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neraldirektoriu m direk t unterstellte s Spezialdepartemen t — un d der „Preußi -
schen Kriegs- un d Domänenkamme r Posen" . Übe r den Verbleib der Akten -
beständ e der beiden andere n weniger bedeutende n südpreußische n Kriegs- un d 
Domänenkammer n Kaiisch (zuvor : Petrikau ) un d Warscha u (zuvor : Pùock) ist 
nicht s bekannt . Di e zeitgenössisch e Publizisti k wurd e in beide n Sprache n in 
eine m überdurchschnittliche n Umfan g berücksichtigt . 

In den ersten dre i Kapitel n werden Problemstellung , Literatu r un d Quellen , 
die Grundzüg e der preußische n Wirtschaftspoliti k im 18. Jh . un d die Bildun g 
der Provin z Südpreuße n un d ihr e wirtschaftlich e sowie soziale Struktu r um 
1793 dargestellt . Da s ausführlich e dritt e Kapite l ist dich t formulier t un d ge-
winn t durc h die Vielfalt un d das Gewich t der angesprochene n Theme n sowie 
durc h die überzeugend e Einarbeitun g des bisher Bekannten . Nich t in eine m 
gleichen Ma ß vermögen die methodische n Reflexione n (S. 19—22) zu überzeu -
gen. Sie wirken in ihre n allgemeine n Teilen aufgesetzt un d könne n sich mit -
unte r sogar Binsenwahrheite n nähern . Weshalb die Vf.in ihre n ehe r konven -
tionelle n Zusammenstellunge n übe r Staa t un d Wirtschaf t im Preuße n des 
18. Jhs . glaubte das Etiket t „Entwur f eine s Modells " geben zu müssen , bleibt 
unerfindlich . Positi v hervorzuhebe n ist aber, daß die Vf.in die Wirtschaftspoliti k 
in eine n engen Zusammenhan g mi t den allgemeine n politische n un d gesell-
schaftliche n Zustände n un d den „Hauptzielen " des preußische n Staat s stellt . I m 
Verlauf der finanz - un d wirtschaftspolitische n Untersuchunge n bewähr t sich 
dieser durchgängi g beachtet e Ansatz . Die quellennahe , nüchter n darlegend e 
un d konsequen t die begrenzt e Aussagekraft des überlieferte n statistische n Ma -
terial s betonend e Untersuchun g ist dabe i in einzelne n Kapitel n geradez u um 
die insgesamt 45 übersichtlic h gestaltete n Tabelle n un d ach t Graphike n („Ab-
bildungen" ) herumgeschriebe n worden . Die Vf.in ha t nich t nu r eine n zweiten , 
dem Territoriu m Neuostpreuße n gewidmete n Teil angekündigt , sonder n auch 
eine Arbeit, die der gesonderte n Frag e nachgehe n soll, „ob die Ziele des preußi -
schen Staate s letztendlic h nich t auch auf Koste n der polnische n Bevölkerung , 
die insgeheim höher e Abgaben zu zahle n hatte , erreich t wurden " (S. 255). Dies e 
„Ergänzungen " werden dazu beitragen , die gewichtigen Einzelergebniss e der 
vorliegende n Untersuchun g zu ergänze n un d abzurunden , so daß dami t dan n 
unser e Kenntniss e über die Finanz - un d Wirtschaftspoliti k des vor 1807 „halb -
polnischen " Preußen s auf sichere n Grundlage n stehe n dürften . 

Göttinge n Bern d Söseman n 

Wilhelm Brauer: Prußische Siedlungen westlich der Weichsel. Versuch eine r 
etymologische n Deutun g heimatliche r Flurnamen . (Schrifte n der J . G. Her -
der-Bibliothe k Siegerlan d e.V., Bd. 11.) I m Selbstverlag der J . G . Herder -
Bibliothe k Siegerland e. V.. Siegen 1983. 94 S. 

Mit de r vorliegende n Schrif t will de r aus Karthau s stammend e Pasto r i. R. 
W. B r a u e r Hinweis e auf ihm , dem Heimatkundigen , auffallend e Name n 
geben, die weder deutsc h noc h slawisch aussehen , un d seine eigenen etymolo -
gischen Deutunge n aus dem Altpreußische n den Fachleute n zur Entscheidun g 
vorlegen un d sie auf diese Weise ermuntern , „sich dieser wichtigen un d noc h 
sehr ergiebigen, aber lange vernachlässigte n Frag e prußischer , bzw. baltische r 
Siedlun g zwischen Weichsel un d Persant e in der künftige n Forschun g ein -
gehende r anzunehmen " (S. 90, vgl. S. 20—21). 

Seitde m F . Lorent z diese Frag e zu Beginn dieses Jahrhundert s gestellt un d 
behandel t hat , ist sie sowohl von archäologische r als auch von sprachwissen -
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schaftliche r Seite imme r wieder aufgegriffen worde n (F . L o r e n t z , L. K i -
l i a n , H. K r a h e , zuletz t von H. G ó r n o w i c z un d seiner Schule) 1, so 
daß übe r die Existen z preußische r Siedlunge n westlich der Weichsel heut e kei-
nerle i Zweifel meh r angebrach t sind. Un d so ist B. völlig im Recht , wenn er 
von dieser Tatsach e ausgeh t un d nac h weitere n Name n sucht , die eine r balti -
schen Etymologi e zugänglich sind. Noch  keineswegs abgeschlossen jedoch ist 
die Diskussio n darüber , welche Orts- , Gewässer - un d Flurname n den n nu n nu r 
baltisch erklär t werden können , welche zumindes t eine solche Erklärun g zu-
lassen un d welche keinesfalls so erklär t werden dürfen , sieht ma n einma l von 
urkundliche n Zeugnisse n (S. 70 ff.) ab. Ebens o wie ma n in der vorliegende n 
Schrif t weit meh r „Hinweise " auf preußisch e Etym a finden wird, als der 
Sprachwissenschaftle r abzusicher n vermag, wird man in den jüngsten polnische n 
Veröffentlichunge n ein e Tenden z zur slawischen Etymologi e im Vordergrun d 
sehen . Dabe i tauch t zugleich noc h ein zweites Proble m auf, das sich hinte r der 
Terminologi e baltisch ode r preußisc h verbirgt. Handel t es sich im Einzelfal l um 
uralt e Spure n eine r einst baltische n Besiedlun g zwischen Persant e un d Dün a (L. 
K i 1 i a n s Haffküstenkultur ) ode r um ein e vergleichsweise junge preußisch e 
Kolonisation ? Nebe n baltisch un d preußisc h komm t noc h eine dritt e Größ e hin -
zu, die ma n heut e wegen ihre r geographische n Verbreitun g alteuropäisc h zu 
nenne n gewohn t ist. Darunte r fallen auch jene Namen , die G. L a b u d a als 
Folge eine r „Symbioz a wenecko-baùtycka" (wie Anm . 1, S. 14) ansieht . Besonder s 
bemerkenswer t ist vielleicht der Umstand , daß von den Goten , die doch die 
Weichselmündun g durchzoge n haben , im Namenmateria l kein e Spu r zu finden 
ist. 

I m Rahme n eine r kurze n Besprechun g kan n natürlic h die Aufgabe, die B. 
den Sprachwissenschaftler n zugedach t hat , nich t geleistet werden . Vielmeh r 
sollen einige Name n aus dem von ihm in 7 Abschnitte n ausgebreitete n Materia l 
ausgewähl t werden , die zugleich die Problemati k der Sicherhei t der vorge-
schlagene n Deutun g erkenne n lassen . 
1) Wohl das schönst e Beispiel aus B.s Sammlun g ist der untergegangen e Land -

schaftsnam e Pirsna (S. 22—26), de r sich mi t dem Gewässername n Peresna im 
Dnjepr-Gebie t ebenso vergleichen läß t wie der Nam e Persante mi t Peresuta 

südlich des Pripjet. 2 De r Nam e ist seine r lautliche n un d morphologische n Struk -
tu r nac h mi t dem jatvingischen F1N . Kirsna, ( : altpreuß . kirsnan „schwarz") , 
im Ablautverhältni s zu Persante mi t Kirsna — lit.FlN . Kersis — vergleichba r 
un d gehör t zu einer Wurzel *pers-, die in litauische n un d lettische n Gewässer -

1) Zu dem Überblick , den W. B r a u e r selbst gibt (S. 15—21), vgl. noc h G . 
L a b u d a : Zagadnieni e osadnictw a ludnośc i Baùtysciej na lewym brzegu 
dolne j Wisùy we wczesnym średniowiecz u [Zu r Frag e von Siedlunge n balti -
scher Bevölkerun g auf dem linken Ufer der untere n Weichsel im frühe n Mit -
telalter] , in : Konferencj a Pomorsk a 1978 [Pommerellisch e Tagun g 1978], Bres-
lau u.a . 1979, S. 13—34; V N . T o p o r o v : Novye rabot y o sledach prebyva-
nija Prusso v k zapad u ot Visly [Neu e Arbeiten übe r Anwesenheitsspure n von 
Pruße n westlich der Weichsel] , in : Balto-slavjanski e issledovanija 1982, Moska u 
1983, S. 263—273. Letzter e Arbeit ist zugleich eine Besprechun g der Arbeit von 
W. Brauer . 

2) Zu Peresna vgl. V. N. T o p o r o v , O. N. T r u b a ö e v : Lingvisticeski j 
anali z gidronimo v verchneg o Podneprov'j a [Linguistisch e Analyse der Gewäs -
sername n des obere n Dneprgebiets] , Moska u 1962, S. 20. Zu Peresuta O. N . 
T r u b a ö e v : Nazvanij a rek pravoberezno j Ukrain y [Flußname n der rechts -
ufrigen Ukraine] , Moska u 1968, S. 166, 201. Zustimmen d zur Gleichsetzun g 
Pirsna-Peresna auch T o p o r o v (wie Anm. 1), S. 270. 
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n a m e n gu t bezeug t ist. 3 Di e bal t isch e D e u t u n g de s N a m e n s ist also d e m Ver-
such E. B r e z a s , e in slawisches E t y m o n zu finden , vorzuziehen. 4 

2) Ei n we i te re s übe rzeugende s Beispie l für e ine n n u n a l le rd ing s preußische n 

N a m e n ist d e r Patulli-See  (S . 26, 30 f.), desse n N a m e zunächs t zu d e m al t -
p reuß i sche n P N . Patulle 5 zu s tel le n ist. Diese r ist jedoc h selbst ein t h e o p h o r e r 

N a m e u n d spiegelt de n p reuß i sche n G ö t t e r n a m e n Patollus, Potollus wider . 6 

Bezieh t m a n de n S e e n a m e n d i r e k t au f de n G ö t t e r n a m e n , d a n n läß t sich nich t 

m e h r ausschließen , da ß auc h de r Piekielko-See  zu m preußische n GN . Picullus, 

Pecullus, pickuls „Teufel " gehör t . 

3) Wenige r e indeut i g ist z . B . de r Stensitz-See  m i t g le ichnamige n Or t (1335 

Stansitz,  S. 28 f.), dessen N a m e zunächs t da s slawische Suffix -ica en thä l t , mi t 

Pa la ta l i s i e run g eine s v o r a n g e h e n d e n -g-.  W e n n sich h ie r auc h B. in de r An-
gabe mögl iche r bal t i sche r V e r w a n d t e r i rr t , so k a n n ein e Anknüpfun g a n lit . 

FIN . Stange, kur . - le t t . Standze  seh r woh l für möglic h geha l te n werden. 7 Dan n 

abe r ist di e A n n a h m e unve rme idba r , d a ß die heut ig e N a m e n f o r m Stężyca ein e 

Angleichun g a n de n in Po le n häuf ige r v o r k o m m e n d e n u n d siche r nich t au s d e m 

Bal t ische n e r k l ä r b a r e n O r t s n a m e n Stężyca dars te l l t . 

4) De r polnisch e N a m e de r P r ä s i d e n t e n h ö h e in de r N ä h e von Chmie lno : 

Tamowa Góra wi rd au f de r G r u n d l a g e e ine r Sage, di e de n N a m e n e ine m 

g r a u s a m e n Burgf räu le i n in he idnische r Zei t zuweis t (s. B. G r z ę d z i c k i : 

Chmielno , Danzi g 1980, S. 1811) , von B. mi t d e m bei N e s s e l m a n n (Thes . 

ling. Pruss icae , S. 185) e r w ä h n t e n tammow castrum vergl iche n (S. 43—46). Da s 

ist gewiß ein i n t e r e s san t e r Hinweis . F ü r ein e sprachl ich e Absicherun g abe r sind 

di e L a u t v e r h ä l t n i s s e kompl iz ier ter , als es zunächs t de n Anschei n ha t un d die 

Beleglage be ide r N a m e n ausgesproche n schlecht . Di e Sage e r i nne r t an 

L e r m o n t o v s Charakteristi k de r grusinische n Tamara : 

V toj baśne vysokoj i tesnoj 

Carica Tamara zila 

Prek rasn a kak ange l nebesny j 

Kak demon kovarna i zla. 

5) Eine n typische n Fal l für etymologisch e Unentscheidbarkei t stellt de r 

N a m e de s a n de n Pa tu l l i -Se e ansch l ießende n D a m e r a u - S e e dar . E r wi rd mi t 

Rech t mi t d e m a l t p r euß . ON . Damerouwe (1286) vergl iche n (S. 27). Aber 

Damerau wi rd als preußische s L e h n w o r t ( < poln . dąbrowa „Eichenwald" ) an -
gesehen , (s. G . G  e r u 11 i s : Al tpreußisch e Or t snamen , Berl in , Leipzi g 1922, S. 

25), so da ß de r N a m e de s See s nich t da s beweist , was e r beweisen soll. Nu n 

wird abe r im Elb inge r Vokabu la r (588) damerau mi t wangus d. h . „Aue " übe r -
setzt , so da ß die Möglichkei t auftaucht , es h a n d e l t sich gar nich t u m eine n 

schlech t b e s t a n d e n e n Eichenwald , sonder n wie in let t . Dambra-plava,  p reuß . 

3) Vgl. lit . SN . Persas, let t . F1N . Perse . Daz u A. V a n a g a s : L ie tuv i q 
h i d r o n i m q et imologini s żodyna s [Etymologische s Wör te rbuc h de r l i tauische n 
H y d r o n y m i e ] , Wiln a 1981, S. 245 f. s.v. Parsvetas; K. B ü g a : R ink t in ia i raś ta i 
[Ausgewähl t e Schrif ten] , Wiln a 1961, S. 537 s.v. Pierszajka. 

4) E. B r e z a : Toponimi a powia t u kościerskieg o [Toponymi e de s Kreise s 
Beren t ] (Pomorski e monograf i e toponomas tyczne , l) ,Danzi g 1974, S. 166; Roczni k 
Gdańsk i 28 (1968), S. 267—274: a l tpoln . p r s t t „S taub , Pu lve r " . 

5) R. T r a u t m a n n : Di e a l tp reuß ische n P e r s o n e n n a m e n , 2. Aufl., Göt t inge n 
1974, S. 75. 

6 ) J . E n d z e l i n s : Senp rüs u valod a [Di e a l tp reußisch e Sprache] , Riga 1943. 
S. 220; B ü g a (wie Anm . 3), I I , S. 79, I I I , S. 809. 

7) H . S c h a l l , in : Bal t is t ic a 2 (1966), S. 29; V a n a g a s (wie Anm . 3), S. 
313. 
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damb o „Grund " (Elbinge r Vokabula r 29) um eine Niederung . In diesem Fall e 
wäre das baltisch e dambrava sekundä r mi t dem polnische n dąbrowa gleichge-
setzt , bzw. verwechselt worden. 8 

6) Auch der ON . Zuckau  (poln . Zukovo)  ist nich t so zweifellos preußisch , wie 
B. (S. 66 f.) glaubt , den n er kan n nu r mi t de r Zusatzannahm e eine r spätere n 
Umdeutun g aus altpreuß . suckis „Fisch " (Elbinge r Vokabula r 560) hergeleite t 
werden . Nähe r liegt die üblich e Zusammenstellun g mi t poln . żuk „Käfer" . Di e 
älteste n Belege des Namen s (ab 1201 Sucou)  erlaube n kein e Entscheidung . 

7) Noch  mehrdeutige r ist der Nam e Pollenschin, den B. wegen Polusino (1253) 
mit dem preußische n ON . Palusin ( N e s s e l m a n n , wie Anm . 8, 118) ver-
gleicht . Auf Grun d der preußische n Name n Luselauke,  Lusewithe, Lusinemedien 

(G e r u 11 i s , Altpreuß . Ortsnamen , S. 91 f.) komm t zunächs t einma l altpreuß . 
luysis „Luchs " als Etymo n in Betracht . De r Nam e könnt e aber auch slaw. er-
klär t werden ( < *polugt>je).9 Welcher Etymologi e ma n auch den Vorzug gibt, 
die heutig e Namenfor m Pollenschin/Poùęczyno läßt sich darau s nich t ableiten : 
Hie r mu ß spätesten s End e des 14. Jhs . poln . ląk/lęk  (: lit. lankä  „Flußwiese" ) 
eingewirkt haben . 

8) Nich t zu halte n sind B.s Bemerkunge n zum ON . Rheinfeld (S. 64), der schon 
1323 Pryiesen nebe n sich ha t un d heut e Przyjaźń lautet . Da ß dieser Nam e nicht s 
mit dem poln . Appellativum przyjaźń „Freundschaft " zu tun hat , wird nie-
man d bestreiten . B. möcht e den Name n zu preuß . prassan „Hirse " (Elbinge r 
Vokabula r 266) stellen , aber abgesehen davon , daß prassan wahrscheinlic h aus 
poln . proso „Hirse " entlehn t ist, kan n es den Name n Pryiesen, Przyjaźń nich t 
erklären . Nähe r liegend ist dahe r H. G o r n o w i c z ' s Deutun g als Zusammen -
rückun g aus poln . przy jazie „a m Wehr" . 

9) Unhaltba r sind u. a. auch die Ausführunge n unte r dem Stichwor t Plutu-
Weissersee. B. geht aus von eine r Angabe bei B. G  r z ę d z i c k i : Chmielno , 
S. 205, daß plete (nich t plutu) eine n Fischplat z an eine r flachen Stelle des 
Weißen Sees bezeichne . Er mein t dan n weiter , daß dies ein baltische s Wort sei 
un d verweist auf das seltene litauisch e plütis „eisfreie Stelle im See" un d auf kurisch plüt 

„dass. " (nich t plutu). Darau s leitet er die Berechtigun g ab, das deutsch e Weiss im Name n 
Weißersee mit preuß . weysigis „pratum " (G . G  e r u 11 i s , Altpreuß . Ortsnamen , S. 185) 
gleichzusetzen . — Zunächs t ist ptet e ein kaschubische s Appellativum „flach e Stelle im 
See" un d ha t nich t nu r in lit. un d kurisch plöt(is) , sonder n auch in poln . pùytki 

„seicht" , plycisna „seicht e Stelle " seine Entsprechung . Es verhält sich also zum 
baltische n plütis nich t ander s als kaschubisc h raja „Sumpf " zum lett . F1N . 
Ruoj a 10 ode r wie die Mottlau zu lit. mutulys „Quelle" . Ma n kan n also darau f 
kein e preußisch e Deutun g des Weißen Sees bauen . Außerde m ist die keineswegs 
selten e Benennun g Biaùe (jezioro) schon 1283 in der For m Beale belegt, de r 
deutsch e Nam e erst 1902! De r deutsch e Nam e ist also eine Übersetzun g aus 
dem Polnischen . De r Wegfall der diakritische n Zeiche n im Druc k des vorliegen-
den Heftchen s ist in diesem Beispiel besonder s mißlich . 

8) Zu Damerau vgl. G. H. F . N e s s e l m a n n : Thesauru s Lingua e Prussicae , 
Berlin 1873, S. 26 f.; V. N. T o p o r o v : Prusski j jazyk. Slovar' A-D[Prussisch e 
Sprache . Wörterbuc h A-D] , Moska u 1975, S. 291; ebenda , S. 294 f. zu dambo. 

9) Vgl. dazu J. Ù u s z c z y ń s k a : Nazw y geograficzne Pomorz a Gdańskieg o 
z sufiksem -in-  [Geographisch e Name n des Danzige r Pommerelle n mi t dem 
Suffix -in-]  (Pomorski e monografi e toponomastyczne , 5), Danzi g 1983, S. 72 mi t 
reiche n Belegen . 

10) Daz u B ü g a (wie Anm. 3), I, S. 476, II , S. 103. 
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Aus dem auf wenige Beispiele beschränkten Mater ia l geht hervor , daß sich 
unter B.s „Hinweisen" durchaus haltbare (1,2), mögliche (3,4), unentscheidbare 
(5—7) und u n h a l t b a r e (7—9) befinden. Seine Absicht aber , die sprachwissen-
schaftliche Namenforschung auf die Vielschichtigkeit der N a m e n g e b u n g seines 
Heimatgebie tes , vor a l lem des Kreises K a r t h a u s au fmerksam zu machen und 
zu wei te ren Unte r suchungen anzuregen, ist ihm in j e d e m Fall geglückt. 

Gött ingen Wolfgang P. Schmid 

Westpreußen-Jahrbuch. Band 32. Hrsg . von der Landsmannscha f t Wes tp reußen . 
Verlag C. J. Fahle. Münster 1982. 160 S., zahlreiche Abb. i. T., 1 Klapptaf. 

Der vor l iegende Band en thä l t 15 Bei t räge , die im R a h m e n einer Rezension 
nicht alle e ingehend be t rachte t w e r d e n können. Er ist der G r ü n d u n g der wes t -
preußischen S tad t K u l m vor 750 J a h r e n gewidmet und w i r d dahe r von einem 
von H a n s - J ü r g e n S c h u c h ve r faß ten Rückblick „750 J a h r e Ku lm. Aus der 
Geschichte e iner kleinen, abe r einst bedeu t enden S tad t " eröffnet. Seh. zeich-
ne t in gu t lesbarer F o r m die Geschichte dieser S tad t von den Anfängen bis 
zum Zwei ten Wel tkr ieg nach, wobei die Zeit von 1914 bis 1945 n u r gestreif t 
wird . Die Ver le ihung der K u l m e r Handfes te durch den Hochmeis ter H e r m a n n 
von Salza verschaffte der Siedlung a m rechten Weichselufer e ine h e r a u s g e -
hobene Ste l lung im Deutschordenss taa t . Das K u l m e r Recht b l ieb für die 
preußischen S t a d t - und Dorfs iedlungen vorbildl ich und w u r d e so zum G r u n d -
gesetz des Ordenss taa tes . Der Schöffenstuhl von K u l m w u r d e die obers te I n -
s tanz für die Aus legung dieses Rechts, u n d K u l m selbst gal t für l ängere Zeit 
als die Haup t s t ad t des Deutschordenss taa tes . Die K u l m zugedachte zent ra le 
Verwal tungsfunkt ion im R a h m e n dieses Ter r i to r iums w i r d auch durch den 
außergewöhnl ich großen, zwei H e k t a r umfassenden Mark tp la tz verdeut l icht , 
der in ke ine r ande ren preußischen Stad t e ine Entsprechung findet. Mit Recht 
weist Seh. darauf hin, daß als die Blütezei t des Orts die J a h r e von 1300 bis 
1450 angesehen w e r d e n können . Der Dre izehnjähr ige Krieg sowie der Ü b e r -
gang K u l m s an die K r o n e Polen im J a h r e 1479 le i te ten indes eine Per iode des 
politischen und wirtschaft l ichen Niedergangs der S tad t ein, ein Prozeß, der 
durch die ungüns t ige Verkehrs lage Ku lms noch beschleunigt w u r d e . Die von Seh. 
zi t ier ten Protokol le der preußischen Bes i tznahmekommiss ion von 1772 v e r a n -
schaulichen den desola ten Zus tand der S tad t zur Zeit ihres Anfalls an 
P reußen . Dar in he iß t es u. a.: „In K u l m sah m a n s ta t t der S t r aßen n u r die 
Kel ler der Häuser , welche ehedem vo rhanden gewesen. 40 Häuse r b i lde ten e inen 
großen Platz , indeß 20 davon, de ren Besi tzer fehlen, h a t t e n w e d e r Dächer, 
noch Fenster , noch Türen." Wenn auch eine bescheidene Aufwär t sen twick lung 
K u l m s im 19. J h . u n v e r k e n n b a r ist — der Ort w u r d e Sitz eines Landra t s , 
erhie l t einen E i senbahnansch luß und w a r S tandor t e iner preußischen G a r n i -
son —, so s tand alles das in ke inem Vergleich zu ih re r einstmals großen Be-
deu tung im spä ten Mit te la l ter . Es bleibt zu hoffen, daß die in Vorbere i tung 
befindliche, K u l m gewidmete Festschrif t unse r e Kenn tn i s se über die Geschichte 
der S tad t u n d ih re r U m g e b u n g e rwe i t e rn wi rd . 1 

1) Sie ist inzwischen erschienen: 750 Jahre Kulm und Marienwerder, hrsg. von 
B. J ä h n i g und P. L e t k e m a n n (Beiträge zur Geschichte Westpreussens, Bd. 8), 
Münster 1983. 


