
WYBZI&LY POLITECHNICZNE KRAKOW

BIBLIOTEKA GWNA

II 4410
ntstehung 

und 
Entwiclung 

bes 
LinfubnenScenburger 

Deichverbandes.
yl ,i: 

Dargeftelt von dem Deichhauvtmann permanu Voß.
,4 utli rhi L,ilrc * ie go ijic, 311 slmanyd 1 ’ '' ■ tegg {33 ■ h ' ■■ ■ ‘ •* ■ ! - ‘

ff,; —4ä2nrei 13s' gernsä,t jqstege, piziheer
TilsitDezember 1913.



Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000294556

100000294556



Entstehung 
und 

Entwicklung 
des 

LinfuhnenSeckenburger 
Deichverbandes.

Dargestellt 
von dem Deichhauptmann 

ermann Wos.

Dezember 1913.

Lilsit 
Buchdruckere Pawlowsk.



0030 so



Die Miederung südlich der Gilge, welche heute 
zum Linkuhnen-Seckenburger Deichverbande gehört, 
war gegen Ende des 16. Fahrhunderts noch eine 
vollständige, mit undurchdringlichem Gestripp be- 
deckte Wildnis, welche man zu Pferde zur Rot und 
mit groszer Mühe durchqueren konnte und in wel- 
cher sic zahlreiche Wasserarme, größere «Seen und 
grundlose Sümpfe vorfanden. Feste von Menschen 
bewohnte Ansiedlungen gab es nicht in dieser un= 
wirtlichen Gegend, die jährlic von leberschwem- 
mungen heimgesucht und sowohl von denGhristen,als 
auch von öen Seiden auf ihren Eroberungs-, Raub- 
und Vernichtungszügen gemieben wurde. Sin und 
wieder mag ein Säger bie Gegend durchstreift haben, 
um bem zahlreichen Wild, namentlich bem Auer- 
ochsen unb (Sich, ben Bären, wilden Rossen, Wölfen, 
Luchsen, Wildkatzen unb Vildschweinen nachzustel- 
len; auch Beutener suchten vielleicht im Walde nac 
bem Wachs unb Sonig ber wilden Bienen ober' 
raubluftige christliche unb heidnische Freibeuter 
(Struter) verbargen sic mit ihren schnellen Stoffen 
in ben dichten Waldungen, um je nac Gelegenheit 
bie höher gelegenen Ansiedlungen auszuplündern 
(auszupochen), bie Saaten zu verbrennen ober be= 
labene Fahrzeuge zu berauben; zuweilen Werben 
auch Späher ober Kundschafter des Ordens ben ge= 
fahrvollen unb mühseligen Weg durc biefe Vildnis 
gewagt haben, um bie Gegend zu erforschen ober 
Botschaft zu bringen nac ben festen Schlössern in

Bustand vor ber Eindeichung.
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Rauf 

der Gilge 
um 1576.

Nagnit und Labiau. Aus der Sennebergerschen
Karte vom Jahre 1576 ersieht man, dasz damals die
Memel sic erst Bet Berwallkischken in Ruß und 
Gilge teilte. Die Gilge schlängelte sic über SEöpen
nac Kaukehmen Bin, sandte von hier einen großen 
Teil ihres Wassers durc einen Nebenarm (die 
Kauke) in den Ruszstrom und setzte ihren Sauf etwa
drei Kilometer nördlic Bon der heutigen Gilge dem 
Buge der Chaussee Lappienen— Kaukehmen in zahl- 
reichen Krümmungen folgend bi§ Lappienen fort,
von WD sie sic über Krsanen und Marienbruc 
nach vielfac gekrümmtem Saufe bei dem Dorfe Gilge 
ins Haff ergoß. Der Schalteikflus trennte sic auf 
der linsen (Seite vom Memelstrom bei Jägerischken, 
staub mit bieten steinen Wasserzügen, Teichen und 
Seen (Rockensee, Wenkensee, Ischleiksee u. m. a.) in 
Verbindung unb bereinigte sic schlieszlic mit ber
lsleik unb Schnecke zum Memonienstrom (Müm- 
melin), ber in zwei Armen ins Haff ausmündete. 
Die Wiesen an biefer alten Gilge gehörten im 
17. Jahrhundert größtenteils noth bem Kurfürsten 
unb mürben für ben kurfürstlichen Marstall, Schirr- 
bof unb Schlachthof in Königsberg benutzt. Stuf 
einer Karte bom Fahre 1663 wird bie gange heutige 
Miederung am Rusz= unb Gilgestrom unb bie Ge- 
genb bis Labiau hin Ihro kurfürstliche Durchlaucht 
Wildnis genannt.

Die bequemsten Vege durc ein solches Gebiet 
waren bie bon Natur vorhandenen Wasserläufe unb 
bon biefen ist daher auc bie erste Besiedlung ber 
gangen GSegend auSgegangen. Mit Vorliebe benutzte 
ber Orden bie Wasserwege gu feinen Seidenfahrten, 
aber bereits bor bem Cindringen ber Ordensritter 
in Sitauen werden bie Wasserstraszen recht häufig 
bon bem Sandelsverkehr in Anspruc genommen 
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worden fein; denn wahrscheinlic fand, obgleic Ir- 
kunden darüber fehlen, schon feit ben ältesten Beiten
in friedlichen Jahren wischen Preuszen und Bitauen 
ein Austausc der beiderseitigen Nandes-Erzeugnisse 
statt. Dieser Austausc scheint im 14. Fahrhundert 
bereits sehr rege gewesen zu fein und namentlich 
von litauischer Seite wurde auf den Verkehr mit den 
preuszischen Sändlern ein so hoher Wert gelegt, daß 
in dem Frieden, ben Herzog Witowd von Litauen 
1398 auf Sallinwerder an her Memel mit dem 
deutschen Orden abschlosß, ausdrücklic ben Bewoh- 
nern des Ordenslandes in ganz Litauen freier San- 

Handelsver- sehr mitBitauenim 14. Jahr- hundert.

delsbetrieb unter bem Schutze des Serzogs zuge- 
sichert mürbe und zwar frei von allen Böhen unb 
Ungeldern mit Ausnahme ber alten, bisher immer 
gebotenen Bölle unb Satzungen, wozu auch bie eige- 
neu Untertanen beS Herzogs verpflichtet feien. Der 
Handelsverkehr mürbe infolge einer solchen Begün- 
ftigung nach unb nach so lebhaft, baß bamalS ber 
preuszische Kaufmann in Litauen golbene Tage er- 
lebte. Neben ben Straßen, welche zu Sanbe über 
ßieflanb unb Samaiten inS Innere Litauens unb 
Ruszlands führten unb welche bon deutschen Kauf- 
leuten troß ber bamit verbundenen erstaunlichen 
Schmierigfeiten zahlreich besucht mürben, ward halb 
auch bie Wasserbahn, durc welche bie Natur bie 
preuszischen Seeftäbte mit Litauen in Verbindung 
setzte, mit großer Vorliebe bon beiben Seiten be= 
nutt, weil baS Hauptbedürfnis Nitauens, baS Salz, 
unb baS Saupterzeugnis desselben, baS Solz, auf 
bem Wasserwege am leichtesten unb wohlfeilsten zu 
befördern mar. (SS mar bieS bie schon bon ben 
Kriegsreisen beS Ordens her bekannte Wafs erftraße, 
welche bon bem Memelstrom auSging unb bon 
Kowno (Kauen) in ßitauen her bie Komturei Rag-
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nit durchschnitt und unterhalb Tilsit in mehreren
Armen ins Kurische Saff einmüindete. einer
längeren Fahrt auf diesem gefürchteten Gewässer 
fuhr man in die während her Jahre 1395 bis 1407
begradigte und mit Schleusen versehene Seime ein, 
von der man über Labiau und Tapiau in den Pre- 
gel und über Königsberg ins frische Haff, über letz- 
teres sodann in die östlichen Mündungsarme der
Weichsel nac Danzig gelangte, welches den Sandel 
mit Litauen zunächst fast ausschlieszlic an sieb ge- 
sogen batte, da die drei Stabte von Königsberg erst

Sandels- fahrten nac Kowno.

im Aufblühen begriffen waren. Diese Wasserstraszen 
wurden im Zusammenhange damals allgemein als 
polnische Wittinnenfahrt bezeichnet.

Alljährlic Warben im Sommer und Herbste 
von Danzig nac Kowno bie Salzschiffe „Weichsel- 
kähne" abgeschickt, welche erst nach mehreren Mona- 
ten in Kowno anlangten; bie Teilnehmer nannte 
man Kauenfahrer. Mit bem Sals, Welches meistens 
aus Lüneburg bezogen Würbe unb welches bamalS 
in ßitauen gänzlic fehlte, gingen aber zugleic viele 
anbere Waren nach ßitauen hinauf, ganz besonders 
gegen Bernstein eingetauschte holländische unb eng- 
lische Tuche, zum Seil schon zu Hosen unb Mützen 
verarbeitet; Seidenzeuge, geringe, Zucker, allerlei 
Spezereiwaren unb bie mannigfachen Erzeugnisse 
beS preuszischen Gewerbefleiszes: „es gab nicht ein 
Sandwerk in Preuszen, baS nicht davon Mutzen 
sog". Im Frühjahr lehrten biefe Salzschiffe, zu 
einer Flotte bereinigt, beladen mit ben Einkäufen 
nac Danzig zurück, begleitet bon litauischen Fahr- 
sengen, auf Welchen Litauer unb Juden ihre Waren 
persönlic SU Markte brachten. Diese Waren bestan- 
ben hauptsächlic auS geschnittenem Eichen- unb 
Buchenholz zum Bootsbau sowie zu Zimmermanns- 
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und Böttcherarbeiten, Asche in Fässern, Wachs in 
bis zu 30 Stein schweren Stücken, Velzwerk, rohes 
fieber, Hanf und Garn, wDzu in späteren Betten 
noc Getreide kam. Die litauischen Fahrzeuge, 
Strusen und Wittinnen, innren biet länger und 
ebenso breit, als bie jetzt gebräuchlichen größten 
Fahrzeuge, hatten aber Wegen ber mangelhaften
Beschaffenheit ber Wasserstraszen nur einen mäßigen 
Siefgang und trugen etwa 200 bis 225 Sonnen; 
gegen ben Strom mußten sie durc eine zahlreiche 
Mannschaft bermittelft einer Seine fortbewegt wer- 
ben. Für bie Fahrt bon Tilsit zum Kurischen Haff 
stauben zwei Wege offen, Rus unb Gilge; für bie 
Fluszschiffahrt War ber Weg durc ben Rusz- unb 
Atmathstrom bis zum Saff jedenfalls ber be=
guemfte; aber bie großen unb in heutigem Sinne 
keineswegs hafftüchtig gebauten Fahrzeuge mußten 
alsdann bon ber Atmath- bis zur Deimemündung 
einen Weg bon 57 Kilometer Sänge über das oft 
sehr stürmische Kurische Haff zurücklegen, Wobei 
häufig Verluste unb Beschädigungen vorkamen. Ilm 
biefen Weg abzukürzen, fuhren manche Wittinnen 
durch bie Gilge, obgleic hier bie vielfachen Krüm- 
mungen unb das seichte Vasser bie Fahrt im Som- 
mer zuweilen unmöglich machte ober both ganz un= 
gebührlic verzögerte unb berteuerte; bie Strecke 
bon ber Gilgemündung beim Dorfe Gilge über das 
Kurische Saff bis jur Deimemündung betrug als- 
bann nur noc 18 Kilometer. Aber trotzdem er- 
forberte das Saff alljährlic erhebliche Opfer an 
Menschen unb Gütern.

Im Sahre 1313 Würbe eine Flotte bon zwölf 
Vittinnen, welche ber Sochmeister Karl bon Srier 
jur Besetzung unb Befestigung des neu angelegten 
festen Sauses Christmemel in ber Mähe des heutigen 

Inglücksfälle 
auf beutKurischen

Saff.
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Drdens- 
graben 1418.

urborg am Memelstrom von Elbing und Königs 
Berg ausgesandt hatte, mit Bier Ordensbrüdern, 
400 Mann nebst Lebensmitteln und Baugerätschaf- 
ten, sowie Armbrüsten, Harnischen, Pfeilen und 
Spieszen Bon einem heftigen Sturm im Saff in der 
Mähe der Deimemündung überrascht und Bon den 
Wellen ganz verschlungen. Im Iahre 1394 machte 
der Sochmeister Konrad Bon Jungingen, begleitet 
bon dem Ordensmarschall und einer Streitschar, 
eine Kriegßreise nach Litauen, fuhr bon Labiau zu 
Schiff über das Kurische Haff durc die Gilge in den 
Memelstrom nicht ohne große Beschwerden und 
Verluste, denn ein starker Sturm butte auf dem Saff 
ben Kriegsleuten einen Teil ihrer Waffen versenkt 
und sonst auc manchen Schaden gebracht.

Derartige Verluste des Ordens bei seinen Hei- 
denfahrten führten bereits um 1418 zu einem Ver- 
such, das Kurische Saff durc Grabung eines eigenen 
Kanals bon Labiau nac dem Memonienstrom zu 
umgeben. In der Gegend bon Sabiau wurde zu dem 
Zwecke ein neuer großer Graben (Ordensgraben) 
gezogen, eine Arbeit, die durc das teils mit Holz 
und Gesträuc verwachsene, teils sumpfige und 
morastige Land auszerordentlic schwierig war und 
während des Jahres 1418 biele Sunderte bon Men- 
scßen beschäftigte. Das Unternehmen mürbe wohl 
wegen ber sonstigen Bedrängnisse beS Ordens nicht 
weitergeführt und geriet allmählich in Vergessen- 
heit; erst nach mehr als 200 Iahren mürbe ber zu- 
grunbe liegenbe Gedanke durc Grabung beS Gro- 
szen Friedrichsgrabens verwirklicht. Der Orden un= 
ternahm feine Kriegsfahrten, wenn eS irgenb an- 
ging, im Winter, weil bann bie Gewässer unb 
Sümpfe zugefroren maren unb bie Mannschaften 

bei ber Landwirtschaft eher entbehrt werden konn-
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ten. Für ben Orden wurden daher die Wasserwege 
erst nach Eintritt friedlicherer Betten von größerer 
Bedeutung, als es sic zur Befestigung feines Be- 
sitzes darum handelte, den eroberten Gebieten Acker- 
gerät, Vieh, Getreide und andere Lebensbedürfnisse 
zuzuführen und als die grauenvollen Kriegsfahrten 
mehr und mehr durc friedliche Sandelsfahrten ab- 
gelöst wurden. Aber auc bei tiefen erforderte das 
Kurische Saff alljährlic erhebliche Dpfer; allein int 
Sabre 1612 sind 40 Wittinnen aus Litauen mit wert
vollen Gütern belaben, daselbst nntergegangen, WD- 
durc mehrere polnische Edelleute große Verluste er- 
litten.

Wie eS scheint, bat man in früheren Beiten die 
Fahrt über das Saff entweder bon der Atmath- 
ober hauptsächlic bon ber Gilgemündung aus als 
unvermeidlic angesehen nnb bie barauS entsprin- 
genben lnglücksfälle als höhere Sügung hingenom- 
men, benn bie vielen Beschwerden bon polnischer 
Seite richten sic ausschlieszlic ans bie schlechte Be- 
schaffenheit ber Gilge, welche zu biele Krümmungen 
aufwies nnb im Sommer zu wenig Wasser batte, 
so baß auc bort zuweilen Schiffe berloren gingen 
ober beraubt wurden, während sie im Sanbe fest- 
faßen. Man erkannte halb, baß durc bie bei Kau- 
febmen in ben Rus abzweigende Kauke ber Gilge 
SU biel Wafser entzogen wurde nnb machte mit Un- 
terbrechungen 80 Sabre hindurc biele kostspielige, 
aber vergebliche Versuche, biefen Nebenarm abzu- 
schließen, bis man eS 1550 zunächst aufgab. „Der 
Gilge aber zu helfen, soll wohl ein Thonnen Goldes 
in ber Kauke verbaut fein, baS auslauffen zu weh- 
reu. Aber eS hilfst nichts, obschon eine unsegliche 
Arbeit baran geschehen ist". Mehrmals wurde er- 
mögen, an Stelle ber Gilge bie Schalteik zu einer

Abschlieszung ber Kauke.
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Serstellung des Kun- heimschen Grabens.1607.

Serstellung der geraden Gilge mit Deichen. 1613 bis 1619.

Schiffahrtsstrase umzugestalten, bis man sic 
schlieszlich nach langen Erwägungen und vielfachen 
Besichtigungen seitens preuszischer und polnischer 
Bevollmächtigten entschied, die Krümmungen der 
Gilge durc einen künstlic gegrabenen Wasserlauf 
von Stöben bis Lappienen abzuschneiden. Bereits 
1607 batte der Amtshauptmann von Tilsit b. Kun- 
beim wahrscheinlic jur Entsumpfung und Urbar- 
machung des Landes ans Anraten des Mühlen
meisters Sebaldt Möller einen Probegraben, vier 
bis fünf Meter breit und 1,25 Meter tief von Lap- 
bienen nac Stöben zu herstellen taffen, der noch 
1612 in etwa 2,2 Kilometer Sänge vorhanden war 
(her Kunheimsche Graben) und der in der Folge 
weiter ausgebaut worden ist. Auf Drängen Polens, 
welches damals noch eine Oberlehnsherrschaft über 
Preuszen anSübte und auf Betreiben der drei Stabte 
Königsberg, welche infolge ihrer günstigen Sage ben 
größten Teil beS Sandels mit Sitauen an sic ge= 
sogen batten, tarn man nach langen Verhandlungen 
und mit Genehmigung beS Kurfürsten endlic dahin 
überein, das bie brei Stabte Königsberg sic ver- 
pflichteten, einen neuen schiffbaren Graben bon 
Stöben bis Lappienen im Anschlus an ben bon 
Kunheim ausgeführten herzustellen unb ju erhalten 
unb zugleic eine Bedeichung ber Ufer vorzuneh- 
men; bafür wurde ihnen baS Stecht verliehen, auf 
20 Sabre hinaus bon ben stromab gehenden Fahr- 
sengen, also hauptsächlic bon ben polnischen Er- 
zeugnissen, in Sabiau einen Zoll in ber dreifachen 
Söhe beS bisherigen zu erbeben. Die Arbeiten 
mürben im Sabre 1613 mit 250 Sirbeitern begonnen, 
in ben folgenben Jahren mit 800 Sirbeitern, unter 
benen zuweilen Unruhen ausbrachen, fortgesetzt unb
in bier Baujahren beenbet. ©er Bürgermeister im
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Kneiphof, Beter Michels, schreibt hierüber: „A. 1619. 
Diesen Herbst ist Gott Lob! der neue Graben mit 
grosser schwerer Arbeit und Untosten hiedurc vom 
Dorff Lapenen bisz an Schepen gebracht, welcher 
A. 1613 äu großen angefangen worden". Die neue 
Gilge toar ursprünglich 18 Meter breit und 2,5 Me- 
ter tief hergestellt und her Wasserweg von Sköpen 
nac Lappienen hatte jetzt eine Sänge von zwölf 
Kilometer, während er vorher mehr al§ 30 Kilo- 
meter lang mar. Die Folgen einer so einschneiden- 
ben Veränderung der feit langen Beite« bestehenden 
Verhältnisse der Gilge traten bald hervor und 
maren schwer, für die Schiffahrt vielleicht ohne künst- 
lichen Aufstau niemals ganz wieder, zu beseitigen. 
Das Fahrwaser mürbe oberhalb beS Durchstics auf 
ber trecke Sköpen— Schanzenkrug, namentlich aber 
bei Bogdahnen, wohl infolge ber Senkung beS 
Wasserspiegels halb so flac, baß bie Vittinnen nur 
mit großen Schwierigkeiten, oft gar nicht durchkom- 
men tonnten unb wieder ben Weg durc ben Rus- 
ström einschlagen mußten. Die neue Gilge mürbe 
immer breiter, an ben Ufern entstauben große Aus- 
risse unb bie bon ben Ausrissen herrührenden Sand- 
massen verflachten weiter unterhalb ben Strom, so 
baß in ber Fluszstrecke unterhalb Lappienen bie 
Schiffahrt mit denselben Sindernissen kämpfen 
hatte, mie oberhalb Stöben. Unb auc bie neue 
Gilge selbst mürbe mit ber durc bie Einwirkung 
beS fließenben Wassers allmählich zunehmenden 
Breite immer flacher unb bie Magen ber polnischen 
Stäube über bie lnzulänglichkeit beS Fahrwassers 
in ber neuen, mie in ber alten Gilge nahmen fein 
Ende. Die Stäbte Köngsberg mürben wiederholt 
an ihre Verpflichtung, bie neue Gilge in schiffbarem 
Zustande zu erhalten, gemahnt unter ber An-

Folgen fürbie Schiffahrt.
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drohung, ihnen sonst das Necht der Bollerhebung 
SU entziehen; nac bieten Einwendungen erklärten
sie sic endlic wohl dazu bereit, wenn nur erst ihre 
Kassen, welche her Kurfürst so erschöpft habe, dies 
wieder erlauben möchten und wenn gleichzeitig auc 
her Kurfürst die zahlreichen Verflachungen in der 
alten Gilge räumen inürbe. Wenn nun auc bin 
unb wieder wohl einige Vertiefungen borgenommen
mürben, so waren sie doc nicht bon nachhaltiger 
Wirkung unb im Saufe einiger Iahrzehnte mürbe 
ber Zustand ber Gilge so mangelhaft, baß dadurc 
bie Handelsbeziehungen zwischen Königsberg unb 
Litauen ernstlic gestört mürben. Sm Jahre 1670

Folgen für 
die 

Landeskultur.

stellten bie brei Städte Königsberg bem Nurfürsten 
bie Unterhaltung ber Handelswasserstrasze bon Kö- 
nigsberg nach Litauen äuszerst bringenb vor unb 
sagten, bah bie deutschen Ordensritter bon ber Not- 
wendigkeit eines guten Wasserweges schon so sehr 
überzeugt gewesen mären, das sie alle Mittel ange- 
manbt hätten, einen solchen zu schaffen, weil sich 
sonst bie Litauer einen anbern Weg zum Absat ihrer 
Waren suchen mürben unb Königsberg bann leicht 
ein Dorf werden tonnte; jedenfalls hänge das Ge- 
beihen des Königsberger Handels bon ber Verbesse- 
rung ber Gilge ab.

Satte hiernac bie Grabung ber neuen Gilge 
ber Schiffahrt feinen Vorteil gebracht, so ist dies 
für bie Landwirtschaft noch biel weniger ber Fall 
gewesen. Eine regelrechte Vedeichung ber Ufer, zu 
welcher bie Städte Königsberg sich vervflichtet hat- 
ten, ist schwerlic ausgeführt worden; man hat sic 
anscheinend bamit begnügt, bie bei Herstellung des 
Grabens gewonnenen Erdmassen zu beiden Seiten 
etma mannshoch auszuwerfen unb etwas einzu- 
ebnen. Diese Wälle mürben halb durc weidendes
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Vieh niedergetreten, von ben Anliegern an bieten 
Stellen durchstochen, um mit ihren Kähnen bequem 
in die Gilge äu kommen und in feiner Weise unter- 
galten. Vereits 1618 kommen Klagen darüber, baß 
die Dämme nicht genügen, um die Sänbereien vor 
Ueberschwemmungen unb Versandungen zu schütsen 
unb um 1627 tauchen schon Vorschläge auf, einen 
haltbaren Damm zu schütten wie im Werder an ber
Weichsel. Die Bassermengen, welche sonst durc bie 
Kauke in ben Ruszstrom gelangt waren, mürben jetzt
ber neuen Gilge angeführt, überströmten unb zer- 
störten hier bie Dämme unb trugen Sand auf bie 
hinterliegenden Ländereien. Einige vom Groszen
Kurfürsten mit ber Untersuchung ber Wasserverhält- 
niffe beauftragte Personen tonnten im Sahre 1661 
an manchen «Stetten säum noch bie Spuren einer 
ehemaligen Verdämmung feststellen unb einer von 
ihnen mar ber Ansicht, „das es eine mähre Unmög- 
lichfeit fei, von bloszer Erde daselbst wider bie Grau- 
famfeit des Wassers was Beständiges aufzuführen". 
Die ßänbereien an ber Gilge unb weit im Hinter- 
taub gingen bei ben häufigen Ueberschwemmungen 
einer bauernben Versumpfung entgegen unb es mar 
notwendig, hier Wandel SU schaffen, wenn nicht das 
Werk ber allmählic fortschreitenden Besiedlung 
ganz zum Stillstand kommen sollte. Manche Kolo- 
nisten mären mit ber Viederherstellung des frühe- 
reu Zustandes wohl schon zufrieden gewesen, anbere 
aber wollten ihre Besitzungen gerne wieder auf- 
geben, wenn ihnen nur ein angemessener Ersat für 
ihre bisherigen Aufwendungen geleistet mürbe.

Rachdem ber Krieg mit Schweden unb Polen 
beenbet unb im Frieden zu Wehlau 1657 bie polni- 
sehe Oberhoheit abgeschüttelt mar, so ba§ bie fort- 
währenden Einreden ber polnischen Stäube nun
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Mit her Cin- 
deichung her 
Gilge wird begonnen1670.

mehr aufhörten, ging der Grosze Kursürst daran, 
bessere Zustände an der Gilge zu schaffen. Sein 
erster Baumeister, der Generalquartiermeister und 
Oberster Bhilipp von Ehieze, welcher vielerlei Er- 
fahrung in Bausachen und int Wasserbauwesen 
hatte, wurde veranlaszt, sic nac Preuszen zu bege- 
ben und feine Aufmerksamkeit auf die von her Gilge 
überströmten Ländereien zu richten. Im Verein 
mit dem Genossen feiner Unternehmungen, Karl 
von Rheden, Hauptmann ju Oranienburg, schlosz er 
am 29. Juni 1669 mit dem Kurfürsten zu Königs- 
berg einen Vertrag, wodurch er sic verpflichtete, 
25 Dörfer des Amtes Tilsit, welches damals bis 
Kallwellen reichte, mit 203 Sufen 25 Morgen Lan- 
des durc Dämme und Wasserabzüge nac eigener 
Einsicht und auf feine Kosten wieder trocken und ur= 
bar ju machen und überhaupt in ben früheren guten 
Zustand zu bringen. Als Entgelt verpfändete ihm 
ber Kurfürst bie Nuszung von 13 biefer Dörfer auf 
zehn Jahre unb verschrieb ihm zu köllmischem Rechte 
mit adlichen Freiheiten 200 Sufen mit Rohr, 
Strauch und abgeftanbenem Holz bewachsene 
Vildnis von obigen Dörfern an bis zu Kallwellen 
längs unb quer des rechten Gilgeufers. Schon im 
folgenben ahre vertauschte von Chieze ein ihm ge= 
hörendes Gut bei Potsdam gegen weitere 150 Sufen 
trocken unb tragbar zu machendes Sanb unb es 
scheint, baß aus biefen 350 erworbenen Sufen bie 
Rautenburgschen Güter entstauben finb.

Chieze unb Rheden begannen im Sahre 1670 
bei Andreischken mit ben Arbeiten, bie Deiche wur- 
ben 45 bis 60 Meter bom Gilgeufer entfernt an- 
gelegt, in ber Grundfläche 4,4 Meter unb in ber 
Krone 1,4 bis 2,2 Meter breit gemacht bei etwa 
zwei Meter öhe unb aus guter Erde geschüttet.
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Mit Silfe von zwei Kompagnien Soldaten und 
einigen hundert Arbeitern würben die Deiche zu- 
nächst von Kallwellen bis Sköpen in einigen Jahren 
hergestellt mit Ausnahme Weniger nicht sehr langer 
Streiten und von verschiedenen Besitzern niedrig ge= 
legener Ländereien Würbe um Fortsetzung ber Be- 
deichung gebeten. Als aber infolge häufiger Nie- 
derschläge bie Miederung bon anhaltenden Hebers 
schwemmungen heimgesucht Würbe und bie tief ge- 
legenen Sänbereien am Ende ber Deichanlage ein 
Jahr lang unter Wasser stauben, Wollte man bon 
ferneren Gindeichungen zunächst nichts mehr Wissen 
unb behauptete, Ghieze unb Rheden hätten durc 
ihre ©ammanlagen bie auszergewöhnlichen Ueber- 
schwemmungen verursacht; auszerdem tarnen auc 
noc verschiedene Beschwerden darüber, baß durc 
bie Bedeichung bie Erträge aus ber Fischerei in ben 
©een unb Wasserläufen ber Miederung geschmälert 
Würben, ©ine bom Kurfürsten angeorbnete Unter- 
suchung führte zu feinem Ergebnis, ba bie Ansichten 
geteilt Waren unb eine Einigung nicht erzielt Wer= 
ben tonnte. Mit den Arbeiten Würbe aber doc fort- 
gefahren unb im Jahre 1681 scheint bie Eindeichung 
ber Gilge auf ber Binkuhner Seite zum Abschlusz 
gebracht zu fein, Wenn auch namentlic zwischen 
Splitter unb Sköpen in ganz planloser Weise unb 
im unteren Stromgebiet nur bis an bie Kryszaner 
Sanbberge reichend. Am 22. August 1681 befahl 
ber Kurfürst, baß bie fertiggestellten Dämme gut 
unterhalten Würben unb baß jemand bestellt Würbe, 
ber barauf „gute Acht habe". Die Unterhaltungs- 
last Würbe so geregelt, baß „jedem nac Proportion 
ein gewisses Stück, das er unterhalten solle, zuge- 
schrieben Würbe", während bie Kosten jur Schlie- 
ßung ber Deichbrüche unb Ausrisse auf alle durc

Fertigstellung 
ber Ein- 

deichung 1681.
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die Deiche geschützten Ländereien verteilt wurden. 
Der Deic hatte, um eine Entlastung bei Sochwasser 
herbeizuführen und den eingedeichten Ländereien 
bet trockenen Jahreszeiten befruchtendes Wasser 5«= 
letten zu tonnen, an mehreren Stellen (bei Splitter, 
Sin der Ulpesch, Seckenburg u. a. D.) noch Ein- 
laszschleusen, deren Beseitigung aber im Saufe her 
Jahre veranlaszt mürbe. Sie Schalteik ist an ihrer 
Abzweigung aus bem Memelstrom schon frühzeitig 
(1630 ober früher) durc einen Damm abgesperrt ge= 
wesen, welcher später wieder geöffnet, schlieszlic 
aber nach langen Erörterungen endgültig geschlos- 
fen mürbe.

Durc bie Grabung ber neuen Gilge bon Skö- 
pen nach Lappienen mar nun zwar bei guten 
Wass er stäuben bie Schiffahrt auf ber Gilge beque- 
mer geworden und ber Weg mar um etwa 20 Kilo 
meter abgekürzt; bon Krszanen an abwärts bis 
zum Dorfe Gilge waren aber noth sehr biele Krüm- 
mungen unb Untiefen zu überwinden unb bie ge= 
fährliche Fahrt über das Kurische Saff mar immer 
noth notmenbig. Um bie hieraus entstehenden Un= 
zuträglichkeiten ein- für allemal zu beseitigen, ent- 
schlos sich ber Kurfürst nach bielfachen Erwägungen, 
einen Kanal bon ber Gilge bei Krszanen bis Pe- 
triften am Memonien unb bon bem unteren Ende 
des Memonien einen solchen bis jur Deime bei 
Sabiau graben zu lassen unb zwar durc b. GEhieze 
unb Rheden, welche bie Bedeichung ber Gilge aus 
geführt hatten. Auf biefe Weise entstauben ber 
Kleine unb ber ©rohe Friedrichsgraben, durc welche 
unter Umgehung des Kurischen Haffs eine Wasser- 
verbindung zwischen ber Gilge unb ber Deime her- 
gestellt mürbe. Der Erzpriester Beckher in Sabiau 
schreibt hierüber 1728 aus eigener Ortskenntnis:
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Die Gelegenheit und Ursache, einen solchen zwie-

fachen ©raßen, zwischen so bieten in dem Labiau- 
schen Ambt gelegenen «Strömen zu ziehen, ist wohl 
diese gewesen, damit die zu Wasser reisende gleich 
aus einem in den andern kähmen, und nicht durc 
das Curische Saff gehen börsten. Sonderlic ist es 
auss bie sogenannte Wittinnen ober grosse Fahr 
Beuge angesehen gewesen, welche mit sehr bieten
reich beladenen Waaren jährlich aus bem Gros- 
Sertzogthum Bitthauen nach Preuszen herabkom

Gefahren ber Fahrt über das KurischeSaff.
men, und in Königsberg ihre Waaren nieberse^en, 
bie bon ba weiter nach Deutschland, Solland und
Engeland verschiffet werden. Cs sinb aber biese gros- 
sen gahr Beuge bie Wittinnen auss bem Cutrischen 
Saff sehr unsicher gegangen, inbem sie zum össtern 
bon bene daselbst brausenden starten Sturm- 
Winden, auffgethürmten Wellen unb auffgetriebe- 
neu Wasser-Fluthen bergestalt verunglücket worden, 
dasz sie nicht nur zuweilen gescheitert unb zerschlagen 
worden, unb dabe ihre Baaren unb Güter bem 
Wasser überlassen müssen; sonbern das auc bie 
barausf befindliche Menschen guttenteils selber ha- 
ben müssen elendiglic ersaufsen unb im Wasser ihren 
©eist auffgeben. Siezu ist noc bie Bosheit ber 
Menschen gefommen. Denn ba bie Preuszische Lan- 
des=Herrschaft höchstrühmlic berorbnet, dasz bie an 
bem Gurischen Saff wohnende Fischer solchen Wit- 
tinnen zu Hülffe f ahmen, ihnen in bem Wasser bie 
eigentliche Bahn unb GSang zeigeten, unb sie so biet 
möglic möchten glücklich überbringen; ober wenn 
sie ja wo aussm Sande ober im Marrast stecken ge= 
blieben unb verunglücket, wenigstens Menschen unb 
Waaren retten möchten; So haben unterschiedliche 
böse unb gottlose Menschen solche Wittinnen mit 
altem Steife aufs bie gefährlichsten Oerter gebracht.

2
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bst sie am allerersten verunglücken und bie Menschen 
ertrinfen sönnen, damit sie sieb nur ihrer Waaren be- 
mächtigen unb damit bereichern möchten. Wie man 
benn sonderlic zulest, ehe ber nene Graben gezogen 
worden, von sehr bieten traurigen Begebenheiten 
auf dem Suris eben Saff gebäret, unb von sehr bieten 
scharffen Inquisitionen unb Erecutionen gottloser 
Stäuber unb Menschen-Mörder, bie man theils auff- 
bentfen, theils mit dem Schwerdt hinrichten, theils 
räbern unb berbrennen, unb sonst auff andere Weise 
vom Leben zum Tode bringen, unb ihnen ihren ver- 
bienten Iohn ertheilen müssen."

Ueber ben Bau des Meinen unb Groszen Fried- 
richsgrabens unb bie dabei zu überwindenden 
Schwierigkeiten sind ausführlichere Berichte bon 
Zeitgenossen auf uns gekommen. Sa ber Kleine 
Friedrichsgraben bie westliche Begrenzung des Lin- 
kuhnen-Seckenburger Deichverbandes bitbet, wie bie 
Gilge ibn nac Norden zu begrenzt, so sott nachfol- 
genb bie Beschreibung des Baues durch ben Erz- 
priester Beckher im Auszuge wiedergegeben werden: 
„©er steine Friedrichs-Graben fängt sic in bem 
Gilge-Strom an, ohnweit Rautenburg, unten am 
Fus eines Berges, allwo ber sehr weitläufftige 
Kirchhoff unb Gottes-Acker Krischanen lieget, nabe 
bem ©orff gleiches Mamens, daher er auc ber 
Krischanische Graben bflegt genennet zu werden, zur 
reihten ist gerade über ber Zoll-Krug angebauet. 
©iefer Heine Graben ist eine starcke Meile lang, unb 
enbet sic beb bem Fischer-Dorf Petriccen, allwo er 
fast in ber Mitte dieses Dorffes in ben Nemmonin- 
(Strom hinein fällt, ©ie gantze Segenb ist damals 
ein weitläufftiges mit dickem Strauch unb Säumen 
bewachsener Bruc unb Viese gewesen, doch ist ber 
Canal fast in ber Mitte durc ein Strömeben Biehn- 
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ken (heute Börke-Flutß) genannt, welches ein Arm 
des Gilge-Stromes ist, und sic mit einer steinen
(See gleiches bereiniget, ingleichen durc
einge Teiche in den Memmonin-Strom hineinge- 
leitet worden. Man hat aber diesen Canal dazumal 
die gante Meile herunter etwa 3 Fuß tief f, und was 
die Breite anlanget, nur so schmal gegraben, baß 
ein stein Kähnchen durchgehen sönnen, nachhero aber 
bat ibn bie Gewalt des Gilge-Stroms, durc eine 
sonderlic dazu verfertigte Maschine, nemlic vermit- 
telst gewisser durc einen Baum gezogener höltszerner 
Schauffel, bie das Wasser getrieben, immer tiefer 
und breiter ausgegraben, unb bon selbsten dergestalt 
erweitert unb vergröszert, baß man ibn jetzo 9 Werk- 
Schuh tieff unb 6 Ruthen breit rechnen tau, so baß 

sieb barauff zwe Wittinnen gant commobe einanber 
begegnen unb aus bem Wege weichen sönnen. Wie 
benn auch ber Strom dieses steinen Grabens über 
bie massen schnell fliesset, daher er auch bon ben Lit- 
thauern in ihrer Sprache Greituschke genannt wird. 
Die Situation dieses Grabens ist sehr luftig, unb be= 
siebet meistentheils aus lauter Wiesen, bie aber jur 
Herbst- unb Vorjahrs=Zeit sehr überschwommen 
unb unter Wasser gesetzet werden. Zur linsen Sand 
dieses Grabens, wenn man bon oben herabgefahren 
kommt, liegt auff einem steinen Berge ber so ge= 
nannte Ereel-Thamm (Treideldamm), etwa breß 
Ruthen weit bom Graben abgelegen, ber sich bom 
Kirchhoff Krischanen anfängt, unb beßm Einflusz 
des Grabens in ben Nemmoninstrom herabgehet, 
allwo bie Wittinnen unb anbere Fahr-Zeuge bon 
Menschen unb Pferden mit Erevel-Vinien gezogen 
werden, bamit sie befto geschwinder fortkommen kön- 
neu". Die Herstellung des ©roßen unb Kleinen 
Friedrichsgrabens hatten bon Chieze unb Rheden 

2*



20
durc Bertrag vom 10. Mai 1671 mit dem Kurfür- 
sten Friedrich Wilhelm gegen Zusicherung von Zoll- 
einnahmen übernommen; vonChieze starb 1673 und
feine Witwe Catharina ßuife Gräfin Eruchses zu 
Waldburg führte, um das Erbe ihres ersten Mannes
nicht aufzugeben und ben Rautenburgschen Gütern 
durc Erleichterung des Verkehrs nicht unwichtige 
Vorteile zuzuwenden, das schwierige Unternehmen 
in den Fahren 1688 bis 1696 durch, nac mannig- 
fachen Vorerhebungen und nachdem ein vom Müh- 
lenmeister Stawinsk hergefteUter Probegraben die 
Möglichkeit der Ausführung bargetan hatte. „Da- 
her es benn geschehen, bah biefer neue Graben A.
1696 mitten im (Sommer völlig fertig geworden; 
weil nun solches eben an bem GeburthseTage Sei- 
ner höchstseligsten Königl. Majestät bon Preussen, 
des grossen Friedrichs geschehen, unb also an einem 
recht solennen Sage, an welchem ohnedem bor 8 
fahren dazu ber Anfang war gemachet worden, so 
hat man ihn unserm höchstseligsten Könige Friedric 
SU Ehren ben Friedrichs- Graben ju nennen, fein 
Bedenken tragen wollen."

Der vorher erwähnte Treideldamm am linsen 
Ufer ber Greituschke mar ursprünglich so niedrig an- 
gelegt, bah das Sochwasser darüber hinwegströmen 
tonnte, so bah die tut Sahre 1681 fertiggestellte Be- 
beichung ber Vinkuhnen-Seckenburger Miederung bei 
Splitter, wo sie sich an hohes Ufergelände anfehloh, 
anfing unb zunächst in Krhszanen enbete; hier 
strömte das Hochwasser ungehindert in bie Niede- 
rung hinein unb berlief sich allmählic, namentlich 
durc ben Memonien unb teils auch durch die Gilge 
ins Saff.

Diese Bedeichung ist nun im Saufe ber Beiten 
bielfach geändert, berlegt, erhöht unb verstärkt wor-
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ben, Weil sie sic nac und nac als unzulänglic und 
nicht zweckentsprechend erWie§. Bis zum Fahre 
1753 Würbe bet Deic 17 an ben verschiedensten 
Stellen durchbrochen, wodurc bie Niederung meh- 
rere Fus hoc unter Wasser gesetzt unb großer Scha- 
ben angerichtet Würbe; zuweilen soll bie leber- 
flutung so groß gewesen fein, baß man von Tilsit 
bi§ Linkuhnen unb Seinrichswalde mit großen Käh- 
nen habe fahren tonnen (1698). Die Ursachen der 
bieten Deichbrüche tagen wohl in erster Sinie in ben 
geringen Abmessungen beS Deichkörpers, bann aber 
auch barin, baß bie Gilgedeiche nicht Weit genug 
bon einanber entfernt angelegt Waren, um ben Was 
serfluten freien Abflusz zu sichern unb endlic in ber 
mangelhaften Deichverteidigung, bei ber bie größte 
Unordnung herrschte unb niemand Wußte, WaS er 
tun unb taffen sollte. Um eine Entlastung ber 
Deiche herbeizuführen, plante man zunächst bie Ser- 
stellung bon Deffnungen in ben Kukerneeser Däm- 
men in ber Nähe bon (Stöben, Wogegen aber bie 
Bewohner beS Amts Kukerneese entschieden Ver- 
Wahrung einlegten; schlieszlic führte man im ahre 
1753 einen Durchstic bon 435 Meter Sänge unb 
etwa 9 Meter Breite in ber Gilge bon Krhszanen 
nac ber Tawelle zu auS, um bie Wassermengen ber 
Gilge mehr durc bie Tawelle inS Saff abzuleiten 
unb bon ber Greituschke abzuhalten, welche nac unb 
nach eine so starte (Strömung erhalten hatte, baß 
biefer Seil ber Wittinnenfahrt ber schwierigste ber 
ganzen Strecke War unb daher immer mit besonde- 
ren Andachtsübungen begonnen Würbe; eS War in 
ber Greituschke notWenbig, zur Fortbewegung bon 
2 bis 3 aneinanber gehängten Wittinnen außer ber 
auf ben übrigen Fluszstrecken erforderlichen Mann- 
schaft noth 20 Mann anzumieten. Ser Damm am

Deichbrüche bis 1753.

Durchstic bon Krszanen nac ber Tawelle.1753.
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linken Ufer her Greituschke, welcher ursprünglic 
lediglich al§ Treideldamm angelegt, nac und nach 
aber (bis 1713) zu einem Deich erweitert und ver- 
stärkt wurde, ist öfter durc Hochwasser der Gilge 
zerstört und zuweilen absichtlic durchstochen wor- 
den, um das leberschwemmungswasser auS der Lin- 
kuhner Miederung abzuleiten; er hatte auc häufig 
unter dem durc anhaltende Nordweststürme erzeug- 
ten Rückstau auS dem Haff zu leiben und wurde in- 
folge beS babei erzeugten Wellenschlages wieder- 
holt zerstört, so baß sic ber Rückstau bis weit in bie 
Miederung hinein fortpflanzte.

Bur besseren Unterhaltung ber Dämme unb 
Aufrechterhaltung ber Ordnung bei ber Deichver- 
teibigung wurde 1731 ein Rammeister nebst ben er- 
forderlichen Dammgeschworenen bestellt; ferner 
wurde um biefe Zeit eine Dammkasse errichtet unb 
wahrscheinlic auch bie erste Dammrolle ausgestellt, 
in welcher bie Beitragspflichtigen aufgeführt wa- 
reu; bie früheren Dammrollen bezogen sich nur auf 
bie gewöhnlichen lnterhaltungsarbeiten unb bie 
Schliesung bon Deichbrüchen, während in ber neuen 

Rammrobe bie Miederungsländereien in bier Klas- 
fen eingeteilt unb dementsprechend zu verschiedenen 
Deichbeiträgen beranlagt waren. Mit ber Sicherheit 
ber Deiche war eS aber noc auf lange Zeit hinaus 
schlecht bestellt, benn bis zum Jahre 1800 wurden sie 
noch 18 Mal durchbrochen, wobei befonberS ber 
Dammbruc bei (Stöben im Jahre 1771 ermähnt 
werden soll, ber eine Weite bon 60 Meter hatte. In 
einer Macht überströmten bie Fluten ben Ramm 
unb setzten bie ganze Linkuhner Miederung unter 
Wasser; während bie Männer auf ben Rammen jur 
Vache waren, mußten bie Weiber unb Kinder bie 
Rächer ber Raufer besteigen unb schrien hieb mit
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ausgesteckten Zeichen um Silfe. Die Saatfelder 
tourben gänzlic verdorben unb noc nm 29. Mai 
stauben fast in sämtlichen Dörfern die Aecker, Wie- 
sen, Weiden unb Gärten 2 bis 21/2 Fus tief unter 
Vasser; das Futter mürbe so knapp, baß das Vieh 
mit Sichelkraut, gemischt mit Säcksel von Dachstroh, 
gefüttert werden mußte. Ilm bie zu eng eingedeichte 
Gilge SU entlasten unb das Memelhochwasser mehr 
bem Ruszstrom zuzuleiten, mürbe im Jahre 1773 
unterhalb Schanzenkrug bei Berwalltischken, welches 
auf einer Salbinsel am linsen Ufer des Ruszstromes 
lag, einDurchstic ausgeführt, der aber zunächst in ber 
Sohle höher zu liegen kam als dasKleinwasser, so baß 
er nur bei höheren Wasserständen zur Wirkung ge= 
langte, also einen Ueberfall bilbete. Sierdurch 
mürben aber wieder in ber oberen Gilge bie Wasser- 
tiefen für bie Schiffahrt ungünstig beeinflußt, so baß 
1776 einhundert Wittinnen meniger in Königsberg 
anfamen, als im Vorjahre, wodurch bie Zolleinnah- 
men erheblich zurückgingen. Um einen günstigen 
Wassereinlauf für bie Gilge zu erzielen unb zugleic 
das Flutwasser schneller abzuleiten unb ben Boden 
besser zu entsumpfen, entschloß man sich, bie Ab- 
zweigung ber Gilge gegenüber Perwallkischken wei- 
ter nac oberhalb zu verlegen; man führte zu bem 
8wecke im Jahre 1778 einen Durchstich bis Meu- 
Schanzenkrug (ägerischker Kanal) bon etwa 1250 
Meter Sänge aus, schüttete mit ber ausgegrabenen 
Erde bie beiberseitigen Dämme unb sicherte bie Tei- 
lungsspitze mit einem start berammten (Steinfasten. 
Durch alle biese Masznahmen mürbe aber eine Ver- 
minberung ber Deichbrüche nicht herbeigeführt. Im 
Jahre 1786 mürbe ber Deich oberhalb Lappienen 
durchbrochen, wobei zwei Gebäude fortgerissen, bie 
massibe tief gegründete Kirche zu Lappienen an

Durchstich beiPerwallkisch- ten. 1773.

JägerischkerKanal. 1778.
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einigen Stellen „bis auf den Pfahlgrund" unter- 
wühlt und biete Gräber bloßgelegt wurden. Auc 
in anderen Fahren batte die Miederung oft unter 
Vassersnot zu leiben unb auszerdem klagten bie äl= 
teren ßeute, welche bie Zustände vor ber vollständig 
durchgeführten Eindeichung noc gesaunt batten, 
bitter über ben steten Rückgang ber Erträge, weil 
bie befruchtenden leberschwemmungen durc bie 
Deiche ferngehalten toürben. Es ist daher wieder- 
holt erörtert worden, alle Dämme wieder abzutra- 
gen; bei einer Abstimmung int Sabre 1783 erklärten 
sic 24 Linkuhner Ortschaften für bie Schleifung ber 
Deiche, 44 aber bagegen, während fast alle Kuker- 
neesischen Insassen bafür waren; selbst bie Gumbin- 
ner Kammer erklärte 1795, baß es allerdings für bie 
Miederung wohl besser gewesen wäre, wenn man sie 
gar nicht eingedeicht hätte; baß jetzt aber, ba bie 
Dämme so wie sie finb einmal bestehen, es mit außer= 
ordentlichen Schwierigkeiten verknüpft fein mürbe, 
sie mieber au beseitigen.

Man sah allmählic ein, baß bie Bedeichung an 
beiben Seiten ber Gilge ordnungslos unb ohne 
Plan ausgeführt mar unb vielfac nur aus ber Ver- 
binbung einzelner Dämme, welche verschiedene An- 
fiebler zum Schutze ihrer Gehöfte bor zerstörenden 
Cisgängen aufgeführt hatten, entstauben fein sönne, 
meil sonst so zweckwidrige Anlagen gar nicht zu er- 
Hären mären. An manchen Stellen hat man ver- 
mutlic zuerst bamit begonnen, bie niebrigen Ufer 
durc Bewallungen zu erhöhen, um das Ueberftauen 
ber umliegenben Ländereien bei gewöhnlichen Flu= 
ten zu verhindern. Die Zwischenräume zwischen 
biefen Verwallungen blieben zunächst offen unb das 
höhere Flutwasser tonnte sic durc biefe Deffnungen 
in bie Miederung ergießen, bon wo es sic halb ab
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zog. Auf diese Weise war man gegen die gewöhn
lichen Fluten geschütt und hatte doch ben Borteil 
der jährlichen Ueberschlickung, so das die Ländereien 
ohne besondere Düngung gute Erträge abwarfen;
auc von ben Gefahren des Sochwassers und Cis 
gangeS hatte man nicht allzusehr zu leiben. Dieser 
günstige Zustand änderte sich, als man nac und nac 
dazu überging, bie Süden zu schlieszen unb bie ein- 
Seinen Verwallungen miteinanber zu verbinden; bie
befruchtenden leberschlickungen blieben aus unb bie
Dämme mußten erhöbt werden, weil bie Wasser- 
massen nicht mehr seitlic austreten tonnten unb 
allein zwischen ben Dämmen abgeführt werden musz- 
ten. Sius biese Weise mürbe ber Ertrag aus ben 
Ländereien geringer unb bie Gefahr bei Hochwasser 
größer, so baß es wohl begreiflic erscheint, wenn 
eine große Anzahl Miederungsbewohner bie Mieder
legung ber Dämme wünschten. Dazu mar es jeßt, 
nachdem sic biete Ansiedlungen im Schuts ber vor- 
handenen Deiche gebilbet hatten, offenbar zu spät, 
unb man mußte baßer während ber hohen Wasser- 
stände bie künstlic unb planlos eingedeichte Niede= 
rung gegen bie anbringenben Wasser- unb Cis- 
massen berteibigen mie eine vom Feind hart be= 
brängte Festung unb während ber niebrigen Wasser- 
stäube darauf bedacht fein, bie in ber elenbesten Ver- 
fassung befindlichen Deiche an sic widerstandsfähig 
zu machen durc Verstärkung ber Dammkrone unb 
Abflachung ber Böschungen, fomie durc Anlegung 
bon Grundbetten am «Strom bor benjenigen Deich- 
strecken, welche fein Vorland hatten. Bei Ausfüh- 
rung ber Gr unb betten in Faschinenpackwerk machte 
sic ber Mangel an Faschinen in so empfindlicher 
Weise fühlbar, baß ber Dberpräsident ber Litau- 
ischen Kammer 1792 anorbnete, sämtliche Vorländer
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und Inseln mit Weiden zu bepflanzen; noc im 
Jahre 1803 mußte man die Weiden aus Meuostpreu- 
ßen herbeischaffen und sie 15 mal so teuer bezahlen, 
al§ iu dem Kriegsjahr 1761.

(Seit 1790 bildete die Linkuhner Miederung, die 
bis dahin mit der Rusz-Kukerneeser Miederung ein- 
heitlic verwaltet worden toar, einen eigenen Deich- 
inspektionsbezirk unter der ßeitung des Deichinspek- 
torS Weisß, her dieses Amt mit Unterbrechungen bis 
1831 wahrgenommen hat. Der Name Vinkuhnen- 
Seckenburger Deichsozietät mürbe bem Verbande 
nac ben Domänenämtern, zu benen diese Niederung 
gehörte, gegeben. Um baS Iahr 1800 hatte ber Lin- 
kuhnen-Seckenburger Deich etma bie Sage, wie sie 
heute noc besteßt.

Bur Ordnung beS Deichwesens mürbe im Iahre 
1787 eine Damm- unb Uferordnung erlassen, nac 
welcher altem Serkommen gemäß ber (Staat bie 
Kosten ber lferdeckungen zu tragen unb zur Schlie- 
ßung bon Deichbrüchen sowie zu ben Heineren Un- 
terhaltungsarbeiten Holz unb Strauc unentgeltlich 
herzugeben hatte, welche aber wegen ber großen Be- 
günstigung ber Privatinteressen unb weil sie zu ver- 
schiedenen Miszdeutungen unb Beschwerden Anlasz 
gab, bereits 1806 durch bie Allgemeine Strom-, 
Deich- unb Ufer-Ordnung für Dstpreuszen unb Li- 
tauen ersetzt mürbe. Die Einführung ber letzteren, 
in welcher zwar bie Domänengrundstücke zu ben 
Saften herangezogen, bie früher bom Staate allein 
getragenen Uferbaulasten aber ben Deichverbänden 
aufgebürbet werden sollten, stieß namentlic in ber 
Sintußner Miederung auf hartnäckigen Widerstand, 
welcher so meit ging, baß noc 1809 bie Wahl ber 
Deichdeputierten verweigert unb entweder bie Ser- 
steHung ber alten Verfassung ober bie böUige Mie-
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derlegung der Dämme verlangt wurde. (Sin int 
Jahre 1809 Bei Motzwethen entstandener Deichbruc 
und ein splcher int Greituschkedamm wurden erst int 
Jahre 1810 geschlossen, weil die Bevollmächtigten 
sic weder zur Deichschau, noc zu einer anberaumten 
Versammlung einfanden. Erst int Jahre 1822, nac 
13 jährigem Widerstand, entschlossen sic die Be- 
wohner der Binkuhner Miederung zur Wahl der 
Deichdeputation. Sm Anschlusz an die neue Strom-, 
Deic- und Ufer-Ordnung wurde 1808 eine neue 
Dammrolle ausgestellt; barin mürben alle diejenigen 
Sänbereien nachgewiesen, welche ohne bie Dämme 
ber Ueberschwemmung ausgesetzt waren unter ge- 
höriger Rücksichtnahme auf bie dem Rückstau aus 
dem Saff ausgesetzten Grundstücke. Die Grenzen 
ber Ueberschwemmung unb bie Grundlagen zu einer 
Klasseneinteilung waren bereits 1783 unter Zuhilfe- 
nähme einer alten Karte unb durc Vernehmung 
ber ältesten Wirte festgestellt worden; jedenfalls finb 
Meuvermessungen zur Aufstellung ber Dammrolle 
nicht ausgeführt worden. Die hauptsächlic in Na- 
turalleistungen (Erdfuhren, Dammwachen) unb nur 
SUtn kleinsten Seil in Geldbeiträgen bestehenden 
Saften waren in Heine Dammbesserungen, welche 
von ben einzelnen Losinhabern, unb in auszer- 
ordentliche Saften, welche von ber Gesamtheit zu 
tragen waren, geschieden. Um eine einigermaßen 
gerechte Verteilung biefer Saften herbeizuführen, 
waren für bie kleinen Besserungen bie Grundstücke 
je nac bem ihnen gemährten Schuts in acht Klassen 
eingeteilt unb hiernach bie Anteile an ber Aus- 
Besserung ber Dammlose für jedes Grundstück Be= 
messen. Für bie Seranziehung zu ben auszerordent- 
lichen Saften Bestaub eine besondere Einteilung in 
brei Klassen. Sie Dammrolle für ben Ninkuhnen-

Dammrolle1808.
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Seckenburger Deichverband wies ungefähr 75 000
preuszische Morgen beitragspflichtiges Land nac) 
und seste die der zu stellenden Dammwächter 
auf 902 fest. Gelegentlic der Aufstellung der neuen 
Dammrolle wurden den Deichverbänden diejenigen 
Vorländer überwiesen, deren Deichen sie ant nächsten 
lagen; her Kukerneeser Verband erhielt auc noch 
das Vorland bei Kallwen, tote es damals bestaub; 
bie später hier sic ansetzenden Anlandungen, welche 
das Kukerneeser Vorland jetzt ganz umschlieszen, fie- 
len später dem Linkuhnen-Seckenburger Deichver- 
banbe zu.

Verlangeu 
nac Nieder- legung her Deiche. 1829 und 1837.

Als int ahre 1829 auszergewöhnliches Hoch- 
wasser eintrat und bie Dämme überströmt wurden, 
große Quellungen zeigten unb teilweise brachen, 
wurde wieder bie Frage aufgeworfen, ob es nicht 
zweckmäsziger fei, bie Dämme zu schleifen. Bon 
einer Erhöhung unb Verstärkung ber ©eiche, so baß 
fie ben höchsten Fluten widerstehen könnten, be= 
fürchteten bie Vewohner ber Blaschkener Miederung 
große Schwierigkeiten; fie behaupteten, baß für fie 
bie Deichbrüche ein Glück gewesen feien unb baß 
selbst bie höchsten unb stärksten Dämme nicht im- 
staube fein würden, bie Miederung zu schützen. Die 
Dämme wurden inbeffen unter großen Opfern als- 
halb wieder ausgebessert, streckenweise auch wohl er- 
höht unb verstärkt, ©ine weitere Erhöhung unb 
Verstärkung wurde im Saßre 1837 nac einem ge= 
waltigen Hochwasser, welches bebeutenbe Beschädi- 
gungen an ben Linkuhnen-Seckenburger ©eichen an- 
richtete, ausgeführt unb zwar ohne Staatsbeihilfe, 
welche nur ben Kukerneeser Deichgenossen gewährt 
wurde, hierüber beklagten sich bie Sintuhner mit 
ber Begründung, baß bie Kukerneeser bie Deich- 
brüche nicht al§ ein Miszgeschick, fonbern wegen ber
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milden Beiträge und Staatsunterstütungen, die sie 
umgebenden (Ströme als „ergiebige Quellen und 
Erhalter ihres sorglosen Lebens" betrachteten. Sind) 
im Iahre 1837 mürben namentlich infolge von Vor- 
stellungen ber Bewohner ber Blaschkener Niederung 
wieder Bedenken gegen bie Wiederherstellung ber
Dämme erhoben und es mürbe angeregt, bie Win 
terdeiche in Sommerverwallungen unter Verzicht 
auf ben Bau bon Wintergetreide umzutwandeln; 
man meinte, ba§ eine Erhöhung ber ©eiche auf 24 
Fusz am Pegel zu (Stöben, welche für bie Sicherung 
ber eingedeichten Niederungen notmenbig märe, un= 
fehlbar ben Untergang ber Plaschkener Niederung 
zur Folge haben müszte; wozu bemerkt wird, baß 
jett bie Zinkuhnen-Seckenburger Deiche auf 25 Fus 
am Begel ju (Stöben erhöht finb, hne baß sic Nach- 
teile irgend welcher Art bemerkbar gemacht haben. 
Slfö aus Anlasz des letzten Sochwassers ben Vinkuh- 
nern im Jahre 1838 aufgegeben mürbe, bie Böschun- 
gen des Dammes bon (Stöben bis Schanzenkrug 
flacher zu machen unb an verschiedenen (Stellen Ne- 
benmege anzulegen, mürben bie Zahlungen zu die- 
fen Bauten auf Verabredung nicht gutwillig geleistet 
unb bie Vollziehungsbeamten unb Gendarmen tät- 
lich angegriffen; jedenfalls mürbe bie Einrichtung 
bon Siebenmegen behördlicherseits zunächst nicht 
weiter betrieben. Im Sahre 1842 hatten bie Gilge- 
deiche noch überall zu steile Böschungen. Die hohen 
Sommerwasserstände des SahreS 1844 erzeugten 

eine Miszernte unb großen Notstand unter ber Be- 
völkerung ber Niederung; um bie Arbeitsmöglichkeit 
SU vermehren, sollten bie Linkuhnen -Seckenburger 
Deiche an verschiedenen Stehen zurückverlegt unb 
bie hierzu erforderlichen Mittel bon 140 000 Mark 
zur Hälfte bom Staat bereitgestellt werden. Diese
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Arbeiten waren noc nicht ganz beendet, als im 
Jahre 1845 bet Meuendorf ein etwa 117 Meter

Bustände an derGreituschkeum 1800.

langer und 2,6 Meter tiefer Deichbruc eintrat, durc 
welchen der untere Seil der Miederung über- 
schwemmt wurde; jur Abführung des Wassers 
muszte der Greituschkedamm durchstochen werden.

Sie Greituschke hatte sic feit ihrer Herstellung 
infolge der starten Strömung stellenweise auszer- 
ordentlic vertieft — es waren Siefen von mehr als 
12 Metern vorhanden — und dadurc wurde der 
Treideldamm am Huten Ufer gefährdet; auszerdem 
batte her durchschnittliche Wasserstand im Nemonien 
durc die Greituschke eine für die Abwässerung un= 
günstige Erhöhung erfahren, so bah die Seckenbur- 
ger Miederung start an Versumpfung unb häufiger 
Heberschwemmung litt. Im Sahre 1808 Würbe ber 
Sreibelbamm am linten Ufer ber Greituschke durc.
ben Wellenschlag ber aus bem Huff durc anhaltende 
Rordwestwinde rückgestauten Eluten fast vollständig 
zerstört unb tonnte in demselben Jahre nicht wieder 
hergestellt, fonbern nur notbürftig eingeebnet 
Werben. Sw fotgenben Jahre Wehte ber Wind wie- 
ber lange aus Nordwesten, staute das Wasser über 
ben im Vorjahre beschädigten Damm unb trieb es 
über umfangreiche Flächen ber Miederung, Wo es 
bi§ gegen ben Herbst stehen blieb. In ben Ortschaf- 
ten Elbings - Kolonie, Bolenzhof, Ginkelsmittel 
unb anderen ging das Wafser durc bie Fenster 
unb bie Spitzen ber Kornähren ragten im August 
säum über das Wasser. Auc im Jahre 1821 War 
durc anhaltende Nässe ber Motstand in ber Gegend 
sehr groß unb bie Sauptschuld hieran Würbe ber 
Einwirkung ber Greituschke zugeschrieben. Man 
entschloß sich endlich, bie Greituschte dadurc ganz 
entbehrlic zu machen, baß man bie Gilge bei Tawell-
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ningken durc einen neuen Schiffahrtskanal mit dem 
unteren Sauf des Memonien, wo her Grosze Fried 
richsgraben sic abzweigte, verband. (So entstaub 
1833 bis 1836 ber sogenannte Seckenburger Kanal 
mit bem fiskalischen Ereideldamm an seiner linken 
Seite. Vorläufig wurde bie Greituschke inbessen 
noc nicht abgesperrt, weil man befürchtete, ber neue 
Kanal allein sönne bie Hochwassermengen nicht ge- 
nügenb abführen unb wegen seiner geringen Was- 
fertiese ben Schiffsverkehr nicht bewältigen. Sie 
Absperrung, über welche das Sochwasser noch hin- 
wegflieszen tonnte, tarn erst im Jahre 1841 nach ver- 
schiedenen mißlungenen Versuchen zur Ausführung; 
daneben wurde aber in bem anschlieszenden fiska- 
lischen Treideldamm ber Krsaner leberfall ange- 
legt, um bei ber noc nicht genügenben Tiefe des 
Seckenburger Kanals eine unschädliche Abführung 
des Gilgehochwassers zu ermöglichen. Der Sperr- 
bamm ber Greituschke mürbe wiederholt durchbro= 
eßen unb beschädigt unb ist erst im Iahre 1851 durch 
ben Ninkuhnen-Seckenburger Deichverband hoch- 
wasserfrei auf geführt worden gegen eine Vergütung 
bon 3000 Mark aus Staatsmitteln unb gegen bie 
Verpflichtung, biefen Damm gleic ben übrigen 
Dämmen auf ewige Beiten zu unterhalten. Die 
Schlieszung unb hochwasserfreie Aufhöhung des 
Sryszaner leberfalles ist im Saßre 1890 durc ben 
Linkuhnen-Seckenburger Deichverband erfolgt, weil, 
infolge Abströmens des Hochwassers über ben 
Ueberfall bie herabtreibenden Eismassen sic fast all- 
jährlich bei Krhszanen zu gefahrdrohenden Cis 
stopfungen festsetsten. Bu biefer Abschlieszung gab 
ber Staat bie erforderliche Erde unentgeltlich her 
unb ber Verband übernahm bie Verpflichtung jur 
Unterhaltung des Dammes unb des barauf befind

Bau des Seckenburger Kanals.1833 1836.

AbsverrungderGreituschke1841.

Hochwasser- freierAbschlus derGreituschke 1851.

(Schließung des Krhszaner Ueberfalls.1890.
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lichen Fahrweges (Beschluß deß Deichamts vom 15. 
Dktober 1888). Sluf diese Weise ist bet Deichverband 
dazu gekommen, den Deich noch über die in der 
Mitte her Greituschke liegende Grenze des Ver- 
bandes hinaus auf 424 Meter Sänge unterhalten 
zu müssen. Da die Ländereien westlic der Grei- 
tuschke in der Dammrolle nicht enthalten sind und 
deshalb zu Deichbeiträgen nicht herangezogen wer- 
ben, so bildet die Mitte her Greituschke die westliche 
Begrenzung des Linkuhnen-Seckenburger Deichver- 
bandes. Inzwischen ist nun das Gebiet zwischen dem 
Seckenburger Kanal und der Greituschke durc ben 

neu errichteten Nemonien-Deichverband gegen Rück- 
stau aus dem Haff geschäht worden unb es gehört das 
vorerwähnte 424 Meter lange Deichstüick daher eigent- 
lic zu ben Schutsz deichen dieses Verbandes unb 
müßte auch von biefen unterhalten werden; es ist 
aber nicht gelungen, bie Unterhaltung slast in biesem 
©inne zu regeln.

Während man bemüht war, am unteren Ende 
des Linkuhnen-Seckenburger Deiches durc Ver- 
bauung ber Greituschke bie Miederung bon Hoch- 
wasser frei SU halten unb Wasser unb Cis unschädlic 
abzuführen, machte sich in ber oberen Strecke am 
Gilgeeinlauf bei Sägerischfen das Bestreben geltenb, 
bafür zu sorgen, bah ber Gilge möglichst wenig Was- 
ser unb Cis angeführt werde. Seit ber Aenderung 
ber alten Gilgeabzweigung bei Schanzenkrug durc 
Herstellung des Jägerischker Kanals im Jahre 1778 
hörten bie Klagen barüber nicht auf, das bie Gilge 
infolge bieser Umgestaltung zuviel Wasser auf nehme 
unb dadurc bie Kosten für bie Unterhaltung ber 
Deiche bon Sahr 5« Iahr gröszer mürben. Bereits 
1829 unb bann wieder 1837, 1840 unb 1844 mürbe 
berlangt, ben Jägerischker Kanal auf ein Drittel 
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feiner Breite einzuschränken ober ihn ganz abzu- 
schlieszen und ben früheren Auslauf bet Alt-Schan- 
zenkrug wieder herzustellen; damit waren aber bie 
Anlieger ant Ruszstrom durchaus nicht einverstan- 
ben. Inzwischen war die Einfahrt in ben Jäge- 
rischker Kanal zwischen Kallwen und Reu-Schanzen- 
frug gänzlic versandet, namentlic wohl durc 
Strauchpflanzungen und Schlickzäune, bie vom Lin- 
kuhnen-Seckenburger Deichverbande angelegt wa- 
ren. Bur Aufrechterhaltung ber Schiffahrt wurde 
deshalb ein eigener Sans für bie Gilge bon Kallwen 
bi§ Neu-Schanzenkrug hergestellt und int Sabre 
1850 bie früher bei Meu-Schanzenkrug befindliche 
Stromteilung nach Kallwen verlegt, wo sie sic beute 

noch befinbet. Um ben Vuhnen im Russtrom einen 
sicheren Anschlusz zu gewähren, wurde in ben Fah- 
ren 1852 und 1853 auf ber Galanterieinsel ein bis 
Neu-Schanzenkrug flac anfteigenber Damm errich- 
tet, welcher im Sabre 1865 auf Kosten ber brei Deich- 
verbände hochwasserfrei erhöbt Würbe; ber auf ben 
Linkuhnen-Seckenburger Verband entfallende An- 
teil mußte inbeffen zwangsweise eingezogen Werben, 
Weil ber Verband mit ben Arbeiten nicht einverstan- 
ben War unb bie bei Kallwen borgenommene Cin- 
sehr auf ung beS Wassereinlaufs zur Gilge nicht für 
genügenb hielt.

(Seit bem Iahre 1800 finb bie Deiche beS Bin- 
kuhnen-Seckenburger Verbandes noth 16 Mal durch- 
brochen Worben, allein im Vahre 1829 an 9 Stellen; 
feit Errichtung ber Deichanlagen (um 1683) finb im 
ganzen etwa 51 Deichbrüche aufgezeichnet Worben. 
Der lebte Deichbruc fanb im Tahre 1845 bei Meuen- 
borf statt; bon biefer Seit an ist ber Verband bon 
Deichbrüchen gänzlic verschont geblieben, obgleich 
eS nicht an bebeutenben Sochwassern gefehlt ^at.

Verlegung berGilge- abzweigung nac Kallwen.1850.

Erennungs- 
damm 

zwischen Rusz 
unb Gilge.1865.

Netzter Deich- 
bruc 1845.
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1855 verstopfte sic der Seckenburger Kanal ganz mit
Eis und das Wasser erreichte big oberhalb Lappie- 
neu eine bedenklic Söhe, so dasz die Dämme durc 
Aufsatzbretter erhöht werden muszten; der Damm- 
bruc am rechten Gilgeufer beim Vorwerk Endreisch-
fen rettete die Xinkuhnen-Seckenburger Miederung
und das gesamte Memeleis ging durc die 135 Meter 
breite Bruchstelle, da auc der Ruszstrom bei chan- 
zenkrug verstopst mar. Sm Jahre 1884 mar die
Gilge bon Seckenburg bi§ zur Xappiener Kirche 
durc GEis verstopft, und da sic an dem Linkuhnen- 
Seckenburger Deiche oberhalb Lappienen starte 

Auellungen und Abrutschungen an der Binnenseite 
geigten und man glaubte, den Seich nicht länger 
halten zu sönnen, erbat und erhielt man die Geneh- 
migung, den Seich an her rechten Seite bei Bretter- 
hof durchstechen zu dürfen, um das Hochwasser über 
die dahinter liegenden Wiesen und Weiden ohne 
allzu große Schädigung abführen zu sönnen. Kaum 
hatte man die Räumung der bedrohten Ortschaften 
unter dem lebhaften Widerspruch der Einwohner 
angeordnet, als die Eisstopfung sich bon selbst löste. 
Bei dem Hochwasser im Jahre 1888 mar besonders 
her Seich bei Reatischken bedroht, wo das Wasser 
schon das fünfte Aufsatzbrett erreicht hotte und die 
Verteidigung durc Mangel an nüchternen Arbei- 
tern erschwert mürbe; als bie Slot am größten mar, 
brach her rechtsseitige Seich bei Budwethen in einer 
Gesamtlänge bon 130 Metern unb entlastete dadurc
bie Gilge.

Bur Beaufsichtigung ber Sämme während beS 
Eisganges waren bislang technische Silfskräfte stets 
für Rechnung des Staates zugezogen morben; feit 
bem Jahre 1882 mürbe es inbeffen bem Linkuhnen- 
Seckenburger Deichverbande überlassen, berartige
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Kräfte auf eigene Kosten anzunehmen, da auc die 
(Stellung bet Dammwächter feit dem Bestehen bet 
Dammrolle vom Iahre 1808 Sache des Verbandes 
war. Diese alte Dammrolle litt an erheblichen 
Mängeln, welche dringend der Abstellung bedurften 
und welche nachstehend int wesentlichen aufgeführt 
werden sollen. Die Dämme waren in verschiedene 
Lose eingeteilt unb jeder Losinhaber mußte bie auf 
ihn entfallenden Heineren Ausbesserungen unb soge- 
nannten Damm-Krautungen ausführen, wofür ihm 
als Gegenleistung bie Mutzung ber Deichböschungen 
zugebilligt mar. Die Inhaber ber Safe hatten nun 
zwar das Gras auf ben Böschungen regelmäßig ge= 
hauen unb genutzt, sonst aber nicht das geringste 
zur Unterhaltung des Deiches getan; benn durch 
Rechnungen feit bem Iahre 1820 sonnte nachge- 
miesen werden, baß bie Ausbesserungen an ben Dei- 
eben, das Vekleiden, Einebnen unb Besamen ber Bö- 
schungen u. bgl. m. stets auf Kosten ber Deichkasse 
unter erheblichen jährlichen Aufwendungen ausge- 
führt maren; bie Losinhaber hatten unter ber Be- 
zeichnung „Lautung ber Deichböschungen" nur das 
Abhauen des Grases unb das Wegfahren des Seues 
verstanden. Ferner maren bie in ber alten Damm- 
rolle angegebenen Gröszen ber Grundflächen, welche 
ber Verteilung ber Erdfuhren unb ber alljährlic zu 
leistenben baren Geldbeiträge zu Grunde gelegt 
mürben, auch nicht annähernd mehr zutreffend. 
Sans unb gar unhaltbar mar aber das alte Verhält- 
nis bezüglich ber bei Cisgang unb Hochwasser zu 
stellenden Dammwächter. Ieder Deichgenosse mußte 
für je 1 Sufe Besit einen Dammwächter unentgeltlich 
stellen; wer weniger als 1 Sufe befaß, mar hiervon 
befreit. Bei ben häufigenTeilungen ber größeren Be- 
sitzungen in Heinere Grundstücke unter 1 Sufe mürbe

3*

Mängel ber alten Damm- roße.

Stellung berDammwächter
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die Verteilung bet Wächter immer schwieriger und
schlieszlic hatten mir die größeren Besitzer, welche 
teilweise weit entfernt vom Damm wohnten, diese 
Saften allein zu tragen. Der Zustand her Dämme
war aber feit 1808 so verbessert worden, baß die vor- 
geschriebene Zahl Don Dammwächtern jedenfalls 
nicht mehr erforderlic war. Stoßbein finb jährlic 
stets bie in ber Dammrolle vorgesehenen 902 Damm- 
wächter, also etwa 1 Wächter für 45 Meter Damm- 
streife, gestellt worden, welche beispielsweise im 
ahre 1878 annähernd 31 Sage hindurc bei ber 

Dammbewachung beschäftigt und ißrer sonstigen 
Tätigkeit entzogen Waren. Das eigentliche Geschäft 
ber Wächter beftanb barin, Sag und Nacht wechsel- 
Weife zu zwei unb zwei auf ber ihnen zugewiesenen 
Deichstrecke auf- unb abzugehen unb nachzusehen ob 
ber Deic „qualme", b. . ob sic das Wasser irgend- 
Wo siebartig durchsauge, ob sich Quellungen, Mäuse- 
unb Maulwurfslöcher zeigen, ob ber Damm vom 
Wasser beschädigt Werbe unb ob eine Eisstopfung 
irgenbWo stehen bleibe; sie batten in bieten Fahren 
während ber ganzen Wachtzeit eigentlic nichts zu 
tun unb berfielen aus Langeweile zum Seil bem 
Erunk ober trieben allerlei Unfug. Sie größeren 
Besizer batten also fast ganz zwecklos für (Stellung 
ber Dammwachen jährlic Aufwendungen zu 
machen, welche mindestens ebenso hoch Waren, als 
bie jetzt bon ber Gesamtheit zu leiftenben Deich- 
beiträge. Bereits 1857 Waren Erhebungen darüber 
angefteHt Worben, biefe ganze Saftenberteilung in 
anderer Weise zu regeln; bie Sache blieb aber, ba 
sich ihr erhebliche Schwierigkeiten in ben Weg stellten, 
einstweilen auf sich beruhen unb tarn erst um 1880 
Wieber in Sang, Weil bie Verwaltung ber Deichange- 
legenheit auf Grund ber alten Dammrolle sich im-
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mer schwieriger gestaltete und zuletzt beinahe unmög- 
lich wurde. Zunächst wurde durc die Katasterämter 
ein genaues Verzeichnis bet baut Deich geschützten 
Ländereien nac Grösze, Grundsteuerreinertrag und 
nach ihrer Zugehörigkeit zumEntwässerungsverbande 
aufgestellt und öffentlich ausgelegt, nachdem an ver- 
schiebenen Stellen, unter anberen bei Kallwen, bie 
Grenzen des Deichverbandes berichtigt waren. 
Die anfangs beabsichtigte Einteilung ber Grund- 
stücke in brei Zonen mit verschieden abgestuften 
©eichbeiträgen wurde nach mehrfachen Verhand- 
langen fallen gelassen unb unterm 15. März 1884 
eine neue Dammrolle in Kraft gesetszt, welche noch 
beute gültig ist unb runb 24 900 Sektar beitrags- 
pflichtige Flächen nachweist, Don benen 12 683 Sektar 
zugleic bem Linkuhnen-Seckenburger Entwässe- 
rungsverbande angeboren. Die Aufbringung ber 
Deichlasten mar nach folgenben Gesichtspunkten ge= 
regelt:

1) Die Verteilung ber Deichlasten unter bie 
Genossen erfolgt ausschlieszlic nach bem bei ber Ver- 
anlagung jur Grundsteuer ermittelten Reinertrags- 
werte mit ber Maszgabe, das bei ben auc zu bem 
Linkuhnen-Seckenburger Entwässerungs=Verbande 
beitragspflichtigen Deichgenossen nur 75 b. S. beS 
Grundsteuer-Reinertrages ber Veranlagung zu 
Grunde gelegt werden.

2) Die Veschaffung ber zum Schube ber Deiche 
er forb erlichen Materialien unb Erdfuhren, sowie bie 
Unterhaltung ber Deichböschungen durc Ausbesse- 
rungen, Krautungen, Einebnen unb bergl. wird auf 
Kosten beS Verbandes auS ber Deichkasse bewirkt.

3) An Stelle ber bisher bon ben Deichgenossen 
für Deichverteidigungszwecke zu gestellenden Damm- 
wächter werden unbeschadet ber in Gefahrsfällen

Neue Damm- rolle. 1884.
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aufzurufenden Rothilfe fortan, sobald das Hoch- 
wasser an ben Fus her Deiche tritt ober ber Cis- 
gang eine Bewachung ber Deiche erforbert, jedem 
Dammgeschworenen 10 ober nac Umständen mehr 
Wächter, welche aus ber Deichkasse Zahlung erhal
ten, zugewiesen.

Diese anderweitige Regelung ber Verteilung 
ber Deichlasten stand int Widersvruc mit einzelnen 
Bestimmungen ber für bie Verwaltung ber Deich- 
angelegenheiten sonst noc gültigen Allgemeinen 
Strom-, Deich- und lfer-Ordnung für Ostpreuszen 
und Litauen vom 14. April 1806 und ba letztere and) 
nicht überall in Cinklang ftanb mit ben Vorschriften 
des Gesetzes über das Deichwesen bom 28. Januar 
1848, so mürbe ein neues «Statut für ben Linkuhnen- 
Seckenburger Deichverband unterm 10. August 1888 
erlassen, durc welches alle Unstimmig! eiten beseitigt 
mürben unb neben welchem bie Allgemeinen Vestim- 
mungen für künftig zu erlassenbe Deichstatute bom 
14. Movember 1853 Gültigkeit buben sollten. Sm 
§ 6 des neuen Statuts mürben alle seitherigen, auf 
ben Bestimmungen ber Strom-, Deich- unb Ufer- 
Ordnung ober auf sonstigen Rechtstiteln beruhen; 
ben Befreiungen ober Vorrechte in Ansehung ber 
nach biefem Statut ben Deichgenossen obliegenden 
Beiträge unb Seiftungen aufgehoben, unbeschadet ber 
ben seither befreit ober bevorrechtet Gewesenen etwa 
zustehenden Entschädigungsansvrüche. Von Damm- 
lasten befreit gewesen waren bislang vornehmlich 
bie Kirchen-, Pfarr- unb Schulländereien, sofern sie 
bon ben Geistlichen ober Schullehrern selbst oder 
ihren Zeitpächtern genutzt mürben. Bei Aufstellung 
ber ersten Dammrolle beS neu organisierten Ver- 
banbeS im ahre 1888 mar eS versehentlic unter; 
blieben, biefe Ländereien mit aufzunehmen; eS ge=



— 39 —
schah dies aber im Jahre 1897 bet der ersten, in 
Zeiträumen von 10 Fahren vorgeschriebenen Revi- 
sion her Dammrolle und feit dieser Zeit kommen 
Befreiungen von ben Dammlasten nicht mehr vor. 
Es mar indessen notwendig, die neubelasteten Kir- 
chengemeinden entsprechend zu entschädigen; es 
wurden die Deichbeiträge ermittelt, welche die Kir- 
chengemeinden in ben letzten 10 Fahren zu zahlen 
gehabt batten, wenn sie zu ben Deichlasten mit ihren 
sämtlichen Ländereien herangezogen worden mären 
und ber 20fache Betrag des hieraus sich ergebenden 
jährlichen Durchschnitts mürbe in gegenseitigem 
Einverständnis ass Abfindungssumme festgesetszt. 
Die Kirchengemeinde Lappienen erhielt 1734,40 
Mark unb bie Kirchengemeinde Meukirc 4240,20 
Mark aus ber Deichkasse.

Wenn auc infolge günstiger äußerer Umftänbe 
unb großer Anstrengungen bei ben Deichverteidi- 
gungen bie Linkuhnen-Seckenburger Deiche feit 
nahezu 50 fahren bem Andrang des Wassers unb 
ber Cisschollen standgehalten batten, so waren doc 
bie Deiche durchweg noth in einem mangelhaften 
Zustande, namentlich waren bie Auszen- unb Innen- 
böschungen zu steil unb bie Deichkappe lag nicht ge= 
nügenb hoc über bem höchsten Hochwasser. Es 
mürbe deshalb allgemein für notwendig gehalten, 
bie Deiche in einen ordnungsmäszigen Zustand zu 
bringen, zu normalisieren, aber ber Verband wollte 
biefe einen ganz erheblichen Aufwand erfordernden 
Arbeiten nur bann ausführen, wenn ihm bafür be= 
trächtliche Staatsbeihilfen gemährt mürben. Sine 
unmittelbare Interstützung aus öffentlichen Mitteln 
tonnte damals aus verschiedenen Gründen zwar 
nicht erlangt werden, es mürbe aber bem start ver- 
schuldeten Linkuhnen-Seckenburger Entwässerungs-

Motwendigkeit 
ber Rormali- 

sierung.
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Starte der Deiche.

verbande, dessen Mitglieder zum größten Teil auc 
dem Vinkuhnen-Seckenburger Deichverbande ange- 
hörten, die geschenkweise Singabe eine§ Betrages 
von 250 000 Mark auS der Staatskasse unter der 
Bedingung gewährt, das der Deichverband die not- 
wendige Verbesserung und Normalisierung feiner 
Deiche in einem angemessenen Zeitraum zur Aus- 
führung bringe. Wenn auch der Deichverband nun- 
mehr geneigt war, diese Arbeiten innerhalb 20 Iah- 
reu auszuführen, so behielt er sic hoch in der 
Sitzung am 1. Juni 1892 die endgültige Beschlusz- 
fassung bor bis jur Aufstellung eines genauen An- 
schlages über die aufzutwendenden Kosten. Der 
Verband wollte zunächst, um die Kosten herabzu- 
mindern, dem Deiche nach außen nur 2 bis 21/2 fache, 
nac innen eine 11/2 fache Böschung geben. Man 
batte aber bereits im Sabre 1806 bei Aufstellung 
her Stroms Deich- und Ufer-Ordnung ersannt, baß 
berartige Abmessungen für bie Standsicherheit ber 
Deiche nicht immer genügten unb deshalb im § 40, 
ber bon ber Starte ber Dämme handelt, festgesetzt, 
jedem neuen Deic wenigstens 12 Fusz (3,8 Nieter) 
Kronenbreite, dreifüszige Vorder- unb zweifüszige 
Hinterdossierung zu geben unb auc bie alten Deiche, 
wo eS nur irgenb anginge, bis zu bemfelben „Be- 
steck" zu berftärten. Da auc bie Erfahrungen ber 
leßten 100 Sabre immer unb immer wieder barauf 
hingewiesen batten, baß bie Böschungen ber Deiche 
namentlich nach außen gar nicht flac genug herge- 
stellt werden tonnten, so entschlos man sic endgül- 
tig, bie in ber Stroms Deich- unb Ufer-Ordnung 
festgesetzten Abmessungen auch für ben Umbau ber 
Deiche zu Grunde zu legen. Die Kosten eines der- 
artigen Umbaus mürben auf 830 000 Mark veran- 
schlagt. Das Deichamt weigerte sic beharrlic, biefe 
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erheblichen Kosten ganz allein ohne staatliche Bei- 
hilfe aufzubringen und al§ die Aufsichtsbehörde 
schlieszlic dazu überging, die Normalisierung 
zwangsweise ausführen zu lassen, legten die Mit- 
glieder des Deichamts in der Sitzung ant 18. Juli 
1894 ihr Amt nieder mit bet Erklärung, das sie bie 
Verantwortung nicht ans sic nehmen tonnten, bie 
Kosten der Normalisierung der Deiche, zu welcher 
sie sic in feiner Weise verpflichtet hätten, auf ben 
Verband allein zu übernehmen. Die Aufsichtsbe- 
hörde Veranlaßte nun ben Deichhauptmann, bie 
Mormalisierung des Memeldeiches Von Splitter bi§ 
zur Teilung in Rus und Gilge bei Kallwen ohne 
Zustimmung beS Deichamts auszuführen und bie 
entstehenden Kosten auf bie Deichkasse anzuweisen. 
Der Gilgedeic Würbe zunächst Von ben Arbeiten 
ausgeschlossen. Weil Von verschiedenen (Seiten bie 
Frage Wieber aufgeworfen War, bie Gilge gegen 
Hochwasser unb Gisgang abzuschlieszen und dadurc 
bie Gilgedeiche Vor jeder Gefahr zu schützen, so baß 
ihre Mormalisierung nicht mehr erforderlic fein 
Würbe. Bis zur Entscheidung dieser Frage sollten 
bie Gilgedeiche ganz außer Betracht bleiben.

Das inzwischen neu gewählte Deichamt, wel- 
ches im wesentlichen übrigens Wieber auS ben frü- 
bereu Mitgliedern bestaub, beschloß in ber Sitzung 
am 24. September 1894 bie Kosten für bie zwangs- 
Weife durchzuführenden Mormalisierungsarbeiten 
Von Splitter bis Kallwen durc eine Anleihe auS 
ber Provinzial-Silfskasse SU betten, erhob aber 
gleichzeitig Widerspruc gegen bie Normalisierung 
überhaupt. In ben 4 Jahren 1894 bis 1897 ist nun 
bie Deichstrecke Von Station 0 bei Splitter bis Sta- 
tion 7,2 bei Kallwen nac außen mit dreifachen unb 
nac innen mit zweifachen Böschungen unb mit einer

Die Deich- repäsentanten 
legen ihr Amt nieder.1894.

Mormali- fierung des Memeldeiches. 1894 1897.
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Kappenbreite hon 3,8 Meter ausgebaut worden.
Welchen Fortschritt dieser Ausbau gegenüber der 
erstmalig hergestellten Deichanlage bedeutet, gebt 
daraus hervor, baß die von Chieze und Rheden 
ausgeführten Deiche bet 2,0 Meter Söhe unten 4,4 
Meter breit angelegt waren, während sie jetzt eine 
untere Breite bau 13,8 Meter hatten, also mehr als 
breimal so breit waren. Die Deichkrone mar in 
ihrer Söhenlage entsprechend einem Wasserstande
bon + 8,0 Meter an ben Pegeln z1 Tilsit und 
Schanzenkrug (Gilge) angelegt, mar also mindestens 

0,70 Meter über bem höchsten je beobachteten Was 
serstanb und batte ein Gefälle bon 1 :8936. Bur 
Bestreitung ber Kosten mürbe eine Anleihe bon 
93 500 Mark ausgenommen.

Schut her Ufer durc Decwerke.

Begen eine§ später z1 erörternden Streitver- 
fahrens mußte bie Weiterführung ber Normalisie- 
rungsarbeiten zwar aus mehrere Bahre ausgesetzt 
werden, eS ruhten jedoch bie Arbeiten beS Deich- 
berbanbeS inzwischen nicht, ba erhebliche Aufwen- 
bungen für ben Uferschuts notwendig mürben. Die 
Unterhaltung ber Ufer unb ber bor ihnen angeleg- 
ten Strombauwerke mar in ber Strom-, Deich- unb 
Ufer-Ordnung bon 1806 zwar grundsätzlich, aber 
nicht Har unb einfach genug geregelt, so baß häufig 
(Streit über bie Unterhaltungspflicht entstaub. Die 
Strombauwerke mären hinsichtlic ihres Zweckes 

unb ihrer Instandhaltung in folgende brei Massen 
geschieben:

1) Werke, welche lediglic zur Erhaltung ober 
Verbesserung ber «Schiffahrt, nicht aber jur Deckung 
abbrüchiger Ufer bienen, so baß eS für bie Ufer= 
besitzer gleichgültig ist, ob sie angelegt werden ober 
nicht, sinb ausschließlich bom Staat zu unterhalten.
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2) Werke, welche sowohl die Sicherung der 

Ufer, auc zugleic die Verbesserung her Schiff- 
fahrt bezwecken, so baß sie weder ohne Machteil für 
die Uferbesitzer, noc ohne Machteil für bie Schiff- 
fahrt unterbleiben können, finb nac einem bon ber 
Aufsichtsbehörde zu bestimmenden Verhältnis fo= 
wohl vom «Staat, als vom Uferbesitzer zu unter- 
halten.

3) Werke, bie allein zum Schut ber Ufer und 
ber barauf befindlichen Anlagen bestimmt finb, so 
baß bie Ausführung ober Michtausführung biefer 
Werke für bie Schiffahrt gleichgültig ist, finb allein 
vom lferbesitzer zu unterhalten.

Die Auslegung diesey Bestimmungen hat SU 
bieten Meinungsverschiedenheiten geführt, ba eS 
nicht immer ganz einfach war, bie Interessen ber 
Schiffahrt, Welche mit ber Seit immer größere An- 
forberungen stellte, und bie ber Uferbesitszer gegen- 
einander abzuwägen. Als ber Staat ben Fluszlauf 
bon Tilsit bis Milchbude und bon Schanzenkrug bis 
Stöben durc Herstellung bon Buhnen berbefferte, 
Würben bie Unterhaltungslasten biefer Bauwerke, 
um jeden Streit zu bermeiben, bon vorneherein 
durc Vertrag bom 10. Februar 1854 in ber Weise 
geregelt, baß ber Deichverband sic verpflichtete, ben 
nötigen Raum vorlängs ber Ufer zum Stuf stellen 
unb Zubereiten ber Baustoffe, bie nötige Erde zu 
ben Regulierungswerken unb bie auf ben Verbands- 
Vorländern unb am Ufer in ber Nähe ber Baustelle 
vorhandenen Bindeweiden oßne irgenb eine Ent- 
schädigung zu berabfolgen unb außerbem zu allen 
Negulierungswerken bor Verbandsländereien 1/10 
unb zu solchen bor Deichen ‘A ber erforderlichen Fa- 
schinen unentgeltlic herzugeben. Dagegen Würbe 

Unterhaltung ber Strom- bauwerke.1854.
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beut Deichverbande bet alleinige Anspruc auf bie 
zwischen den Werken entstehenden Verlandungen 
zugesichert. Diese Haren und unzweideutigen Be- 
stimmungen haben in ber Folge zu irgenb welchen 
Miszhelligkeiten feinen Anlasz gegeben unb es finb 
dadurc beut Verbande feine besonders drückenden 
Saften auferlegt worden. Seiber bezogen sic biefe 
Vereinbarungen nur auf einige kurze mit Buhnen 
ausgebaute Fluszstrecken, während ber ganze übrige 
Seil nach ben Festsetzungen ber Strom-, Deich- unb 
lfer-Ordnung zu unterhalten War. In ber Gilge 
batten durc Abänderung des Einlaufs bei Schan- 
zenkrug unb durc bie int Interesse ber Schiffahrt 
ausgeführten Baggerungen unb Stromregulierun- 
gen Strömung unb Wassertiefe stetig zugenommen, 
so dasz bie ursprünglic 18 Meter breit angelegte ge= 
rabe Gilge bon Sköpen bis Lappienen sieb unb 
nac auf 65 Meter verbreitert hatte; das früher 
zwischen dem Fluszufer unb dem ©eiche vorhandene 
Vorland War weggespült unb ber Verband hatte, 
um feine ©eiche bor lnterwaschungen zu schützen, 
allein unterhalb Sköpen Deckwerke bon 11,1 Kilo 
meter Sänge erbauen unb regelrecht unterhalten 
müssen. In ben Jahren 1885 bis 1894 finb lediglic 
für lferschut jährlich durchschnittlic 20 900 Mark 
verausgabt Worben, etwa 40 b. ber gesamten 
Ausgaben einschlieszlic ber Deichverteidigung, ©ie 
Kosten für bie Unterhaltung ber Deckwerke Würben 
bon Sahr zu Jahr größer, was neben ber größeren 
Tiefe unb stärkeren Strömung ber Gilge hauptsäch- 
lieh ber steten Zunahme des Dampferverkehrs zuzu- 
schreiben War. In ben neunziger Suhren des bo= 
rigen Jahrhunderts verkehrten auf ber Gilge regel- 
mäßig 4 Personendampfer unb außerbem zahlreiche 
Fracht- unb Schleppdampfer, so baß bie Zahl ber 
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täglic die Gilge befahrenden Dampfer auf 8 im 
Durchschnitt anzunehmen war. Der Schaden, wel- 
cher durc ben Wellenschlag der Dampfer Bet nied- 
rigen Wasserständen tu beut engen Fluszbett und 
namentlic auf der durc feine Buhnen geschützten 
«Streife Bon Sköpen bis Lappienen, sowie an der 
Stromteilung Bei Kallwen ant Deichfus entstaub, 
war sehr bedeutend unb ber Deichverband tonnte 
mit ben bisher für Uferschuts aufgewendeten Mit- 
fein nicht mehr auskommen. Dazu tarn noch ber 
Umstand, das bie Deichböschung bei Kallwen am 
Einlauf ber Gilge Bei jedem Eisgang auf längerer 
«Streife mehr als an jeder anberen Stelle beschädigt 
mürbe unb das alle bisherigen Versuche, biefe Bö 
schung durc Flechtzäune, Rasen, Sh reut läge unb 
Rauhwehr zu sichern, sich nicht bewährt Batten, so 
das man sich entschließen mußte, Bier eine mit ganz 
bedeutenden Kosten verbundene Abpflasterung aus- 
zuführen. Der Deichverband mar ber Ansicht, baß 
ber vermehrte Singriff auf biefe Böschung lediglic 
veranlaszt fei durc ben im Jahre 1865 ohne fein 
Einverständnis errichteten hochwasserfreien Tei- 
lungsdamm zwischen Ruß- unb Gilgestrom bon 
Meu-Schanzenkrug Bi§ Kallwen, ben sogenannten 
Galanteriedamm, welcher an ber Abzweigung ber 
Gilge bie Hochwasserströmung in ihrer Richtung 
nachteilig verändert habe unb mehr als vorher auf 
ben Linkuhnen-Seckenburger ®eicß hinüberleite. 
Der Deichverband Bat in feiner miszlichen Sage un= 
ter eingehender Darlegung ber Verhältnisse durc 
Eingabe Born 21. Movember 1893 ben Serrn Mi- 
nister ber öffentlichen Arbeiten, bie fernere Unter- 
Ballung ber Deckwerke auf ben nicht mit Buhnen 
versehenen Streifen ber Gilge, sowie bie Abpflaste- 
rung unb Interhaltung ber Deichstrecke an ber Gilge-
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abzweigung, wo die Unterhaltung des Deckwerks 
Bereits der Wasserbauverwaltung obliege, auf 
Kosten des (StaatS au übernehmen ober, falls bieS 
nicht angängig fein sollte, dem Deichverband einen 
jährlichen Zuschus3 von 14 000 Mark zur Unterhal- 
tung feiner Uferbedioerie zu gewähren. Der Herr 
Minister bewilligte unterm 21. August 1894 zu den 
Kosten, welche durc bie Abpflasterung ber Auszen- 
böschung beS linksseitigen Gilgedeiches gegenüber 
ber Spitze beS Galanteriedamms bis auf zwei Drit- 
tel ber Höhe ber Böschung entstehen, eine Beihilfe 
bon 20 000 Mark, lehnte aber eine staatliche Betei- 
ligung an ber Unterhaltung ber Deckwerke ab, weil 
ber Staat für ben ben lferbesitszern durch bie 
Dampfschiffahrt zugefügten Schaden nicht aufzu- 
kommen höbe. Die Abpflasterung mürbe in ben 
fahren 1895/96 mit einem Kostenaufwande bon 
21 500 Mark ausgeführt; baS baborliegenbe Deck- 
werk unter Wasser hat bie Wafserbauverwaltung zu 
unterhalten.

Die Frage ber Unterhaltung ber Ufer in ber 
geraben Gilge unterhalb Stöben mar nun immer 
noth nicht klargestellt. Der Deichverband berief sic 
zwar in mehreren gerichtlichen Verhandlungen dar- 
auf, ba§ er sic ber Herstellung unb Unterhaltung 
bon Uferdeckwerken an ber Gilge bislang auS In- 
kenntnis ber einschlägigen Vorschriften ber Strom-, 
Deich- unb Ufer-Ordnung unterzogen habe; eS er- 
schien aber bie Annahme begrünbet, baß bei Her- 
fteHung biefer Werke sowohl bei bem Deichverbande 
als auch bei öen Staatsbehörden bie Ansicht masz- 
gebenb gewesen fei, baß bie Werke nur für bie 
Sicherung ber Ufer unb bie Erhaltung ber Deiche 
unbebingt notwendig, für bie Schiffahrt inbeffen 
bielleicht wohl entbehrlich feien. Da nun ber Deich= 
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verband zunächst lediglich in Wahrnehmung feiner 
Interessen die Herstellung dieser Werke bewirkt und 
es leider unterlassen hatte, bar bereu Aussührung 
eine Bestimmung darüber herbeizuführen, ob die 
Bauten auc berart jur Verbesserung ber Schiffahrt 
erforderlic wären, ba§ sie ohne ^laä)text für biefe 
nicht hätten unterbleiben sönnen, und wie bie 
Kostenverteilung zwischen been Staat und beut 
Deichverband geregelt werden sollte, so War es 
schwierig für ben Verband, einen Rechtsanspruc 
gegen ben Staat auf Ersat ber aufgewendeten 
Kosten zu begrünben. Bur Vermeidung eines in 
feinem Ausgange höchst ungewissen Rechtsstreites 
unb jur Erhaltung ber Vorteile, Welche bie orb= 
nungsmäszige Unterhaltung ber vorhandenen lfer- 
deckwerke immerhin auc für bie Schiffahrt hatte, 
Waren Staat unb Deichverband einem Vergleich 
nicht abgeneigt unb es tarn durc Vertrag bom 
13. November 1903 zu folgenben Vereinbarungen:

1) Der Staat übernimmt bom 1. April 1903 
ab bie Unterhaltung einschlieszlic ber etwa erfor- 
derlichen Wiederherstellung ber folgenben Uferdeck- 
Werte einschlieszlic Klapplagen:

Deichstation Stromkilometer Länge mvon bis von

24,212 24,862 16,620 17,270 650
26,032 27,362 18,447 19,777 1330
28,236 28,536 20,610 20,910 300
28,972 29,597 21,350 21,975 625
32,344 32,694 24,690 25,040 350
33,018 33,338 25,410 25,730 320
33,427 33,549 25,798 25,920 122
34,735 35,035 27,100 27,400 300
35,825 36,160 28,210 28,545 335
36,430 36,785 28,825 29,180 355

4 687
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unter Mittel-Sommer=Wasser auf feine allei-
nigen Kosten und verzichtet auf alle Ersatzan- 
sprüche, welche ihm aus der Bett bar dem 1. April 
1903 wegen der Herstellung ober Unterhaltung von 
Strombauwerken gegen ben Deichverband aus beut 
Grunde noch etwa zustehen sollten, weil diese Werke 
zugleic dem Deich- unb Uferschuts bienen.

2) Der Deichverband verpflichtet sic dem Fis- 
kus unb ber Landespolizeibehörde gegenüber, die 
unter 1) genannten Uferdeckwerke (Klapp lagen) über 
Mittel-Sommer-Wasser unb alle übrigen von
ihm int Gebiet ber Memel unb ber Gilge hergestell- 
ten lferdeckwerke, (Klapplagen) sowohl unter als 
über Mittel-Sommer-Wasser auf feine alleinigen 
Kosten zu unterhalten (wiederherzustellen) unb ver- 
zichtet auf alle Ersatzansprüche, welche ihm aus ber 
Zeit bor dem 1. April 1903 wegen ber Herstellung 
ober Unterhaltung bon Uferschuszwerken aus dem 
Grunde gegen ben Fiskus noth etwa zustehen soll- 
ten, weil biefe Werke für bie Schiffahrt unb Strom- 
regulierung förderlic finb.

3) Vor Herstellung neuer Strombau- unb 
lferschutzwerke ist in jedem gäbe das Beitragsver- 
hältnis des Staates unb des Deichverbandes an ben 
Serstellungs= unb Interhaltungskosten SU bestim-
nten.

4) In beut Falle, baß ber Gilgestrom an seiner 
Abzweigung bon ber Memel gegen bie natürliche 
Durchströmung, z. 33. auch durc (Schleusen ober 
Siele abgeschlossen wird, tritt dieses Abkommen, fo= 
weit es sich auf bie fernere Unterhaltung (Wieder- 
herstellung) ber an ihm belegenen Strombau- unb 
Uferschutzwerke bezieht, außer Kraft.

Mac diesem Uebereinkommen ist feit 1903 ver- 
fahren worden; außer Heineren Beiträgen für ver



49
schiedene kurze Deckwerke wurde in den Jahren 1906 bis 1910 für die Erbauung eines 1200 Wieser langen lferdeckwerts von Deichstation 31,0 Bi§ 32,2 ein 
Beitrag Bon 4500 Mark geleistet.

Inzwischen waren die Mormalisierungsarbeiten 
wieder in Gang gekommen, nachdem ein Streitver- 
fahren Beenbet war, welches folgenbe Veranlassung 
Batte. Der öffentliche Verkehr Bon Splitter BiS 
Kallwen vollzog sich Bislang größtenteils oben auf 
ber Deichkappe, oBgleicB südlic vom Deich teils un= 
mittelbar neben, teils in geringer Entfernung Bon 
ihm ein öffentlicher Weg entlang ging, welcher aller- 
bingS während ber nassen Fahreszeit so gut wie m- 
benutzbar war. Die Deichkappe war nun bei ber 
Normalisierung nur 3,8 Meter Breit angelegt wor- 
ben unb ba diese Breite für ben öffentlichen Ver- 
sehr nicht genügte unb eS üBerbieS für ben Bestand 
beS Deiches nicht erwinscht war, baß bie Kappe 
fortwährend Befahren wurde, sperrte ber Deichver- 
Banb int Fahre 1896 ben ©eich für ben öffentlichen 
Verkehr unb verwies ihn auf ben vorhandenen Ne- 
benweg. Gemäs § 61 ber Kreisordnung gab ber 
Amtsvorsteher bon Pokraken dem Deichverband 
auf, bie auf beut Memeldeic angebrachten Schlag- 
bannte zu entfernen unb als ber Verband gegen 
biefe Anordnung beim Kreis-Ausschusz Klage er- 
Bob, entwickelte sich aus biefer Angelegenheit ein 
Verwaltungsstreitverfahren, welches erst im Iahre 
1902 beenbet wurde unb bem Verbande, ber bie 
Normalisierung nur ungern unb mit Widerstreben 
ausführte, einen nicht unerwünschten Anlasz gab, bie 
Arbeiten bis zum Austrag beS Streites auszusetzen. 
Der Deichverband wurde Born Kreis-Ausschusz unb 
Born Bezirks-Ausschusz mit feiner Mage zunächst

Streit wegen des Befahrens ber Deich- kappe.
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abgewiesen, weil sic durc das fett undenklicher Bei-
ten fortgesette Befahren der Dämme ein Gewohn- 
heitsrecht ausgebildet habe und weil die Strom-, 
Deich- und Ufer-Ordnung das Befahren der
Dämme nur hort untersage, wo Mebenwege vor- 
Rauben feien und die Inpassierbarkeit des Meben-
weges ebenso gut wie das Michtvorhandensein eines 
solchen ein Verbot des Vefahrens her Dämme aus- 
schlieszen müsse. Das Oberverwaltungsgericht ent- 
schied aber, das her Begriff des Gewohnheitsrechts 
bon ben beiden Vorinstanzen verkannt fei, da es ein 
Gewohnheitsrecht des Inhalts, baß ein bestimmter 
Weg ein öffentlicher Weg fei, nicht geben sönne und 
verwies bie ©actje zur weiteren Entscheidung an 
ben Bezirks-Ausschusz zurüct, welcher am 15. Dkto- 
ber 1902 bie Verfügung des Amtsvorstehers zu Po 
traten aufhob. Das Befahren ber Deichkappe bon 
Splitter bi§ Kallwen seitens ber Beteiligten ist aber 
bom Deichamt bis zum 1. Juli 1908 noch gebutbet 
worden, weil erst SU biefem Zeitpunkt ber völlig ber= 
wahrloste Mebenweg ordnungsmäszig instandgesetzt
ioar.

Instand- setung des Weges Splitter- Kallwen.1907.

Bu biefer bom Landkreisecilsit bewirktenInstand- 
seszung bat baS Deichamt, welches beim Ausbau beS 
Deiches ben Mebenweg an mehreren Stellen start 
eingeengt batte unb an beffen lnzulänglichkeit also 
teilweis selbst bie Schuld trug, ein Drittel ber 
Kosten, runb 14 000 Mark, beigetragen. Sie An- 
lieger wünschten allgemein, baß ber Weg bon Split- 
ter nach Kallwen überall unmittelbar an ben Deic 
herangelegt mürbe, also auch bon Station 1,8 biS 
2,3, bon Station 2,6 bis 2,8 unb bon Station 4,4 
bis 5,4, wo ber Weg in einiger Entfernung neben 
bem Deic herläuft, unb baS Deichamt schlos sic 
biefem Vunsche an, weil dadurc ber Deic selbst an
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feinem Fusze erheblic verstärkt worden wäre und 
die zwischen Deic und Weg liegenden Geländestücke 
eine bessere Entwässerung batten erhalten sönnen. 
Die Aufsichtsbehörde bestimmte aber, das der Weg 
überall an feiner alten «Stelle belassen Würbe mit 
der Begründung, dasz ber erhöhte Weg an den oben- 
genannten Stellen dt^ ein Drängschloszdeich jur 
Wirkung gelange und durc Festhalten des Dräng- 
wassers bei anhaltenden hohen Wasserständen ein 
übermäßiges Durchsickern durc ben Deich verhin- 
bere. Eine wesentliche Verbesserung des Weges 
Splitter-Kallwen Würbe gelegentlich des Ausbaues 
dadurch herbeigeführt, baß ber an ber Schule zu 
Kallwen früher oben auf bem Deich entlang füh- 
renbe Weg von Station 6,4 bis 6,7 neben ben Deich 
gelegt Würbe, obgleic zu biefem Zwecke ein kleines 
Wohnhaus beseitigt Werben mußte, ©er Deic hat 
auf biefer Strecke feine alte Kronenbreite bon 5 Me- 
tern behalten, Weil er hier gelegentlic erheblich bon 
ben anbrängenben Cisschollen zu leiben hat, so baß 
eine vermehrte Sicherheit erreicht ist. Es ist zuwei- 
len vorgekommen, baß bie Deichkappe in ber Nähe 
ber Schule SU Kallwen hoch mit Eismassen bedeckt 
Würbe, ©er Ausbau beS Weges zog sich sehr in bie 
Sänge Wegen beS überaus schwierigen Grunder- 
WerbS, beffen Siegelung baS Deichamt übernommen 
hatte und Weil bie erforderliche Schüttungserde nir- 
genbS freiwillig hergegeben Würbe, fonbern zwangs- 
Weife entnommen Werben mußte.

Machdem nun ber Rechtsstreit Wegen beS Be- 
fahrens ber Deichkrone zu Gunsten des Deichver- 
bandes und durc baS Schreiben beS Serrn Regie- 
rungs-Wräsidenten bom 6. April 1897 Mr. I V 696 
mitgeteilt War, baß ber Plan eines Abschlusses ber 
Gilge gegen Hoch Wasser feine Aussicht auf Ver- 

4*
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Söhenlage her Deichkappe.

döchstes doch- wasser an ben Vegeln.

wirklichung habe, sonnte das Deichamt die Weiter- 
führung der Sirbetten jur Verbesserung der Deiche 
an der Gilge nicht weiter hinausschieben; in der 
Sitzung ant 16. Februar 1903 wurde daher beschlos- 
sen, die hierzu erforderlichen Gelder durc eine An- 
leibe bei der Provinzial-Silfskasse zu Königsberg 
aufzubringen. Der Gilgedeic sollte wie der Me- 
meldeic mit 3,8 Meter Kronenbreite, dreifachen 
Auszen- und zweifachen Innenböschungen ausge- 
baut und überall da, wo es irgend anging und sonst 
fein anderer Weg vorhanden war, mit einem 6 Me- 
ter breiten Siebentoege versehen werden, so das ein 
Fuhrwerksverkehr auf dem Deiche selbst nicht mehr 
stattzufinden brauchte; ferner sollte die dreifache 
Auszenböschung ganz mit Stasen abgedeckt werden 
jur Sicherung gegen Ausspülungen bei hoben Was 
serständen und auflandigen Winden. Die Söhen= 
läge der Deichkappe wurde auf + 8 Meter an ben 
Pegeln zu Schanzenkrug unb Stöben bemessen, wo- 
durch bie Kappe bon Splitter bis Stöben ein gleich- 
mäßiges Gefälle bon 1 :8936 erhielt; bon Stöben 
sollte sich bie Deichkrone mit einem gleichmäszigen 
Gefälle bon 1 :5621 bis auf ben hochwasserfreien 
Treideldamm am linken Ufer ber Gilge bei Tawell- 
ningten herabsenken. Die Deichkappe sollte hier- 
nach überall etwa 0,60 bis 0,70 Meter über bem 
höchsten je beobachteten Hochwasserstand zu liegen 
fommen, welcher am Pegel zu Tilsit auf +7,09 Me- 
ter, zu Schanzenkrug (Gilge) auf + 7,28 Meter, zu 
Stöben auf + 7,42 Meter, zu Lappienen auf + 4,91 
Meter (feit 1904) unb zu Seckenburg auf + 4,06 
Meter festgesetzt war. Diese Grundsätze finb bei 
Weiterführung ber Normalisierungsarbeiten streng 
innegehalten worden unb eS ist namentlich, trot vie- 
ler entgegenstehenden Schwierigkeiten unb unter er
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heblichen Aufwendungen gelungen, den Mebenweg 
bis auf einige kurze Strecken, wo dies aus örtlichen 
Gründen nicht anging, überall neben dem Deic 
anzuordnen.

©er Weg ist oben auf der Deichkappe verblie- 
ben am Anfang bon Station 0 bis 0,08 auf 80 Me- 
ter Sänge, um eine Verlegung des anschlieszenden 
Kreisweges zu vermeiden und einer schwierigen Ge- 
ländeerwerbung aus dem Wege SU geben; bon Sta- 
tion 21,29 bis 21,7 auf 410 Meter Sänge, weil jur 
Kreuzung der Chaussee und Kleinbahn bei Stöben 
ohnehin eine Sochführung des Weges erforderlic 
war und die Benutzung des bom Deichverbande an= 
gelegten Ladeplatzes an der Gilge nicht unnötig er- 
schwert werden sollte; ferner bon Station 23,33 bis 
23,45 auf 120 Meter Sänge zur Vermeidung her 
kostspieligen Beseitigung eines ganzen Gehöfts und 
endlic bon Station 34,2 bis 34,77 auf 570 Meter 
Sänge, weil hier die Anlegung des Weges neben 
dem Deic bon ben Anliegern wegen Verkleinerung 
ihrer Gärten unter leinen Umständen gewünscht 
wurde. Die Deichstrecke bon Station 37,5 bis 38,5 
ist zwar ebenfalls mit einem Wege auf ber Kappe 
versehen, both bat ber Verkehr hier nur eine ört- 
liche Bedeutung, ba für ben Durchgangsverkehr eine 
Chaussee unweit des Deiches vorhanden ist, auf de- 
ren ausschlieszliche Benutzung das Deichamt wegen 
des zu erwartenden Widerstandes ber Bevölkerung 
nicht bringen wollte. Sin allen vorgenannten 
Stellen ist bie Deichkappe 5 Meter breit angelegt 
unb an beiden Seiten mit Prellsteinen versehen 
worden, so das für bie Sicherheit des Verkehrs aus- 
reichend gesorgt ist. ©er Weg auf ber Deichkappe 
unterhalb Lappienen war in ben ersten Iahren nach 
ber Fertigstellung infolge des lebhaften Verkehrs

Weg oben auf ber Deichkappe.
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stark ausgefahren und wurde deshalb einschlieszlic 
bet Rampe im Fahre 1913 mit einem Aufwande 
von 7000 mit einer 4 Meter breiten, 0,25 Me- 
ter starten Kiesbedeckung versehen. Der öffentliche 
Weg von Seckenburg nach Tawellningken, soweit er 
für ben Linkuhnen-Seckenburger Deich in Betracht 
kommt, sollte urspringlic oben auf ber Deichkrone 
liegen bleiben, weil noch nicht feststand, ob auf ber 
anschlieszenden Streite ebenfalls ein Mebenweg ein- 
gerichtet mürbe. Bei bem lebhaften Verkehr zwi= 
sehen Seckenburg und ben weiter stromab gelegenen 
Ortschaften mar aber ber Wunsc nac einem guten 
Verbindungswege allgemein und es tarn schlieszlich 
zwischen bem Deichverbande unb bem Kreis Sein- 
richswalde (Beschlusz des Kreistages vom 3. April 
1911) ein lebereinkommen dahin zustande, das ber 
Deichverband auf feiner Streife einen 6 Meter brei- 
ten Nebenweg herstellen unb ber Kreis biefen Weg 
mit einer Kiesdecke versehen unb in Zukunft and) 
unterhalten solle. Auf ber Streife bon Station 
12,8 bis 15,9 sowie bon Station 17,5 bis 18,56 mar 
ein Weg unmittelbar neben bem Deich nicht erfor- 
derlich, weil unweit bom Deiche ein öffentlicher Weg 
vorhanden mar, zu beffen Erhöhung unb weiterem 
Ausbau ben Gemeinden Motzwethen unb Iedwil- 
leiten eine Beihilfe bon 3000 Mark bom Deichver- 
banbe bewilligt mürbe. Den bon bem öffentlichen 
Wege abgeschnittenen Besitzern ber Gehöfte bei 
Station 17,7,17,85 unb 18,2 mußte aber bie Geneh- 
migung erteilt werden, bie Deichkrone zwischen Sta- 
tion 17,5 unb 18,56 befahren zu bürfen.

Die Anlegung beS Mebenweges bon Station 
33,5 bis 33,9 stieß bei ber Kirchengemeinde Alt-Vap- 
bienen auf Viderspruch, weil ber Weg zu naße am 
Pfarrinsthause vorbeiführe unb meil bie Benutzbar- 
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feit und Sicherheit diesesHauses dadurc erheblic be- 
einträchtigt werden würde, ©ine geringe, sonst 
wohl auc zulässige Verschiebung des Deiches nac 
außen, hätte diesem lebelstande abgeholfen und es 
sollte gerade mit der Bauausführung begonnen 
Werben, als bie Kirchengemeinde in einer Gingabe 
an ben Herrn Ober-Präsidenten mit bem Wunsche 
hervortrat, ben Deich an dieser Stelle um etwa 50 
Meter nac ber Gilge bin zu verschieben unb in 
eine parallele Sage mit bem gegenüberliegenden 
Deich zu bringen, Weil hierdurc bie Möglichkeit ge= 
boten Würbe, bie „wunderschöne Kirche in Lappie- 
neu, welche ber einzige berühmte unb biel studierte 
Zentralbau in Ostpreuszen" fei, bem unleidlichen 
Verkehr ber Landstrasze zu entziehen unb bem viel- 
besuchten Gotteshaus einen freien Kirchenplats zu 
verschaffen. Die Kosten ber gewünschten Verlegung 
Würben nac genauer Veranschlagung 24 855 Mark 
ohne Grunderwerb betragen, während ber vorher 
geplante Ausbau biefer Streife unter Anordnung 
des Nebenweges oben auf ber Deichkappe bor bem 
Bf ar rinsth aufe nur 8 200 Mark tosten Würbe. Der 
lnterschied ber Kosten beider Ausführungen belief 
sic bemnach auf 16 655 Mark. Es War bem Deich- 
berbanbe nicht zuzumuten, biefe Mehrkosten ledig- 
lieb im Interesse ber Kirchengemeinde Alt-Lappie- 
neu allein auf sic zu nehmen, überdies Würbe noch 
befürchtet, baß bie Verlegung des Deiches ben Be- 
sitszern ber am Huten Gilgeufer beim Dorfe Lap- 
bienen bor ber Deichlinie bortretenben Raufer unb 
ben Uferbesitzern oberhalb ber Lappiener Fähre Ge- 
legenheit geben tonnte bei schweren Cisgängen, mit 
Schadenersatzansprüchen an ben Deichverband her- 
anzutreten. Das Deichamt Wollte aber ben verein- 
ten Wünschen des Serrn Ober-Präsidenten, des
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Serrn Regierungs=Bräsidenten und der Kirchenge- 
meinde Alt- La p pienen nac Möglichkeit entgegenkom- 
men und erklärte sic bereit, die Verlegung auf 
eigene Gefahr auszuführen, falls bis zum 1. Mai 
1911 der Grund und Boden frei jur Verfügung ge= 
stellt, die Verzichtleistung der Beteiligten auf etwaige 
Schadenersatszansprüche in rechtsverbindlicher Form 
bewirkt und ein Zuschus3 von 14 000 Mark zu den 
Mehrkosten an die Deichkasse eingezahlt fei; den 
Rest der Mehrkosten von 2 655 Mart wollte das 
Deichamt alsdann aus eigenen Mitteln zuschieszen. 
Der unermüdlichen Tätigkeit des Vorstandes der 
Kirchengemeinde gelang es, alle gestellten Bedin- 
gungen rechtzeitig zu erfüllen unb so wurde bie 
vielumstrittene Verlegung nach dreijährigen Ver- 
handlungen int Jahre 1911 ausgeführt. Da nac 
dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuches 
für einen Besitzer ein Verzicht auf Ersat desjenigen 
Schadens, welcher feinem Grundstück durch bie Be- 
grabigung des Deiches bei Lappienen entstehen 
sonnte, nicht mehr ins Grundbuc eingetragen wer- 
ben bürste, so bat man sic in ber Weise geholfen, 
baß für alle diejenigen Besitzer, welche nach bem Er- 
messen des Deichamts mit etwaigen Ansprüchen 
demnächst an ben Verband herantreten sonnten, fol- 
genber Vermerk in Abteilung II des Grundbuchs 
eingetragen wurde: „Der Linkuhnen-Seckenburger 
Deichverband ist, ohne deswegen Schadenersat lei- 
ften zu müssen, berechtigt, das Grundstück des Cigen- 
tümers durc ben auf näher bezeichneten Barzellen 
zu errichtenden Deich leberflutungen durc Soch- 
wasser ber Gilge unb bem Eisgange ber Gilge aus 
zusetzen."

Kirche zu Bei bem Interesse, welches das älteste Gottes 
Lappienen. haus in biefer Gegend für bie Bewohner ber Niede
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rung hat, möge liier noc Erwähnung finden, baß 
die erste Kirche zu Lappienen — ein eigentümlicher 
Holzbau — von dem früher bereits erwähnten 
Bhilipp von Chieze (de la Chaise) 1640 Begonnen 
und nac feinem Tode von feiner Witwe, Gräfin 
Truchses zu Waldburg, geb. von Rauter, vollendet 
mürbe; im Satire 1674 zeigte sie bem Kurfürsten mit 
frommem Sinne an, baß ihr verstorbener Mann 
bie zuerst trocken gewordene Stelle ber überstauten 
Fläche jur Erbauung eines Gotteshatses geweiht, 
sie das Werk auf das eifrigste fortgesetzt und mit 
schweren Kosten auS ihren Witwen-Mitteln so weit 
gebracht habe, baß bie Kirche jur Gottesverehrung 
in bemfelben Jahre geöffnet Werben sönne. An 
Stelle ber hölzernen Kirche bat bie Witwe bann in 
ben Jahren 1675 bis 1703 bie jetzige maffibe Kirche 
erbaut nac einem Risse, ben ihr erster Mann, bon 
Chieze, in Nachahmung einer bon ihm in Ravenna 
in reinstem byzantinischem Stil erbauten Kirche an- 
gefertigt batte. Der Bau ber Kirche erforderte ben 
langen Zeitraum bon 28 Jahren, weil bie Zufuhr 
ber Baustoffe unb sonstigen Erfordernisse in ber 
sumpfigen Waldgegend nur bei hartem groß mög- 
lieb war. Die Baukosten sollen 30 000 Taler betra= 
gen haben, eine für damalige Beiten auszerordent- 
lich hohe Summe.

Gelegentlic beS Ausbaues ber Deiche mürben 
einige Einbuchtungen, welche bei Schlieszung frühe- 
rer Dammbrüche entstauben waren, so bei Station 
33,4 unb 35,5, erheblic abgeflacht, um eine glattere 
Abführung ber Eisschollen zu erzielen. Auc bie 
scharf vorspringende Deichecke an ber Iedwillus- 
bucht bei Station 32,8 mürbe zurückverlegt, weil sie 
häufig auf bie Gisabführung ungünstig einwirkte. 
Die hier bestehenden Miszstände rührten teils noc) 

Deich- verlegung an ber Iedwillus- bucht.
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aus der Zeit bet Grabung der neuen Gilge von 
Sköpen nach Lappienen (1616) her — die neue Gilge 
hörte hier auf und schlos sic in her scharfen Strom- 
frümmung dem alten Fluszlauf wieder an —, teils 
waren sie auf Masznahmen der Wasserbauverwal- 
tung zurückzuführen, welche durc Anlage Don 
laugen Buhnen am rechten konkaven Ufer den gluß 
in feiner Breite zu sehr eingeschränkt hatte. Bei 
Mittelwasser betrug die Breite in her Bucht nur 60 
Meter, weiter oberhalb aber mehr als 90 Meter 
und diese unregelmäßige Gestaltung des Fluszbettes 
veranlaszte in her Siegel, namentlic wenn das Cis 
bei Heinen Wasserständen in Bewegung tarn, eine 
Eisversetszung. Zur Verminderung der Hochwasser- 
und Cisgefahren erweiterte die Wasserbauverwal- 
tung das Strombett an der linsen Seite und füllte 
mit den hierbei gewonnenen Bodenmassen die Buh- 
nenzwischenräume in der rechtsseitigen Bucht und 
links einen tiefen binnendeichs gelegenen Kolk aus, 
während das Deichamt die Deichecke zurückverlegte 
und der Wasserbauverwaltung ben zu ihren Mas- 
nahmen erforderlichen Grund und Boden frei zur 
Verfügung stellte. Dazu war eine erhebliche Auf- 
wendung notwendig, weil ein massives Insthaus ge= 
gen eine Entschädigung von 6000 Mark beseitigt 
werden mußte. An der bisherigen Verpflichtung 
des StaateS jur Unterhaltung der linksseitigen 
Uferdeckwerke neben her Iedwillusbucht wurde durch 
die Erweiterung des Strombettes nichts geändert 
(Bertrag vom 17.Vuli 1906).

Um diese Zeit wurde seitens der Wasserbauver- 
Haltung sehr darauf hingewirkt, die Gisgänge mög- 
liebst gefahrlos zu gestalten, zunächst durc Beseiti- 
gung zu enger Stellen im Strome, an welchen sich 



59
das Cis häufig festsette. Für die Gilge war es nun 
von großer Bedeutung, wenn an der Abzweigung 
möglichst wenig Cis in sie hineingelangte. Im 
Ruszstrom unterhalb der Gilgeabzweigung befand 
sic Bei Baltruschkehmen eine sehr enge Stelle, an 
welcher sic oft schon bei Beginn des Cisgangs die 
Eismassen festsetzten, so baß ber Strom versverrt 
und das nachkommende Gis in bie Gilge hineinge- 
drängt wurde. Die Zurückverlegung des linksseiti- 
gen dem Stromdeichverbande des Memeldeltas ge= 
hörenden Deiches und bie Abgrabung und Regulie- 
rang des Vorlandes daselbst erforderten einen 
Kostenaufwand von 83 500 Mark; an biefen Arbei- 
ten batten neben ber Wasserbauverwaltung und ber 
landwirtschaftlichen Verwaltung bie beteiligten bei- 
ben Deichverbände lebhaftes Interesse und es wurde 
baßer bie Ausführung biefer Arbeiten an bie Be- 
bingung geknüpft, baß bie Deichverbände Vs biefer 
Kosten, also runb 27 850 aufbringen sollten; 
ber Stromdeichverband des Memeldeltas sollte 
24 750 unb ber inkuhnen-Seckenburger Deichver- 
banb 3100 Mar ßierb on übernehmen. Nac län- 
geren Verhandlungen erklärte sic ber Linkuhnen- 
Seckenburger Verband bereit, einen Beitrag bon 

3300 Mark zu leisten, während ber Stromdeich- 
verband ben Rest zu beibilligen unb ben Bau auf 
eigene Gefahr auszuführen beschlos. Die Arbeiten 
finb im Sabre 1908 im wesentlichen beenbet worden.

Auc an anberen Stetten des Ruszstromes war 
bie Wasserbauverwaltung bemüht, vorhandene Eng- 
stellen zu beseitigen unb ein regelmäßiges Strom- 
bett herzustellen, um dadurc einen ungehinderten 
Abgang des Gises zu bewirken; aber durc berartige 
Masznahmen allein war es doc nicht möglic, das 
Biel zu erreichen, falls man nicht ganz auszerordent- 

Engstelle bei Baltrusch- kehmen.

Cisbrech- arbeiten.
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liche Aufwendungen für eine gänzliche Umgestal- 
tung her Deichanlagen und Vorländer am Rusz- 
und Gilgestrom machen wollte. Für eine Verle- 
gung und Aenderung der eben erst mit großen 
Kosten umgebauten Deiche mären aber die Deichver- 
bände schwerlic zu haben gewesen. Bum gröszeren 
Schüfe der Miederung entschlos sich die Wasserbau- 
verwaltung 1906 einen Versuc mit künstlichem Cis- 
aufbruch in dem unteren Seil des Ruszstromes zu 
machen und forderte die Deichverbände auf, zu den 
Kosten biefer Eisbrecharbeiten angemessene Bei- 
träge zu leisten. Der Linkuhnen = Seckenburger 
Deichverband bewilligte 1907 einen Beitrag von 
1000 Mart unb 1908 einen solchen bon 500 Mark; 
er mar aber im allgemeinen nicht geneigt, sich mit 
meiteren Beiträgen zu beteiligen; zwar traten 
einige wenige Mitglieder des Deichamts lebhaft 
bafür ein mit ber Begründung, das durc recht- 
zeitiges Beseitigen ber Cisdecke im Stufeftrom das 
ben Memelstrom herabkommende Gis mehr als bis- 
feer bon ber Gilge abgehalten werden mürbe; bie 
Mehrzahl ber Mitglieder mar aber bon ber Not- 
wendigkeit unb Mützlichkeit berartiger Arbeiten, fo= 
weit bie Interessen ihres Verbandes in Betracht ta= 
men, nicht zu überzeugen. Im Deichamt herrschte 
vielmehr bie Ansicht bor, das bie Eisbrecharbeiten 
nur bann vielleicht bon Vorteil für bie Gilgedeiche 
fein tonnten, wenn es möglic märe, in jedem Früh- 
safer bor Beginn des Eisganges bie Eisdecke des 
Ruszstromes bis zur Abzweigung ber Gilge aufzu- 
brechen; das mürbe aber fast niemals gelingen, ba 
mit biefen Arbeiten wegen ber Cisverhältnisse des 
Kurischen Haffs nicht früh genug begonnen werden 
tonne; zu einer Beseitigung ber Eisstopfungen in 
ben oberen Seilen des Ruszstromes täme man, wenn
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überhaupt, meistens immer erst zu einer Zeit, Wo
diese Cisversetzungen int Begriff Wären, sic unter 
der Einwirkung Wärmerer Witterung ober zuneh-
menden Wasserdrucks von selbst zu lösen. Aber and)
Wenn das Eis im Russtrom, ohne sieb zu verseten, 
glatt abflieszen könne, so meinte man, Würbe bie Gilge 
immer noc nicht mit Sicherheit bon Gismassen ent- 
lastet Werben, ba nach ben Erfahrungen früherer 
Sahre ber Zuflusz des Eises nach ber Gilge haupt- 
sächlic bon ber Windrichtung abhängig sei, welche 
durc feine Maszregel günstig beeinflußt Werben 
sonnte. Der Deic am südlichen Ufer ber Gilge 
hatte, auch ohne baß er normalisiert War, feit 60 
Jahren bem Druck des Cises unb ber Einwirkung 
feßr hoher Wasserstände standgehalten unb bie älte- 
reu Mitglieder des Deichamts Waren ber Meinung, 
baß dies nicht etwa einem glücklichen Zufall zu dan- 
fen, fonbern vornehmlic ber günstigen geographi- 
schen Sage ihres Deiches zuzuschreiben fei; sie hatten 
nämlic bei manchem Hochwasser bie Beobachtung 
gemacht, baß bie borWiegenb nach Norden gerich- 
tete Auszenböschung des Linkuhnen-Seckenburger 
Gilgedeiches im April bon ben schräg auffaUenben 
Strahlen ber Sonne nur Wenig erwärmt Würbe 
unb deshalb häufig noch eingefroren unb fest War, 
während bie nac Süben geneigte Böschung des 
Deiches am gegenüberliegenden Ufer ihre Festigkeit 
bereits boUstänbig berloren hatte; besonders Wenn 
nach lang anhaltendem Frost plötzlic bei vorge- 
rüdter Fahreszeit Tauwetter eingetreten War unb 
bie gefährlichen Hoch Wasser sic gebildet hatten, War 
nac ihren Erfahrungen bie Auszenböschung ihres 
Deiches stets noc fest eingefroren unb widerstands- 
fähig gewesen. Da in ben letzten Iahren über- 
bieS ber Gilgedeic erhöht, verstärkt, mit 6 Meter
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Beendigung der Normali- sierung.1911.

Bei der Nor- malisierung geleistete Arbeiten.

breiter Binnenberme (Nebenweg) versehen und 
feine Innen- und Auszenböschung flacher gemacht 
worden war, so hielt die Mehrzahl der Repräsen- 
tauten jetzt einen weitergehenden Schuts nicht mehr 
für unbedingt notwendig und unter diesen Umstän- 
den hat das Deichamt nur mit Widerstreben und 
nur mit geringer Mehrheit zu ferneren Beiträgen 
für Eisbrecharbeiten sic bereitfinden lassen; es sind 
aber für die Jahre 1910 bis einschlieszlic 1913 noc 
Beiträge von je 500 Mark bewilligt worden.

Inzwischen hatten die Arbeiten zum Ausbau 
der Deiche und zur Anlegung von Mebenwegen 
ihren Fortgang genommen und die Normalisierung 
gelangte, soweit es sic um Auszenarbeiten handelte, 
im Jahre 1911 zum Abschlus; die Regelung des 
Grunderwerbs hat sic noch mehrere Jahre hinge- 
zögert.

Die Ausführung der Erd- und Böschungs= 
arbeiten erfolgte durc Unternehmer. Es wurde 
ausgebaut:

1903 die Strecke von Station 7,2 big 11,2
1904 n // n n 11,2 H 15,6
1905/6 1 n r p 15,6 r 21,5
1906 // n H r 21,5 // 27,6
1907/8 o r n // 27,6 r 33,5
1910/11 p 1 I r 33,5 v 39,2

mit einem Kostenaufwande von insgesamt 840000 
Mark, von denen 580 000 Mark auf ben eigentlichen 
Deic, 195 000 Mark auf die Mebenwege und 65 000 
Mark auf anderweitige Anlagen entfalten. Es sind:

98 000 Kubikmeter Boden vom alten Deic ab- 
gegraben, um ihm eine zweckmäszigere ©eftalt zu 
geben;

533 000 Kubikmeter Boden auS ben Vorländern 
und auS dem Binnenlande teils auS mehr als 1 Ki-
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lometer Entfernung zur Berstärkung des Deiches, 
zur Schüttung des Rebenweges und jur Ausfül- 
lung von tiefen Stellen int Binnenlande ange- 
fahren;

131000 Quadratmeter Böschungs- und Kro= 
nenflächen mit Stasen eingedeckt;

359 000 Quadratmeter mit Mutterboden beklei- 
bet und mit Grassamen eingesät;

260 000 Quadratmeter Grund nnb Boden zur 
Verbreiterung der Deichanlage erworben nnb

213 000 Kubikmeter Boden zur Schüttung an- 
getauft worden; auszerdem war es notwendig, eine 
sehr grosze Anzahl Kopfweidenbäume, bie ben 
Dammfusz binnenwärts dicht besäumten, gegen Ent- 
schädigung zu beseitigen.

Obgleic bet Ankauf der zur Verbreiterung des Grunderwerb. 
Deiches nnb Anordnung des Mebenweges erforder- 
lidjen Grundflächen zuweilen recht schwierig war 
nnb stellenweise auf hartnäckigen Widerstand stieß, 
war es doch mit wenigen Ausnahmen möglich, bie 
Verhandlungen mit etwa 180 Besitzern auf gütlichem 
Wege zum Abschlus3 zu bringen. (Segen bie festge- 
setzte Vergütung ist in feinem einzigen Falle der 
nac bem Statut zulässige Rechtsweg beschritten 
nnb nur in ganz vereinzelten Fällen bie Beschwerde 
an ben Herrn Regierungs - Präsidenten eingelegt 
worden. Die Gewinnung ber nötigen Schüttungs- 
erbe erfolgte auf ber Strecke bon Splitter bis Skö- 
ben aus ben eigenen auszendeichs gelegenen Lände- 
reien des Verbandes, welche bei biefer Gelegenheit 
zugleich einer Einebnung unterworfen wurden;
weiter nac Lappienen SU mußte aber in größerer 
ober geringerer Entfernung bom Deic aus geeig- 
neten Sänbereien gegen Entschädigung Erde ent- 
nommen unb oft auf recht weite Streifen geförbert
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werden. Neben Station 23,8 tonnte ein aus guter 
Erde bestehendes 6,7 Hektar großes Stück Land für 
11000 Sitars angekauft und nac Entnahme von 
40 000 Kubikmeter Schüttungserde für 4000 Mart 
wieder Veräußert werden; her Rest des Kaufgeldes 
in Söhe von 2000 Sitars ist einstweilen als 4proz. 
Shpothef auf dem Grundstück stehen geblieben.

Die Aufbringung der zur Verbesserung der 
Deichanlagen erforderlichen großen Seldmittel 
mürbe beut Deichverbande allein nur möglic ge- 
wesen fein durc Aufnahme einer Anleihe ober 
durc Verteilung ber Arbeiten auf eine sehr lange 
Steiße Don Jahren. Durc eine allmählic zu til- 
genbe Anleihe beS gesamten Baukapitals hätte sic 
ber Verband aber in eine große Schuldenlast ge= 
stürzt, SU bereu Tilgung unb Verzinsung 30 bis 40 
Fahre hindurc erhöhte Deichbeiträge hätten gezahlt 
werden müssen unb durc einen langsamen Fort- 
feßritt ber Arbeiten märe neßen ber Motwendigkeit 
jur Erhebung erhöhter Beiträge bie Sicherung ber 
Miederung zu spät erreicht worden, ©ine Eingabe 
an baS Abgeordnetenhaus legte biefe Verhältnisse 
bar unb baraufßin stellte ber Herr Minister ber 
Landwirtschaft, Domänen unb Forsten eine Staats- 

ßeißilfe in Aussicht, wenn bie Provinz Ostpreußen 
unb bie Beteiligten Kreise Miederung unb Tilsit- 
Land sic ebenfalls zu einem angemessenen Beitrage 
verpflichten mürben. Mit Rücksicht barauf, baß ein 
großer Seil ber zur Verbesserung ber Deichanlagen 
erforderlichen Mittel für Wegebauzwecke, bereu 
Sörderung ber Provinz unb ben Kreisen obliegt, 
verwendet merben sollte, bewilligte ber Provinzial- 
ausschusz auS ben Mitteln beS neuen Dotationsge- 
setzes eine Beihilfe bon 30 000 Sitars unb bie beiben 
Kreise Tilsit-Land unb Miederung stellten zus am -
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men eine Beihilfe von 20 000 zur Berfü- 
gung. Als nunmehr auc noc bet Staat eine 
(Summe von 173 000 Mark hergab, waren vom 
Deichverbande nicht mehr als 617 000 au^ 
eigenen Mitteln an leisten. Durc sparsame Ver- 
menbung bet laufenden Ginnahmen und Beschrän- 
fung der sonstigen Ausgaben gelang es bem Ver- 
bande, aus ben gewöhnlichen Einkünften im Saufe 
der Iahre 108 500 Mark au erübrigen, so baß nur 
noc ber Rest von 508 500 Mark durc eine Anleihe 
aus ber Provinzial-Silfskasse SU Königsberg zu 
decken mar. Die solgenbe Zusammenstellung gibt 
eine lebersicht über bie einzelnen Anleihen unb ihre 
Tilgung:

Anleihen.

Die Anleihe 
ist aus

genommen 
im Jahre

söhe
bet Anleihe

An Zinsen unb 
für Tilgung sinb 
jährlic zu zahlen

Die Anleihe 
ist getilgt

1895 30000 1350 — 1. Dezember 1940
1896 13500 607,60 1. Juni 1941
1898 50000 2250,— 1. Sunt 1943
1904 45000 2520,— 1. Dezember 1934
1905 60000 3360,— 1. Dezember 1933
1906 90000 5040 — 1. Juni 1936
1907 100000 5600 — 1. Juni 1937
1909 120000 7320,— 1. Dezember 1939

508500 28047,50

Sämtliche Anleihen sinb mit 31/2 b. S. zu ber= 
zinsen. Die ersten brei Anleihen im Betrage bon 
93 500 sinb mit 1 b. $. in 45 Jahren getilgt, 
während bie letzten fünf Anleihen im Betrage bon 
415 000 Mark mit 2 b. $. bereits in 30 Jahren ge= 
tilgt werden. Reben Verzinsung unb Tilgung sinb 
für bie lessten 415 000 Mark jährlic noc 0,1 b. $. 
allgemeine Verwaltungskosten zu zahlen. Da im 
Sabre 1912 aus ben Ländereien des Verbandes ganz

5
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erheblic höhere Pachteinnahmen, in den frühe- 
ren Jahren, erzielt wurden, so war es möglich, die 
Anleihe von 13 500 aus dem Jahre 1896 zu- 
riickzuerstatten, die Schuldenlast des Verbandes be- 
trägt daher gegenwärtig 495 000 Mark, für welche 
jährlic 27 440 Mark an Binsen usw. zu zahlen sind.

Die Geschäfte des Deichverbandes sind geregelt 
durc das (Statut vom 10. August 1888 nebst den 
dazu gehörenden allgemeinen Bestimmungen für 
künftig zu erlassende Deichstatute vom 14. Novem- 
ber 1853. Der Sit des Verbandes ist in Tilsit. Sin 
der Spitze ber Deichverwaltung steht ber Deich- 
hauptmann, welcher ben Deichverband nach außen 
bertritt unb ben Vorsit int Deichamt führt; er wird 
auf je sechs Sahre vom Deichamt gewählt. Hat ber 
Deichhauptmann bie Prüfung als Negierungsbau 
meister abgelegt, so leitet er als Deichinspektor 
gleich bie technische Verwaltung beS Verbandes, 
lieber alle Angelegenheiten beS Verbandes hat baS 
Deichamt zu beschließen unb hält zu bem Zweck nach 
Bedarf in ber Siegel in Meukirch Sisungen ab. Das 
Deichamt sest sic zusammen aus bem Deichhaupt- 
mann unb sechs Repräsentanten ber Deichgenossen, 
welche auf sechs Saßre durc Wahlmänner ge= 
mahlt werden bergeftalt, baß alle brei Jahre brei 
bon ihnen ausscheiden.

Der Deic ist in sechs Aufsichtsbezirke (Beritte) 
geteilt unb zwar erstreckt sic bei einer (Stationslänge 
bon 1000 Metern

Beritt I bon Station 0 bis Station 5,8

II „ » 5,8 „ n 12,5
III „ » 12,5 „ n 19,0
IV „ „ 19,0 „ n 25,5
V „ „ 25,5 „ w 32,0

VI „ „ 32,0 „ o 39,024
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Iedem Beritt ist ein auf sechs Sahre gewählter 

Dammgeschworener zugeteilt, welcher eine Mitauf- 
ficht über den Zustand der Deichanlagen führt und 
beut Deichhauptmann von alten wichtigen Vorkomm- 
niffen namentlich während des Hochwafser- und Eis- 
wachtdienstes Meldung zu erstatten bat. Für bie 
Beaufsichtigung und Unterhaltung ber Users chut- 
Werte an ber Memel unb Gilge, soweit sie dem 
Schutsze ber Deichanlagen bienen, Wirb ein Buhnen- 
meister beschäftigt, Welchem ein Wohnprahm für bie 
Unterbringung bon 10 bis 12 Sir heitern, mehrere 
Erdkähne, Sandkähne unb das sonst noth erforder- 
liehe Gerät zur Ausführung bon Wasserbauten jur 
Verfügung stehen.

Sie Kasse des Deichverbandes befinbet sich in 
Meukirc unb Wirb durc einen Deichrentmeister ver- 
Waltet, welcher zugleic bie Kassengeschäfte des Bin- 
fuhnen-Seckenburger EntwässerungsVerbandes mit 
erlebigt. Sim Schlus3 eines jeden Vierteljahrs Wirb 
eine regelmäßige unb im Sahre einmal eine auszer- 
gewöhnliche Prüfung des Kassenbestandes durc ben 
Deichhautptmann unb einen dazu erwählten Deich- 
repräsentanten borgenommen. Sin unb Wieber läßt 
auc bie Aufsichtsbehörde durc einen Beauftragten 
unbermutet ben Bestand ber Kasse unb bie Ge- 
schäftsführung des Rendanten prüfen.

Sie Einnahmen des Verbandes setzen sic 
hauptsächlic zusammen au§ ben Beiträgen ber 
Seichgenoffen unb ben Erträgen bon ben Vorlän- 
bern, Welche nach Erlas ber Strom=, Deich- unb 
Ufer=Drbnung im Jahre 1806 bem Linkuhnen-Sek- 
kenburger Deichverbande zuerteilt Würben. Sie Vor- 
länber (Werder) bestehen vorwiegend aus Wiesen- 
land unb Werben größtenteils alljährlic in bieten 
fleinen Stücken öffentlich meiftbietenb durc eine aus 

Buhnen- 
meister.

©eichtaffe

Einnahmen des 
Verbandes.
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ben Deichrepräsentanten gewählte Kommission ver- 
pachtet. Die ungefähre Grösze der einzelnen Werder 
und die nac bem Durchschnitt bet letzten 10 Jahre 
erzielten jährlichen Pachterträge ergeben sic ans 
folgender Zusammenstellung:
Vorland 6. Plauschwarren . 0,63 ha groß, 70 M. Pacht,
Splitterer Werder . . . . 4,10 n n 590 n tfDwischacker Werder . . 16,16 n n 2840 n iKallwener Werder . . . . 46,83 // 8920 nJägerischker Werder . . . 44,80 n n 7720 i nKampinnis chker Werder . . 11,54 1 n 850 n nMotzwether Werder . . 11,20 n r 610 nIedwilleiter Werder . . . 6,03 n ir 270 n 1Bogdahner Werder . . 12,66 n n 720 n rrSköpener Werder . . . . 6,62 u rr 560 p rr

zusammen 160,57 ha groß, 23150 M. Pacht.
Atc die Böschungen der Deiche werden in ein- 

zelnen Losen von 100 Meter Sänge alljährlic 
öffentlich meistbietend verpachtet und werfen recht 
gnte Erträge ab. Mac bem Durchschnitt ber lesten 
10 Sabre haben bie Deichböschungen alljährlic fol- 
genbe Vachterträge geliefert im

I. Beritt . . . . . . . . . . 700 M.
II. rr ........................740 „

III. rr .................... 500 „
IV. rr .................... 360 „
V. rr .................... 260 „

VI. it . . . . . 260 „
zusammen 2820 ^St.

Da bie Deichböschungen im V. und VI. Beritt 
erst in ben letzten Iahren ausgebaut und deshalb 
noc nicht genügend begrünt finb, so Werben bie 
Pachterträge hier mit ber Zeit jedenfalls noch größer 
Werben.
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Die sichersten Einnahmen erzielt der Berband 

aus den Beiträgen feiner Mitglieder. Die Verpflich- 
tung zur Zahlung her Deichkassenbeiträge ruht gleich 
her sonstigen Deichvflicht als Reallast unablöslic auf 
den Grundstücken; sie ist ben öffentlichen Saften gleich 
zu achten und hat in Kollisionsfällen vor ihnen ben 
Vorzug. Die Verteilung ber Deichlasten unter bie 
Deichgenossen erfolgt ausschlieszlic nac dem bei ber 
Veranlagung zur Grundsteuer ermittelten Reiner- 
tragswerte auf Grund ber geprüften Dammrolle 
vom 1. März 1884 mit ber Maszgabe, baß bei ben 
zum Binkuhnen - Seckenburger Entwässerungsver- 
banbe beitragspflichtigen Deichgenossen nur 7« des 
Grundsteuer - Reinertrages ber Veranlagung zu 
Grunde gelegt werden. Die Deichkassenbeiträge 
scheiden sieb in gewöhnliche, welche bem regelmäszi- 
gen, jährlichen Bedürfnis des Verbandes entspre- 
eben, unb in auszergewöhnliche, welche durc beson- 
bere Beschädigungen des Deiches, durc Deichbrüche 
unb bergt, veranlaszt werden. Damit nach unge- 
wöhnlichen Greignissen nicht gleich auszerordentliche 
Beiträge erhoben zu werden brauchen, ist im Saufe 
ber Briten eine (Summe von 50 000 Mark angesam- 
melt werden, welche in 4 Pfandbriefen 
ber Ostpreuszischen Landschaft sicher angelegt unb 
welche in erster Sinie zur Herstellung ber durc Cis- 
gang unb Hochwasser zerstörten ©eiche zu verwenden 
ist, soweit bie Herstellungskosten aus ben gewöhn- 
lieben Einnahmen nicht bestritten werden sönnen. 
Mit Rücksicht auf bie sonstigen Einnahmen des Ver- 
bandes beträgt ber gewöhnliche Bedarf an Deich- 
taffenbeiträgen etwa 40 000 Sitars jährlich. Seit 
1892 finb in jedem Sabre 40 000 Mart Beiträge er- 
hoben Worben mit Ausschlusz des Jahres 1901, in 
welchem Wegen des Nuhens ber Bauarbeiten nur

Mitglieder- 
Beiträge.



70
20 000 Mark zur Erhebung gelangten. In den Jah-
ren 1888 und 1890 wurden je 65 600 Mark Beiträge 
erhoben. Der Bedarf unterliegt daher zuweilen 
großen Schwankungen und es sann auc vorkommen, 
baß dieser Bedarf auf 10 000 Mark sic ermäßigt. 
Damit bie Benuttzung ber Dammrolle sich möglichst 
vielseitig gestaltet, ist ber Beitrag jedes einzelnen 
Grundstücks so bemessen, baß sämtliche Beiträge zu- 
sammen etwa 10 000 ergeben, so baß bei einem
Bedarf bon 40 000 Mark das vierfache des in ber 
Dammrolle ausgeworfenen Beitrages SU erbeben ist; 
bei einem Bedarf bon 50 000 Mark würde das fünf- 
fache usw. zu erbeben sein. Bei einem Beitragssoll 
bon 10 000 Mark beträgt ber jährliche Beitrag 7 
Pfennige für 1 Taler Grundsteuerreinertrag. Nac 
biesen Grundsätzen ist ber Beitrag jedes einzelnen 
Grundstücks in ber Dammrolle festgesetzt unb hier- 
nac werden bie Deichbeiträge ber einzelnen Besitser 
erhoben. Mac bem Statut sinb bie Deichgenossen
bei Vermeidung bon 8wangsmaszregeln gehalten, 
bie festgesetzten Deich fassenbeiträge in halbjährlichen 
Terminen an bie Deichkasse abzuführen. Zur Ver- 
einfachung dieses umständlichen Verfahrens sinb bie 
Beiträge bislang bon ben Gemeinde- unb Guts- 
vorstehern gesammelt an bie Deichkasse gesanbt unb 
zwar an benselben Terminen (1. Februar unb 1. 
September), an welchen auc bie sonstigen Abgaben 
fällig sinb. Vier Wochen nach Ablauf eines Ter- 
mins reicht bie Deichkasse an ben Deichhauptmann 
eine Machweisung derjenigen Gemeinden ein, welche 
noch nicht bezahlt haben; durc Mahnschreiben unb 
Androhung bon Zwangsmaszregeln gelingt es in ber 
Siegel, sämtliche Beiträge acht Wochen nach bem Fäl- 
ligkeitstermin beizutreiben. Die gewöhnlichen jähr-
liehen Einnahmen des Verbandes, auf welche in 
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nächster Zeit wohl mit Sicherheit gerechnet Werben sann, sind bei Erhebung des vierfachen Beitragssolls 
Wie folgt sä veranschlagen:

1. Gewöhnliche Deichkassenbeiträge 40 500 3)1.
2. Vacht aus den Vorländern . . 24 000 „
3. Pacht aus ben Deichböschungen 3 000 „
4. Stasen von 50 000 Mark Bfand- 

briefen. . . . . . . . . . . . . .  2000 „
5. Verkauf Don Kluben, Sand und 

bergt., Bolizeistrafen, Be- 
nutzungsgebühren, insgemein 500 „

Busammen 70 000 M.
Die gewöhnlichen Ausgaben des Verbandes be- Ausgaben des 

stehen hauptsächlic in ber Verzinsung und Tilgung Berbandes. 
der Anleihen, sowie in ber Unterhaltung ber lfer- 
deckwerke, ber Deiche unb ber Mebenwege; ferner in 
ber Deichverteidigung bei Hochwasser unb Eisgang.
Für alte gälte Werben zum Schutze ber Deichanlagen 
Faschinen, Pfähle unb Dung bereit gehalten unb 
alsbald nach Eröffnung des Hochwasser- unb Cise 
wachtdienstes an bie vorher bezeichneten (Stetten ge= 
fahren, Wo sie so lange liegen bleiben, bis jede ®e= 
fahr borüber ist. Die Vorhaltung biefer Deichschuts- 
materialien ist bislang in ber Siegel auf fünf Sabre 
an eine größere Anzahl möglichs naße am Deich 
wohnender Besitzer öffentlich minbeftforbernb ver- 
geben Worben. Für 100 Meter besonders gefährdete 
Deichstrecke Werben an Schutzmaterialien etwa 1 Ku- 
bikmeter Dünger, 30 Stück 3,5 Meter lange, 0,30 
Meter starte unb sechsmal gebundene Faschinen unb 
90 bis 100 Stüc 1,0 Meter lange, 6 Zentimeter starte 
Pfähle für erforderlich gehalten; für bie Vorhaltung, 
An- unb Abfuhr biefer (Stoffe Werben je nach ber 
Entfernung 15 bis 27 Mark jährlic bezahlt. Die ge=
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wöhnlichen jährlichen Ausgaben setzen sic tote folgt 
zusammen:

1. Besoldung her Beamten, Stellver= 
tretungskosten und Tagegelder 
her Deichrepräsentanten . . . 9 000 M.

2. Abgaben für die Biegenschaften 
des Verbandes  2 000 „

3. Unterhaltung der Uferschutzwerke
und her Vorländer  12 000 „

4. Unterhaltung her Krone, her Bö
schungen, der Rampen und Ne- 
benwege ant Deiche .... 8000 „

5. Verteidigung her Deiche, Vächter- 
löhne und Cisbrecharbeiten . . 8 000 „

6. Verzinsung und Tilgung der 
Schulden  28 000 „

7.  3000 „
Zusammen 70 000 M.

Die Ausgaben sönnen demnac durc die Cin- 
nahmen bet Erhebung eines bierfachen Beitragssolls 
gedeckt werden.

Deichpolizei. Die Motwendigkeit einer sorgfältigen Unter- 
haltung der Deichanlagen war schon frühzeitig er- 
tannt worden und es hat auc nicht an Strafbestim- 
mungen gefehlt für diejenigen, welche ihren Pflich- 
ten zur Unterhaltung nicht nachkamen ober sonstwie 
gegen bie Sicherheit ber Deichanlagen sic bergingen. 
In ber Strom-, Deich- und Ufer-Ordnung bon 1806 
waren für Uebertretungen unb bergl. 42 mehr ober 
minder harte (Strafbestimmungen festgesetzt. Gs 
tonnten Geldstrafen bis zu 50 Reichstaler, aber auch 
Gefängnis, Zuchthaus- unb Festungs-Strafen unb 
selbst körperliche Züchtigungen verhängt werden. 
Wer beispielsweise einen Rapportzettel, mit welchem 
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er abgeschickt war, aus Machlässigkeit nicht gehörig 
schnell beförderte, wurde mit körperlicher Züchtigung 
von 12 bis 60 Peitschenhieben (letztere an 3 Sagen) 
ober Gefängnisstrafe von 12 Stunden Bi§ 8 Sagen 
Belegt. Wer aber einen solchen Settel absichtlic zu- 
rückhielt, sollte mit spanischer Mantel- ober schwerer 
Gefängnis-Strafe Belegt werden. Strafen Bi§ zu 
höchstens fünf Saler Geldbusze, acht Sagen Gefäng- 
niS ober Strafarbeit ober körperliche Züchtigungen 
Bis zu ^o^ten^ 10 Peitschenhieben ober Ruten 
schlägen tonnten Bon ben Gutsherrschaften und Do= 
mänenbeamten unter Zuziehung ber Schulzen, 
Damm- und Dorfsgeschworenen durc eine „Reso= 
lution" gegen jeden lebertreter festgesetzt werden, 
bem bagegen bie Berufung an bie Kriegs und Do= 
mänen-Kammer offen staub. Von allen Geldstrafen 
unter 20 Saler erhielt ber Angeber, wer er and) war, 
jedesmal bie Hälfte; Bei höheren Strafen aber im- 
mer nur 10 Saler. Wenn biefe Strafen auc nicht 
mehr so Bart waren, wie jur Ordenszeit, wo bei- 
spielsweise jedem Schiffsknecht, ber baS vom Eise be- 
brängte Schiff vor einer bestimmten Frist verliesß, 
ein Ohr abgeschnitten wurde, so ioar eS doch hohe 
Seit, das bie Strafbestimmungen ber Strom-, 
Deich- unb Ufer-Ordnung durc baS neue Statut 
Born 10. August 1888 ausdrücklich aufgehoben wur- 
ben. In bem neuen Statut waren für gar nicht ober 
unvollständig gelieferte Materialien unb nicht ge= 
leistete Fuhren ober nicht gestellte reitenbe Boten 
Geldstrafen bis 15 Mark ausdrücklic festgesetzt. Für 
bie Mutzungen im Binnenlande unb im Vorlande 
galten nur bestimmte Beschränkungen, gegen welche 
oft gefehlt mürbe, für welche aber bestimmte Strafen 
nicht Borgeseben waren. Sm § 34 hiesz eS nur ganz 
allgemein, baß ber Deichhauptmann befugt fei, we- 
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gen der deichpolizeilichen lebertretungen die Strafe 
bis zu 15 Mark Geldbusze ober brei Sagen Saft vor- 
läufig festzusetsen nac beut Gesets betreffend ben Er- 
laß polizeilicher Strafverfiigungen wegen Ueber= 
tretungen vom 23. April 1883. Verschiedene Perso- 
neu, welche von dem Deichhauptmann wegen 3«= 
widerhandelns gegen bie Nusungsbeschränkungen 
int Binnenlande und Vorlande mit Polizeistrafen 
belegt mürben, trugen auf gerichtliche Entscheidung 
an unb mürben bon ben Schöffengerichten mit ber 
Begründung freigesprochen, baß in dem Statut bon 
1888 eine bestimmte Strafe für bie begangene Ueber= 
tretung sic nicht finbe unb auc sonst eine Bolizei- 
verordnung in dem gedachten Sinne nicht erlassen 
ober gehörig besannt gemacht worden fei. Dies gab 
Veranlassung zum Erlasz ber Bolizei-Verordnung 
bom 16. Oktober 1905 zum Schut ber Deichanlagen 
des Linkuhnen-Seckenburger Deichverbandes, welche 
im wesentlichen bie Bestimmungen des neuen Sta= 
tuts enthält unb welche sich bis jetzt bewährt hat.

-ooooo-



Bei der Bearbeitung der vorliegenden Darstellung sind 
neben den persönlichen Erfahrungen des Verfassers und 
ben Akten des Verbandes folgende Werke benutst Worben:

Sirsc, Danzigs Sandels- und Gewerbegeschichte.
Voigt, Geschichte Preuszens von den ältesten Zeiten bis 

zum Untergänge ber Herrschaft des deutschen Ordens.
Erleuterters Preuszen IV.

Breuszsische Brovinzialblätter VI und VII.

Beiträge jur Kunde Preuszens IV.

Schickert, Wasserwege und Deichwesen in ber Memel- 
nieberung, ein umfassendes Quellenwerk, welches 
für ein eingehendes Studium aufs wärmste empfoh- 
len Werben sann.
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