




Amtszeit Name

1724—1809

Die Dirigierenden Bürgermeister
der vereinigten drei Städte

28. 8.1724

30.10.1730
28. 9.1739
16.12.1740

25. 1.1746
12. 1.1752

17.12.1780

Juli 1730 t
1739

11. 8.1740t
21.12.1745 t
3.11.1751+

28.11.1780 t

23. 4.1796+

2. 6.1796— 8. 3.1809

Dr. Zacharias Hesse3)
J. G. Vockerodt 4)
Joh. Ernst v. Müllenheim 5)
Johann Schröder
Joh. Heinr. Kiesewetter
Daniel Friedr. Hindersinn 3)
Theodor Gottlieb v. Hipp el5) (erhält 1783
den Titel Oberbürgermeister, 1794 den
Titel Stadtpräsident)
Bernhard Conrad Ludwig Gervais (führt
die Amtsbezeichnung Stadtpräsident)

 '
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t

1724
1727

30.10.1730
22. 8.1739
4. 9.1753

17. 8.1764
17. 8.1772
7. 1.1790

20. 5.1794
6. 6.1807

Die zweiten Bürgermeister

1727 Johann Thamm
30.10.1730 J. G. Vockerodt
22. 2,1739 Hieronymus Jacobus Grube
17. 8.1753 Christoph Casseburg
30. 6.1764 Dr. Theodor Boltz

1771 Wilhelm Kelch
9.12.1789 Carl Friedrich Glogau
5. 4.1794 Joh. Christ. Langhansen
l. 6.1807 Jacob Theod. Lilienthal

1809 Carl Friedr. Bertram

' J?ys^^s^^SS^sKS^
^4.1t9ü:'1726±'de'r"TiteT'Oberbürgermeister verliehen, den er bis 1729 geführt
Vockerodt war Legationssekretär bei der PJ.eußischen_Ge^andtschaf^m^e^^
^rTE"ruwuwrSe ^F^ehf^Komgs z^mDmgie^den^B^^^^
^dabTi'eb"es" neun "Jahre lang, ohne das Amt anzutreten. Die
führte der 2. Bürgermeister Grube.

Müllenheim, Hindersinn und Hippel wurden ohne Wahl durch den Magistrat vom
König zu Dirigierenden Bürgermeistern ernannt.

Ill
Amtszeit Name

Die dritten Bürgermeister

28. 8.1724 — Mai 1727 Dr. Georg Emmerich
1727— 1730 Georg Tetzel
1730 — 23 5.1733 Christoph Leffler

26. 6.1733 — 22. 8.1739 Christoph Casseburg
22. 8.1739 —16. 11.1740 Johann Schröder
16.11.1740 — 1. 8.1750 Dr. Daniel Nicolai

1750— 4. 9.1753 Dr. Theodor Boltz
4. 9.1753 —17. 8.1764 Wilhelm Kelch

17. 8.1764 — 1767 Christian Daniel Moeller
11. 3.1768 — 17. 8.1772 Carl Friedr. Glogau
17. 8.1772—30. 9.1789 Joh. Friedr. Schienemann
29.10.1789 — 1. 9.1805 Christoph Ludwig von WiAert
29. 9.1805 — 1808 Johann Heinrich Neumann

Von 1809 bis zur Gegenwart

Die Oberbürgermeister

10. 3.1809 — 31. 3.1810 Martin Gottlieb Deetz

l. 6.1810-15.11.1813t Dr. Aug. Wilh. Heidemann
23. 3.1814 — 23. 3.1826 Carl Friedrich Horn
23. 6. 1826 — 23. 6.1838 Johann Friedrich List
5.10.1838 — 2. 6.1842 Rudolf v. Auerswald
7. 3.1843 — 9. 10.1848 t August Friedr. Kräh 8)
7. 2.1853 — 8. 7.1864 + Carl Gottfr. Sperling 7)
9. 3.1867 — 1. 2.1872 Friedrich Julius Kieschke
5.11.1872 — 1. 10.1874 Carl Joh. Ed. Sczepansky
6. 4.1875 — 29. 6. 1893 + Joh. Carl Adolf Selke
3.11.1893 — 30. 6.1902 Hermann Hoffmann

3. 2.1903 — 9. 11.1918 Dr. Siegfried Körte 8)

6) Nach dem Tode von Kräh führt Bürgermeister Sperling die Amtsgeschäfte in
Vertretung weiter.

7) Nach dem Tode von Sperling führen die Amtsgesdiäfte in Vertretung weiter:
Bürgermeister Bigorck bis 8. 8. 1865, Landrat von Ernsthausen bis 30~. 6. 1866,
Bürgermeister von Reitzenstein bis 1.4.1867.

s) Ab 9. 11. 1918 nicht mehr im Dienst, am 4. 3. 1919 verstorben.
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Amtszeit Name

4. 8.1919
l.10.1933

l.10.1933
9. 4.1945

Dr. Hans Lohmeyer 9)
Dr. Hellmuth Will10)

Die Bürgermeister

10. 3.1809
l. 3.1811

29. 4.1814
21. 3.1828
l.10.1831
3. 7.1839
1.10.1853

10. 3.1866

l.1872•
6.1873
4.1884
6.1894
4.1901
4.1913
2.1920.
8.1930
6.1941

l.
l.
l.

26.
l.
l.

11.
12.
9.

l. 2.
l. 3.

28.12.
1.10.

30. 3.

2. 7.
31. l.
20. 7.
5.11.
l. 4.
3.11.

30. 9.
31. 3.
31.12.
l. 5.
Okt.

21. 2.

1811
1814
1827
1831
1839
1853
1866
1871

1872
1884
1893
1900
1913
1919
1930
1939
1944 +

Johann Heinrich Neumann
Carl Friedrich Horn
Samuel Fried. Buck
Carl Friedr. Bertram
Carl Ludw. Friedr. Schartow

Carl Gottfried Sperling
Carl Herrn. Bigorck
Friedr. Albr. Freiherr von Reitzenstein
Carl Joh. Ed. Sczepansky
Otto Joh. Leap. Braun
Hermann Hoffmann
Carl Brinkmann
Paul Kunckel
Hans Tießen
Dr. Carl Goerdeler
Dr. Kurt Weber n)
Hermann Genth 12)

jtltcratur^ unb 2lbFür?ung8üec?eitünl8
Acta Bor. = Acta Borussica ecclesiastica, civilia, libraria, Königsberg, Leipzig 1730-42.
ArnolZ'Zusätz'e = Daniel Heinrich Arnold, Zusätze zur Historic der Königsberg.

sehen Universität, Königsberg 1756.
BarisA"Index"'="Al'phabetischer'Index der Geschlechter im Königreich Preußen (ab

'1691)7 Hdschr. "des Stadtsekretärs Heinrich Bartsch im Stadtarchiv Königsberg.

c) Am 9. 3. 1933 suspendiert, am l. 10. 1933 pensioniert.
i») Bis 1933 Oberregierungsrat ^ Preuß^enjn^n^ms^rmm^ Kom^n^aM^

r™g^führt"ab"3^5Tl93rdre Ämtsgeschäfte kommissariscb, ab 9. 4. 1945 bis
in russischer Gefangenschaft.

") Nach eigenen Angaben durch die NSDAP amtsenthoben.
") SA-Führer.
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Conrad, Obergerichte = Georg Conrad, Geschichte der Königsberger Obergerichte,
Leipzig 1907.

Conrad, Rath. Regl. = Georg Conrad, Das rathäusliche Reglement der Stadt Königs»
berg vom 13. 6. 1724, Königsberg 1910.

David Lucas, Preußische Chronik, hsg. von Ernst Hennig, Königsberg 1912/17.
Erl. Pr. = Erleutertes Preußen, hsg. von Michael Lilienthal, Königsberg 1724/42.
Faber, Copiarium, Hdschr. von Faber im Stadtarchiv.
Flögel C. H. T., Königsberger Jubelchronik, Königsberg 1855/59.
Gallandi, Adelslex. = Johannes Gallandi, Altpreußisches Adelslexikon, Lfg. 1—3. In:

Prussia 26—28, Königsberg 1926/28.
Gallandi, Stadtgeschl. = Johannes Gallandi, Königsberger Stadtgeschlechter. In:

Altpr. Monalsschr. 19, 20, 1882, 1883.
Grunau, Simon, Preußische Chronik, hsg. von M. Perlbach, Bd. 1—3, Leipzig 1876 bis

1896.
Hanserezesse, hsg. durch die Histor. Komm. bei der Kgl. Akademie der Wissen'

schaften, 24 Bde. Leipzig 1870—1913.
Hennig, G. E. S., Stammtafeln, Hdschr. im Stadtarchiv, gedruckt als Genealogische

Nachrichten, Preuß. Archiv 1—9, 1790/93.
Krollmann, Christian, Die Ratslisten der drei Städte Königsberg im Mittelalter. Kö=

nigsberg 1935.
Materialien zur Städtegeschichte Preußens, Stadtarchiv, Hdschr. S. 100.
Meckelburg Adolf, Johannes Freiberg Chronik, Neue pr. Provbl. 1—6, 1846—48.
Meckelburg Adolf, Die Königsberger Chroniken aus der Zeit Herzogs Albrecht, Kö=

nigsberg 1865.
Meyer William, Drei Königsberger Bürgermeister. In: Altpr. Forsch. 4, 1927, H. l.
Meyer William, Ratslisten, hdschr. Materialien im Stadtarchiv.
Meyer Sophie, Die Beler=PIatnersche Chronik. In: Altpr. Monatsschr. 49, 1912.
N. pr. Provbll. a. F. = Neue preußische Provinzialblätter andere Folge.
Perlbach Q. B. = Max Perlbach, Quellenbeiträge zur Geschichte der Stadt Königs.

berg im Mittelalter, Göttingen 1878.
Rhode Paul, Die Königsberger Schützengilde in 550 Jahren, Königsberg 1902.
Script, rer. Pruss. = Scriptores rerum Prussicarum, hsg. von Th. Hirsch, M. Toppen

und E. Strehlke, Bd. I—V, Leipzig 1861—1871.
Script, rer. Warm. = Scriptores rerum Warmiensium. oder Quellenschriften zur Ge=

schichte des Ermlandes, hsg. von P. Wölky u. J. M. Saage, Bd. l, 2, Braunsberg
1866-89.

Simson Paul, Danziger Inventar 1531—1591, München u. Leipzig 1913.
Stein Caspar, Das alte Königsberg, übers, von A. Charisius, Königsberg 1910.
Toppen, Landtage = Max Toppen, die preußischen Landtage, Progr. Gymnasium

Hohenstein 1855, 1865, 1866, 1867.
Toppen St. A. = Max Toppen, Acten der Ständetage Preußens unter der Herrschaft

des Deutschen Ordens, Bd. 1—5, Leipzig 1874-86.

Urkundenbücher

Pr. U. B. = Preußisches Urkundenbuch, hsg. von Philippi, Wölky, Seraphim, Hein,
Koppen, Bd. I-IV, Königsberg, Marburg 1882-1960.
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Livl. U. B. = Liv.=esth. u. curländisches UrkundenbuA 15 Bde. Reval 1852-73, Riga
1881—1914.

Tschackert U. B. = Paul TsAackert, Urkundenbuch zur Reformationsgeschichte des
Herzogtums Preußen, 3 Bde. Leipzig 1913.

U. B. = Urkundenbuch der Stadt Königsberg 1256-1400, bearb. von H. Mendthal,
Königsberg 1910 (Mitt. aus der Stadtbibliothek zu Königsberg 3).

Die zitierten Akten und Handschriften des Königsberger Stadtarchivs sind seit 1945
wrlorenT'die'des Königsberger Staatsarchivs (Ordensfolianten, Ostpreuß^Ae Fo=
lianten^Etatsmmisterium u. a.) befinden sich im Staatlichen ArAivlager m Göttingen.

^lE oftpcEU^rcüen Slbgeor&nEten
In ßet Z)eutftüen Tlat'ionaloecrammlung

?u $can?fuct/'ma1n 1848-1849
Von Bernhard=Maria Rosenberg

Zur Durchführung der Wahlen zur Nationalversammlung in Frankfurt war das
Gebiet~derdamafs noch vereinigten Provinz Preußen in 32 Wahlbezirke auf=
geteilt, die meistens aus zwei Landkreisen bestanden. Die auf die im Jahre 1878
wieder gebildete Provinz Ostpreußen entfallenden Kreise machten 1848 die
Wahlbezirke 1-19 aus.
Insgesamt sind als deren Vertreter 26 Abgeordnete in Frankfurt gewesenem
der°Zeit"vom 18. Mai 1848 bis zur letzten Sitzung vor der Verlegung
Ncatio^alversammlung~naA Stuttgart zu Anfang Juni^ 1849. Durch Ausscheren
be~reits"sewählter Abgeordneter wurde entweder die Abhaltung von^
ode7em Aufrücken der im ersten Wahlgang am 10. Mai 1848 gewählten Stell=
Vertreter erforderlich.
Als Abgeordnete, die in Ostpreußen gewählt worden waren, gehörten der
Nationalversammlung an:
Aus dem Wahlbezirk l (Kreis Memel und Kreis Heydekrug): Prakt^Arzt
Dr.med. August Muttray aus Memel, später sein Stellvertreter Ober=
Landes=Gerichts=Assessor Alexander Presting aus Memel.
Aus dem Wahlbezirk 2 (Kreis Tilsit und Teile des Kreises Niederung): Gra^f
K ey s e rli n g k zu Rautenburg, in einer Nachwahl ^ dazu^ bestimmt.
dessen Aussche'iden erhielt in einer weiteren Neuwahl der Tilsiter Gymnasial^
Lehrer Dr. phil. Julius G erl a ch das Mandat.
Aus dem Wahlbezirk 3 (Kreis Insterburg und Teile des Kreises Niederung)^
Landrat'" Heinrich 5 chirrme i s ter aus Insteiburg, Gutsbesitzer
Langallen.

Aus dem Wahlbezirk 4 (Kreis Ragnit und Kreis Pillkallen): Nach einer Neu'
wähl Oberregierungsrat Albert Siehr aus Gumbinnen.
Aus dem Wahlbezirk 5 (Kreis Gumbinnen und Kreis Stallupönen): Regierungs=
Präsident Gustav von Salzwedel, den Landrat Karl Gamradt,
Herr auf Pillupönen, ablöste.

Aus dem Wahlbezirk 6 (Kreis Angerburg und Kreis Darkehmen): Rittmeister
Ernst von Saucken= Tarputschen.

Aus dem Wahlbezirk 7 (Kreis Goldap und Kreis Oletzko): Regierungsrat
Karl Laudien aus Königsberg, nachdem vorher zwei Wahlgänge kein
Ergebnis gezeitigt hatten.
Aus dem Wahlbezirk 8 (Kreis Lyck und Kreis Johannisburg): Landrat Anton
Pius von Wegnern aus Lyck.

Aus dem Wahlbezirk 9 (Kreis Ortelsburg und Kreis Sensburg): Universitäts»
professor Dr. Fri e d ri ch=Wilh elm Schubert aus Königsberg.
Aus dem Wahlbezirk 10 (Kreis Rastenburg und Kreis Lätzen): „Premier'
Lieutenant Fr anz =Wilh e lm=A d am von Schleussing bei der
I. Königl. Preuß. Jägerabteilung m Rastenburg."
Aus dem Wahlbezirk 11 (Kreis Neidenburg und Kreis Osterode): Landrat
Alexander von Lavergne=Peguilhen aus Neidenburg, nach dessen
Ausscheiden Gutsbesitzer Alexander Kuentzel auf Orlau=Wolka, Kreis
Neidenburg.
Aus Wahlbezirk 12 (Kreis Allenstein und Kreis Rößel): Land' und Stadtrichter
Carl Hahn aus Guttstadt.
Aus Wahlbezirk 13 (Kreis Braunsberg und Kreis Heilsberg): Privatdozent
Carl Cornelius aus Braunsberg.

Aus Wahlbezirk 14 (Kreis Pr. Holland und Kreis Mohrungen): Justizrat und
Landschafts=Syndikus Otto Ungerbühler aus Mohrungen, später an
seiner Stelle Ludwig=Hermann Freiherr von Schrötter, Land=
rat des Kreises Pr. Holland.

Aus Wahlbezirk 15 (Kreis Heiligenbeil und Kreis Pr.Eylau): Landschafts»
direkter Graf zu Dohna^Lauck auf Wesselshöfen, Kreis Heiligenbeil,
der bald von seinem Stellvertreter, Rittergutsbesitzer von Kalkstein auf
Woogau, Kreis Pr. Eylau/ abgelöst wurde.

Aus Wahlbezirk 16 (Kreis Stadtkreis Königsberg): Tribunalatsrat und Professor
Eduard Simson, der mit nur 4 Stimmen Mehrheit über seinen Gegen'
kandidaten Dr. med, Johann Jacoby gesiegt hatte.
Aus Wahlbezirk 17 (Kreis Königsberg=Land und Kreis Fischhausen): Zunächst
Landrat Kurt von Bardeleben aus Fischhausen, dann Inquisitoriats=
direktor Wilhelm von Neitschütz aus Königsberg.
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Aus Wahlkreis 18 (Kreis Labiau und Kreis Wehlau): Kreiz=Justizrat/ Stadt= und
Landgerichtsdirektor Alois=Mutius Ottow aus Labiau.
Aus Wahlbezirk 19 (Kreis Bartenstein - damals noch Friedland - und Kreis
Gerdauen): Pro=Rektor Julius=Eugen Marcus aus Bartenstein.
Außer den vorstehend Genannten waren in den ostpreußischen Wahlbezirken
noch gewählt, aber gar nicht oder mit dem Mandat eines anderen Bezirks nach
Frankfurt gegangen:
Oberst und Kommandeur der 11. preußischen Kavalleriebrigade in Breslau, Herr
Hans von Auerswald, gewählt im ersten Wahlgang in den Bezirken
2 und 7, war als Abgeordneter des Wahlbezirks 26 (Kreis Rosenberg/Westpr.
und Teile des Kreises Marienwerder) in Frankfurt, wo er am 18.5eptember
1848 ermordet wurde.

Die Wahlmänner des Wahlbezirks 4 gaben ihre Stimme dem aus Insterburg
stammenden Eduard Flott well, dem damaligen Oberpräsidenten der
Provinz Westfalen, der aber ablehnte, weil er als Abgeordneter des Kreises
Quedlinburg in das Frankfurter Parlament einzog.
Der Königsberger Universitätsprofessor Dr. Karl Rosenkranz verzichtete
dankend, als ihm das Mandat des Wahlkreises 7 übertragen wurde1).
Die meisten der ostpreußischen Abgeordneten waren Söhne ihrer Heimat; da=
gegen waren Cornelius in Würzburg, von Lav e r gne =Peguilh en
in "Berlin und 0 11 ow in Kalisch geboren. In Neu=0stpreußen stand die Wiege
des Abgeordneten Graf von Dohna (geboren 1805 in Pultusk) und des
Abgeordneten Kuentzel (geboren um 1805 in Wlaldawek = Wloclawek?).
Beim Eintritt in das Parlament standen 15 der Abgeordneten im höheren Ver=
waltungs= oder Justizdienst, 5 waren Landwirte, an Hochschulen oder höheren
Schulen unterrichteten 4, je l war praktizierender Arzt und aktiver Offizier.
An Jahren war der älteste Abgeordnete Ernst von Säue ken=
Tarputschen, geboren am 24. August 1791, Mitglied der Nationalver=
Sammlung seit 20. Mai 184S, also nahezu 57 Jahre alt. Der jüngste, der
am 12. März 1819 geborene Carl Cornelius, war gerade 29 Jahre alt
geworden/ als er Ende Mai 1848 nach Frankfurt kam.
Ununterbrochen gehörten der Nationalversammlung
Hahn, Laudien, Marcus, Ottow, von

/

Saucken, Sieh r/ Simson, Schirrmeister, von Schleus sin

an die Abgeordneten
Salzwedel, von

g

R. schreibt unter dem l. Juni 1848 nach Goldap: „. . . Ich habe in memer^Vater-
stadt~Maadeburci . . . schon vorher ebenfalls abgelehnt, weil ich mich zur Losung
der"Äufgaben-m Frankfurt für ungeeignet halte und^ nach 9ewissenhafte^

'm-it "solchem Zweifel ein Mandat nicht annehmen kann_. . ." Archivlager
Go"ttingen"(Staatsarchrv Königsberg),^ Re^p.^2; Oberp^as. Nr. 2883 „Mitglieder der
deutscben Nationalversammlung 1848—1849" Blatt 334.

t

und Schubert. Der Abgeordnete G amr a dt ist nur in der Zeit vom
11. April 1849 bis zum 15. Mai 1849 Mitglied des Parlaments gewesen.

Die Zugehörigkeit der ostpreußischen Abgeordneten zu einer politischen Gruppe
(von politischen Parteien in unserem Sinne kann man um diese Zeit noch nicht
reden) ist nur teilweise bekannt. Zur „äußersten Rechten" gehörte nach den
Angaben bei Eisenmann (Die Parteyen der teutschen Reichsversammlung —
Erlangen 1848) von Wegnern; Mitglieder im Casino („Rechte im engeren
Sinne") waren Cornelius, von Kalkstein, Kuentzel, Ottow,
Pr es ting, von Salzwedel, von Saucken, von Schleus sing,
Schubert, Siehr, Simson, Ungerbühler. Als aus dieser Gruppe
mehrere Mitglieder austraten, „um sich etwas mehr nach links zu ziehen",
traten Lau di e n und Marcus dieser Neugründung bei. In den Bünden,
die ausgesprochene republikanische Tendenzen erstrebten und verfochten, gab
es keine Ostpreußen als Mitglieder. Vom Abgeordneten Hahn wird aus=
drücklich bemerkt, daß er zu denjenigen zähle, „die keinem Club angehören",
von denen aber „die meisten constant mit der rechten Seite stimmen und so die
große Überlegenheit derselben bei den Abstimmungen bedingen".
Die Lebensschicksale der einzelnen Abgeordneten, ihre Anträge und Teilnahme
an den Aussprachen, schließlich ihre Entscheidungen bei den großen in Frankfurt
beratenen und beschlossenen Zeitfragen (Polenfrage, Verfassung, deutsches
Kaisertum) sind sicher einer eingehenden Untersuchung wert, die hoffentlich in
Bälde vorgelegt werden kann.

Z)Ie ^önigsbecgec Ucauffüücung
üon F)EÜüel8 „Wacla Wtag&alena"

Vo n Fritz Cause

Friedrich Hebbel hat sein Drama „Maria Magdalena" in Paris gedichtet und 1844
in Hamburg drucken lassen. Die Hebbel=Literatur behauptet im allgemeinen,
daß es zum erstenmal am 19. Oktober 1846 im Stadttheater zu Leipzig aufge»
führt worden sei, so die große Biographie von Emil Kuh (Bd. 2, S. 276) und
noch der Schauspielführer von Gregor 1953 (Bd. l, S. 176). Nach „Friedrich
Hebbel, Leben und Werk in Einzeldarstellungen", Wien 1942, soll sogar die
Aufführung am Wiener Burgtheater vom 8. Mai 1848 die erste gewesen sein.
Demgegenüber soll in Erinnerung gerufen werden, daß das Drama seine Urauf=
führung am 13. März 1846 in Königsberg erlebt hat. Das hat schon 1856 der
damalige Königsberger Theaterdirektor Arthur Woltersdorff in seinen Lebens=
erinnerungen, die unter dem Titel „Theatralisches" 1856 in Berlin erschienen,
ausgesagt, wenn er S. 104 schreibt: „...während ,Maria Magdalena' von
Friedrich Hebbel, am 13. März 1846 überhaupt zum erstenmal auf der deutschen
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Bühne aufgeführt sich eines gewaltigen Eindrucks zu erfreuen hatte." Diese
Aussage wird von Hartwig Sievers in seiner Studie „Hebbels Maria Magda=
lena auf der Bühne", Hebbelforschungen 23, Berlin und Leipzig 1933, bestätigt,
der die Kritik heranzieht, die Ferdinand Raabe in der „Hartungschen Zeitung"
über diese Aufführung geschrieben hat, dieselbe, die E. Kurt Fischer in seiner
„Königsberger Hartungschen Dramaturgie", Königsberg 1932, ebenfalls wieder
abgedruckt hat, allerdings ohne zu erkennen, daß es sich hier um die Urauf=
führung gehandelt hat.
Die Tatsache der Königsberger Uraufführung ist also unbezweifelbar, aber es
bleibt merkwürdig, daß diese so unbekannt blieb, daß man am Leipziger Stadt=
theater nichts von ihr wußte und daß auch Hebbel selbst nichts hinterlassen hat,
was darauf schließen ließe, daß er von ihr gewußt hat.

Was den allen Wagnissen abgeneigten Woltersdorff bewogen haben mag, ge=
rade diese sozialkritische Tragödie auf die Bühne zu bringen, ist nicht bekannt.
Rudolf von Gottschall schmückt sich mit fremden Federn, wenn er in seinen
Lebenserinnerungen (Aus meiner Jugend, Berlin 1898, S. 217) schreibt: „Auch
Maria Magdalena brachten wir auf die Bühne trotz des eingestandenen patholo=
gischen Zustandes der Heidin; heutzutage nehmen ja auch erste Bühnen keinen
Anstoß daran." Gottschall wurde erst im Herbst 1846 Dramaturg am Stadt»
theater, als das Ministerium ihm die Habilitation an der Universität versagte.
Wenn dem Dramaturgen überhaupt ein Verdienst daran zukommt, dann Gott=
schalls Vorgänger Rudolf Bruckner, der 1845 den „Doktor Martin Luther" von
Zacharias Werner in eigener Bearbeitung zur Aufführung gebracht hatte. Viel'
leicht ist Woltersdorff aber nur einer Anregung des Schriftstellers Alexander
Jung gefolgt, der in seinem Literaturblatt das Drama den Bühnen empfohlen
hatte.

Raabe sagt in seiner langen Besprechung der Aufführung darüber leider nichts.
Er macht aber die Bemerkung: „Die heutige Zeit ist die der Revolutionen, der
geistigen noch mehr als der materiellen." Er sah also richtig einen Zusammen»
hang des Dramas und des in ihm behandelten Themas mit der geistigen Situa=
tion des sogenannten Vormärz. Ob aber das Königsberger Publikum diesen
Hintergrund auch erkannte, ist fraglich. Sievers bezweifelt den von Woltersdorff
behaupteten „gewaltigen Eindruck" und hält die Aussage eines Kritikers für
richtig, daß die Königsberger prüde gewesen seien und die Damen nachher
beim Tee gesagt hätten, das Stück sei ja recht schön, aber eine Dame von Repu=
tation könne es sich eigentlich nicht ansehn. Dafür spricht auch die Tatsache,
daß die Aufführung nur einmal wiederholt wurde und daß Woltersdorff bis
1856 keinen Hebbel mehr gespielt hat.
Die Königsberger Uraufführung der „Maria Magdalena" war also durchaus
kein Fanal, und ihre Wirkung war gering. Die Tatsache an sich ist aber der
Erinnerung wert.
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7al)CE8tagung öes „F)iftoci En 'Üeceinö füc ecmlanö" 1965

Die diesjährige Tagung des Historischen Vereins für Ermland
fand unter Leitung seines Vorsitzenden, Herrn Professor Dr. Hans
Schmauch/ vom 19-21. Juli im Maximilian=Kaller=Heim in Helle bei

Balve im Sauerland statt. Als Ehrengast nahm auch der Kapitelsvikar von Erm=
land, H. H. Prälat Paul Hoppe daran teil.
Zu Beginn der Tagung gratulierte Herr Oberstudiendirektor i. R. Dr. Adolf
Poschmann dem Vorsitzenden im Namen der Tagungsteilnehmer zur Ver=
leihung des Bundesverdienstkreuzes l. Klasse und würdigte dabei dessen Ver=
dienste um die Erforschung der altpreußischen, insbesondere der ermländischen
Geschichte, und um die Neubegründung und Fortführung des Historischen
Vereins für Ermland seit 1956.

Während in den vergangenen Jahren auf den Jahrestagungen ermländische
Historiker Spezialthemen aus ihren laufenden Forschungen behandelt hatten,
stand in diesem Jahre die gesamte Tagung unter einem Rahmenthema: Das
Bildungs= und Schulwesen im Ermland während des 13.
bis 19. Jahrhundert s.

Fräulein Dr. Brigitte Poschmann, ArAivassessorin, referierte über
das Mittelalterliche Bildungswesen im Ermland, d. h.
über die Schulen des Bischofs, Domkapitels und Kollegiatkapitels in Heilsberg,
Frauenburg und Guttstadt sowie über Stadt» und Dorfschulen. Erwähnt wurde
u. a. auch/ daß das Stift Ermland von 1327-1525 die meisten Studenten aus
dem Preußenland an die damaligen Universitäten geschickt hat. In diesem
Zusammenhang wurde auch von neuem das Problem aufgeworfen, warum ein
offensichtlich ungewöhnlich hoher Prozentsatz der ermländischen Studenten das
juristische Studium bevorzugt hat. Die Referentin führte hypothetisch das
besondere Interesse der Ermländer, wie der Preußen überhaupt, für das Rechts=
Studium darauf zurück, das wohl „das römische und kanonische Recht in
Preußen als einem Koloniallande (mit einer größeren Aufgeschlossenheit für
Neuerungen) eine ganz andere Rolle spielte als im Reich, wo es die ver=
schiedenen Landrechte ja erst im 16. Jahrhundert und noch später verdrängen
konnte". Dem wurde in der Diskussion von dem Berichterstatter entgegen'
gehalten, daß das Kulmische Recht in Preußen ja auch auf ein deutsches Land=
recht (Magdeburger Recht etc.) zurückging; um das offenbar stärkere Interesse
am römischen Rechtsstudium erklärlich zu machen, müßte man den römisch»
rechtlichen Einflüssen in der Weiterentwicklung des Kulmischen Rechtes im ein=
zelnen nachgehen (etwa bis hin zu den gedruckten Bearbeitungen des Kul=
mischen Rechtes im 17. und 18. Jahrhundert). Im übrigen hielt die Referentin
diese Vorliebe für das Recht nicht -wie Gerhard Matern meinte - in
einem besonders starken Rechtsempfinden der Preußen allein begründet, son»
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dem für eine niederdeutsche Eigenart überhaupt; sie wies dabei auf ent=
sprechende Erscheinungen in Nordwestdeutschland hin.
Frau Dr. Anneliese Triller, die ehemalige ermländische Diözesan=
archivarin, berichtete über die von den Jesuiten g elei t e ten ^Lehr=
a-ns t'aTt en-- i n Braunsberg, also das Jesuitenkolleg (1565), das erm=
ländische Priesterseminar (1567) und das päpstliche Missionsseminar^ (1578) für
die nordischen und östlichen Länder. Besonders hervorgehoben wurde der enge
Kontakt--und Austausch mit der Jesuitenuniversität zu Wilna und die Aus»
Strahlung "Braunsbergs als geistiges Zentrum m die_Länder des ^polni^A=litau=
isAen"Reiches hinein. Beispielsweise studierten in Braunsberg MitgUeder des
unierten-Basilianerordens/ die später zu Archimandriten aufstiegen. Besonders
hingewiesen wurde auch auf Kontakte mit der Universität Kömgsberg^ (Gast=
Vorlesungen eines Königsberger Professors über hebräische Sprache in Brauns.
berg).

Herr Oberstudiendirektor i. R. Dr. Adolf P o s ch m ann ^schilderte in
an'sAaulkher Weise die Geschichte des J e s uitenkolle g s (1631)
und des Gymnasiums in Rößel.
Herr Berufsschuldirektor Bernhard Maria Rosenberg brachte eine
Reihe wertvoller Ergänzungen zur Geschichte des B r aun^sb er ger
Gym na s ium s im 19. J ahrhun de rt ; ua. konnte er auf Einzelheiten
über die politische Betätigung und Haltung einzelner Braunsberger Lehrer hin^
weisen. Er konnte sich dabei auf das von ihm zusammengetragene Material
über Abgeordnete, die die ermländischen Wahlkreise im Preußischen Landtag,
im Frankfurter Paulskirchenparlament 1848 und später im Deutschen Reichstag
vertreten haben, stützen.

Herr Prof. Dr. Schmauch hatte es übernommen, über das Volksschulwesen
im Ermland und das sogenannte Normalinstitut (1811), später Lehrerseminar,
zu referieren. In diesem Zusammenhang wurde auch auf die große Bedeutung
hingewiesen, die die im Eimland entstandene Kongregation der Katharinerinnen
für "die Schulbildung der ermländischen Mädchen seit etwa 1600 bis zum Kultur»
kämpf gehabt hat.
In der anschließenden Diskussion wurden immer v/ieder Namen von Lehrern
und ehemaligen Schülern genannt, die noch manche bemerkenswerte Einzel.
heiten zur Geschichte des ermländischen Schulwesens seit dem Ende des vorigen
Jahrhunderts aus eigener Erfahrung und Erinnerung berichten könnten und
deshalb bald befragt werden müßten, weil andere Quellen vielfach fehlen.
Den großen Abschlußvortrag hielt Herr Professor Dr. Dr. ^B e^nh ar d
Stasiewski, Bonn, über D i e geistesgeschichtlicheBedeu=
tun g de r staatlichen Akademie in Braunsberg mit ihrer theo=
logischen und philosophischen Fakultät. Der Hinweis auf einige Namen von
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bekannten Wissenschaftlern, die ständig oder zeitweilig an der Braunsberger
Hochschule lehrten, mag hier genügen: der Nestor der ermländischen Geschichts=
forschung und »Schreibung Franz Hipler (-1- 1898); der über die deutschen
Grenzen hinaus durch seine dogmengeschichtlichen Forschungen zur Bußdisziplin
bekannte Dogmatiker Bernhard Poschmann (später in Breslau und
Münster, -t- 1955); der Kirchenhistoriker Joseph Lortz (Mainz), bahn=
brechend für eine neue katholische Sicht der Reformationsgeschichte; der Neu=
testamentler Karl Theodor Schäfer (Bonn); der Kirchenrechtler,
Kirchenhistoriker und Volkskundler Johannes Vincke (Freiburg im
Breisgau); der Literaturhistoriker Hermann Hefele (t 1936); die beiden
Historiker Philipp Funk (später Freiburg im Breisgau, t 1937) und
Clemens Bauer (Freiburg im Breisgau).

Für die nächste Jahrestagung wurde aus dem Kreise der Teilnehmer angeregt,
sich mit Problemen der Dorfgeschichten und =chroniken einschließlich Familien=
geschichte zu beschäftigen. Einige Arbeiten über ermländische Dörfer (Groß=
rautenberg, Kurau, Raunau, Reimerswalde, Schalmey/ Schönfließ, Tiedmanns=
darf) liegen ja bereits gedruckt oder vervielfältigt vor. Mit dieser Anregung
begegnet sich der Historische Verein für Ermland in glücklicher
Weise mit einem der Anliegen der Historischen Kommission für
ost= und westpreußische Landesforschung, die ja auch die
Abfassung von Dorfgeschichten zu fördern sucht.

Die hoffentlich bis zum nächsten Jahre erleichterte Benutzung der erhalten ge=
bliebenen älteren ermländischen Kirchenbücher wird im übrigen auch die
Möglichkeit bieten, die bevölkerungs= und sozialgeschicli.tliAe Seite m der Ent=
Wicklung des ermländischen Dorfes stärker als bisher zu berücksichtigen.

Außerdem wurde der Vorschlag gemacht, zum 300. Jahrestag der Gründung des
Braunsberger Jesuitenkollegs (1565-1965) das übernächste Heft der Z e1t=
schrift für Geschichte und Altertumskunde Ermlands
der Geschichte der Braunsberger Lehranstalten zu widmen. Eine Reihe von
Themen wurde bereits von voraussichtlichen Bearbeitern vorgeschlagen.

Die Tagung bot den Teilnehmern somit nicht nur einen umfassenden Überblick
über ein wichtiges Gebiet der ermländischen Geschichte, sondern vermittelte
durch Vortrage und lebhafte Diskussionen vielseitige Anregungen.
U. a. waren zahlreich Lehrer erschienen, die erfreulicherweise immer wieder
gerade für Landes= und Ortsgeschichte reges Interesse zeigen; auch Studenten,
die von sich aus ermländische oder allgemein ostpreußische historische Themen
für ihre Examensarbeiten gewählt hatten, hatten sich eingefunden. Daher scheint
kein Anlaß zu der Sorge zu bestehen, daß es der ermländischen Geschichls=
forschung einstweilen an aktiven Mitarbeitern mangeln wird.

Ernst Manfred Wermter

74
75



^utuUErprecuungen

Immanuel Geiß: Der polnische Grenzstreifen 191^-1918. Ein Beitrag^ zur deutschen
Knegsz'ielpoiuFk im" Ersten Weltkrieg. Historische Studien Heft 378. Lübeck.Hamburg
1960. 183 S.

die von Immanuel Geiß vorgelegte Studie zur deutsA.polnisAen Grenzfrage
wärrend'des'Ersten Weltkriegs - eine Hamburger Dissertation -_ sind von den ver.
schiedensten Gesichtspunkten aus Bedenken geltend zu machen. Geht man ganz ^

"von'ihrem Gesamteindruck aus, so erwecken Art der Darstellung und
^llscogar>"auch"di'e Wortwahl die Empfindung, daß hier eher em Plädoyw eines poli.
ti^h7e7tgeregten-Anklägers in einem Prozeß gegen die deutsche Reichsführung wah^
re°nd de7ErsTen"Weltkriegs vorgelegt wird, als daß es sich um die Untersuchung emes
ffistoAers"handelt7 der "einen "historischen Sachverhalt sine_ira et Studio zu k^en
v^cht"So'iit'denn "auch das Ergebnis von zweifelhaftem Charakter.^Dessen scheint
sTAUauAder"Au7o7 selbst nicht ganz unbewußt gewesen zu sem.^ Weist er^doAem.
3 m^einer'Bemerkung mit Nachdruck darauf hin, daß es natürlich nicht darauf an=

dem Reichskanzler von Bethmann=Hollweg „sozusagen einen ^ Frozeü ^zu
muachen:"sondern nur historische Sachverhalte ^ klä'-en. Nun, dem Rezensenten
scheint so, als ob dies dem Autor doch nicht so ganz gelungen ist; zum
h'at^m UntCTbewußtsein die Mentalität des Anklägers mitgeschwungen, wobe^man
Zb'esonders'bed7nklich vermerken muß, daß es den Anschein hat, als "b^chda^s

^für"d'iese'Arbeit ebenfalls von vorgefaßter Memung beeinflußt und
^tcelrc^muTeTtend"en Gesichtspunkt, belastendes Material zu fi"den'^ angekf^wMto
^"DaTaus^wÜrdT^crdann allerdings ergeben, daß das in vieler Hinsicht verzeih
nuete"Bifd~das-dle Studie von den handelnden Personen und den Vorgängen
bereits in dieser Anlage der Forschungsarbeit begründet liegt.

Es kann natürlich nicht die Aufgabe eines Rezensenten sein, die v°m VMfasser^in
mso^elangem"Archivstudmm erarbeiteten Materialien im einzelnen ,zu_überPru^n;
Dl^occha±steht skh der'Rezensent gezwungen, auf die wenigstens stellenweise off ^
^utre>tecnde"methodische"FragwÜrdigkeU der vorliegenden Arbeit^und ^uf^die ^
^tZse7Hin"s'iAt"anhaftenden"erheblkhen Mängel ^hinzuweise^n.^ Wir halten^unj
hier"zu"um"so"mehr für verpflichtet, als an dem vorliegenden Beispiel ein
^li^ertwerden kann^dem m.n bei de^AusMdung ^^^^^ ^u^^Z^lu^'Zeitge^ichtlemin sehr viel stärkerem Maße^^h^seu^^
^sa^i^v^d^'sc^e^der Ausbildung u^^^a^v^^i^^^^^e^ehrrFÜr'ieden Mediävisten ist es eine Mbstverständlichkeit, daß^ihm^
^r^dregrlff^'de7 Urkundenlehre, der Paläographie^der Quellenkriük_usw^geläu=
fi'geTHa^dwe'rkszeug sein müssen, bevor er sich an Originalquellen heranwagt.
Die vorliegende Arbeit zeigt, daß auch für die Auswertung moderner^ Akten ^W
^eHem"größe'res"Maß von" solchen hilfswissenschaftlkhen „vorkenntrissen__vonn^en

lcals ^"dern Ve'rfasser zur Verfügung stehen. Ohne Beherrschung der queUen.
k°ritis"chen Grundbegriffe und ohne die unerläßlichsten Voraussetzungen für^me^e.
18iAle'ri7Aktenbenu<tzung, wie z. B. die Notwendigkeit, moderne Handschriften^^
^an'df^eiTe's'en'zu können, und ohne einige Kenntnisse der Behördenorganisation
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und des Geschäftsgangs wird auch eine Arbeit aus zeitgeschichtlichen Akten leicht in
die Gefahr schwerer Fehlinterpretationen geraten.

An einem Beispiel der Geiß'schen Arbeit sei dies gezeigt:

Für sein Kapitel über eine von ihm als grundlegende „Konferenz in der Reichskanzlei
vom 13. Juli 1915" in den Mittelpunkt seiner Darstellung gestellte Ressortbesprechung
über Siedlungsfragen und Rußlandrückkehrer benutzt G. unter anderem den im Ber=
liner Hauptarchiv liegenden Aktenband: „Maßnahmen gegen weitere Verminderung
der Bevölkerung der Provinz Ostpreußen durch Ansiedlung rückwandernder Deutsch.
russen 1915-1918" aus dem Bestände des Preußischen Staatsministeriums. Auf Grund
dieses Aktenbandes rekonstruiert er leider mit zu wenig Akribie, aber mit viel Phan=
tasie diese „Konferenz". Aus diesem Aktenband wird im Dokumentenanhang Nr. l
ein Schreiben des preußischen Landwirtschaftsministers, Frhr. v. Schorlemer, an den
Unterstaatssekretär des Staatsministeriums, Heinrichs, vom 19. Juli 1915 abgedruckt,
in dem über die auf Grund der am 13. Juli in der Reichskanzlei abgehaltenen Be=
sprechung über die Deutschrussen zunächst zu veranlassenden Schritte berichtet wird.
Dieses Dokument enthält einen handschriftlichen Vermerk des Unterstaatssekretärs
Heinrichs, von dem G. behauptet, daß er stellenweise unleserlich sei. Das ist natürlich
objektiv gesprochen nicht der Fall, und ein Historiker, der ein Stück abdrucken will,
hätte sich auf keinen Fall mit einer derartigen Feststellung begnügen dürfen. Wir
würden uns mit diesem Fall einer fehlerhaften Publikation eines Aktenstückes aber
hier nicht zu beschäftigen haben, wenn sich nicht an diesem Beispiel augenfällig Ar=
beitsmethode und Tendenz der Studie von G. manifestieren würde. An und für sich
enthält die eine von G. nicht voll entzifferte Stelle nur eine im behördlichen Geschäfts»
betrieb häufige und übliche Mitteilung eines Beamten an seinen Vorgesetzten und
ist zu lesen: „Wegen des weiteren Ganges der Verh. (andlungen) werde ich mich auf
dem laufenden erhalten."

Bezeichnend aber ist nun, was wir bei G. von dieser Stelle zu lesen bekommen: aus
den Worten „des weiteren Ganges der Verh. werde" usw. wird nämlich bei ihm
„des weiteren Grenz... (unleserlich) . . . werde ich" usw. Ich glaube es dem Leser
überlassen zu können, die Schlußfolgerungen aus einer derartig gravierenden Fehl=
lesung selber zu ziehen!

Es wäre an Hand dieses einen Aktenbandes noch manches andere zu sagen, was
Arbeitsmethode und Akteninterpretation seitens des Verfassers zu charakterisieren
geeignet ist. Hätte er z. B. das in ihm abgelegte abschließende Schreiben des preußi=
sehen Landwirtschaftsministers vom 10. 12. 1915 nicht übersehen, in dem es heißt,
er werde dem Wunsch des Oberpräsidenten von Ostpreußen, v. Batocki, entsprechend
die nach Deutschland kommenden Rußlandrückwanderer in erster Linie nach Ost=
preußen überweisen, dann hätte er wohl kaum behaupten können, daß damals eine
Alternative „Wiederbesiedlung Ostpreußens oder Germanisierung des polnischen
Grenzstreifens" zur Debatte gestanden habe, die G. sogar als Überschrift für diesen
Abschnitt seiner Studie zu wählen für geeignet hält. Auch seine sonstigen Oberlegun»
gen und Schlußfolgerungen zu diesem Vorgang wären nicht möglich gewesen.
Vollends die Übertragung der Federführung des weiteren Fortgangs der Angelegen'
heit auf ein preußisches Fachministerium, ja sogar die Tatsache, daß auf jener Sitzung
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auch die Bearbeitung der Deutschtumsangelegenheiten für den Bereich der deutschen
Zivilverwaltung in Russisch=Polen auf dieses und nidit auf ein politisches Ressort über»
tragen wurde, hätte G. bei einer richtigen Auswertung des nicht sehr vollständig hier
angezogenen 'Aktenmaterials niemals zu seinem Phantasiegebilde von politisch ent=
scheidenden „Verhandlungen auf Regierungsebene" führen können, bei denen an.
geblich die Welchen in Richtung Grenzstreifen gestellt worden seien. Von einer solchen
kann natürlich in keiner Weise die Rede sein. Im Gegenteil liegen die Dinge so, daß
auf dieser Sitzung die FaAressorts ihre Planungen und Maßnahmen für eine Rück'
führung des RußlanddeutsAtums so anzulegen beschließen, daß keine etwaige spätere
politische Entscheidung über eine Angliederung polniscTier Gebietsteile hierdurch,
d. h. durch deren Entblößung von den dort ansässigen Deutschrussen, nachteilig
präjudiziert würde. Darin liegt allein der Sinn des in dieser Sitzung erwähnten Grenz=
Streifens, in dem solche Rücksiedlungsmaßnahmen unterbleiben sollen, für den^man
sogar die Möglichkeit einer Ansiedlung von weiteren Deutschen aus anderen Teilen
Polens untersuchen will.

Ähnliche Schwächen wie die hier aufgezeigten weist die Arbeit auch in ihren anderen
Teilen auf, wo ebenso Aktenstücke unvollständig zitiert werden, ja sogar ab und zu
ganz unter den Tisch fallen. Daß G. auch bei der Bearbeitung der Literatur nicht viel
anders verfährt, zeigt seine Benutzung des Volkmann'schen Gutachtens für den Paria=
mentarischen Untersuchungsausschuß (Bd. 12 der Reihe über die Ursachen des Zu=
sammenbruchs). Bei der Darstellung der Intellektuelleneingabe vom Juli 1915 z. B.
vermißt man einen Hinweis auf Volkmann (S. 53), wo es heißt, Bethmann.Hollweg
habe sich geweigert, diese Eingabe aus den Händen einer Deputation entgegenzy»
nehmen und habe in einem Schreiben vom 23. Juli 1915 eine Stellungnahme zu ihr
abgelehnt. Aber G. übergeht dies einfach, so daß der Leser den Eindruck erhält, als
ob Bethmann=Hollweg sich zu dieser Eingabe eindeutig positiv gestellt habe.
Oberhaupt glauben wir, daß das Bethmann»Büd, wie es Volkmann zeiclinet - Beth=
mann sei selbstverständlich weder Pazifist noch prinzipieller Annexionsgegner ge=
wesen, aber für ihn sei die Kriegszielfrage eine rein praktische Frage gewesen, der
Wirklichkeit wesentlich näher kommt, als das Bild, das G. seinem Lehrer Fritz Fischer
folgend von ihm entwirft.

Nehmen wir diese Studie, die auch auf einer recht schwachen Basis allgemeiner Kennt=
nisse des deutsch=polnischen Problems steht, als Ganzes, so muß man leider fest»
stellen, daß ihre Schwächen und negativen Seiten derartig hervorstechen, daß eine
Empfehlung dieser Veröffentlichung, von der, wie man hört, eine polnische Ausgabe
in Vorbereitung ist, nicht gerechtfertigt erscheint.

Heinz Günther Sasse

Leben in Ostpreußen, Erinnerungen aus neun Jahrzehnten, zusammengestellt von
Otto Dikreiter und Martin Borrmann, München, Gräfe und Unzer 1963. 304 S.,
18,50 DM.

In ähnlicher Weise wie der erste Band, der „Ein Blick zurück" betitelt war, enthält
der vorliegende 19 Beiträge verschiedener Ostpreußen. Bis auf die Kindheitserinne=
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rungen von Corinth und Sudermann, die anderen Büchern entnommen sind, handelt
es sich um Erstveröffentlichungen. Der Bogen ist weit gespannt, von der Wissenschaft
bis zum Leben in einem Gutshause. Alle Beiträge sind nicht FaAaufsätze, sondern
erhalten ihren Wert aus dem persönlichen Erleben, ob nun der Journalist Immanuel
Birnbaum von seiner Königsberger Kinderzeit berichtet oder Gertrud Broslowski
von ihrem häuslichen Gut und der Dönnigschen Kochschule oder ob Walter Frevert
erzählte wie er Ostpreußen lieben lernte, oder Hans Graf Lehndorff seine Erinnerungen
an Trakehnen ausbreitet. Es liegt nahe, daß die Landeshauptstadt Königsberg in den
meisten Beiträgen gewürdigt wird, nicht nur von Birnbaum, sondern etwa auch von
Agnes Miegel, Walter Scheffler und Erminia von OIfers=Batocki. Quellenwert für den
Historiker der sogenannten Zeitgeschichte haben die Erlebnisberichte der beiden
Geistlichen Ernst Bruno Laws in Guttstadt und Hugo Link in Königsberg über ihren
Kampf gegen den Nationalsozialismus und die „Königsberger Odyssee 1945" von Carl
Friedrich Möller über die letzten Wochen der Stadt. Biographisch und fachwissen.
schaftlich sind die Beiträge von Kurt Forstreuter über seine und der Historischen
Kommission geschiclitswissenschaftlichen Arbeiten und von Ernst Schüz über die von
ihm geleitete Vogelwarte Rossiffen. Erlebnisbericht und Wissenschaft vereinigen sich
in glücklicher Weise in dem Beitrag von Erhard Riemann „Heimatforschung in Ost»
preußen", einem warmherzigen Lobgesang des Schülers auf seinen Lehrer, den un=
vergessenen Professor Kurt Ziesemer. Niemand wird es dem Verlag verübeln, daß
er an den Schluß des Buches eine Würdigung des eigenen Hauses von dem früheren
Prokuristen und Verleger Otto Dikreiter gesetzt hat, denn auch er gehörte in hervor»
ragender Weise zum „Leben in Ostpreußen".

Fritz Cause

Carl von Lorck: Dome, Kirchen und Klöster in Ost- und Westpreußen. Nach alten
Vorlagen. 250 Seiten, 96 Tafeln, mehrere Textabbildungen und eine Paltkarte. Verlag
Wolfgang Weidlich, Frankfurt a. M. 1963. In Ganzleinen gebunden 16,80 DM.
Der Verfasser bringt in diesem 11. Bande der bekannten, bei Wolfgang Weidlich in
Frankfurt am Main verlegten Reihe nicht nur eine mit Sachkenntnis und Liebe zu-
sammengestellte und durch wissenschaftliche Anmerkungen erläuterte Folge älterer Dar-
Stellungen von den Sakralbauten in Ost- und Westpreußen, deren Zusammenhang und
Anordnung durch eine gesdiiditliche Einleitung begründet wird. Er hat es sich vielmehr
auch zur Aufgabe gemacht, die besonderen kultur- und kunstgeschichtlichen Gegebenheiten
darzustellen, denen diese gewaltigen Dome, die zahlreichen Kirchen in Stadt und Land
und die Klöster ihre Entstehung verdanken, und „den bodenständigen Charakter der
Bauwerke kunstgeschichtlich zu erklären«. So bietet der Text mehr als eine Sammlung
historischer Daten und kunstwissenschaftlicher Feststellungen. Eingestreute Zitate, die den
starken EindruA erkennen lassen, den diese Bauten zu allen Zeiten auf bekannte Dichter
und historische Persönlichkeiten ausgeübt haben, vermitteln darüber hinaus ebenso wie
die gelegentlichen Schilderungen wichtiger Ausstattungsstücke der kirchlichen Innenräume
selbst dem fernen Leser noch etwas von dem Gehalt der Stimmung, die einst jeden dafür
empfänglichen Besucher beim Betreten dieser Gotteshäuser ergriffen hat. In fünf nach
geographischen Gesichtspunkten eingeteilten Kapiteln berichtet von Lorck anschließend
über die Schicksale der abgebildeten Baudenkmäler, wobei die großen Städte aus begreif-
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