
THOMAS TRUMI' I'

Zur Decodierung von deutschen Druckerzeugnissen
des Zweiten Weltkrieges
Versuch einer Auflosung der verschliisselten Druckvermerke

1.

Druckschriften, vor allem Plakate und Flugblarter, haben im Zweiten Weltkrieg cine bis
heute noch nicht hinr eichend crforschte Bedeutung bei der Beeinflussung von Meinungen
oder zumindest Stimmungen gehabt. Um Aufschluli dariiber zu erhalten, sind noch
weitere Untersuchun gen erforderlich . Irn folgenden geht es mir jedoch nicht um die
Analyse der Inh alte der Plakate und Flugblatter, sondern urn eine Moglichkeit ihrer
Klassifikation. Es ist narnlich kaum zu iibersehen, daB in der Zeit der deut schen Nieder
lagen (1942- 1945) auf deutschen Druckschriften (z. B. Plakatcn, Plu gblatt crn) jeweils ein
verschliisseltes Kennzeichen vork ommt (Groflbuchstabe plus - zum eist - Schragstrich plus
vierstellige Nummer), zunachst nur gelegentlich, dann verrnchrt (aber nicht durchgangig)
in den letzten drei Kriegsjahren. Wahrend der Grofibuchsrabe in diesem alphabetischen
Codezei chen bis Augu st 1943 im grollen und ganzen mit einer bestim mten geographischen
Einheit, in dem sich der Sitz des Auftraggebers der jeweiligen Druckschrift befindet,
korreli ert (z. B. C mit Berlin in C/2263)1, tauchen ab September 1943 bis zum Ende des
Zweiten Weltk rieges immer mehr Abwe ichungen zu einer normalen Korrelation auf (z. B.
N[!] mit Berlin in N /0649f.

Diese lnforrnationen wirken auf den ersten Blick verwirrend und sollten zu weiteren
Fragen anregen: Gibt es Analogien zu den Identi fikationskennzeichen der (alliierten)
Kriegsflugblatter (N ummern oder Grollbuchstaben oder eine Kombination von beiden;
Signete finden sich recht selterr'), die seinerze it von den regierun gsamtlichen Auf trag
gebern prirnar aus Gr iinden der Geheimhaltun g wie der Verwaltun gsvereinfachun g ange
legt wurden und die Klaus Kirchner bereits dechiffrieren konntej" Wenn cs sich bei den
Codezeichen auf deutschen Druckerzeugnissen, entsp rechend denen auf den alliicrten
Kriegsflugblarter n, jeweils um einen verschliisselten Druckvermerk (chiffriertes Impres
sum) handeln sollte, sind dann die Abwei chun gen vor allem ab September 1943 nicht
ebenfalls kriegsbedingt, d. h. abhangig von der sich fiir das nationalsozialistische Deutsch
land standig verschlechternden Kriegslage, nicht zulet zt wegen der seit dem Jahre 1943
immer schwereren Luft angriffe auf Berlin?

Konnten in diesem Zusammenhang nicht zwei Voraussetzungen eine Rolle spielen: Zum
einen waren zahlreiche Dru ckbetriebe du rch Fliegerangriffe erheblich beschadigt ode r
zerstort, wodurch von den amtlichen oder privaten Auftraggebern geograph isch mehr oder
weniger weit enrfernt liegende Druckereien zeirweise oder srandig einzuspringen hatten.
Zum andern muliten im Zuge der Konzcnt ration der gesarnten Kriegswirtschaft, fur die das
Reichsm inisterium fur Rustung und Kriegsproduktion im September 1943 praktisch die
alleinige Zustand igkeit erhielr, ab Marz 1944 D ruckarbeiten einer geringeren kriegswichri
gen Dringlichkeit verlagert werd en, und zwar zum Teil an Betriebe, die weit entfernt vom
Sitzort der Auftraggeber lagen.
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Um diese beiden Annahmen zu verifizieren, will ich im folgenden den Prozef der
Decodierung detailliert anhand eines Werkstattberichtes mit mehreren Priifungsschritt en
nachvollziehen, um zugleich die verschiedenen Methoden bei der Losung dieses kniffligen,
bislang weiteren Erkenntnissen (im Bereich der Psychologischen Kriegfiihrung des Zwei
ten Weltkrieges und ihrer vielfaltigen Verschleierungstaktik) im Wege stehenden Problems
interessierten Fachleutcn und Laien aufzuzeigen, beispielsweise im Hinblick auf die als
»Schwarze Propaganda- bezeichneten alliierten Kriegsflugblatter, bei denen die wahren
Herausgeber mit Absicht verschleiert oder getarnt wurden, so zum Beispiel in emcrn
sowjetischen Kriegsflugblatt mit den beiden Codezeichen 810 und C/0668)5.

II.

Der erste Versuch (ausgehend vorn Standort des jeweiligen Auftraggebers des Druck
erzeugnisses), auf rein induktivern Wege mit H ilfe einschlagiger Bcispicle (im Druck- und
im Schrifrgut) diesen alphanumerischen Code zu knacken, fuhrte auf einen Holzweg, der
mit der Konklusion endete, daB die verworrenen Vcrhaltnisse in diesem Bereich der
Codezeichen keine eindeutigen Zuordnungen erkennen lassen. Es kann namlich derselbe
Groflbuchstabe, soweit ernpirisch feststellbar, mit geographisch vollig unterschiedlichen
Bezirken verbunden sein, wahrend umgekehrt derselbe geographisch begrenzte Bezirk
verschiedene Gr olibuchstaben aufzuweisen vermag. So korrelierten beispielsweise einmal
der Grollbuchsrabe C nicht nur mit der Stadt Berlin und der preuBischen Provinz Mark
Brandenburg (vgl. Anhang I), sondern auch mit Danzig (C/2093), Kattowi tz (C/1555),
Riga (C/1529) sowie Kaufbeuren (C/ 1599)6, und zum anderen der Grollbuchstabe T nicht
nur mit den Reichsgauen Dan zig-WestpreuBen und Warth eland (vgl. Anhang I), sondern
auch mit Kattowitz (T/0197) und Reval (T/7303f. So korreli ert Mun ster mit H (vgl. An
hang I) und auch mit F (F/0593)8 und Leipzig mit M (vgl. Anhang I) und auch mit L

(Ll0362r
In einem zweiten Anlauf versuchte ich mit derselben Methode, allerdings ohne Beriick

sichtigung dieser Abweichun gen (sic sind ohnehin resistent gegenuber einem indukti ven
Vorgehen), Inseln der O rdnung in diesem chaotischen Bereich zu finden, vor allem was die
bisher fcsigesrellrcn 18 GroBbuchstabcn A- I, K-R, T und deren Korre lation zu bestimrn
ten geographisch beschrank ten Bezirken angeht . Ein Vergleich der niche unter diesem
Vorb ehalt stehenden Beispielc (Plakatc, Flugblaner, Vordrucke staatlicher und nichtst aat
licher Stollen, sonstige entsprechend verschlusselte Druckerzcugnisse) [iihrte bald zu dem
Ergebnis, daB sich die meisten dieser 18 GroBbuchstaben unschwer einem bestimrnten
geographisch zu definierenden Bezirk zuordnen lassen. So verweisen eindeutig: A auf
O stp reufien!", B auf Schlcsien!", C auf Berlin und Brandenbur g12

, D auf Pomm errr'", E auf
Hamburg!", F auf N iedersachsen!", H auf Westfalenl6, K auf H essen ' ", L auf die preufli
sche Provinz Sachsen und das Land Thii ringcn'", M auf Land Sachsen!", N auf Bayerrr'",
o auf Wiirttemberg und Baderr" , P auf die Westmark22, Q auf Os terreiclr" , R auf das
Sudetenland" und T auf die Reichsgaue Danzig-WestpreuBen und Warth eland25. Gewisse
Schwierigkeiten bereiteten lediglich die GroBbuchstaben G und I, welche beide auf die
preuBische Rheinprovinz hinweisenr" Der GroBbuchstabe ] war bereits anderwei tig
vergeberr"; und den GroBbuchstaben S konn te ich im Zusammenh ang mit diesen Kennzei
chen bislang noch nicht auf Druckerzeugnissen (jeweils deutscher Provenienz) des Zweiten
Weltkrieges ermitteln.
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Anders als bei den GroBbuchstaben (A-I, K-R, T) fuhrte der Versuch, die mit ihnen
zumeist durch einen Schragstrich verbundenen vierstelligen Nummern zu entschlusseln,
relativ rasch zu Teilergebnissen, die iiberdie s dazu ermunterten, auch einmal ein deduktives
Vorgehen - wie im folgenden Kapitel beschrieben - zu testen, Vierstellige Nummern in
einem Kennzeichen auf Schriftgut des Zweiten Weltkrieges waren narnlich schon lange
aufgrund der im Bunde sarchiv Koblen z verwahrten, allerdings lediglich fragmentarisch
iiberlieferten Reichsbecriebskarter" bekannt, das die Amtsgruppe Maschinelles Bcrichts
wesen im Rustun gsarnt des Reichsministeriums fiir Riistung und Kriegsproduktion erar
beitet hatte, Diese Reichsbetriebskartei gibr Auskunft iiber die wichtigsten Daten der von
ihr erfaBten Betriebe (rd. 15000 Firmen, vor allem Rustungsbetriebe der Reichsgruppe
Industrie). ]ede Firma erhielt eine Reichsbetriebsnummer in Form einer verschliisselten
Kenn-Numrner, die aus insgesamt neun Ziffern besteht, und zwar aus: einer einziffr igen
Nummer, we1che die Zu gehorigkeit zu den einzelnen Reichsgruppen der gewerblichen
Wirtschaft festlegt (Reichsgruppenleitzahl); einem Schragstrich: einer vierstelligen Num
mer, welche die geographische Lage des Betriebes angibt (Ordnungszahl); nochmal s einem
Schragstrich : einer vierstelligen laufenden Nummer, die den einzelnen Betrieb selbst
kennzeichnet.j" DaB sich hinter den auf deutschen Druckerzeugnissen eingedruckten
vierstelligen Nummern des verschliisselten Kennzeichens jeweils ein einzelner Druckbe
trieb verbirgt, zeigen erst jene Beispiele, welche offen und verschhisselt den Druckverm erk
aufweisen. Der verschliisselte Druckvermerk, soviel kann man schon zusammenfassend
sagen, besteht aus: einem GroBbu chstaben, welcher die geograph ische Lage des Druckbe
triebes angibt (Ordnungsbuchstabe) ; zumei st einem Schragstrich; einer vierstelligen lau
fenden Nummer, die den einze1nen Druckbetrieb selbst kennzeichnet (Kenn-N ummerj.'?

Es erhebt sich die Frage, ob bei einem weiteren Vergleich von Einzelbeispielen nicht die
Gefahr besreht, dem Zauber des fast uniibe rsehbar einzelnen zu verfallen, zumal hierbei
allenfalls weitere Inseln der Ordnung im Ch aos dieser verschliisselten Kennzeichen zu
entde cken sind. lst es daher nicht ratsam, weil erfolgversprechender, auf deduktivem Wege
ein Gesamtverzcichnis der verschliisselten Druckvermerke aufzufinden oder wenigstens zu
belegen, welches (ahnl ich wie die Reichsberriebskarte i) Auskunft iiber die wichtigsten
Daten der don erfaBten Druckbetricbe zu gebcn vermag, und zwar einschlielilich des
jeweils verschliisselten Druckvermerkes?

III.

Trotz eines mehrjahrigen Schriftwechsels sowohl mit Experten des Zweiten Weltkrieges
Cu. a. Akademie der Wissenschaften der DDR, Bibliothek fiir Zeitgeschichte - ehem.
Weltkriegsbiicherei , Osterreichisches Sraatsarchiv-Krie gsarchiv) als auch mit demBundes
verband Druck e.V. und seinen Landesverbanden und trotz fast ebenso langjahri gcr
Recherchen insbesondere im Bundesarchiv Koblenz und Potsdam lieB sich die Gesamt
kartei ("Kataster«), welche die codierten Druckvermerke unmittelbar, rasch und aus
nahm slos entschliisseln konnte, bislang nicht ermitteln; dagegen konnte der Nachweis
erbracht werden, daB entsprechend e -Verzeichnisse« tatsachlich existiert haben.

Die Reichsstelle fiir Papier und Verpackun gswesen ordnete im Februar 1940 eine Pflicht
zur besonderen Kennzeichnung an, allerdings nur im Hinblick auf Vordrucke fiir den
geschaftlichen und amtlichen Schrifrwechsel.I' Zur Uberwachung und Regelung der
Herstellung und Verteilung von Erzeugnissen des Druck- und papierverarbeitendcn
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Gewerbes fuhrte sie dariiber hinaus im September 1941 eine allgemeine Kennzeichnungs
pflicht einJ2 , die sie im Dezember 1942 abschlieBend bis zum Kriegsende festlegte und
dabei u. a. vors alr':' , daB

o Drucker und Papierverarbeiter auf allen Drucksachen und sonstigen Erzeugnissen, die
unt er Verwendung von Papier und Pappe hcrgestellt und mit Druck versehen sind,
enrweder ihren Firmennamen, ihr Firmenzeichen (Signet}" oder eine Kenn-Numrner
anzubringen haben ,

o bei Weiterverarbeitung dieser Drucksachen der Weiterverarbeiter zur Anbringung
seines Firmennamens, seines Firmenzeichens (Signets) oder seiner Kenn-Nummer nur
dann verpflichrer ist, wenn er an dem Erzeugnis eine weiterc H andlung vornimmr'I,

o fiir Presse-, Buch-, Verlags- oder ahnliche Erzeugnisse eine Pflicht zu dieser Art von
Kennzeichnung nur insoweit besteht, als die Kenn zeichnung nicht bereits aufgrund
anderer Bestimmungen vorgeschrieben ist36

,

o die Kenn-Nummern von der Wirts chaftsgruppe Druck oder der Wirtschaftsgruppe
Papierverarbeitung erteilt und im Auftrag der Reichsstelle fiir Papier und Verpackungswe
sen in Verzeichnissen bei diesen Wirtschaftsgruppen gefuhrt werden. Es war folglich nicht
notwendig, die Kenn-Nummer zusatzlich neben dem Firmennamen oder dem Signet
anzubringen.

In einer Bekanntmachung vorn Februar 1944 wies die Wirtschaftsgruppe Druck noch
darauf hin , die Kenn-Nummer habe ordnungsgemaf und vollstandig zu erscheinen. - An
erster Stelle muli der Ordnungsbuchstabe stehen, dann ein Schragstrich, und hinter diesem
die Nummer. Die Kenn-Nummer ist immer vierstellig, z. B. C/OOOl.« 37 Die im Sinne der
Semiotik semant ische Dimension, die Bedeutung von besonderen Codezeichen und deren
Kombinat ion , ist nunmehr geklart: es hand elt sich jeweils um einen verschliisselten
Druckvermerk, d. h. um die mit einem Ordnungsbuchstaben angereicherte Kenn-Nummer
eines Druckbetriebes der Wirtschaft sgruppe Druck, deren einschlagigc Verz eichnisse
(Kataster) im Bombenhagel auf Berlin Ende 1943 verbrannt sein diirften.38 Das Ausplau
dern der Kenn-Nurnmer, auch nach Ausscheiden der Angehorigen aus dem Betr ieb, galt
als Verlet zun g des Betr iebsgeheimnisses und konnte nach allgemein zivilrechtli chen
Bestimmungen streng geahndet werden, was noch einmal unterstreicht, wie wichtig die
Geheimhaltung der jeweiligen Kenn-Nummer cines Druckbetriebes war.

Die Wirts chaftsgruppe Druck39, vor allem ihre Gliederung in Bezirk sgruppen, liefert
auch den Schliissel zur Reihenfolge und eind cutigcn geographischen Zuordnung des von
den Kenn-Nummern zumeist durch einen Schragstri ch getrennten O rdnungsbuchstab ens;
die Abweichungen bleiben in diesem Zusammenhang zunachst einmal unberiicksichtigt.
Grundsatzlich ent spr icht das bei den GroBbuchstaben A-N auf induktivcrn Wege gewon
nene Teilergebnis der im April 1936 festgelegten det aillierten Untergliederung der Fach
gruppe 1 Buchdruck (Hochdruck) der Wirtschaftsgruppe Druck und Papierverarbeitung
in 12 Bezirke: O stpreuBen (I), Schlesien (2), Brandenburg (3), Pommern (4), N ordmark
(5), Niedersachsen (6), Westfalen/Rheinland (7/8), Hes sen (9), Mitteldeutschland (10),
Sachsen (11), Bayern (12).40 Diese Untergliederung entsprichr genau der der Wirtschafts
gruppe Druck und Papierverarbeitun g.V Lediglich die beiden Bezirke Westfalen/Rhein
land bereiten gewisse Schwierigkeiten, weil sie sich nicht auf zwei, sondern auf drei
Ordnungsbuchstaben beziehen (H/G, 1).42 Wird diese kleine Abweichung berucksichtigt,

dann bestati gt sich auch ausnahmslos das auf induktivem Wege gewonnene Teilergebnis:
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O stpreuBen (A = I. Buchstab e des Alphabets), Schlesien (B), Brandenburg (C), Pommern
(D), Nordrn ark (E), Niedersachsen (F), Westfalen/Rheinland (H/G, I), Hessen (K),
Mitteldeutschland (L), Sachsen (M), Bayern (N = 13. Buchstabe des Alph abets). Irn Verlauf
des Jahres 19.36 kamen noch die Bezirksgruppen Siidwestdeutschland (0) und Pfalz-Saar
(P) hinzu .4 3 Die im April 1939 aus der Wirtschaftsgruppe Druck und Papierverarbeitung
hervorgegangene Wirts chaftsgruppe Druck umfaBte Betriebe , die insbesondere Druck
erzeugnisse aller Art und in allen Druckverfahren herstellten, beispielsweise Bucher,
Zeitungen, Zeitschriften, Plakate und Flugblatrer." Ihre Gliederung in Bezirksgruppen
entsprach zunachst genau der Gliederung der Wirtschaftsgruppe Druck und Papierverar
beitung im Ap ril 1939; bis Ende 1941 folgt e dann noch cine Erweiterun g urn die
Bezirksgruppen Ostmark (Q) , Sudetengau (R), Dan zig-WestpreuBen (T), Warth eland (T),
so daB die Winschaftsgruppe Druck Anfang 1942 insgesamt 22 Bezirk e umfaBte.4S Somit
wird nochmals das induktiv erarbeitete Teilergebnis bestiitigt.46

IV.

Im Zuge einer in den Jahren 1986 bis 1991 erfolgten Auswertung von weit iiber rausend
Einzelbeispielen, vor allem im Bundesarchiv Koblenz und Pot sdam, im Bundesarchiv
Militararchiv Freiburg sowie im Privatarchiv Klaus Kirchner, Erlan gen, konnte ich nicht
wenige Abweichungen ermitteln; es fallt auf, daB diese sich vor allem im Zeitraum
September 1943 bis 1945 haufen. Gelingt es nicht, diese Ausnahrnefalle plausibcl zu
erklaren, dann wiirden die auf induktive wie deduktive Weise47 gewonnenen Inseln der
Ordnung (Ordnungsbu chstaben, Kenn-Nummern und ihre jeweilige eindeutige Zuord
nung) bald wieder im Chaos versinken. Die verschliisselten Druckvermerke sind nicht
Teile eines geschlossenen , unveranderlichen Systems, sondern historische, dem Verlauf des
Zweiten Weltkrieges umerworfene Merkmale. Vielleicht lassen sich diese Abwe ichungen
durch die pragmarische Dimension im Sinne der Semiotik erklaren? Auch hier ist noch
einmal zu versuchcn, ob histo risches Vorverstandnis und daraus abgeleirete Fragestellun
gen, die desolate archivalische Quelleniiberlieferung interpolierend, nicht wenigstens zu
Teilergebnissen kommen konnen,

Im September 1943 dehnte sich, zu Lasten des Reichswirt schaftsmin isrer iums, die
Zustandigkeit des von Albe rt Speer gefiihrten Min isteriums praktisch auf die gesamte
Kriegswirtschaft aus.48 In diesem Zusammenhang wurde auch die Wirts chaftsgruppe
Druck (Erzeugungslenkung) dem Speer-Ministerium unt erstellt: sie erhielt einen Produk
tionsau sschuB, der die Aufgaben und Befugnisse der Ausschiisse und Ringe, die in der
Riistungswirt schaft schon seit langerer Zeit bestanden (Produktionssteuerung), zu iiber
nehmen harte. Nunmehr regelte der Produktionsausschuf Druck im Einvernehmen mit
dem Produktionsamt des Ministeriums alle Fragen der Planung, Lenkung und Steuerun g
der Produktion im gesamten Druckwesen und nicht nur im Bereich des Druckgewerbes.
Zu diesem Zweck iibertrug das Speer-Ministerium diesem AusschuB umfassende und
weitgehend e Vollrnachten, welche die Produktion angingen und sich auf aile wirt schaft 
lichen und technischen Fragen erstreckten. Insbesond ere waren damit die Aufgab en der
Reichsstelle fiir Papier, die sich auf die Herstellung der Druckarbeiten bezogen, auf den
Produ ktionsausschuf iibergegangen.

Die erste Anordnung des Leiters des Produktionsausschusses Druck betra f die Einfiih
run g von Dringlichkeitsstufen'": sie soliten den herstellend en Druckereien selbst eine klare
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Dbersicht iiber die Rangfolge der Arb eiten geben und gleichzeitig dafur sorgen, daB sie
wichtige Druckauftrage innerhalb einer bestimmt en Frist erledigen konnten, wahrend sie
weniger wichtige Druckarbeiten, die jedoch aus kriegswirtschaftlichen Grunden ebenfalls
notwcndig waren, verlagern sollten. Urn die umfan greichen Aufgaben des Produktionsaus
schusses Druck zu erledigen, wurde der gesamte Apparat der Wirtschaftsgruppe Druck
einschlieBlich der Bezirks gruppengeschaftsstellen herangezogen, denen eine ganze Reihe
neuer Aufgaben zuf iel. Diese ergaben sich aus der Beachtung der Dringlichkeitsstufen, bei
der Beseitigung von Fliegerschaden und insbesondere auf dem Gebiet der Verlagerung von
Druckarbeiten. Die Verlagerung konnte nach den besetzten Gebieten, dem Protektorat
Bohrnen und Mahren sowie dem Generalgouvernemem jeweils nur an deutsche Druckbe
triebe erfolgen. »Wenn eine termingerechte Herstellung dieser [Druck-[Aufrrage nicht
gewahrleisrer ist, hat die Bezirksgruppe fur cine Verlagerung innerhalb des Bezirks oder,
falls dies nicht moglich ist, auch auBerhalb des Bezirks zu sorgen. Urn den Bezirk sgruppen
diese Aufgabe zu erleichtern, sind vom Leiter des Produktionsausschusses besondere
Gebietsbeauftragte bestellr worden (region ale Mitglieder), die fur den Ausgleich innerhalb
mehrerer Bezirke zu sorgen haben . Ebenso wird es die Aufgabe dieser Geb ietsbeauftra gten
sein, bei der Auftragsunterbringung im Faile von Fliegerschaden oder beim Wiederaufbau
flicgergeschadigter Betriebe mitzuwirken. et? Beriicksich tigt man diese Weisung, so lassen
sich die Abweichungen unschwer erklaren, zumal sic uberwiegend im Zeitraum Septemb er
1943 bis 1945 vorkommen. In der Regel" lag der Sitz des Auftraggebers wenn nicht am Sitz
des Druckbetrieb es, so doch wenigstens im Bereich der zustand igen Bezirksgruppe der
WirtSchaftsgruppe Druck, von denen es Anfang 1942 insgesamt 22 gab.52 Sobald diese
geographische Ub ereinst immung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer fehlt ,
kommt es zu den Abweichungen, bei denen Druckauftrage nach auBerhalb (des zust and i
gen Bezirk s der Wirtschaft sgruppe Druck) verlagert worden waren, und zwar an Druckbe
triebe enrweder innerhalb eines benachb arten'" bzw. entfernteren'" Bezirks oder sogar
auBerhaib des Gebietes des ehemaligen Deutschen Reiches, d. h. auBerhalb des Zustandi g
keitsbereiches aller 22 Bezirksgruppen der Wirtschaftsgruppe Druck. Angesichts der
zunehmend en Kriegsfolgen (z. B. Schaden durch Luftangriffe) lieBen sich Druckrangfolgen
offensichtlich nur noch durch eine flexible Verlagerung an funkt ionsriichrige Druckerei
betr iebe (mit Konsequenzen fiir den verschliisselten Druckvermerk) durchsetzen .

V.

Das Lebenswerk Klaus Kirchners bildet die Erfassung, histori sch-kritische Edition und
nicht zulet zt die Decodierung der ldentifikationskennzeichen der (alliierten) Kriegsflug
blarter 1939 bis 194555; lediglich die Emschliisselung der auf getarnten alliierten Kriegsflug
blattern jeweils zusatzlich zu dem eigenen Codezeichen angebrachten, deutschen Druck
erzeugnissen aus dieser Zeit nachempfundenen, gefalschren Kennzeichen (z. B. C/0668)56
bereitete bislang Schwierigkeiten .

Aufgrund meiner Untersuchung kann nunmehr die Erkenntnis als gesichert gelten, daB
es sich hierbei urn einen prirnar aus Grunden der Geheimhaltun g und Verwaltungsverein
fachung vcrschlusselten Druckvermerk handelt (z. B. C/0668), der aus einem Ordnungs
buchstab cn, einem Schragstrich und einer Kenn-Nummer besteht. Wegen der mageren
archivalischen Quellenlage wurd e mit Hilfe einer Kornb ination von induktiver, deduktiver
und histo rischer Methode versucht, das verschliisselte O rdnungskennzeichen auf deut -
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schen Druckerzeugnissen des Zw eiten Weltkrieges zu decodieren. Dies gelang, VOn ganz
wenigen Ausnahmen abgesehen, bei den Ordnungsbuchstaben (GroBbuchstaben), die mit
den einzelnen Bezirken der Wirtschaftsgruppe Druck korrelieren.V Bei den Kenn-Num
mern gluckte dies nur in den ganz wen igen Fallen, in denen der jeweilige Druckverm erk
offen und verschliisselt auf einen best immten Druckbetrieb verweist." Zusammenfassend

ergibt sich, daB sich die aufgrund der Kri egsereignisse in einem streng geheimen Code

verschliisselten D ruc kbetr iebe nunmehr eindeutig einer best imrnt en geographischen
Region zuordnen, jedoch im Einzelfall zumeist nicht genauer lokalisieren lassen .

Das Wichtigste in diesem Zus ammenhang scheint unwiederbringlich verlor en: die
Verzei chn isse (Ko nkordanzen) der Kenn-Nummern (mit den jeweils zugehorigen Druck

betrieben) bei den beiden Wirtschaftsgruppen Druck bzw. Papierverarbeitung, deren
Gebaude Ende 1943 durch Luftangriffe auf Berlin zerstort wurden. Oder, um es einmal

metaphor isch ausz usprechen: Es ist, als ob vor langer Zeit ein Bauwerk gesprengt worden
sci. Die sparlichen Uberreste liegen weit verstreut herum, verweisen aber no ch auf ein
Ganzes , ebenso wie einige weni ge iiberlieferte Bauzeichnungen; das Bauwerk laBt sich
jedoch nicht wiede r in allen seinen Einzelteilen reko nstru ieren. Dessenungeachtet ist es
moglich, nach sorgfaltigem Vergleichen, Verkniipfen und Ein greifen die »Idee des Bau
ganzen«59 zu erschlieBen, die aber einer kr itisch en Ub erpriifung standhalten muB. Viel
leicht ist es Leserinnen oder Lesern dieses aus der Arch ivarb eit hervorgegangenen Werk 
stattberichtes mo glich, konkrete Erganzungen oder gar Berichtigungen vorzubringe n.

ANHANG I:

Decodierung der Ordnungsbuchstaben

(G roBbuchstaben A-T , aufier S)

A: preuBische Provin z O stpreuBen (auch Memclgebiet, Kreis Sudauen, Soldaugebiet; Bezirk Bialystok) mit den
Regierun gsbezirken Konigsberg, Gumbinnen, Allenstein und Zichenau.

B: preuBische Provinzen O berschlesien (Regierungsbezirke Kan owitz, O ppeln) und N iederschlesien (Regierungs
bezirk e Breslau, Liegnitz).

C: Stadt Berlin; preu Bische Provinz Mark Brandenburg mit den Regierungsbezirken Potsd am und Fran kfurt.
D: preuBische Provinz Pomm ern mit den Regierun gsbezirken Stettin, Koslin und Grenzmark Posen-Westpr euflen

(Schneidemiihl), ehemaliges Land Mecklenburg-Strelitz ohne den Landesteil Ratzeburg -Schonberg.
E; preuBische Provin z Schleswig-Holstein (auch Han sestadt Lubeck und oldenburgischer Landesteil Lubeck

[Eut in]); Landesteil Ratzebur g-Schonb erg des ehemaligen Landes Mecklenburg-Strelitz; ehemaliges Land Meek

lenburg-Schwerin; Hansestadt Hambur g; hannoversche Landkreise Land Hadeln (O ne rndorf) , Stade und

Harburg.
F; preulii sche Provin z Hannover ohne die Landkreis c Land Hadeln (Onerndorf), Stade und Ha rburg; Land

O ldenburg ohne die Landesreile Lubeck (Eutin) und Birkenfeld; Hansestadt Bremen; Land Braunschweig.
G: preullische Rheinprovinz: nur Regierungsbezirk Dusseldo rf; Landkreis Altenkirchen (Regierungsbezirk

Koblenz); Dillkreis (Regierungsbezirk Wiesbaden).
H : preullische I'ro vinz Westfalen; Land Lippe (Detmold): Land Schaumburg-Lippe (Buckeburg),

I: preu llische Rheinpr ovinz ohne Regierun gsbezirk Dusseldo rf: Regierungsbezirke Koblenz (ohne den Kreis
Altenkir chen, aber mit dem oldenburgisch en Teil Birkenfeld), Koln, Trier und Aachen (auch Eupen, Malmedy
und Moresnet); Unterwesterw aldkreis (Montabaur) und im Landkreis Sankt Goarshausen u. a. die O rte Brau
bach, Fachbach, Niederlahnstein, Nievern, Oberlahnstein (jeweils Regierungsbezirk Wiesbaden).

J: nicht belegt.
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K: Land Hessen; preuflische Provinz Hessen-Nassau mit den Regierungsbezirken Kassel (ohne Landkre is Herr
schaft Schmalkalden) und Wiesbaden, und zwar ohne den Dillkreis (Dillenburg), den Unterwesterwaldkreis
(Montabaur ) und die im Landkrei s Sankt Goarshausen gelegenen O rte u. a. Braubach, Fachbach, Niederlahn
stein, Nieve rn, Ob erlahnst ein.

L: preuBische Provinz Sachsen mit den Regierungsbezirken Magdeburg, Merseburg und Erfurt; Land Th iiringen
(Weimar); Land Anhalt (Dessau); Landkreis Herrschaft Schmalkalden (Regierun gsbezirk Kassel).

M: Land Sachsen mit den Regierungsbezirken Dresden-Bautzen, Leipzig, Chemnitz und Zwickau.
N : Land Bayern ohne den Regierungsb ezirk Pfalz.
0 : Land Baden, Land Wiirtte mberg, Hohenzollerische Lande (preuliischer Regierungsbez irk Sigmaringen); ElsaB.
P: Westmark: Saargebiet, bayerischer Regierungsbezirk pfalz; Lothringen.
Q: Ostmark/Donau-Alpenland: Reichsgaue Wien, Karnten (O berkr ain), N iederdonau, Ob erdonau, Salzburg,

Steierma rk (V ntersteiermark), Ti rol-Vorarlbe rg.
R: Reichsgau Sudetenland mit den Regierungsbezirk en Aussig, Eger und Troppau.
S: noch nicht errn ittelt.

T: Reichsgau Danzig-WestpreuBen mit den Regierungsbezirken Danzig, Bromberg und Marienwerder; Reichsgau
Wartheland mit den Regierungsbezirken Hohensalza, Litzmannstadt und Posen.

ANHANGIl :

Decod ierun g der vierstelligen Kenn-Nummcrn

A 10229 ~ Sturmverlag G. m. b. H., Zweigniederlassung Bialystok
C/1440 ~ Verlag Franz Vahlen, Berlin W9
D /0146 PGZ-D ruck, Schneidemiihl
I 10011 GmbH Gauverlag der NSD AP, Koln/Aachen
L 10706 Verlag Stahleisen rn. b. H ., Piissneck (Thiir.)
0 /0343 Verlag Volksgemeinschaft G. m. b. H ., Heidelberg
P 10237 Westdeutsche Verlagsdruckerei G. Hornber ger, Waldfischbach (Westmark)

Q /0522 Verlag Franz Ludwig, Wien I
T 10131 Ost deutscher Formular-Verlag, Posen

A N M ER KU N G EN

Fur kritische Anregunge n und ko nkrere H inweise zu diesem Beitrag mochte ich mich bedanken bei Frau Dr. Ursula Krey, Bielefeld,
und Frau Barbara Mer ker, Potsdarn.

Abkiirzungen: BAK = Bundesarch iv Koblenz; BAM F = Bundesarchiv-Militara rchiv Frciburg; BAP '"' Bundesarchiv Potsdam; PAKE =

Privatarchiv Klaus Kirchner, Erla ngen.

I siehe Abbildung l und Anhang I. Auftraggeber des Bild-Texe-Plakares: Reichskommissar fUr Altrnaterialverwertung und Reichs

beauftragter der NSD AP fur Altm aterialerfassun g, Berlin; Erschein ungsjahr 1943; Fundstelle: BAK: NS 26/2125 (handkoloriern

20,5x29,5 cm).

siehe Abbildung 2 und Anhang I. Auftraggeber des Textplakates: Parteikan zlei, Berlin; Auflage 10000; Erscheinun gsjahr: 1945:

Fun dstelle: BAK: NS 26/2 126 (schwarz/ weif mit rot em Rand und in Rot gedruckt: - Deutsches Volk!« und -Volksopfer- :
30,5x42,5 em).

So haue die SS-Standanc »Kurt Bggers-, eine Prop agand a-Einheit der Waffen-SS, in den [ahren 1944 und 1945 ein vierblarrriges
Kleeblatr in Verbindung mit einer laufenden Nu mrner den von ihr herausgegebenen Flugblanern aufgedruckt.
Eine drei zehnbandige Gesamtbibliographie de r »Plugblatt- Propaganda im 2. Weltkri eg. hal Klaus Kirchne r in den Jahren 1974 bis

1992 vc rgelegt : Itlugblaner aus England 1939/1940 / 1941 (1978); Plugblaner aus Deutschland 1939/ 1940 (1982); Flu gblarrer aus

Frankreich 193911940 (1981); Flugblatte r aus England G- 1942 (1974, ' 1992); Flugblatte r aus England G- 1943, G-1944 (1979);

Flu gblarrer aus den USA 1943/44 (1977); Flug blarrer aus England / aus den USA 1944/194 5 (1980); Flugblarrer aus der UdSSR,

Jun i- August 1941 (1986); Flugblmer aus der UdSSR, September-Dezemb er 1941 (1988); Flugblaner aus Deu tschland 1941 (1987);

Flugblarrer aus England / aus den USA : Nach rjchten fUr die T rup pe 1944 (1989); Flugblatter aus England / aus den USA :

Na chrichren fur die T ruppe 1945 (1989); Flugblatter aus de r Ud SSR: Pront-Illusrri erte 1941- 1945 (1992): weitere Bande sind in

Vorb ereu uog, u. a. ein Band mit den Flugblauem der ..Schwarzen« (getarnten) Propaganda sowie den Palschungen und Sabotage
mineln, die wahrend des Zweiren Weltkrieges in Umlauf gebrachr wurden. - Vgl. dazu auch Thomas Trumpp: Praktische
Erfahrunge n bei der O rdnung und Verzeichnun g Yon Kriegsflugbl attern. In: Festschrift Klaus Kirchner (im D ruck).
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Der Herausgeber des Flugblattes der Rot en Armee von Februar J942 (Vorder- und Ruc kseite siehe Abb. 3. BAK : ZSg. 2/474 j

schwara/ weili, 20x30 em) harte als Tarnung fur seine Botschaft die Form eines Instruktionsblattes des Oberkommandos der

Wehrmacht gewabh (,.Mitteilungen [iir die Truppe-) , Urnsich noeh besser vor Entdeckung zu schurzen, wenigstens (ur den ers ten

Augenschein, druckte er ein (gefaischtes) Codezeichen wic bei den deutschen Druckerzeugnissen aus dieser Zeit nach(C/0668), das
er seinem eigenen Co dezeichen (810) hinz uftigte. - Ein analoges Beispiel (615 und CI 06 15) verwahrt das BAMF (MSg. 114/13 5); ein

wei teres Beispiel (597 und C/0597) iSI nachgewiesen in Hans Heinrich Du sek Die sowjerische Flugblanpropaganda gegen
Deutschlandim Zweiten Wehkrieg. Gesamtverzeichn is. Bad Aibling 1991, S. 18.

6 Beispiele in BAK : R 70 Polen 1232, R 49 I1I/146, R 9012 sowie in BAP: 62 Ka 1/242.

7 Beispiele in BAK: R 11/ 1804 (R 3612476) und R 56 V/ I IO.

8 Aushang »Bei Fliegeralann und Pliegeraogriffen- , Mun ster VIII 44, 800 000, F/0593 in PAKE.

9 Beispiele in BAP: 62 Ka 1/209 (Ll0362).

10 Am tsblatt des O berprasidenten - Zivilverwa ltun g fur den Bezirk Bialystok, Jahrgang 1942 (A I0229) in BA K: RD 204/ 1- 2.

II Volksdeutsche Mitt elstelle, Umsied lung, Einsatzfuhrung Schlesien : Lagero rdnung, o. Dar. (B/0434) in BAK: Plak. 3/3 8/ 28.

12 Amesbhn der Regierung in Frankfu rt/Oder fur Apri l-Juni 1944 (C/1954) in BAK : R 18/1349 ; weitere Beispiele BAP: 62 Ka 1/105

(C/I440).

13 Beispiele in BAP : 62 Ka 1/19 1 (DIOI46).

14 Beispiele in BAK: R 56 1/31 ; R 56 V/ 182 (EI0365; EI0516 ).

15 Berreuun gsrnaflnahmen fur Fliegergeschad igte [Braunschwe ig, 15. 10. 1944], (F/0068) in BAK: NSD 73/26.

16 Beispiele in BAK: R 18/ 1295 (H /09 13).

17 Beispiele in BAP : 62 Ka 1/242 (K /00 86).

18 Beispiele in BAP: 62 Ka 1/ 199,242 (Ll0706, Ll0830).

19 Reichsmesseamts -Verl ag G. m.b .H., Leipzi g, 27. 4. 1944 (M /0869) in BAK : R 55/328 .

20 Geheime Staarspolizei, Sraacspolizeileirsrelle Niirnberg-Fiinh. Merkblatt betrif ft: Einschrankung des Reiseverkehrs auslandischer

Arb eitskrafte, hier: Einfuhrung von Reisescheinen, 3. 4. 1944 (N/1550) in PAKE. -Interessa nt ist, daB dieses Cod ezeichen mit dem

GroBbuchsuben N auch auf Druekerzeugnissen naehdem Endedes Zweiten Weltkrieges vorkommt, z. B. in PAKE: N/021S(Wahlt
Komm un isten! App roved by Politi cal Intelligence Sradrkreis Munich, Auflage 1000), N /026 1 (Wih lt SPD, Landes vorstand der SPD,

Veranrwortlich: M. Albert , Mun chen), N /02 82 (Wah l, die Sozia ldemokrarie! Veran rwon lich: Max Allmer, Munc hen, Auflage

30000). - Diese Tradition find er sich gelegentlich nicht nur im Naehkricgs-Miinehen (als ein Beispiel untervielen innerhalb der alren

Bundesrepublik Deutschland), so ndem auch in der ehem aligen De utschen Demokmischen Republik (Beispiele in BAP: 80 IG I- IG

Farb cnindustrie AG [Teilbestand IG-Farben in Liquidation], Nr. A 4427, 4429, 4431, 4455, 4500, 4643, 4691; es handel t sich hierbei

urn weiterverwendere Vordrucke [die aus Papiermangel auch als Kon zeptpapier verwendet wurden] aus der Zeit des Zweiten

Weltkrieges. solange sie vorrarig waren) .
21 Einwohner von Freiberg, 22. 2. 1945 (0/0199) in BAK : ZSg. 2/240; weitere Beispiele in BAK : R 103/ 126 (0 10343).

22 Beispiele in BAK : R 103/ 126; 132 (1'10039, P/023 7; 1'/0 198).

23 Beispiele in BAP: 62 Ka 1/172 (Q I0068); weitere Beispiele in PAKE (Q /05 22).

24 Beispiele in BAP: 62 Ka 1/ 122, 158 (Rl0293 , R/0293) _

25 Beispiele in BAK : R 18/6064 (f/013 1); R 144/325 (f/0066); R 144/4 98 (f10096, T /01 05) .

26 Beispiele in BAK : R 55/6 10 (G I0096: Reichspropagan daamt Duss eldorf) und R 55/1 89 (1/0011: Westd eutscher Beobachter, Bad

Aachen; 110331: August Neven DuMont, Koln) ; weirer e Beispiele in BAP: 62 Ka 1/39 (1/029 5: Gauleiter GustavSimon, Koblenz).
27 vgl. dazu im einze lnen Helmut Eschwege {Hrsg.]: Kennzeichen ..J«- Bilder, Dokumenre, Berichee zur Verfolgung und Vernichtung

de r deutschen Juden 1933-1945. Frankfun / Main 1979.

28 Etwa 1500 0 Kaneikan en (DI N A4) in BAK: R 3/2001 -2020. Das Archiv-Findbu ch hierzu enthalt cine Glieder ung der Reichsbe

trieb skartei (I: Preuden, III: Provinz Ostprcuflen, 1/2: Provi nz Mark Brandenburg . . . 29: Luxemburg, 30: Lothringen, 31: ElsaB)

und auBerdem drei Nummerungen: eine erste der Lander und preuBischen Provinzen (01, 02: Provinz Ostprecflen, 03: Peovinz
Brandenburg .. . 40: Land Lorhringen, 41: Land EIsa6, 42: Generalgouvernement), eine zweite dee Gaue der NSDAP (01:
OstpreuBen, 02: Pommern, 03: Mecklenburg .. . 41: Danzig-Westpreu6en, 42: Wan heland,43: Auslandsorganisation der NSDAP)j
eine dnne der Rustungsinspektionen bzw. Wehrkreise (I: Ostpreu6en, II: Pornmern, III: Berlin-Brandenburg, IVa: l and Sachsen

... XIII : Nordbayem .. . XX: Dan zig-Westpreullen, XX I: Wanheland). Wenn auch alle N ummerungen mil O srpreuflen beginnen

und dadurch mit dem Groflbuchsraben A des besonderen Codezeichens korrelieren, und obschon die Reihenfolge der dricren

Nummerung in drei Positionen der Reihenfolge der G roBbuchstaben entspricht (I = A =Osrprcuften, II ~ B =Po mmern, III ~ C ~

Berlin -Brande nbu rg . .. XIII = No rdbayern [ N = Bayeml), kann auch diese Nummerung die ubri gen GroBbuchstaben D- l, K-M,

O -R, T nicht entsc hlilsseln; auch sie isr ein I-Iolzweg bei der Suche nach dem Codeschlu ssel. - Dagegen begin nen die Anfang 1944

eingefiihn en Postleitzahlen (24 Postleitgebiete, die im allgemeinen den Gauleitungen emsprechen) nieht »ohen reehts- auf der
Landkarte mit Ostpreu6en (5b), sondern mit dem Gau Berlin(I); sic enden mit 24: Gau Hamburg, Gau Schleswig-Holstein und
Yom Gau Ost-Hannover die Landkreise LandHadeln, Stade, Luneburgund Harburg sowie die StadtCuxhaven.

29 vgl. im einzelnen ein Beispiel (Ab weichu ng!) vom 16. 10. 1944 in BAK : R 56 V/IO?a: Reichsberriebs-Nummer 9/ 0250/ 5276 =

[WIle-r1in- Mitte, Berlin. Tiergarten , Berlin-Wedding, Berlin-Prenzlau er Berg, Berlin- H orst Wessel, Beriin-K reuzberg/Safari-Verlag

Carl Boldt, Auslieferung: BerlinW 9, LinkstraBe II (mitSignet [u. :t. vier Palmen] undCodezeichen EJ0846).

30 vg!. Anh ang II.
31 § 28 des Naehtrages 2 zur Anordnung Nr. 2 der Reichsstelle fur Papier und Verpackungswesen (Herstellungsvorschriften fiir

Papiererzeugnisse) yom 22. Februar 1940 lautet: ..Drucksachenhersteller haben auf allen Vordrueken fur den Geschafts- und
Behordenverkehr en(Weder ihren Firmennamen, ihr Finnenzeichen oder eine Kenn-Nummer anzubringen. Die Kenn-Nummer
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wird von der Wi nsc haftsgruppe Druck, Ber lin W 9, Kot hener StraBe 33, er teilr und in einem Katasrer im Aufr rage der Reichsst elle

bei dieser Wirt schaft sgru ppe gefuhn « (»Dcutscher Reichsanze iger und PreuBischer Staatsanzeiger .., Nr. 46 vo m 23. Februar 1940).

32 Nachtrag 4 zur An o rd nung N r. 2 der Reichsstelle fur Papier und Verp ackungsw esen (Kennze ichnungspflicht von Dru cksachen )

vo m 8. September 1941 (- De utscher Reichsanaeiger und Pre uBischer Staarsan zeiger .., Nr. 210 vom 9. September 1941).

33 Ano rdn ung 11/43 der Reichsstelle fur Papier und Verp ackungswesen (H ersrellung und Verarbeitung von Papier, Kart on und Pappe)

vom 18. Dezember 1942 (»D eutscher Reichsanzei ger und Pr euflischer Staatsanzeiger« , Nr. 300 vom 22. Dezember 1942); § 27:

Kennzeichnung von Dr ucksach en .

34 vgl. Anhan g II : P/0237 und T/OI3I [ewei ls mit Signet. Vgl. dazu auch Anm . 29.

35 Beispiele fiir eine doppelte Codierung in Staatsbibliothek Preufiischer Kulturbesitz in Berl in: Handschrihenabteilung (N/0869,

N /0904) und in BAP: 62 K. 1/39 (N / 1289/9 501).

36 vgl. hierz u vo r allemdie §§ 6 und 7 des G esetzes iibe r die Presse vom 7. Mai 1874 (RGBI. S. 65).

37 Vertrauliche Mitteilungen der Wirt schaftsgrup pe D ruck, Bezi rksgruppe N or dmark, vom 28. Februar 1944 (Arch iv des Verb andes

der Druckind ustr ie Nord e. V. - Arbeit geber- und \Xo'inschaflSverband [iir H amburg. Schleswig- Hol stein und Mecklenburg

Vorpomm em , Hamburg; dem H aupt geschahsfiihrer d ieses Verbandes, Her rn Rechtsanwalt Dr . Die tr ich Klaus Mehn ert , mochr e

ich hier fUr mannigfach erfahrene Hilfe meinen Dan k aussprechen).

38 Verzeichnis de r in den [erzten Mona ten ausgebornbren Wins(:haftsgruppe n (Stand vom 20. 12. 1943). Winschaftsgru ppe: Dru ck;

Alte Anschrilt: Berlin W 9, Korh ener StuBe 33; Ausweichstelle: Berlin W 9, Dessauer Str.Be 34 (BAK: R 12 1/ 137). Auch d ie

Win schaftsgruppe Papiererzeugung wird in diesem Verzeichnis ais ausge bombt genannt .

39 Anordnung des Reichswirtsc hafrsminis ters iiber die Anerkennung der Wirt schaftsgru ppe Druc k und Papierver arbeitung vom

18. September 1934 ( .... Deutsc her Reichsanzeiger und Preuilischer Staatsa nzeiger -, Nr. 219 vom 19. Septembe r 1934). An ord nu ng des

Reichswirt schaftsministers uber eine Ne uorganisati on der Wirt schaftszw eige Druck und Papierverarbei tung vom 10. Februar 1939

('loDeutscher Reichsanzciger und Preufsischer Sraarsanzeiger«, Nr. 39 vom 15. Febr uar 1939). - Vgl. dazu auch Karl Seeliger: Druck

und Papierv erarb eitun g im Vierjahre splan . In : K1imschs ja hrbuch 1939. 32. Jg., S. 8- 11 (A rchiv des Verb and es der Druc kindu srrie

N ord e.V., H amburg).
40 An ordnun gen betr effend Neugliederung der Fachgruppc 1 Buchdruck (H ochdruck) der Winsch. ftsgroppe D ruck und Papierverar

beitung und des Deutschen Buchdrucker -Vere ins e. V. In : ..Zeitschrifr (ur Deu rschland s Buchdrucker und verwand te Gewerbe-,
Nr . 26 vom 31. Marz 1936 (Archiv des Vcrba ndes der Druckindustrie N ord c. V., H amburg). Vgl. dazu im einzelnen [u rgen Stein:

Die Gesch ichte des ersten fachlichen W in schaftsv erbandes in De utschland . Vom Deutschen Buchdrucker-Verein zum Bundesver

band D ruck . Erster Band : 1869- 1945. W iesb.den 1% 9, S. 174- 177.

41 Bezirksgruppen de r Winschaftsgruppe Druck und Papie rverarbeitung. In: Verzeichni s der Mitglieder der Reichswirt schaftskamrner

und der en Untergliederu ngen. H erausg egeben von der Reichswirtschaftskarnmer . Stand : Febru ar 1936. Berlin 1936, S. 121-122

(BAK : RD 65/ 1.-1936).

42 vgl. im einzelnen Anhan g I.

43 wie Anm. 41, S. 122 (BAK: RD 65/ 10- 1936).

44 August Lor ey: Aufb au und Aufgaben der Winsch.ftsg rup pe Druck . In: Klimsch s j ahrb uch 1940. 33. Jg., S. 31- 33 (Archiv des

Verba ndes der Dr uckmdu stri e N ord e. V., Hamburg).

45 vgl. im einzelnen die G liederung der 23. Wirt schaftsgru ppe Druck in 22 Bezirksgruppen. In: Die Organisation der gewerblichen

Winschaft. Verzeidmis der Mitgfieder der Reichsw irtschaft skamrne r und dere n U nterglieJ eru ngen . H erausgegeben von der

Reichswirtschaftskammer. 3. Auflage, Berlin 1942,5/71-72 (BAK: RD 65/ 1-3 ). - Die Differenzen zwischen de n 22 Bezir ken und

den bish er ermittelten 18 Groiibuchsrab en erklart sich dadurch, daB einige Bezirke der Wirtsc haftsgruppe Dr uck noch vor dem Jahr

1939 geteilr werden muBtcn . -r, B. die (6.) Beairksgruppe Ni edersachsen (F) in die heid en Bezi rksgruppen Bremen (F) und

Nied ersach sen (F).

46 vgl. im einzelnen Anhang I.
47 Das einzige mir bekannte einschlagige Beispiel einer unmittelbaren Zuordnung vo n Buchstabe und geographischer Einheit finde t

sich in der Ano rdnung des Reichsw irtscha hsministers uber die Abgrenzung vo n \'(.'inschahsbezi rken und die Bildun g von

Wirt schaftska mmcrn ( 'lo Deutscher Reich sanzeiger und PreuBischer Staatsanzeiger «. Nr. 64 vom 16. Marz 1935): ... .. 3. Ges chi fts

stelle der Wirtschaftskammern sind: a) fur den W in schaftsb ezirk OstpreuBen die Indu strie- und Handelskamme r zu Koni gsberg.

b) fUr den Winscha ftsbez irk Schlesien die (ndu strie- und H andelskammer zu Breslau . c) fu r den Wirtse haftsbezi rk Br.tndenburg d ie

Industrie- und Ha ndelskamm er zu Berlin. d) fUr den Wirts chaftsbezirk Pommern die Industr ie- und Handelskamm er zu Stettin ,

e) fur den Wirtschaftshezirk N ord mark die Industrie- und H andelskam mer zu H amburg, f) fur den Wirt schaftsbezirk Nied ersach

sen die InJ ustrie- und H andelskammer zu Bremen unJ H anno ver . .....

48 EriaB des Fuhrers uber d ie Konzentration der Kriegswirtschaft vom 2. September 1943 (RGBl. I, S. 529): » • • • Der Reichsmini ster fur

Bew affnun g und Munition fiihrt im Hi nblick auf seinen erw eiterten Aufgahenkreis die Bezeichnung >Reichsmin ister fur Riistung

und Kriegsp rod ukt ion<. . . f< Erste Verordnung zur DurchfUhrung des Erla sses des Fuhrers uber die Ko nzen tration der Kriegswin 

sch. ft Yom 6. September 1943 (RG BI. I, S. 531).

49 Ano rdnung 1/44 des Leiters des produktionsausschusses D ruck (Ein fiihrung von Dr inglichkei tsstufen fur Druckauftrage) vom

1. Marz 1944 (»De utsche r Reichsanze iger und Preu Bischer Su atsanzeiger .... N r. 53 vom 3. twUrz 1944).

50 Alexander Barto sch . H auptgeschaftsfuhr er de r Wi nsc haf lsgruppe Druck : Prod uktionslenkung im Druckgewerb e. In : lO' Das

Deutsche Druckgewerb e«, N r. 5 Yom 23. M. i 1944 (BAP: 62 DAF 3/63 76). Vgl. d.zu vor .lIe m die §§ 8 und 9 der An o ,. .ung IX /44

<tes Produktionsbeauftragten fur Dru ck des Reichsministers fUr Rustu ng und Kriegsprodukt ion (Errichtung von Prod uktio nsaus

schussen und Ein setzung von Produ ktionsbeauftragten der Bezirke ) vom 25. August 1944 (lODeutscher Reichsanzeig er und

PreuBischer Staatsanuiger«, Nr. 225 vom 7. Oktobcr 1944).
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51 Einige wenige Beispiele in Anhang II.
52 wie Anm . 45.

53 Beispielsweise : Helings che Verlagsansra lt, Leipzig 53, 26.1 0. 1944 [eigentlich M] und Ll0362 (D ruckereibetri eb) BAP: 62 Ka 1/209.
54 Beispielsweise: Deut scher Schulver lag, Ber lin, 25. 10. 1944 [eigentl ich C) und N/C649 (D ruckereiberrieb) BAP: 62 Ka 1/1 85.

5S wie Anm. 4.
56 vgl. Anm. 5.

57 vgl. im einzelneo Anhang l.
58 vgl. Anm. 35 und Anhang II.

59 Nach Karl Jaspers: Nietzsche. Einfiihrung in das Verstandnis seines Philosophierens. Berlin ' 1950, S. 10. - Nac h Abschluf des

Manuskriptes teilte mir Dr. Kai von Jena vom Bundesarchiv mit, daBsich im ehemaligen »Sonderarchiv« in Moskau noeh mehr als

13000 Archivalieneinheiten des Reich swirtschaftsrninisteriurns, insbesondere Landerakten, befinden, die bislang von Wissenschaft
[ern noch nicht benu tzt undausgewertet werden konnten.
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c.z. ,
IfICt1S 0 SS.. I ' 01 .. ' ....n ." 1 IWtITV G UNO IEtCHSU .. U" "C E DEI NSO.. ' ' 01 ..u....n i" IE '''SSUNC

4 . AP I L-24.RPRI L

Abb . I : Deutsches Plakat mit normalcm Codeze ichcn (C /2263). Bund esarchiv Koblenz: NS 26/2 125,
vgl. S. 346.



z
>

(
J
l

C
-

""
C


"
,

'

~
"
"

-
"

""51
'0

<
:

"
C

I'I
S

;
~

(
J
l

zr
,

"
<..

>
'"

~ "
'

'''0 ... "'" ~ ~
, .. sr ;; ";:;' zr
: " "Q. " 3 (

) o Q
. "N ";:;' :r " " ~ ~ :;;

A
D

F
R

D
F

D
eu

ts
ch

es
Y

ol
k!

D
as

Ja
h

r
19

·U
ha

t
U

D
S

sc
hw

er
e

P
ru

fu
n

zc
n

au
fc

rl
ez

t.
M

it
d

er
ae

b
al

lt
cn

V
om

7.
b

is
2t

).
ja

n
u

ar
w

er
de

n
fi

ir
d

ie
W

eh
rm

ac
h

t
u

n
d

d
en

V
o

lk
ss

tu
rm

gc


sa
m

m
cl

t:
U

n
if

o
rm

cn
un

d
U

n
if

o
rm

te
il

e
d

er
P

ar
tc

i,
ih

re
r

G
li

ed
er

u
n

g
en

u
n

d
V

cr
bi

in
dc

,
d

er
W

eh
rm

ac
h

t,
P

ol
iz

ei
,

F
cu

er
sc

h
u

tz
p

o
li

ze
i,

R
ci

ch
sb

ah
n

,
R

ei
ch

s
P

O
$t

us
w

.,
tr

ag
fi

ih
ig

cs
S

ch
u

h
w

er
k

u
n

d
A

u
sr

u
st

u
n

g
sg

cg
cn

st
an

d
e

fi
ir

d
ie

k
am

p
fc

n
d

c
T

ru
p

p
e,

w
ie

Z
cl

tb
ah

n
en

u
n

d
Z

cl
tz

ub
eh

or
,W

o
ll

-
u

n
d

F
el

ld
ec

k
en

,
B

ro
tb

eu
tc

l,
R

uc
ks

ac
ke

,
K

o
ch

g
cs

ch
ir

re
,

K
o

p
p

el
,S

ch
u

lt
er

ri
em

en
,

S
p

at
en

,
S

ta
h

l
h

cl
m

e
u

n
d

al
le

s
an

d
er

e,
w

as
d

er
S

o
ld

at
b

ra
u

ch
t.

F
er

n
er

w
er

d
en

K
le

id
u

n
g

,
W

as
ch

c
u

n
d

S
pi

nn
st

of
fe

ie
d

er
A

rt
g

es
am

m
el

t,
u

m
h

ie
ra

u
s

n
eu

e
B

ek
le

id
u

n
g

u
n

d
A

us
ri

is
tu

ng
ss

ti
ic

ke
h

er
zu

st
el

lc
n

.
Je

d
er

V
ol

ks
ge

no
ss

e
m

ul
l

v
o

n
d

ie
se

n
D

in
g

en
al

le
s

d
as

ab
g

eb
en

,
w

as
e
r

n
ic

h
t

u
n

b
ed

in
g

t
b

cn
o

ti
g

t.
G

eb
t

al
le

s
E

n
tb

eh
rl

ic
h

e
d

er
k

am
p

fc
n

d
en

F
ro

n
t.

U
n

se
re

S
o

ld
at

en
so

ll
en

si
ch

au
ch

d
ie

sm
al

w
ie

d
er

a
u

f
d

ie
H

ci
m

at
v

er
la

ss
en

k
o

n
n

cn
.

<..
>

<
.n

0
0 ~ c ~ ~ l< ~ ""

I;t
l

e "Q. ~ .. ri :r <' ~ o tr
:

i> :l !':

"
fu

rt
in

n
o

rm
u

"
"

I.
;.

...
,

J
e

l
1'

,l.
lh

'l
-

jo
;.a

'I
r

,n

N
(
»

4
I
,.

..
.

I.
•

~
./7

W
"l

th
cr

I'
u

"
k

H
'..

h
'.f

q
rh

.,.
.II

.'
h

n
ll
ll

h
"U

D
r.

G
o

eb
b

el
s

'h
l

.
i1
'

I"
"
r
~

:.:
..

"
.l

ll
n

h"
f

J
.:,

:-"
:~

I
)
A

"'
.

lI
11

J
H

.(
'h

h
"
lU

,lI
\

h
'r

lu
r

\·
..

l.
...

...
u

l
k
l.

rw
ll

..
un

J
l'

I"
I'

,I
"
"n

J
oI

II
.

lI
im

m
le

r
K

C
I.h

"
u

lu
a

·
"

un
J

U
~'
h
h

,h
..b

c
r
J

~
.

l:
u

1
t~

hC
'
C'
r

(,
1



Cl.erkommaDdo del' W"brmncbl
"""WPr. (II!J

feb'''I' IQ,,~ . ~ : . :1Il-\

!llliUtilungtn filr ~it ~rU1>Pt
(3u entntU. III ,lur Qlultntlanl ttl lUI 01. _'a»anl" ,. I

IlII _lIten.agea tllll.. W I1IUadoat fIlt Ro~I,"'pcod).n9' •
.. I'di' .u~ til 1lI\\I.IlUDQlIl '.n eolktn oo~IlI.I..

t er ~h i t 9 unb bit St r t e9 ~.

gttDlnR(tr

:!7l~n mull ni.f)t gr"b t in grohn f,~tif.ftr [ein.
um pi &flrreifm : IUIlt lidj ~eute Nt unlern ~ugm

l1~fll itlt. bat ilt in bielnn ~argma\l bl1~ gIric~e
lIlie im It,tm l\ltttfritg. !Bit t in1adlm 50lbater.
bftttdm ~itr born filt nid)t5 unb lIlitber nid/t!.
al>ft bir lft,Wllml)mgi!r flotairun ba~inten lUeUl10
l'om edjull gr~!lrlli . 'il tin~er unll f~nnm bal !!I:lUlI
nicflt lOrit gmug aufteillm mit ihrem Q'omllf: k l
90R bUrf! h in elller fdJrum filr bm Rrilg!

~a. i'amnabtn. Illit forrm ~itc fur tinea ~re.f

(apult gtb. ~ro!l lIleil bieler ~itlrt filfl briiitr:t
macflte: •~lfl ~alle bit !BtYtbenllfl.' ft errungrn1° til ir
eorbaln1 braulflm feine (irollerungm. !Baa ~a{l"n

llIIe eolbaln1 ~irr in !Rulllanb rrrungen? !Bloll
~f,, ! i:ie ftellm una auf M.I JU ~tnn M illen
lfnbfitgI !Rrin. IDit IOOnn nimtaI& llliIb auf Rrie~e

1mb eitot. lIlir IDollm "I RidltI all ~eim !

Gitter ~ nimlaIt em unJ~ Gitter balfltr
in 19irfti~frit No. an bie. bit .. unfmn !Brut QloTb
fUr r~ lIIQaflm: llll bit aUm lid 1ltUm 9teilflen.
an biI WftitnIeIi," IInb Ra,wonam. Iller bie
t'~"m~ geltfm ~. IDdL boll btr SlanDn~n·
fq~ feb! lBermQom unttt GUIer tnbrti·
f... ~. tu Un!frfllicb~ bm Rn$ll iU
!9~tlmI 8ritm lid ban tadigtn Rn$ll ilt Holj
~r. &0" ~ arte ~11 110ft 19\.1. ber 88 91l ir·
n~1ItlI .ad ill frbd l'4f~t f~oll. bomara im !loU
•t1I1ltfauger" GflIlDIIlt lDUrlif. Der at. lIfr Arub~
\lon 80Wtw lnI.~ btl ~rd 19(0 ill feine
~fcflm 180 ltiJIionm Mar! arifGl,ltIllinne llu~ .

fitrle. bo ernandt ~ .. ,-rrr IWft .'i~nirr
!In I'r~.

W fit .. IIa,tfUnI ....1I~ ftBll _rr
lift ..... -* -It ea. tida, -...w., 1!q nil. ............ _ ...... ekt.I tat ~
Itllfm ~ MIt edrWe fcina o_iirinq.
IBrrrmo eII~fiI&ftt .... __ ~rda tin·
anwt.

De .... ~,.. la& lie
~ lIilfft OtlUlf la IIUfaDuNnGrfto~Irn b·
ten. ~1fJ ~ fit lInI ,tn'". na4 !Itu&r~ \lll.
IIrtn lid~ kt ttffti.t III. lie. Irllil.
... twa. "u~ baJ ijt ni~tJ ttfUd : I~on t in·
IIIGI. IIU 19i1\rtml Sriten. marfllitrtm unfte e er·
&aim &ftIfrmn 1geo. Unlet 84ttt !aMm una rin
QieWlrn laNa ttne-. .. n4g!k\ bltret .atfcIJ
rnlIftt. UnJ ... Ilft ttritG gtllm eOlUjdru&ranb
bOll aaem .nfang an nllllt. 9HIIU ~M1 1ll1r im

i!llr.b ber 2!rb"i1~r uI:b ~1 .1U lrn au fucfJm I ~iefer

Rrie\l ift tin \lerbJmmt<r !Rllu~/ ci ~\I ! 91e in. R,u::,',
rabrn. rele fd~ltn ~ier nidlt fUr uniee rigtnt
&~eJ

Unfeee gro~m ~men (.!lretm filfl b i ~ R~~re l1lun ~

6{lrt bit lir~a~rit unfrer .c~lrr nnb ubet unlre
unrr~~dm lfmtngmf~ftm. Sit braulflm ir~od)

nur cine llrrungmf4:aft - btl trriebell! eie brcru·
dJrn bm Rrilg ! ele Illrcbtn o~nt Un! freine 1!eute
nidjt fertig Illit ber E'atf:t l !Sir allet lIlerllrn efme
lie Illun~erbar Irn ig! '£uf natf) ber ~rimn t r ~'1 ~~

Illir bilfe ~mfdlilftm aum lteuflT unb ne~mrn wir
frlfJjl unfet Q\ef.!)i:! in bit ~<w.~e! Wur fo lDErb er.
Illit einm t~rrn~a!trn l}riebtn rrT:rngm . WUt ban;,
Illirb unjer 1!rllrn rin !3ebm feint $erole .(leilll~t !

'ler ruffifd}t ~inttt' un~ ~i(

tlnfugung unfeu' ()ttrt~

lIit 1Od~ auni4. i)rr !Ruile luieft lUll au4
6tdbten un) i>iitfem. aut unirm lhblodjem Ull ~

Unterltdnbaa 'lMuJ. 'Det ~ rrgrrift t:aufmlle
ILnfrrer Ramrrabrn. i>ie !Jerlllunbdrn lDfrben 011;

~tr {jfulflt nidlt grllotgm unb fler!len ~iI ITo~ in,
~dlnre. Ilnbre rennm iafltr bit i~it~11t unb bur,{
bit !Ilarbet birtft in bit Wont bfj lDd~en ~~be:·

'Ur Groft ftidlt Illit lnufrnbt etrafnallrbt. bit 9(Ollf

unb !Brine lDerbrn ftaDun. .u~ bit b1trallfn. btnrn
r' grTan,). tine ll.nIc~i&tte au ufrhf/rn . ronnta
nidlt bon illUd !Ibm. ,. !onunl ber. bull RamHll.
brn lItit !Dlu~t 1IU ,"t ~rt elirfd bon ben l;u&m
lit~m ud ~1181 ~ ~ u!rorrne. 8r~eJl abo
flllten. uu ... ~iraItl& .it uneriraglicflen
$lIm.rtJla. 8id'm lIlIirrfll -Odnbe unb {juke am·
llutitrt Illrr~ I IlaJ Gta Iltr RrUpl>tl lI>,idJ il ~~r
unItt'll I'qftll

Itrha ~rr Lwa f\4 '~e Cunrrn autbenftn.
IIIIt fit .te tlWemgirnmt Uir unA Ile~t ~al .
eic W _ niellt tin mtirrntrfttn baron gebadjt.
unJ '0 einau!lelbm. .. d rld.l Gr~ort . ~'t le~e ~ :
1Ili! tfltr Illtt S3anb~ aul. att lI>ir Eolbaten'
'rtt !Ruff« lagtlltll ~ tinr gralleau glan3~ Il ~t

mintetallJriirbln~ ~ bon unJ. ban man mlilt
baJ~lm Ornnut ~at. ift fiar : unlrrr fcf)Ttlfll t in.
Ilefieibete Wrmer P~nn nidi! 1hitil fJiflren !
~m ~anuar gingtn · ~itrer In l~ leille ~rU/I"r

baran. unietrn ~nQefJiirigm bir rrblen Ill<lnnm ea·
dlm au taulJm. ~ ~~t t ti ibnrn .gerl·rgunll
ber .rmrrol UnJ lDftbm bltft lJqrn nidjt boml
iriritrtn rrtten. unfm S!ltflm alJer Illerbtn nun
andl !rimn unb fi efl 1tnmfteilm boTm. 3ur bil

Abb . 3: Sowj etisches Flugblatt mit eigen cm (810) und gcfalschtcm (C /0668) Codczeichen. Bundes

archiv Kobl enz: ZSg. 2/ 474, vgl. S. 347.



n"p~IIngrtit unftm 3Uhrtlll~ rnufiom bit fldner.
1!eu!\- or! l'rr ljnd :lll~ im ~inlulanll .-IJIIII.

"irre ~~n unl frngen lief! : &03\1 all Ilia Ouar?
filr'~a", ? !tIa. ~ IDlr rllmttill !ltr~r•.f!m 1

Uafm ~II 'eftctt kri., hi lIif aw' 'OR
~itfCf is 'icft. f••ftl, _",mtlllrll lrits ~ll'

ka tiacWrrim rl'ca. ~er lric. lIirll clft 'au
ria GIl.. tAc., !ltla lIif .Ue i. Ilie tcimlll '"
fi'..lrj4ian ••11 ,filler '.patt ...I)CII.

!Bir fllll~ell 5ru~b[dtter. ill benen baa !Riaftung"
~ro\lrllJllm b~r !l~reiniglrr. l!taatw bOil tfmerira
fflr /la. ~a~r 19-12 un~ HI·lll C1r3rillt toirll.

19~2 ftrITcll b:c ll~~C 60 000 6!ug3~\I~e ~ef.
/lal1lnter .5 orJO Stan!l'fmnflfJinen: ~om:·er . elub~

lInll ~o~tr. 1'U3 lCer~c:: /lort fdlon 125000 (;r\lg.
aeuge tr)tllgl lllt'rllcn. 1la00ntcr 100000 Raml'f.
rnnrdJinm.

1:H2 Iofrll.'ll bie llZt( .5000 ".lIl,tCriDll\len ~er.

ftellen, 19.13 fd)"11 75000 !l111n3rr.
l'il:! er)Cll,W: lli~ lI2! 20000 t)faU. 19-'3 ba.

at~1rn ~:i onf) .

19-'2 bcruCH bie UZit ~"nlld\' fJjii;e tllln riner
Gtfomttllnnage l'e'll S !IlliITionen ~9n:. 1943 bn.
C1tgm bon 10 !!IliUionm ~:Jn:.

190' ift au bitfm 8.l~fell au fogen" eie fbredle:!
fUr filfl ftrbit. Ii' iii flar. Ilak ~itrtr mit orr feiJlen
!Jftwnbttm aufommen t~er &trftr.t toirb. nfa ball
rc I(mrrifa ein~olt. Ur,a GdIt jql fdlon bie lMtau' in bttfem btrfIl:lfllm l7l11rflfj nn.!) 9hlllIanb.
90. lDirb ttit IDtrlltn. IDtnn We hlftt ltu&ronM
f:d) Iltit ..~ Ilmtri!aJ bmini\lrn?
~ir aUe fid unJ ~riWcr flar. Ila~ .oWer' smeg"
erltdrung em .ll1lrila frinen e~ batlill unmall'
lid) ~t_ IlrfanntIilfI finIl limit. amerilanlflflt
~~~ .. eqTanll Rlnochoffm.

..... wr.. 1Ih~ .eflt4a IIIc 1.18, ell
1.,rUllij.e tfllflCl ... GIl",. ,..... ~in
l1rr~ ~:It ~it[er unfer ileutlcflCan1l lIefU4rt/ !lor beu
~(lTUftb! "rati"'lll.~ nUr. nura a.r lIIif, ~ir

e.f~ra! Ifni .it .oidtr! (f. iii 'icr,ilf Be1t!

!i.\ it eII tne~ eII 111 it ei lit m nt uen
f,trfntlft~?

~.. unfrr ~4nt-t lIilanl1l~ rh!e r~!r 'Ero!!f;i'm :
.i(pp.U ~,'n 159 b:nl!lf)m nr!tg~~ ~:;l ;:J ;n~:; ·· . £arin
lDirb le~f rilf)l:g gCJdgt. toie hoir uniet ~.lnll tor
emem neuen !lerfnine. htoa~ren unll einen r~rlll\'

toUen ljriellm rcfangen 'onnen. Ci. ~eiilt tert :
.!Rit ~it[rr gt~t b.l' beutldle !Borr elnem noli

f.flfinuoltftn lleriaiUeJ enftfgm. Yhlr bur({J ben
elura .oiUer' rollln ~eulrdjtallb tor elncm neuen
merfl1iIlti gereild toerllrn ur.b au einzm er)l"cn~·oITer.

ljrieten fommen. lim einen fofcf)en orie~~:t all er
reicf)en. muk bill beutidle !!lolf eincn l:':t,'rrn !!.lolt·j·
'.mp; gfgt1l ~itrtri ~mftflaft Itllll feiiltn Shiro
fia~ren. ~at>urdl toirb unItt g;ort hi nrem !U~ltern .

bie au Ct-rer.l ~itb3 IFl:'orllm f!r.~. !t'ie~er &d).
b:na oelCil1l1cn. 9Htflt bm,f) !f.lort·.. fOI1~rm bl!rdl
!atcn IItn~ lIa. brntjtfle ~oft b:l1Iciiu:. ba~ el mit
titler aidjt. Bemrin .at.

!~cbe un! ~eutrcfJen. toenn ~:tred 9H~ecrt'll1e

orllle illlJ. al)ne unfer Bulun. o!)ll~ uaie: al:illU
!JJlitl:lirle:! eefor'lt. t'licmJnll toirb bJnn unlrun
~deuerunJen gleu!·en. bcfl l1l:r 'tellli.!)e:t fur I::e
t;re!:efiatcn ~it[erl reilte !!3ernnttoorhmil tr.lglll.
a in mllrr. in beF,-n !n(!~:r:' l:ncr~ort~ G.lrJllfamfei.
ten begnnKen l1ler~en Itn~ b(:1 t>~nn~.!, f.n:neiqt LJn~

l\)i~rrfprud)~ro3 Shicil fit~rl . rin fo!-f)~~ !!lolf 'nn\:
l1.le~er allf !!Ilitllefith! nod) ~iffc telf,nen.

!U1it aIlen !!"1ittcfn allr mifit<lrifcfm !ni~ller!llge

~itfer' ~iautr(!gen unb ent!d,Tor;en fUr fcinen EillC,
~!l rOrntlfen. baS lV.ire ~er toi.f)t:aitc e:'dJrHt 3ur
~ieber~ffilerr.no be' ~ertrRRC1!3 .luiiof)en bem
beatid,ell !BoUe .nb belll eOlajdbolr. 3R biefem
!Strirs.ell lieot ~ie rntflflribrnbe (l!llflllltie fiif Ilie
1jreitrit .1111 Ullu.iagis'tit 5)tltf~r:lllb••

ilurcfl lltn ~tur3 .oitlert rann un1l It:ieb unfer
!Bolf !lie 0eflflilfe ilelltf~ranll. in fehle r:llmtll
tleinbe ne~men . 11' tllir~ riR .eue3 'truti4Jlall~

flflllffe•• ia IlrM lid !Boff ~ U. rioratll .ouie
fria _u~.·

a••ft.1lta1 Ilft JtrVc. &en lItall loIJlI au ~ffn

albinat. tft nid,t 8Ilfrc Rrirll. !UtI 1ft rill naefter ~.
rioliftifdler 9loubfrleg. !Bit' finb 'eine tlitterrarte.
IUtr finll e'flrTilfle teuH<f;e ffrfoeitrr 1Inll {l1111ern.

$arole -t'rimai!

t •• e. u • t tI r0 • i t U i 1111& a •• ." f h h. e- r I r bt n,
bl1~' llitft !RiUtllllngu ~nau';gt.t, ucr~~~t Clllt ftint iln~iinntT til bru
tI..,.ttUea, ~tt e.lbatt. ikt bit blG_n EGcllhlQt an bn qtjtollt uull
.. ~.t'''fad II WtntdJttL Uufm \Jarolt· ift: ,,91 t t b t t Dl i t
()itlrrl ~ir rtu. t~rtntlolltn grltbrul"

=----------,------------------
!Bartd Allf h •• rrlflehell
II It It ~ dI It r n !!II itt til u 1\ \I e n

~ e.lll:Jteaf.mutt lIlAl
Slllm.f fiir btD lYrie~rll




