.  Rumänische  Bildräume  1924-1944,  hg.  Vom  Institut  für 
donauschwäbische  Geschichte  und  Landeskunde  und  dem  Landesarchiv  Baden-Württemberg, 
bearbeitet von Kurt Hochstuhl und Josef Wolf, Ostfildern 2007.

Prall Gustav
Dr.
P. zeichnet zusammen mit Fred Bonfert,  W. Simonis, Alfred Pomarius,  Ing. K. Römer 
und Dr. Albert Dörr  eine „Tatbestandsaufnahme“ betitelte Erklärung über den Eklat in der 
Volksratsitzung vom 22. Januar 1934 zu Gunsten von Waldemar Gust.  (OB. 4.F., 27. Januar 
1934, S.4)
P. unterzeichnet die gegen Bischof Viktor Glondys  am 21. Juli 1934 gerichtete Erklärung 
führender  Nationalsozialisten  Zur  Klarstellung  der  Lage.  Ein  Wort  an  alle  deutschen  
Volksgenossen“ (OB., 30.F., 28. Juli 1934, S.3; Popa, Rumäniendeutsche, Nr. 264, S.482-485).
Fritz Fabritius   ernannte P. am 26. Oktober 1935 zum „Beauftragten für Wirtschaft und 
ständigen Aufbau“. (Klima S.147)
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P.  begleitete  Fritz  Fabritius  am  26.  Februar  1935  bei  Gesprächen  mit  Regierungsrat 
Massmann, Dr. Witter, Carstanjen in der „Pension“ in Berlin, ebenso am 25. November 1935 
in der Hardenbergstrasse bei Gesprächen mit Carstanjen und Assesor Jenker, auch am 27. 
November auf dem AA. (Minorităţile 1931-1938, Nr. 17, S.168).
P. soll „eifrig im geheimen“ gearbeitet haben, „die Gründung der DVR in Siebenbürgen zu 
verhindern“ (Bonfert, Denkschrift, S.311)
P. vertrat als Wirtschaftsreferent der Volksgemeinschaft der Deutschen in Rumänien diese in 
der „Front der Nationalen Wiedergeburt“ (NuS, 12.Jg., 1938/39, S.538).

Prall Michael
P. wurde im Zuge des Anschlusse von Nordsiebenbürgen an Ungarn am 4./5. September 1940 
zum Generaldekanatskurator bestimmt. (Wagner Nordsiebenbürgen 3, S.12)
P. war Stellvertreter des Gebietsführers Clemens.  (Wagner Nordsiebenbürgen 3, S.26)

Prediger Gerhard
P. ist Abteilungsleiter Presse in der Hauptdienststelle der NSV, Kronstadt (Volk im Osten 9/Juli 
1941).
P. ist Referent im Amt für Volkswohlfahrt (SODTZ 57. Folge, 11. März 1943, S.10).
P. trug im Rahmen der Schwesternschulung im Hangesteinlager (Kronstadt) zwischen dem 
16. und 23. April 1943 über Volks- und Wohlfahrtspflege vor  (SODTZ 120. Folge, 26. Mai 
1943, S.7).
P. ist Leiter der Hauptabteilung „Wohlfahrtspflege – Jugendhilfe“ der NSV. (SODTZ Folge 30, 
6. Februar 1944, S.8).
W: Wohlfahrtspflege in der Deutschen Volksgruppe in Rumänien, in: Volk im Osten 9/Juli 1941, S.17-
20.
„Hilfswerk Kriegspatenschaften und Adoption“ der NSV der Deutschen Volksgruppe in Rumänien, in: 
SODTZ 92. Folge, 22. April 1942, S.4)
Der nationalsozialistische Vormund, in: SODTZ 102. Folge, 5. Mai 1942, S.5).
Jugendhilfe. Die NSV behütet schutzbedürftige und gefährdete Jugendliche, in: SODTZ 176. Folge, 1. 
August 1942, S.7.
Die Erntekindergärten – ein voller Erfolg, in: SODTZ 183. Folge, 9. August 1942, S.7.
Verstärkter Einsatz – erhöhte Kraftentfaltung (SODTZ 57. Folge, 11. März 1943, S.10).
Die Erholungsverschickung. In Kriegszeiten muss mehr denn je für unsere Kinder gesorgt werden 
(SODTZ 87. Folge, 15. April 1943).
Wir wollen unseren Soldatenfrauen helfen ! Die Kinderlandverschickung der NSV (SODTZ Folge 30, 
6. Februar 1944, S.8).
B: SODTZ 9. August 1942, S.7; 15. April 1943; 

Prelitsch Hans (1901-1968)
(Bukowina) 
P. sprach für den Kaindl-Bund am 15. Oktober 1966 am Grab von Raimund Friedrich Kaindl 
im Rahmen der Kaindl-Feiern. (SV. 1/1967, S.49). 
W: Karl Ewald Olszewski zum 75. Geburtstag, in: SV. 3/1959, S.153f..
Student in Czernowitz, München 1962.
Einleitung zu Buchenland. Deutsches Siedlungsgebiet am Karpatenrand, Bonn 1954.
Hervorragende Soldaten aus dem Buchenland, in: SV. 4/1963, S.198-205. 
Festgabe: „Einst hatte ich der Freunde viel“. (Zum 80. Geburtstag von Prof. Dr. Franz Lang), Verl. 
des SOKW. München 1963.
"Der  Karpatendeutsche"  Raimund  Friedrich  Kaindl.  Zu  seinem 100.  Geburtstag,  in:  SV.  4/1966, 
S.198-203.
B: Georg v. Drozdowski, Muil v. Melag, in: SV. 2/1967, S.99-101.
Hans Prelitsch +, in: SV. 2/1968, S.121.
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S.V. 1963,198-205; 2/1967, 98; 3/1979, S.209;

Preradovich Nikolaus v.
v.P.  war  Referent  der  „Gesellschaft  für  freie  Publizistik“  (GfP),  die  größte 
rechtsextremistische  Kulturvereinigung.  Er  war  Autor  der  rechtsextremistischen Zeitschrift 
„Nation und Europa“.
W: Eugen von Österreich-Teschen, in: NDB 4.Bd., Berlin 1959.
Sudetendeutsche in den österreichischen Republiken 1918 bis 1959, in: Bohemia 2,1961 
Sudetendeutsche  Gelehrte  an  der  Universität  Graz,  in:  Bohemia.  Jahrb.  d.  Collegium Carolinum, 
München 1962, S.384-401.
Österreichs gesamtdeutsches Erbe, in: SV. 1/1965, S.16-19.
Die Führungsschichten in Österreich und Preußen, 1804 bis 1918. Mit einem Ausblick auf 1945,  2. 
Auflage, Wiesbaden [rez. v. H. Zillich in: SV. 4/1966, 256].
Gyulai Ignaz Graf, in: NDB 7.Bd., Berlin 1966.
Hauslaub Franz Ritter v., in NDB 8.Bd., Berlin 1969.
Des Kaisers Grenzer. 300 Jahre Türkenabwehr, Wien München Zürich 1970 [rezens. v. H. Zillich in: 
SV. 2/1971, 136; B. Saria in: SODA XIV.Bd, 1971, S.276f.].
Peter von Preradovich. K.k. General-südslawischer Nationaldichter zu seinem 100. Todestag am 18.  
August 1972, in: SV. 4/1972, S.246-249.

Priebisch Leopold Friedrich 
Lehrer in Kronstadt (Braşov)
W: Rudolf Georg Binding +, in: Sachsenspiegel 2/1938, S.31f.
B:Glondys 104,234, 238, 285, 511;

Priebisch Dietmar
W: Der „Mediascher Meister“ ein Epigone?, in: SV. 2/1979, S.116-121.
Neuerkenntnis zum Passionsaltar in Mediasch, Siebenbürgen, in: SV. 2/1980, S.133-135.

Prinz Friedrich (1928-2003)
Historiker
W: Frühes Mönchtum im Frankenreich, München-Wien 1965.
Zur  Herrschaftsstruktur  Bayerns  und  Alemanniens  im  8.  Jahrhundert,  in:  Blätt.  f.  dt. 
Landesgeschichte, 102.Jg., 1966, S.24ff.
B: SV. 3/1982,257;
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Prinz

Prokopowitsch Erich (1902-1982)
P. war Mitglied der Czernowitzer Studentenverbindung „Arminia“ (SV. 3/1977, S.200)
W: Das Ende der österreichischen Herrschaft in der Bukowina
Die Entwicklung des Pressewesens in der Bukowina, Wien 1962.
Der  Niedergang  des  deutschen  Schulwesens  in  der  Bukowina  1918-1940,  in:  Heft  3-4,  1963 
„Österreichische Begegnung“.
Der Kampf um die Bukowiner deutsche Schule während der rumänischen Herrschaft 1919-1940, , in: 
SV. 3/1965, S.149-153.
Die rumänische  Nationalbewegung in  der  Bukowina und der  Dako-Romanismus.  Ein  Beitrag zur 
Geschichte  des  Nationalitätenkampfes  in  Österreich-Ungarn,  (Studien  zur  Geschichte  der 
österreichisch-ungarischen Monarchie, 3.Bd.), Graz Köln 1965.
B: Oskar Hadbawnik, Erich Prokopowitsch + 8.6.1902-1.1.1982, in: SV. 2/1982, S.148f.

Prox Alfred (1906-)
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Höhlenforscher,  Hobbyarchäologe  und Kustos  des  Burzenländer  Sächsischen  Museums in 
Kronstadt.
W:  Die  Dolinenschächte  des  Großen  Königstein,  SD  aus  „Verhandlungen  u.  Mitteilungen“, 
Hermannstadt 1935.
Die Schneckenbergkultur,  Kronstadt,  Verlag des Burzenländer Museums, 1941 [rez.  ViO. 1/Januar 
1942, S.54f.; v. Kurt Horedt] , in: SOF, VII.Jg., 1942, S.737f.; ebenso in: SOF, VIII.Jg., 1943, S.350; 
rez. v. Fritz Roth in: DFSO I, 1942, S.115f.

Beitrag zur Gründungsgeschichte Kronstadts, in: KBJSbS. 1953, S.71-75.
Die  Burgen  des  Burzenlandes  (Vortrag  1959),  in:  HK  1961,  S.128-147;  in:  Neue  Beiträge  zur  
siebenbürgischen Geschichte und Landeskunde, Köln Graz 1962, S.29-62 (SbA 1.Bd.).
Julius A. Teutsch zum Gedächtnis. Das Burzenländer-sächsische Museum, in: HK 1962, S.60-64..
Richtlinien für ein Siebenbürgisch-Sächsisches Museum, in: SV., Jg.13,1964, S.173-178.
Ein großer südostdeutscher Vorgeschichtsforscher. Julius A. Teutsch und sein Werk, in: SV. 1/1965, 
S.36-41.
Rotes Dreieck im weißen Feld. Die Geschichte eines Karpaten-Weges, in: HK 1965, S.133-140.
Professor Dr. Hans Reinerth, in: SV. 3/1968, S.175-179.
Dr. Luise Treiber-Netoliczka. Zu ihrem 75. Geburtstag, in: SV. 4/1968, S.256-259.
Erich Jekelius (2. August 1889 bis 27. November 1970),  in: Kbl. 1971, 1.Jg., Heft 1-2, S.49-52 [mit 
Werksverzeichnis].
Albert Einhhorn, SV. 1/1972, S.30-32 [mit Werkverzeichnis].
Dr. Erich Jekelius, Ein Lebensbild, in: HK 1972, S.102f.
Ein „Herkommenszeugnis“ aus dem XVII. Jahrhundert, , in: Kbl. 1975, 5.Jg., S.107-110.
Eine mittelalterliche Sperrkette in Kronstadt, in: ZfSbLk. 1, 1978, S.46-48.
Die Sankt-Leonhards-Kapelle in der Zinnenburg, in: ZfSbLk. 5. (76.) Jg., Heft 1, 1982, S.1-15.
Über  die  Genese  der  Königstein-Schächte,  in:  H.  Heltmann  (Hg.),  Naturwissenschaftliche 
Forschungen über Siebenbürgen II (SbA. 18), 1984, S.337-354.
Zur  Geschichte  des  Burzenländer  Sächsischen  Museums  in  Kronstadt,  in:  H.  Heltmann  (Hg.), 
Naturwissenschaftliche Forschungen über Siebenbürgen II (SbA. 18), 1984, S.45-68.
Die Wüstungen Arlsdorf und Toindorf auf Zeidner Hattert, in: Zeidner Gruß 31, 1984, S.1-3.
Die Ostung der Burzenländer mittelalterlichen Kirchen, in: ZfSbLk. 8. (79.)Jg., Heft 1, 1985, S.27-35.
Szekler Kirchenburgen, in: ZfSbLk. 9 (80), 1986, S.26-30.
Die  Höhlenforschung in Siebenbürgen zwischen den beiden Weltkriegen,  in: ZfSbLk. 10.Jg. (81), 
1987, Heft 2, S.165-172.
Höhlenforschung in den Südkarpaten. Über einen weiteren Königsteinschacht, in: SV. 4/1991, S.302-
305.
Nochmals: Das Kronstädter Wappen, in: ZfSbLk. 16. (87.)Jg., Heft 2, 1993, S.202-204.
Zur  Auflösung  des  Burzenländer  Sächsischen  Museums  in  Kronstadt  und  zum  Verbleib  seiner  
Bestände, in: ZfSbLk. 20. (91.)Jg., Heft 1, 1997, S.57-62.
R:  Gustav  Treibers  Standardwerk  der  mittelalterlichen  Kirchen  in  Siebenbürgen,  in:  SV.  4/1972, 
S.280-283.
Franz Letz, Siebenbürgisch-sächsische Kirchenburgen, II. Teil, München 1973, in: SV. 3/1973, S.206.
Michael Berker,  Bergwelt Rumäniens. Ein Führer für Wanderer und Bergsteiger,  Stuttgart 1972, in: 
SV. 2/1975, S.147f.
Gheorghe Arion, Sculptura gotica din Transilvania. Plastica figurativa din piatra, Cluj 1974, in: SV. 
3/1975, S.234f.
Urkundenbuch zur  Geschichte  der Deutschen in Siebenbürgen,  5.  Bd. 1438-1457,  Bukarest,  Köln 
1975, in: SV. 4/1975, S.311-315.
Silvia Marinescu-Bîlcu,  Cultura Precucuteni pe teritoriul României,  Bukarest 1974, in: Kbl. 1976, 
6.Jg., S.65-67.
Nicolae Miulescu, Da Ksa – God’s Country. Center of European Research, C. Dragan, Venedig 1975, 
in: ZfSbLk. 1, 1978, S.61f.
Tibor Kovács, Die Bronzezeit in Ungarn, Budapest 1977, in: ZfSbLk. 8. (79.)Jg., Heft 1, 1985, S.77.
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Cristian  Goran,  Catalogul  sistematic  al  peşterilor  din  România,  Bukarest  1982,  in:  ZfSbLk.  11. 
(82.)Jg., Heft 1, 1988, S.217f..
B:  Dr.  Fritz  Roth,  Ein  neues  Buch  zur  Vorgeschichte  des  Südostens.  Alfred  Prox:  Die  
Schneckenbergkultur, in: BTB 10. Dezember 1941, S.3.
Luise Treiber-Netoliczka, Alfred Prox. Zu seinem 60. Geburtstag, in: SV. 4/1966, S.231-233.
SV. 4/1975.314f.; 2/1976,142; 1/1977,63f.; 4/1986,321; Laudatio für den Speläologen u. Prähistoriker 
Alfred Prox, in: SV. 1/1997, S.66-72.

Prunner Josef
Lehrer am Konservatorium in Bukarest. 
Konzert der Musikkammer am 5. April 1944 im Konzerthaus in Kronstadt, am Klavier P. 
(SODTZ, 31. März 1944, Folge 76, S.7)

Pückler Carl Graf von (1886-1945 Selbstmord)
Major Graf P. nahm am Bierabend teil, den die Deutsche Gesandtschaft am 3. Mai 1942 zu 
Ehren von Hans v. Benda  im Athene Palace gab. (BTB 4. Mai 1942, S.4)
B: Klee, Personenlexikon S.473.
http://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Graf_von_P%C3%BCckler-Burghauss

Purol
Lagerleiter des KLV-Lagers in Budakeszi. Bei der Verabschiedung des Lagers am 10. März 
1943 sprach Lagerleiter P. Worte des herzlichen Dankes an die Pflegeeltern. Nachdem dem 
VDU als  Zeichen  des  Dankes  und  als  Andenken  ein  Gruppenbild  des  Lagers  überreicht 
wurde,  verteilte  der  Lagerleiter  auch den einzelnen Pflegeeltern  Bilder  und Urkunden,  in 
denen der Reichsjugendführer im Namen des Führers allen Pflegeeltern für ihre Leistung auf 
sozialem Gebiet seine Anerkennung ausspricht. (DZB 13. März 1943, S.3)

Puşcariu Sextil (1877-1948)
Direktor  des  durch  Dekret  vom  16.  August  1940  zu  gründenden  Rumänischen 
Wissenschaftlichen  Instituts  in  Berlin,  Gastprofessor  für  rumänische  Philologie  an  der 
Berliner Universität, wurde 1942 auch mit der Wahrnehmung des Lehrstuhls für romanische 
Philologie an dieser Universität betraut. (DFSO I, 1942, S.697)
Der Direktor des Berliner rumänischen Instituts Prof. P. nahm an dem am 22. Mai 1941 zu 
Ehren  des  Rektors  der  Universität  Wien,  Knoll,   von  Propagandaminister  Crainic   
gegebenen Abendessen im Capşa in Bukarest teil. (BTB 24. Mai 1941. S.3)
An dem von P. geleiteten rumänischen Institut in Berlin fand am 16. Juli 1942 ein Empfang 
zu Ehren des Reichserziehungsministers Rust  statt. (BTB 18. Juli 1942, S.3)
Am  17.  Januar  1944  wurde  P.  zum  Ehrenmitglied  der  Zweigstelle  Hermannstadt  der 
Rumänisch-Deutschen Gesellschaft ernannt (SODTZ 14. Folge, 19. Januar 1944, S.5).
W: Istoria literaturii române. Epoca veche, Hermannstadt 1930.
Deutsche Kultureinflüsse auf das rumänische Volk, Jena, Leipzig 1933.
Die rumänische Sprache, Bukarest 1937.
Die Rumänische Akademie, in: BTB 14. Dezember 1941, S.11.
Limba română, vol.I, Privire generală, Bukarest 1941 (SOF, IX./X.Jg., 1944/45, S.643).
Die  rumänische  Sprache.  Ihr  Wesen  und  ihre  volkliche  Prägung  (Rumänische  Bibliothek,  Bd.1), 
Leipzig 1943.
Braşovul de altădată, Cluj-Napoca 1977.
Hg.: Die Weintraube. Rumänische Erzählungen, Berlin Wien Leipzig 1943.
Der Erholungszug. Heitere rumänische Erzählungen, Berlin, Wien, Leipzig 1944.
Braşovul de altădată, Cluj 1977.
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