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Vorwort.

Der Unterricht in der Heimattunde, dem man erfreulicer Wetje in

nenefter Zeit erhihte Beachtung jcjenft, joll nicht blofe Heimatfenntnis
vermitteln, jondern vor allem in den Herzen der Sugend Heimatliebe er-

weclen und fraftigen. Mur aus der Liebe zur engeren Heimat entfprieft die

Liebe gum grofen deutjchen Vaterland. Um diejes Biel zu erreichen, ift e3

unbedingt erforderlich, dak die Schitler mit den Cigenarten und Schinheiten
Der Heimatproving, mit dem, was ihr ein bejonderes Geprage verletht, be-

faunt gemacht werden. Die Proving Wejtpreugen ift aber daran nicht arm.

Sie hat eine grofe, intereffante Vergangenheit, ijt reich an Landjchaftlicer
Schinheit und anderwarts jelten gu findenden Maturdenfmdlern. Bhre Hiigel
find mit Burgen und Burgruinen gejchmiict, deren Steine von Kampf und

Sieg deuticher Streiter viel ergzihlenfinnten. Alte, ehrwiirdige Gotteshaufer
erheben fic) in Dorfern und Stddten und weijen mannigfadhe Erzengniffe
Deut}dhenKunftfleiBes auf. Die Hauptburg des Deutjchen Ritterordens, die

hochprangende Mtarienburg, fteht auf weftprenfijdhem Boden und erftrahlt
jebt nach ihrent Wiederaufbau in altem Glanze. Weftpreufen hat fich nach
der LangenZeit polutjcher Herrjdhaft der Fiirjorge unfered erhabenenHerrjder-
haufes in bejonders hervorragendem Mae zu erfreuen gehabt, von Friedrich dem

Grofen an bis auf Kaijer Wilhelm Ll.

.

Hier hat die Wiege vieler bedeutender

Manner geftanden, deren Ytame mit Chrfurcht und Dank weit und breit

genannt wird. %clerbau, Viehzucht, Handel, Gewerbe und Jnduftrie nehmen
bet uns von GYahrgu Gahr an Umfang und Anjehen zu. Das Schienenne’
dev Cijenbahnen wird immer dichter. Cine Anzahl von Stadten ift in Leb-

haftem Wufbliihen beqgriffen. Die dDeutjhe Proving Weftprenufpen fteht
wiirdDig Da itm Kranz ihrer SGcdwejterprovinzen!

Vorliegende Heimatfunde willin} wolfstiimlicher Weife, in Wort und

Bild, die Cigenarten und Schinhetten Weftpreugkens jchildern. Ste ift nicht
nur flir Die Schule, jondern auch fiirs Haus berechnet und ftitgt fich auf die

treue Mtitarbeit von NYetinnern, die Weftpreugen nicht nur fennen, jondern
dDiejeProving auch Hochjhaben. Allen jei Hier herglicherDank ausgejprocen.
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Derjelbe gilt auch den Behirden, die in Liebenswiirdiger Weije oft recht
umfangretche WAuffehlitfjeaus ihrem Wirfungsgebiete gegeben haben. Bu
bejonderem Danke fiihlt jich der Untergeichnetenadhftehenden Herren gegen-

liber verpflichtet: Geheimrat Dr. Anger in Graudenz, Lehrer Baul Behrend
in RKommerau, Chefredafteur Paul Bifdher, Schulrat Dr. Kaphahn,
Oberlehrer Dr. Remus in Graudenz, Provinzialfonjervator Bernhard
Sdhmid in Pr. Stargard, Dr. Seligo in Danjzig, Geminarlehrer a. D.

H. Nowa in Langfubr und Direftor Bech in KinigStal, die fiir die Wb-

fajjung de3 Manuffripts teils wertvolles Material geliefert haben (Fijcheret,
Vorgejchichtliches, Baudenfmaler ufw.), tetls Wbbildungen gur BWerfligung
ftellten oder fonft die Wrbett mit Rat und Cat firderten. Wiel Wnregung
jehipfte er aus der Schrift von Prof. Dr. Conwenk in Danzig ,,Die

Heimatfunde in der Schule” und aus dem Gubildumsbericht iiber das Weft-

preugijhe Provingial-Mufeum. Die Direftion de3 Mtujeums gejtattete giitigft
Die Venubung einer Anzahl von Druckfticen. Wich das fet hier danfbar

ermwabnt.
Der Herr Verleger hat in berettwilligiter, danfenswerter Weije das Buch

mit guten Abbildungen ausgeftattet. Mur dann fannder hHeimatfundlide
Unterridt eindringlic und erfolgreich jetn, wenn er durch bild-

fiche Darftellungen mehr als bisher unterftiigt wird. Man darf
niemals vergeffen, dak Heimattunde in erfter Linte Anfchauungsunterricht ijt.

Vielleicht gibt vorliegendes Buch die Anregung, unjeren weftpreupijden
Schulen ein reichhaltiges Anjchauungsmaterial gu liefern, das fiir den

Kilaffenunterricht berechnet ift. An geeigqnetenObjeften dafiir ijt Weft-

preufen nicht arm. Die Liebe zur Heimat wird uimjomehr erftarfen und um

jo tiefere Wurzeln treiben, je mehrder Schiiler die Kenntnis der Heimat aus

eigener Anfchauung jchipft, und je mehr fichmit diefer Kenntnis ein gewiijer
Stolz auf die Schinheit und Cigenart deS Hetmatlandes verbindet.

So mige mein Buch, an das ich viele Dabhreredlichen Fleipes gewendet
habe, Hinausziehen und in den Herzen unjerer weftpreupijden Jugend Hetmat-
liebe und deut{d-nationalen Ginn, Liebe zu RKatjerund Reich groBRgiehen
Helfen. Den ~Wlten aber mige e8 die Pflicht recht nahe legen, noch tiefer
Die Cigenart und Schinheit unjerer Proving zu erfajjen und mit aller Kraft
flir das Wohl derfelben zu fchaffen!

plind wabhrlid, fiper als Baterland ift uidts anf Erden gu finden!
Oodyfiee,9. Gefang.

Der Berfaffer.

Graudenz, am Yohannistage 1906.
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A. WUigemeines.

Grife und Bevsilferungsdidtigfeit. Weitprengen hat tiber 25500 (genau
25521) qkm Flacheninhalt, das tft etwas mehr alS der 13. Teil des ge-

jamten RinigreichS Breufen. Unter den preupijchen Provingen nimmt Weft-
prenfen der Grife nach die achte Stelle ein. Grifer al unjere Proving
find: Schlefien, Brandenburg, Hannover, Oftpreugfen, Pommern, Pojen und
die Rheinproving, fleiner: Sachjen, Weftfalen, Schleswig-Holjtein und Hejfen-
Najjau. Die gripte WAusdehnungWeftpreufens von Mt. nach S. (Rixhift—
Thorn) betrigt rund 200 km, von W. nach O. (SchLoppe—Lautenburg)
etwas itber 250 km.

Die Cimmohnerzahl WeftpreufenS macht faft den 23. Teil der Ge-

jamtbevilferung Breufens aus. Was die Dichtigfeit der Bevilferung an-

fangt, jo wird Weftprenfen davin von den meiften anderen preubifchen Provinzen
libertroffen, nur Oitprengen und Ponmern find noch ditnner bevblfert. Yn
Preufben hat die dichtejte Bevilferung die Rheinprovinz, die ditnnfte Oft-
preufen. Die Verteilung der Bevdlferungsdichtigfeit tft in Weftprenwen eine

recht ungleichmagige. BVerhaltnismapig dicht ift die Weichjelntederung und

das Culmerland bevilfert, jehr diinn die Tucheler Heide und das nord-

ponmnerellijcheHohengebict.
Lage und Grenzen. Die Proving Weftpreupen liegt im norddftlichen

Teil unjeres Staates gwijcen den Brovinzen Oftpreugen und Bommern und

jiidlich von der Danziger Bucht, einem Bujen der Oftjee. Sie erftreckt fich
auf beiden Geiten de3 Weichjel-Unterlaufs, jedoch jo, dak das lLinfsjeitige
Stick grifer ift als das rechtajeitige, und gwar gwijcen 52°) 9 bis 45° n. Br.
und awijden dem 16. und 20° b. L. nach Greenwich. Danzig hat etwa mit

Riel, Thorn mit Berlin diefelbe nbrdliche Breite. Bin Yt. qrengt Weftpreupen
an die DOjtjee(223 km), im O. an Oftprenfen (etwa 280 km), tm GS. an

Rubland (120 km) und Pojen (820 km), im W. an Brandenburg (88 km)
und Sommern (B80 km).

Name. Unjere Heimatproving verdanft ihren Namen Friedrich II. Der

grofe Konig bezeichneteDas Hauptgebict, das er 1772 durch die erfte Teilung
Bolens erhielt, mit dem Namen Weftpreufen. Friedrich Wilhelm TI. ver-

einigte 1824 Weftprenfen mit ,Breufen”, dent Heutigen Ojtpreugen, zur

Broving Preufen, ,um den Wohlftand beider Provingen gletchmapigfordern
3u finnen”. Die grofe Wusdehnung des Gebiet3 und die dadurch bedingten ver-

jchiedenartigenwirtfcdhaftlichenVerhaltniffe fithrten jedochzu einer Trennung.
Dieje wurde am 1. Wpril 1878 auf Grund des Gejeges vom 19. Marz 1877

1
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vollgogen. Dabei erhielt unjere Proving ihren alten Xamen zuriicf. Der
Name Preugken ftammt von dem Worte Pruzzi ab, jo HieBen namlich die

Bewohner de3 alten Preukenlandes, das Hftltchvon der Weichjel lag und das

Dajelbjt gelegene Stiicf des Heutigen Wejtpreukens fowie den griften Teil

Oftprenfens umfakte. Das weftlichvon der Weichjel gelegene und von der Ojtjee
im M., Der Leba und Kiiddow im W., der Brahe, Ramionfa und Dobrinfa
im GS. eingejchlofjeneGebiet Weftpreukens fommt fiir den Ytamen nicht in

Betracht. C8 hieh frither Pommerellen, d. h. Klein-Bommern, und gelangte
erft im Bahre 1309 durch Croberung und Kauf in den Befig des Ordens.
Die Kreije Flatow und Ot. Krone haben niemals zu Pommerellen, anch nicht
gunt ehemaligen Ordenslande gebirt.

Das weftprenfifde Wappen. Gut groken Wappen (fiehe TitelbLatt!) halt
recht3 der jcildhaltende ,,wilde Mann” die Kinigliche Preukijde Standarte,
lint der geharnijcdhtemit preugijcher Feldbinde verjehene Ritter die Stan-
Darte mit dDem Wappenbild unferer PBrovin3. Das Wappenbild jelbit zeigt
im filbernen Schild einen jchwarzen, goldbewebhrten, rotgegungten %odler,
Dejjen Hals mit einer goldenen Krone umgeben ijt, und bet dem gwijchen
Hals und rechtem Fliigel ein geharnijcdhterRechtarm hervorgeht, der ein gold-
beqvifftes Schwert wagerecht itber dem Haupte deS WdlerS jchwingt. Uber
Dent Wappenbild ift ein gefrinter Helm, aus dem ein ebenjolcherAdler her-
vorwicdft. Die LandeSfarben Weftpreugens find Schwarz —Weif —

Schwarz.

B. Bodenbejchajfenheit.

1. Erhebungen.
Ojtlid) der Weidhfel. Die Hochebene Hftlich der Weichfel ift ein Teil

ded Breupijdhen Hihenzuges (der Preufifchen Seenplatte) zwijchen Pregel
und Weidfel. Bhr Mordrand zieht fic) bis nach Elbing Hin und bildet dort

Partien von groper landjchaftlicher Schinheit. Auf der Oftgrenze Liegen
Die Becken der Oberlindijden Seen. Die Siidoftgrenze wird von der Drewensz
und die Weftgrenze von der Weichjel gebildet. Die Abdachungijt im all-

gemeinen eine fiidnirdlicbe. Von der Meiindung der Drewenz bis nach
Marienburg folgt die Platte in einem W%bftandevon dDurdhjchnittlic)3'/, km

Dem Weidhfellaufe, mit ihren Wnhdhen nur bet Culm, Graudenz (Feftungs-
berg, 86 m) und an der Mtontauer Spike an den Strom herantretend. Das

jiidweftlicdheStiicl der Hochebeneift das durch jeine Fruchtbarfeit befannte
Culmerland. Die Hichfte Crhebung diejes Gebietes Liegt jiidsftlich von

Rehden (135 m). Cine Menge fleiner Seen (bet Culmjee, Briejen, Kehden,
Melno) Liegt tief eingebettet. Bejcheidene Wafjerliufe, von denen die bei
Culm miindende Fribbe und die bet Thorn fich ergieBendeBache die nam-

hafteften find, machen tiefe Cinjchnitte und beleben mit ihren malerijden
Ufergehangen das Landjchaftsbild. Jn dem ehemaligen Pomejanien finden
fich die Hichften Crhebungen bei Mahren und Neuddrfcehen(135 m). Bon

gropen landjchaftlichenReigzenfind die Wbfille der Platte zur Offa und zur
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Gardenga. Die jcinjten Puntte find hier bet Vorjdhlok Roggenhanjen und

Miihle Slupp. Mennenswerte Crhebungen im nvrdliden Teile der Hiigel-
landjchaft find die Hdhen bet Mifolaifen und die Ramter Berge, die bei
Gr. Wapliz, gwijden Stuhm und Chrijtburg, iiber 100 m erreichen. Die
hicdhjtenPBunfte im sftlicen Teile Liegen bei Libau, fie find Wuslaufer der

RKerngsdorferHihen.

Aus der Dirbecker Sechwei}.

galt ganz abgegrengt vom Hauptgebiete liegen die Trunzer Berge, nord-

Ojtlich von Clbing. Der Durchmefjer deS Gejamt-Plateaus betrigt etwa

Tkm. Der Butterberg erreicht eine Hohe von 198 m, der SchloRberg 182 m.

Da fich diefe Hiigellandjchaft mit Ausnahme ihrer jiidlichen Wuslaufer un-

mittelbar vom Haffjpiegel aus erhebt, jo gewabhrt jie in diefer fonft flachen
und einfirmigen Gegend faft den Cindruc eines fleinen Gebirges. Dte
fleinen Biche, die von den Hichften Crhebungen nach allen Richtungen her-

1



eo les ates

abflieBen, helfen dort mit ihren bewaldeten Ufern eine herrlice Landjchaft
bilden, die an manchen Stellen an Gegenden des Thitvinger Waldes erinnert.

Shre Entftehung verdanfen die Trunzer Hodhen Hdchftwahricheinltchder

Bwijdheneiszeit. Die fleineren und griperen Schluchten find von den Schmels-
waffern der guriicéweichendenLebten Vereijung ausgewajden. Nlanche find
jujammenbhingend und bilden ein ganzes Syftem. Zu den bedeutendften
dDieferSchluchtjyfteme gehirt die Dirbecker Schweiz mit roumantijdhenWald-

partien und dag Rehberger
were. oA ——-, Syftem, das der Herrjdhaft

Be A 2 eZ Cadinen bejondere Land-

a
ao

ge jhaftliche Schiuhett ver-

{etht.
Bei Melno, Landfreis

Graudenz, erhebt fich auf
einent Hiigel, weit fichtbar
im Culmerlande, eine Bis-

marcdjaiule. Ste wurde

amt 18 Suli 1901 enthiillt,
hat einen Gockel von Feld-
fteinen und baut fich dann

mit roten Ziegelfteinen auf.
Der WAufjayift ausgeladen
und auc) von Feldjteinen
errichtet. Qu der der Bahn-
ftreckeGraudeng—Goflers-
haujen und dem Gute
Meelno zugefehrten Seite ift
in Dem Ziegelmanerwer£in

Sandftein gemetfelt das

Dreiblatt = Wappen  Bis-
mards und die Yabhres=
zal 1901 etngelatjen. Cine
weitere VBismarcfdule fteht

cas -
_

im Biegeleiparf bet Thorn.
eee

a ae ba ee ne erage emt. Shinde{

j ¢

| “4
=~

ae atest

Aeree

a

EEek

—_—

os
=

See Be eee ee bildnis des WAltreichsfanz-
ler8. Geplant tft die Ere

richtung von Bismarcjaulen
bet Chrijtburg in der ihe

der Hartwidhsbuche, auf der Stagnitter Hihe bei Cloing, bet Schweb, auf
einem weit ficjtbaren Hiigel der Domine W{thaujen im KvreijeCulm und auf
Dem Turmberge bet Schinberg. Die Bismarejaulen auf unjeren heimijchen
Hihen jollen davon ZBeugnisablegen, dak fic) auch Weftprenugken,obwohl e3

mnehrereSahrhunderte unter polnijcer Herrjchaft geftanden hat, al8 deutj ches
Vand fiihlt, und daR feine Bewohner in guten und bbjfen Tagen treu zum
Deutihen Reiche, das Bismarc mit Blut und Gifen in grofer Beit zu-
jammengejchmiedethat, halten wollen.

Weftlichder Weidhfel. Diejer Teil Weftpreukens gehirt zum Bommerfaen
Hihenzuge (der Pommerjden Scenplatte) swifchenWeichjelund Oder. Mit

|
NY,
)

‘|

Bismardaule bet Melo.
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Der MeecklenburgijchenPlatte gwijcen Oder und Clbe bilden Pommerjcher
und PBreufifcher Hohengug gujanimen den nbrdlichen Landriicfen (uralijch-
baltijchen Hihengzuq) MNorddeutjchlands. Der weftpreupifche Teil des Pom-
merjehen Hihenguges fithrt auc) den Ytamen PomnmerellijdhesHiigelland.
Man unterjcheidet dret Teile desjelben: a) das Hiigelland von Nord-

pontmerellen, b) dic Tucheler Heide, c) den jidpommerellijdhenHihenzug.

Radarunetal bet Babental.

a) Das HitgeMland von Nordpommerelten.

Die bedeutendfte Erhebung diejes Hiigellandes ijt die Hochebenevon

Karthaus oder die KRajfubijdhe Schweiz, wie fie vom Volfsmunde genannt
wird. Hier entjpringen mehrere Flifje (Stolpe, Leba, Radaune, Ferfe,
Schwarawafjer), die meift in tiefen, reizenden Tilern mit ftarfem Gefalle wie

echte Gebirgswaffer ihren Weg zur Chene nehmen. Bejonders jin ijt das

Radaunetal. Der cigentlide Kamm diejes Hitgelgebicts erftrecktfichgwijchen
dem Gr. Maujdh- und Wengoreginjee einerjeits und dem Radaunenjee ander-

jeit3 in nordijftlider Richtung bis gu dev Cinjenfung,durchwelche die hinter-
pommerfde Cijenbahn ihren Weg nimmt. Bu diejer Cinjenfungfallt er

pliGlid ab. Zwifden den Quellen der Stolpe und Leba, ndrdlich von dem
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Radaunenjee, finden fic) Erhebungen bi gu 270 m. uch unt den Gowidlinoer
See fteigen einzelne Hiigel bi 165 m an. Oftlich des Lebatales bis gu dem

erwabnten Wbjturz Hat das Geldnde ein plateauartiges WAusjehen.Nach dem
Meere zu erhebt fic) der Dohnasberg bis gu 206 m und der Pubiger Berg
big 3u 201 m.

Vom Hauptzug etwas getrennt, liegt der HhichfteGipfel der ganzen
Pommerfchen Seenplatte, der Turmberg, bet Schinberg, der mit jfeiner
Hohe von 331 m nach dem Harze den hichften Punt der norddeutjden Tief-
ebene tiberhaupt bildet. Cr ift abgeplattet, hat oben etwa 50 m im Dureh-
mefjer und befteht griptenteils aus grobfirnigem, ftarf mit Steinen durch-
jebtent Ries. Cr foll, wie bereits erwahnt, dereinft als Wabhrzeichendes

Deutjhtums einen Bismardturm tragen. Die Xemperatur ijt auf jeiner

Steilfiifte bet Hochredlau, ndrvdlich von WAdlerShorft.

Spike erheblic) niedriger als in dem benachbarten Dorfe SdHinberg. Um
170 m iiberragt er die an jeinem Mordweftfupe liegende Gruppe der Radaune-

jeen. Die Wusjicht vom Turmberge zeigt zwar den gebirgsartigen Charatter
Des Landes, ift aber nicht jo weit, wie man angunehmen geneigt ift, da der

Horizont von den benachbarten Hihen eingeengt wird. Den weiteften Blick
genieBt man von dent aus machtigen Quaderfteinen und Ziegeln aufgefiihrten

Se
ot in der Ricshtung nach BW. Bei flaremt Wetter ift Dirjichau

gu feben.
Die Fleineren alleinftehenden Crhebungen bei Wdlershorjt und Gdingen

bilden an der Danziger Bucht jchroffe Steilfiiften, die zur Belebung des

Kiiftenbildes unjerer Oftice nicht umwejentlich beitragen. Hier finden wir
den Landjchaftlic) fchinften Teil Weftprenfens. Hitgel, Tiler, mit jcjdnen
Waldungen gejchniicte AWbhangewehjeln ab, dazu gefellt fich in nichfter Nahe
das Meer. Von bhejondererSchinheit ift das Schmelstal bet Sagorfeh.
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€3 gehirt unftreitig gu den fchdnften PBunften dev Rafjubei. Cine Fahrt
auf der ,, Weftpreupijchen Bergitrage” von Danzig iiber Oliva, Boppot in
das anmutige Whedatal nach Neuftadt enthiillt un Landjchaftsbilder, die

aud) die verwihnteften Wnjpriiche befriedigen finnen. Vor allem migen
erwaihut werden die Randberge der Hochebene bei St. Wlbrecht, bei Danzig
(Bijchofsberg, HagelSberg), bet Langfuhr, bet Oliva (Karlsberg) und bei

Zoppot (Kinigshihe, Katjerjtuhl). Sie haben 3war feine bedeutende

Hbhe, geben aber der Gegend durch die Abwechjelung, die jie hervor-
rufen, cin bejonderes anmutiges Geprage. Wuf dem RarlSberge Lieb
RKaijer Wilhelm I. ans eigenen Meitteln cinen maffiven Wusjidhtsturm
mit Halle errichten. Cin wunderbar fchines Bild entrollt fich dort dem

Bejchauer. Man fieht die Tiirme von Danzig, den miachtigen Weichjel-

pb ge
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Blié vom Anerhahn ing Sdmelstal.

ftrom, die PBubiger Wief, den weifen Streifen der Halbinjel Hela, aber

auch) cine Anzahl gwijchen iippige Felder und Wiejen gebettete Dirfer.
Smt MN.jedoch)dehnt fich die weite Fliche des Meceres aus. Bald glangt fie
wie poliertes Metall, bald jchillert fie je nach Belenchtung und Stand der

Sonne in den verjchiedenftenFarben, bald ijt fie vom Sturm anfgewiihlt.
Lu weiter Herne zeigen fich am Horizonte Segel wie weike PBuntte, die Manch-
jaule eines Dampfers Lagert fich wie eine langgeftrectte Wolfe iiber dem

Wafer, Fijderboote freuzen hin und her. Wird c3 Abend, fo erblict man

Die Heuer Der Leuchttiivme, Die dem Schiffer weit draugen auf dem Meer als

Merkzeichendienen. Humboldt hat den KarlSberg den drittfchinjtenOrt der

Erde genannt. WLS 1798 Kinig Friedrich Wilhelm TI]. mit feiner jungen
Gemabhlin auf jeter Huldigungsfabrtnach Kinigsbergauch Danzig bejuchte,
Da fonnte fich die Kinigin Luife vom MarlSberg ans an der jchinen Gegend
nicht genug erfreuen. (C8 wurde jpater an diefer Stelle ein Holzobeltst mit
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der Sujchrift: , DicStitte, die ein guter Menjdh betrat,ift eingeweiht”errichtet.
webt bezeichnetcin Denfmal von Granit ab ErgdiejenBlab. Der dazuver-

arbeitete Stein ftammt aus der Heimat der Shee aus Mecklenburg-Strelib.
Wie nach Yt. zu, jo fallt auch nach S. und O. das nordpommerellijce

‘Maguolnx
Aq

Ju

Hrdggjavy

Diigellandploplic) ab. Sm flidlidjen Teil Liegt der 293 m hohe Hocfer-
berg. Gm O. wird die AUbdachungdurch die Radaune begrengzt.

b) Die Tudheler Heide.
Die Tucheler Heidecrftreckt fic) weftlich von Neuenburg in einer Linge

yon 112 km und in einer Breite von 30—45 km durch Die Kretje Schweb,
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Tuchel, Konig, Berent und Br. Stargard, greift fiidlich in die Proving
Pojen Hinein und ift nit den anndhernd 2000 qkm, die fie bedeckt, der grifte
zujammenhingende Fort der preupifcen Mtonarchie. Sie ift an Grife
etwa dem Harggebirge gleich. Mtan fann fich davon einen Begriff machen,
wenn man erwigt, da einzelne Geftelllinien bisweilen 90 km weit ohne
Unterbrechung fortlanfen. Wuf alten Karten Liejt man an ibrer Stelle
die Bezeichnung PBommerellijhe Waldungen. Friedrich der Groge nannte

die Tucheler Heide jetn Holzrejervoir. Cr benuste, wenn er zu den

Bejichtigungen nach Graudenz und Marienwerder fubr, von Tuchel aus ent-

weder die Strafe liber Gr. Schliewib und Schlaga nach Marienwerder oder

liber Ojche nach Ytcucnburg oder tiber Gr. Bislaw nach Schwes. Die erjt-
genannte Stragke hetft noch heute im NRevier Wildungen Koinigsftrafe.
Die gleichen Strafen benugsten die Iruppen Napoleons auf ihrem Buge
nach Rupland. Die jandigen Uberginge bet Schwiedt an der Brahe und

Klinger am Schwargwaffer muften dazu gepflaftert werden und fiihren deshalb
noch jest im Volksmunde die Bezeichnung Frangofenpflafter’), wahrend der

Weg von Tuchel nach Ofche Napolconsftrafe heikt. Cr wurde bald darauj
HauptpoftftraBe nach Oftprengen und Rupland. Bn Yunferhof wurden
70 Poftpferde bereitgehalten. Gar mance Orte der endlofen Heide waren

jriiher mehr befannt alS heute. Yamentlich hatte die Stadt Tuchel eine

qrofe Bedeutung fiir den Verkehr.
Der Boden der Tucheler Heide, ein Werf der Ddiluvialen Gletjcher-

titigfeit, bildet eine jandige, an den Randern durch niedrige Hiigel gefennzeichnete
einfirmige Hochebene. An der weigen Farbe des Sandes erfennt man den

friiheren Mteeresboden. Stellenweije t/t der Sand allerdings auch robtlich,das

rlifrt von feinem Cijengehalt her. Dieje rétlich-jandigenStellen fenngeichnen
Die Hdeften Gegenden der Heide. Lehm tft an vielen Orten vorhanden.. Cr

{iegt jedoch mteiften3 fo ttef, Da er weder fiir die Forft- noch fitr die Feld-
wirt}chaft von Mugen ift. Burweilen finden fich arch fleinere Erhebungen.
Sie bilden mit ihrem Steingerdll, den fleinen Waldjeen und den Moor-

flaichen,Die fich an ihrem Fuk ausdehnen, die Cndmordnen der Cigzett. Warf
mancden Feldmarfen find die Wanderblicfe jo zabhlreich,dak fie auf den

Grengrainen zu Wallen und Nauern zujanmmengehauftfind.
Der Hauptbaum der TuchelerHeide ijt die Kiefer. Wit dem Wachholder

alS Unterholz bildet fie nicht felten ausgezeichnete Hochwalder. ichten-
beftinde find nur vereinzelt savionbed:Auf den Britchern und Mooren ftehen
sablreicheErlen und Virfen. Seltene Waldbeftinde find der Cibenwald
im Cisbujeh (Oberfirfteret Lindenbujeh)*), der Elsbeerwald in der Chir-
fowaeee eetenitsestOjehe)*) und der Knollenfiefernwald 3u Hartigstal

1) Bet Klinger ift ein Sti deS alten ,,Arangojenpflajters”nod Heute gu fehen, es

liegt etwas abfeits von der jebigen Strabe im Wald und foll alS gejchichtlides Denfmal

erhalten bleiben.
*) Die Cibe ift ein beerentragenderMadelbaum, der im Wusfterben beariffen ift. Ste

liefertechemal$ das deutidhe Chenhols.ein hartes, ritlidjes, politurfahigesMNubhols. Ward
in der Volksmedizin jpiclte fie cine Molle. So wurde das Holz betjptelsmeifegeaen die
Tollwut benunst. Der fogenannte Cisbujd) (cis = polnifch Cibe), in der Oberfiriterei
Lindenbujd) am Mtukr3-See gelegen, ift gegenwartig der reichfte Cibenftandort Weft-

prenpensjonit findet fie fic) in unjeren Waldern nur vereingelt.
3) Die ElSbeere ift cim fchiner, bis 20m Hoher Banm Mittelenropas, dev cin qutes

Werkhols liefert, und gwar cine Verwandte der Cherejede. Leider ift die Elsbeere in Weft
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(Oberfirfteret Wirthy). Waldriejen, hundertjahrige Linden, Cichen und Kiefern,
gibt e3 noch in ftattlicher Anzahl. Die Kinigsfiefer im Schubbezirf Ralt-

jpring (Oberforfteret Rehberg) gilt al die ftarfjte und hichfte Miefer der

Heide (3,70 m Umfang, 34 m Hohe).
Bewafjert wird die Tucheler Heide auger ihrem Reidtum an Waldjeen

von der Brahe (d. h. Waldflugk) und dem Schwarz wafer (die zahlretchen
Wajferpflanzen und umgrenzenden Madelwilder geben ihm ein diifteres Aus-

jehen), die in Langem Laut in gahlreichen Windungen der Weichjel gueilen.
Beide Hlifje werden die ,goldenen Wdern” der Tucheler Heide genannt, weil
fie als flipbare und miihlentreibende Gewaifer jeit den alteften Zeiten ganz allein
eine Verwertung der reicjen Holzbeftinde ermiglidten. est wird die Heide
von der Stree Schneideniihl—-Dirjchauund der Bahn Grandenz—Lasfowis—

—

Schwarzwaffertal in der Tucheler Heide unweit Klinger.

Konig an ihrem Nord=, bhegiehungsweijeSiidrande beriihrt und von der

Bahn Lastowib—Czersf durchquert.  Lebterwahnte Strecke wird fie
gang erjchlieBen. Metit friftallflarem Waffer eilen Brahe und Schwarzwajjer
in tiefeingejcjnittenen Talern, die oft recht fteile Whhange befigen, bet ftarfem
Gefaill iiber gahlreiche eingelagerte Steinblicke dahin und machen ganz
den Cindruc von Gebirgsbichen. Die Seen der Heide zeichnen jich meiftens
durch)grope Tiefe aus. Go erreicht der Blondzminer See, dejfen Ufer 5—10 m

hoch auffteigen, eine Liefe von 40m, der Ofoninjee bet Poln. Cefsin ift
mindeftens 30 m tief. Wuchdieje Seen find cin Ergebnis der Gletjchertatigfcit.

preugen nur nod felten gu finden. Der reidfte und fchinfte Beftand ijt in der Chirfowa in
der Tucheler Heide. BWereingeltfindet fic) die Elsbeere in der ,,Plantage” desGrandenger
Seftungsberges. Fhr nahe verwandt ift die fhwedifde Meehlbeere, die ihre Heimat
in Sfandinavien und Finnland hat.
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Die liberanus reichen Holgvorrdte der Tucheler Heide fanden in friiheren
Zeiten nur wenig Abjag. Damal3 waren Bienenzucht, Bernfteingraberei und

Teerfehweleretdie Haupteinnahmequellender Heidebewohner. Die in die ftarfen
Baume eingehauenen Bienenwohnungen bejchleunigten aber das Wbfterben der
Baume. Die zur Gewinnung des haufig vorfommenden BVernfteinsangelegten
Gruben befchadigten ihre Wurzeln. Der TXeerjchwelereifielen die beften und

fienigften Riefern zum Opfer. Bejonders in der polnifchen Beit herrjchtedie

Waldverwiiftung in erfchrecendem Mtafe. Heute haben diefe Ytubungen
faft ganz aufgehirt und ciner ftaatlich geordneten Forftwirtdhaft Blak ge-
macht. Die Bernfteingraberet ijt auch eingeftellt, obgleich hin und wieder

nocd)Vernjteinftiice gefunden werden. Von den vielen TKeerdfenift nur noch
ein eingiger in Lasti guweilen im Betricbe, die andern find verfallen. Die

Wiejental in den Zatoffen.

Holgvorrate werden geqenwartig in zabhlreicen Schueidemiiflen und in den

Holzleiftenfabrifen in Czer8f verarbeitet, vielfach auch verflift. Das auf
dem Schwargzwajjer zur Weichjelgelangende Holz nimmt feinen Weg haupt-
jachlich nach Danzig und von hier ang teilweife liber das Ntcer in WAuws-
tand. Das Brennholz der Schwarzwajjerforften fommt griftenteils auf
den ftaatlichen Holghof in Schinau, um von hier verfauft zu werden.
Die Betriebserdffnung der Cijenbahn Lasfowik—Czer8t ermiglicht eine

beffere Verwertung des HolzeS an Ort und Stelle, fo da der feit mehr als
100 Sahren in Schinau bejtehende ftaatliche Holghof wahrjcheinlich gang
eingehen wird. Aus den Braheforften gelangt das Ytubholz durch den

Bromberger Kanal hauptiachlich nad) Berlin, dann aber auch nach Stettin
und Hamburg. Die Tucheler Heide hat 18 Oberfirftereien, 6 im Regierungs-
bezivf Danzig, 12 im NRegierungsbezir—§WMarienwerder. Die Usmtrichszeit
ift flix die Holsichlage auf 120 Bahre feltgefest.
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Der Ackerbau ijt in der Tucheler Heide wenig belangreich. Buchweizen,
RKartoffeln, etwas Roggen und wenige andere Feldfriichte werden auf dem

Diitftigen Boden angebaut. Manche Ortjchaften wie Ojche, Schliewik ufw.
haben aber auch guten, ertragretcen Roggenboden. Die Bewohner der Heide
finden al3 Holgfchlager, Flofer, Kulturarbeiter und dergl. LohnendenVerdienft.
Wahrend das Gunere der Heide nur dlinn bevdlfert ijt, sieht fic) an den
Waldrandern eine Kette von volfreichen Ortjchaften Hin. Won hier gehen im

Hriihlinge Hunderte von Leuten alljahrlich als Gachjenginger nach Meecklen-
burg, Mitteldeutihland und in die wejtlicjen Brovingen. Die Liebe zur Heimat
flihrt fie aber im Herbfte meiftens wieder in die ftillen Heidedirfer zuriict.

Unfere Hobhengollernfiiriten haben fich von jeher dicjer weltentlegenen,
verrufenen Gegend angenommen. Friedrich der Grofe liek Moore ent-

wafjern, S&hwargwaffer und PBruffina flipbar machen und jandte branden-

burgijdhe Teerjchweler in die Heide, die fich hier in verfchiedenen Orten ane
-

fiedelten. Friedrich Wilhelm 1V., der feit jeiner Sugendzeit, als er auf der

glut nach Kinigsberg die Heide durchreifte und auch in dem grofen Heide-
dort Ojche weilte, grofes Butereffe fiir die Heide Hhegte,liek durch den Ban
der Bericjelungsfandle an dev Brahe und am Schwarzwafjer mehr als 1200 ha

Ricjelwiejen anlegen, die guteS und reichliches Heu Liefern. Warehdie gegen-
wirtige Regierung wendet der Heide ihre gripte Fiirjorge zu. Wusgedehnte
Moorfulturen, Verbefjcerung der VBerFehrsverhaltniffe,Schaffung nener Wbhja-
gebiete, Erhihung der ArbeiterlHhne werden erftrebt. Der Kulturzuftand hebt
fic) infolgedejjen von Jahr gu Gabe.

Die Tucheler Heide ijt Landfchaftlic) jehiner, als allgemein angenonmen
wird. Das Paradtes bei Wildungen, die Zatoffen bei Ofche, die Chirfowa
bei Cichwald, die Hille) bet Schwiedt, die malerifden Fluftiler verdienen

Beachtung und bieten wahrhaften Naturgenuf. Der Wanderer wird anc
jonft noch manches finden, was ifm diefe abgelegene Waldgegend jchin er-

jjeinen Lapt, und leicht begreifen Lernen, weshalb dort die Bewohner igre
engere Heimat lieb haben.

c) Der fiidpommerellijdhe Hihenzug.
Die Hichften Crhebungen dicfes Wbfchnittes des weftpreufifchen Hiigel-

fandeS finden fich gwifchen RKiiddow und Brahe, wojelbft am Kiiddowtale

gwifehenFlatow und Landeck die Bauchberge bis gu 210 m Hohe anfteigen.
Der Doinbrowaberg, in der MNtitte zwifcyen Sehneidemiihl und Dt. Krone

gelegen, ijt 207 m hoch. Die Zippnower Berge, nordweftlic) von Yaftrow,
fteigen bis gu 170 m an. Qm grofen und ganzen haben wir Hier ein flach-
gewelltes Gebiet, das von zabhlreicen Seen und Wiefenmovren unterbrochen
wird. Bejonders in der Gegend gwifchen Zempelburg und Vandsburg finden
fich neben gahlreichen Geen von mittlerer Gripe jumpfige und moorige
Strecken. Auch die Fluptiler der Brahe und de3 Schwargwafjers bringen
einige Abwedhjelung. Mach der Mebe und der Weichfel gu ift der Wbfall
der Platte giemlich fteil und wunvermittelt. Der fiidpommerellijcheHihengug
hat als Wafferfcheide gwijcen dem Odere und Weichfelgebiet Bedeutung.
Diefe Waffer|cheideerftreckt fichetwa in der Richtung Baldenburg—Zempelburg.

_

1) Die Hille ift ei tiefes Tal, das ven der Brahe, iiber grofe Steine hinmweg-
raujdhend, durchftrimt wird. Der benadybarte Wald trdgt ein durdaus urwmiidhfigesGeprage.



2. Miederungen.
Die Miederungen an der ungeteilten Weidfel. Fm allgemeinen gilt,

da auf der cinen Seite deS Stromes MNiederungslandijt, wahrend fich auf
der gegeniiberliegendenSeite hohe Ufer befinden. Wuf dem rechten Ufer dehnen
jich aus: die Thorner Miederung (etwa 22 km lang und hochwafferfrei
eingedetcht),Die Culmer Amtsniederung (ebenfalls hochwafjerfrei cingedeicht
und mit einigen natiirliden Erhihungen, die 5—-15 m iiber das Niederungs-
gelande anfteigen), Die Culmer Stadtniederung (mit einem jchmalen
Hiigelftreifen, der Die Wlte MNiederung von der fpiater cingedeichtenCich-
walder und Chrentaler
Niederung trennt) und die
Marienwerderer Miede-

rung (38 km lang und aud
vollftindig hochwafjerfret ein=

gedetcht). LinfSsfeitig erftrecken
jich 3unichft die Mefjaner
Niederung, die Getaw-

Graber MNiederung und die

Langenauer Miederung. C3

jolgt Dann Culm gegeniiber die

Kleine Shweber Miede-

rung, Dann weiter nord warts

von Cartowif bis Meuenburg
die Schweh-=Menuenburger
MNiederung (hochwafjerfrei
eingedeicht), die WMtiinfter-
walder Miederung und die

unterhalo Mtewe beginnende
und fich bis zum Weichjeldelta
erjtrectendeFalfenauer Mie-=

Derung (DurchHochwajjerfreie
Deiche gejchitht). Rechts tritt

noch an die Weichjel die Miede-

rung des ttef und brett ausge-
jchnittenen yD)fyatales heran. Aujn. v. Franz Konrad 1905. Fm Denkmalardiv

Das Weidhfeldelta lim der Proving. Nachdr. verboten.

vieles bebdentender als die Windfchipfimiihle a. d. Gegend v. Schineberg.

oben erwaihnten Yiederungen
ijt das Miederungsgebiet des Weichjeldeltas. Wan unterjcheidet hier
» Werder” und ,,Miederung’. Werder ift der fiidliche und Hiher gelegene
Teil mit natiirliher Cutwafjerung, Miederung dev udrdliche und tiefer ge-
legene Teil (etwa von Tiegenhof an), deffen Bodenfliche die durchfehnittliche
Lage von 1,8 m unter dem Meered}piegelHat und demnach fiinftlich entwajfert
werden mup. Das Weichjeldelta erjtreckt fich zwifcen Danzig und Elbing
iiber 50 km breit und bildet mit jeiner anndbernd 1700 gkm grofen Flache
die gréfte zujanmmenhangendeFlupniederung des PBreugijcen Staates. lm

jwecmapigiten tetlt man eS nad) den Deichverbinden ein. 1. Der Elbinger
Deichverband, Hftlich der Nogat gelegen, mit der Clbinger Miederung und
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demt nbrdfich vom Krafohlfanal befindlidjen Miederungsgelinde, 2. der

Marienburger Deichverband, der das Gebiet zwifden der Nogat und
der geteilten Weichjel umfabt, mit der Marienburger Miederung (jiidlich von

Der Elbinger Weidhfel)und 3. der Danziger Deichverband, deffen Gebiet
weftlich)der geteilten Weichjel gelegen ift, und zu dem die Danziger Niederung
(jiidlich von der Danziger Weichjel) und die Neue Binnennehrung (ndrdlich
von der Danziger Wetchfel)gehiren. Nicht gu diefen Deichverbanden gehirt
Die jogenannte Cinlage, ein Miederungsgelinde, das fich gwifchendem Linfen

Ufer der unteren Nogat und dem Hauptdeich der Narienburger Niederung
erftredt und einen bejfonderen Deichverband bildet. C8 dient dazu, beim

Cisgange die gewaltigen Cismengen, die auf der unteren Nogat feinen Wbzug
haben, aufgunehmen und fie nad) dem Haff abgugeben. Bu diejem Bweete
befinden fichin dem Mogatdeicheder Cinlage drei ,, Uberfalle”,da8 find Stellen,
an denen der Deich wahrend der Winterszeit durchbrodjen werden fann.
Kommt nun int Friihlinge das Hochwaffereis, jo fann e3 in die Cinlage
hinein und fic) dort augbreiten. Bm Haffdeichefind fiinf ,,Ausfaille”an-

gebracht, Durch)die Wafjer und Cis bei ftirferem Wnfteigen ins Haff gelangen
fonnen. Wuch an den Wusfallen wird der Deich durchbroden, um nach be-

endigter Hochwafjergefahr wieder hergeftellt zu werden.

Allgemeines itber die Weidhfeluiedernngen. Der Boden ijt von grofer
gruchtbarteit. Cr Lohnt die Mtiihe de3 Landwirts in Hervorragendem Mafe.
Wenn cine Fahrt zur Sommer3zeit durd) die unabjehbare Chene de3 Weidhjel-
deltas auch feine bejondere LandfchaftlicheAbweehfelung gewahrt und bald

ermiidet, jo btetet fte Dem aufmerffamen Beobachter doc) Gelegenheit, den

grofen Segen, den die Ackerfrume fpendet, fennen zu Lernen. Das blumige
Gras wird meterhod. Das Getreide fteht in ftrogender Uppigfeit da, wie
faumt jonjt noch wo im weiten deutfehenVaterlande. Fille und Segen haben
Hier eine Heimftatte aufgejdjlagen. Die fiinftlice Entwafjerung der bejonders
niedrigen Gebicte gefdhiehtdurch Windihipfmihlen und Dampfidhipf-
werfe. Dieje Entwafjerungsanlagen, gwifcdhenWeidenbaumen verfteckt oder

auf den hHohenDammen gelegen, geben der Landjdaft ein eigenes Geprage. Wo

fie febhlen,fann man dreift den Schlug zichen, daf der Boden hiher gelegen ift
alg da, wo fie vorhanden find. Die jogenannten Windjchipfimiihlen haben
auperlich eine groge Uhnlichfeit mit den Bodwindmiihlen. Wn der einen Waufen-
jeite befindet fichein machtiges Wafjerrad, das oft mehrere Meter im Durchmeffer
Hat und von den Fliigelu und dem inneren Tricbwerfe der Ntiihle bewegt wird.
Das Rad Hat entweder Schaufeln oder ift mit Bellen verjehen. Die erfteren
treiben das Waffer aus einem Buleitungsgraben in einen Sammelgraben,
wiihrend die Zellenrader e3 in einen Hhihergelegenen WXbzugsqrabenhinetn-
Heben. Die VBauart diefer Mtiihlen, die den Mtangel an natiirlidem Boden-

gefalle bejeitigen wollen, ift jedenfalls noch diejelbe, wie gu der Zeit, als dic

erften Holldinder unjeren Miederungsboden befiedelten. Da ihre Nubleiftung
eine recht befchetdenetft, werden jie durch Cntwijferungsanlagen, Bumpen-
und Sreijelwerke, die von Dampfmajchinen bewegt werden, erjest. Die Ent-

wifferungsgraben, die oft eine bedeutende Tiefe haben, durchjchneiden meiftens
Das Land rechtwinflig. Die abgeteilten Rechteckefind teilZ mit Getreide bebaut,
tet[S werden fie als Weideland benugt. Das Vieh hat nur jelten einen ftindigen
Hirten und ift im Gommer Tag und Nacht draufen auf dem Felde. Wuch
das

=

WMeelfen erfolgt dajelbft. Die Weichjelniederungen find iwaldarnt.
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Hinfichtlich der Wrt der Befiedelung finden fich gwijdhen den einzelnen
Miederungen mance Unterjchiede. Hier find uur ecinzelne Gehsfte, die auf
fiinftlidjen oder auch natiirlicen Erhihungen ftehen, feine gejchlojjenenOrt-

jchaften (Clbinger YXiederung),dort grofe, langgeftrete Dirfer (Mtarien-
burger und Danziger MNicderung). Die Gebhifte jelbft beftehen teil aus

Wohnhaus und mebhrerenfiir fich allein ftehendenWirtdhafisgebauden, tetls
aus einem Wobhnhaus, das mit den Wirtfchaftsgebiuden in unmittelbarem

Bujammenhange fteht, wie bei den Rircen Schiff und Chor. Oft ift auch
ein Hliigel, Der Die Scheune enthalt, rechtwinklig angefiigt. Die Wohnhaujer
weijen al bejonderes Merfmal die Vorlaube') auf, wodurch fie eine fehr
wirfungsvolle Gliederung erhalten. Wabhrjdeinlic) hat das Borbild der

Ordensftidte, die viclfacd) Mtarftlauben Hatten, auf die Bauernddrfer ein-
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Charafteriftijdhes Holagebaude aus der Culmer Stadtniederung.

gewirtt. Bielleicht find die Vorlauben auch jlawijchen Urjprungs. NMtanche
Haujer haben Spruchinjchriften. Witere Stille weifen oft einen Lanben-

gang (ings der ganzen Hoffeite auf. An der Miifte und in der Mahe
von Flupldufen finden fich Fijcherdirfer mit fleinen, fauberen Wobhn-
Hiujern und bejcheidenen Wirt}chaftsgebduden. Charafteriftijch dafiir ift
Tiegenort.

Das Weihjeldelta ijt von einem ziemlich dichten Mebe von Kleinbahnen
bedeckt. Cinzelne Strecfen desfelben waren jchon friiher als ,, Mibenbahnen“
vorhanden. Die altefte Bahn fiihrt von Neuteich nach Gr. Lichtenau. Durch
Die Kleinbahnen hat fich der Verfehr in jener Gegend bedentend gehoben.
Vor allem Haben fie den Bucterritbenbau erheblich gefirdert.

1) Die Vorlanbe ijt ein von Saulen getragener, aus dem Wohngebdnde rechtwintlig
Hervortretender Giebelban, der Vorratsraume oder Frembdengzimmerenthalt.
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Sonftige Niedernugen, arker den tiefen Wiejengeldnden gu beiden

Seiten der Weichjelnebenfliiffe finden fic) nambafte Miederungsgebiete im

Rhedatale. Neuere Forjcher nehmen an, dah in der VBorgzeit,bevor die Danziger
VBruchtentftanden war, die Fluten de3 Ur-Pregelftromes, der auch das Wajjer
Der heutigen Mtemel fortfithrte, dure) Ponmmerellenhindurch im jebigen Rheda-
tal ifren Weg zur Oftjee genommen Hatten, um dieje bet dem Heutigen Orte
Leba zu erretchen. Uberblicfen wir von den Hohen Ufern bet Yteuftadt das

Rhedatal, jo Lapt fic deutlich erfennen, dak dicjes machtige Tal urjpriinglich
nicht folch cinent bejchetdenenBache gedient hat, wie e8 die Wheda ijt. Wn der

Pugiger Wief erweitert e8 fich 3u etnem Bruche, dem grofen, eta 50—60 qkm
umfajjenden Brit céfden Bruch, das von gahlreicen Kandlen durchzogen wird.

Durch dieje und andere Entwajferungsanlagen find grofe Wriejenflachenund

Moorfulturen gewounen. Gin nbrdlichen Teile wird e3 von der Rheda und

Dem Stremmingflufje durchzogen. Weftlich von PBubigdehnt fichdas Busi ger

Bruch aus. C8 geht in das grifere Bilawa-Bruch iiber, das durd) das

936 ha groge Rarwener Bruch mit dem Dembecder Bruch in Verbindung
fteht. Das Karwener Bruch ift, wie fpater noch darauf Hingewiejenwird,
durch hollandijcheAnfiedler urbar gemacht und aus einem ,, Mtorajt" in einen

fruchtbaren Landftric) umgewandelt worden. Wiejenbau, VBiehzucht,Torf-
gewinunung bilden die Hauptbhefchaftiqungder Bewohner jener Landjtriche.
Die Moore an der Pubiger Wiek jchliehenmehrere hochgelegenelehmige Jnjeln,
Die Kampen, cin. Die bedeutendften find die Orhifter, PBubiger und

Schwarzaucr Kimpe. Tiefgelegene, dazu vielfach fumpfige Stellen finden fich
auch im S. vom Weitfee, der auf der Grengze deS Koniger und Berenter

Kreijes gelegen ift.

3. Entitehung de3 Bodens.

Das Urmeer, Bu graucr Vorzeit ijt unjere Proving VYleeresgrund ge-

wejen. Das Urmeer redet noch heute eine deutliche Sprache zu uns. Yn

jeinen Wblagerungen finden fich verfteinerte Tier= und Pylangentiberrefte,die

al RKreidegefchicbebefannt find. Die tierifchen Verfteinerungen gehiren meift
Den grofen Klajjen der niederen Ticre, der Weichtiere, Stachelhauter, Bylanzen-
und Urtiere an. Da find Gehauje von Kopffliplern, Schnecken,Armfliplern,
Mujdheln, Seeigelu, Shwammen und anderen Meeresbewohnern. Befjonders
erwihut fei unter den Ropffiiplern eine ausgeftorbene Art de3 Tintenfijches,
Velemnit genannt, dejjen verfteinerter, bernjteinfarbiger Uberrejt im Bol
unter dem Namen Donnerfeil befannt ijt. Wuch Refte von gréferen
Meerestieren find bei wns gefunden worden, jo 3. VB.Bahne vom Hatfijc) und

Wirbhel von der gewaltigen, mit Flofjenfiipen verjehenen Halseidechje,dem

Plefiojaurus. Bu den verjteinerten Bflanzenreften jener Zeit gehiren die

verficfelten Kreidehilzer mit Bohrlidern, die von Bohrmujcheln herrithren.
Aus dem Mineralreiche ftammt ang diefem Crdbildungszeitabjchnitte vor allem
Der Henerftein), der jpdterhin bei der erften Befiedelung unjerer Heimat von

1) Der Feuerjftein ift eine friftallinijche Whart des Ouarzes und bejteht wie diefer
imt wefentliden aus Kiefelfaure. Man findet in ihm hadufigVeriteinerungen von winzig
fleinen Lebewefen, namentlid) Riefelpanger von Stabtierden und Wurzelfiiglern. Cr it
aus der leicht zerftirbaren Rreide Heransgefpiilt und fommt mm als Gejchiebe im wmnjeren
diluvialen Whlagerungen vor.
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grifter Widhtigkeit gewefen ift. Er wurde in vorgejchichtlicherZeit von den

Bewohnern zu Waffen und Werkszeugenverarbeitet und hat auch noch in

gejchichtlicderBett mannigfadhe Verwendung gefunden.
Die Braunfohlengzeit. Nach dem Buriictreten des Urmeeres, auch Kreide-

meer genannt, fiedelten fic) auf unferem heimatlicen Boden die verjchtedenften
Pflanzen an. Neben Tannen- und Fichtenarten wuchjenhauptiachlid gyprejjen-
ihnliche Baume, ferner Lorbeer- und Zimtbaiume fowie Gngwergewdchje.Kefte
diejer Pflangenwelt finden fic) in den Braunfohlentagern. Sn den Fluptalern
der Brahe, des Schwarswafjers und der Miiddow tritt die Braunfobhle ftellen-
weije 3 Tage. Ferner finden fic) Braunfohlenlager an der Steilfiifte gwijden
Rixhsft und Chlapan fowie in der Umngegendvon Danzig (Brauntohlenjchlucdht
von LobeckShof).WAlerdingsgefchiehtdie bergmiannijcheGewinnung der Vraun-

foblen bei uns in befcheidenftemUmfange. Die Oiga-Grube bei Goftocgyn, Kreis

Tuchel, befchaftigt eine gang fleine Anzahl von Arbeitern, das Braunfohlenfli;
bet Tarnowse an der Kiiddow wird nur gelegentlid ausgenubt, und dag Braun-

fohlenbergwert ,, Drei Briider“ bet Rirhift hat Langit den Vetried eingeftellt. Die

weftprenfijhe Braunfohle hat fiir die indujftrielle Verwendung geringen Wert,
Denn Die Lagerungen find verhaltnismapig jung, und die Kohle befibt wenig Heiz-
fraft. 8 wird darum ihre Verarbeitung zu Brifetts augeftrebt. Ym bejten haben
fich die Braunkohlenhilzer in den Tonfchichten erhalten, die fich gwifdjen den

Braunfohlenlagern befinden. Gie laffen fich nach ihrer Wrt genau beftimmen.
An der Oftjeetiifte, vor allem im Samlande, gedieh in jener Beit die Vernjtein-
fichte, deren verfteinertes Harz uns heute als Bernitein befannt ijt. Der

Vernftein wird in Weftprenken nicht nur an der Ojtjeefiifte gefunden, fondern
er fommt auch im Snnern der Proving, 3. B. in der Xucheler Heide, vor.

Er ift dorthin durch jpatere Erdumwialzungen als Gefchiebe gelangt.
Die Diluvialzeit. Wm Sehluffe der Braunfohlengeit trat fiir unjere

Heimatprovingwie fiir ganz Norddentjchland die fogenannte Ciszeit ein. Die

gewaltigen nordijden Gletider haben fie mit der alteren Schwemmland- oder

Diluvialfehicht bedeckt, die eine Dice von 60 bis 160 m hat. Ungebheurer
Gebirgsjchutt ijt durch die Gletidher nach Siiden gefchoben. Sie forderten
auc) eine Unmenge fleiner und groper Steine, die dem ffandinavifcjen Ur-

gebirge entftammen und heute Findlings- oder erratijde Blice heifen,
hierher und Liefen fie, nacydem das Cis auftauen mufte, Lieqen. Oft find
dieje Wanderblice von gewaltiger Gripe. Cin jolcher Stein ift der Teufel
jtein bet Bellno, Kr. Schweb. Nach ihm fiihrt die HalteftelleTeufelftein der

Cifenbahnitrece Konig—Lagfowig ihren Namen (frither Halteftelle Ojde). Cr

liegt naimlich nur zehn Minuten von der Halteftelle entfernt und ijt ein

Granithlock von ungefihr 28 Schritt im Umfange, der faft 3 m aus dem

Exrdboden emporragt. Von diejem Stein ergihlt die Sage, da der Teufel,
erziirnt itber dad BVerhalten der Bauern im Schwargwafjertal, ihnen zur

Strafe das Schwarzwaffer mittel3 diefes grofen Steines habe gudimmen
wollen. Er fet aber, als er mit Dem Stetne geflogen fam, vom PYiorgenliber=

rajdht worden, nod) bevor er das Schwargwaffer erreicht hatte. ls der

erjte Habhnenjdrei ertinte, jet feine Beit um gewejen, und nun habe der

Teufel den Stein unfern de3 Schwargwafjers miiffen fallen Lajjen. Der

Wanderblod, an dem Spuren FiinftlicherBearbeitung zu entdecken find, ift
unter den befonderen Schus der orjtverwaltung geftellt worden. YWndere

nennenswerte Wanderblicde jipeederr FA ige Stein bet Lunijental am



wrijden Haff, der Teufelftein in der Dorbecer Schweiz und der Piachtige
Block im Weingoldfteiner Grunde der Rehberge bet Elbing. Wuf threm
Wege gruben die Gletjcher tiefe Rinnen in das Land und formten dadurch
die Unebenheiten desjelben, fchufen auc) das Bett der meiften Heimatlichen
Seen. Die Erdmafjen. die fich am Bue der Gletfcher fanden, die joge-
nannten Mtordnen, bildeten nach dem Schmelzen der Cismajjien SGand-
und Lehmbhiigel. Die ungeheuren Waffermengen, die aus dem jehmelzenden
Gis entjtanden, bahnten fich Wege, die wir in den heutigen Fliifjen grépten-
teil noch wiederfinden. Mit den Cismajjen wanderten auch nordijce
Pflanzen bei uns ein, wie die Bwergbirfe und Bolarweide.  Rejte diefer
Pflanzen find auf dent jandigen oder tonigen Grunde der heimijcen Torf-
lager gefunden worden. Die Bwergbhirkewidft heutenoc. Sie findetjich
in einem fleinen Beftande auf einem Hochmoore bei Mteulinum im reife
Culm und ift mit ihren freigrunden Blaittern und ihren fchdnen ritlichen
Kagdhen eine Bierde desfelben und eins der wichtigften MNaturdenfmaler Weft-
preugens. Cie font nur nocd) einmal unter ahulichen Verhialtnifjen im

norddeut}dhen Flachlande vor und gwar in der Liineburger Heide. Bu den

Tieren jener Beit gehirte vor allen Dingen das Mtammut. GStiicke von

Stof- und Backenzahnendiejes Tierriejen find in dem hHeimatlichenBoden

Haufiger gefunden worden. Gewdhnlic) wird eine mehrmalige Vereijung
Norddeutjehlands angenommen. Bn der Bwifdheneiszeit mu bei uns ein

Steppenflima geherrjcht haben, denn e8 find Refte ciner WAntilopenart(Saiga-
Antilope’) gefunden worden, die nur in Steppen vorgufommen pflegt. Wher

aud) die damalige Pflangenwelt hat Spuren zuriicfgelafjen. %us der

Steppengzeit ftammen das Feder- und das Haar-Pfriemengras, der

Hriihlingsadoniz, die Fahnenwice, die Michenjdjelle,die Waldanemone, die

fiegende Segge und andere SKinder der Gittin Flora.
Am fiidlichen Rande deS Gletichereifes ging ein fortwahrendesXb-

jhmelgenvor fic) und ungeheure Wafjermafjenraujdten dahin. Da ibnen
im S. da8 mitteldeutjdeBergland, im M. aber die Gletfcher jelbjt den Weg
verjperrten, jo blicb ifnen nur iibrig, der Senfung des Bodens Zu folgen
und nach YW. abguflieBen. Damal3 hatte auch die heutige Weidhjeleinen

weftlichen Lauf. Gite flog in Dem Tale der Nee, Warthe und einem Teile
deS Odertales und vereinigte fich jchlieflich mit der Clhe zum nodrdliden
Urftrome Deutjchland3*). Der jiidliche Uritrom wandte fich in dem groper
Tale Breslau-—Hannoverder Elbe zu. Bwijchen beiden liegen das Glogau—
Baruther und das Warfdau—Verliner Urtal. Gie Laffen den Schlup
zu, dab bet gunehmender Wirme das Cis fich nicht nur in nordlicher
Richtung gurticdgezogen Habe, jondern auch, dak mebhrere BVereijungen
ftattgefunden Haben. WS gegen Ende der Cisett die allgemeine
Lemperatur fic) wieder Hob und die Cismafjenbis zum hetmijden Boden

guritcwichen, bildete das jebtge Weichfeldelta einen grofen Meeerbujen, der

von Mixhift etnerfeits und Briifterort anderfeits bis zur Yiontaucr Spige
reichte, aber bereits einige Snjeln aufsuweijen hatte Mtan nennt diejen
Meerbufen das Weftpreupi(he Urhaff. Die Weichjel ergok fich damals

1) Nachfommen der vorgefdhichtliden Saiga-Antilope bewohnen heute noch die

Steppen des fiidlidhen Rublands und Wiens.
2) Ju das Bett diejes Urftromes ergiefhen fid) nod) jest Drewenz, Brahe, Kiiddow.
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nicht in dasjelbe. Crit etwa um das Jahr 4000 v. Chr. durcdhbrachfie den
Morinemvall bet Fordon und wandte fich in ihrem Heutigen Bette dem

Urhaff und der Oftjee gu.
Die WAlluvialzeit. Die Legte der nenzettlichen Crdjchichten, die jiingere

Schwennnland- oder Wlluvialzeit, ijt vorgzugsweijeim Weichjeltal und delta

vertreten. Weichjel und Nogat bradjten in das Urhaff Gand- und Sehlicf-
majjen hinein. Dieje lagerten fich in dem flachen Binnenwafjer ab, vielleicht
durch diluviale Bujeln feftgehalten’),und bildeten jo das Werder. Durd)
eine Der Bucht vorgelagerte Diinenfette, die fich noch heute an der Oftfeefiifte
awijchenden Neiindungsarmen der Weichfel findet, wurde diejes angefchwennnte
Land gegen den Cinfluk de3 Meeres gefchiibt. Die Alluvialablagerungen zeigen
hier cine Dicfe von 9—13 m. Erjt feit der Zeit der OrdenSritter tft dieje jest
jo fruchtbare Gegend durch Cindéimmungenund Cntwafferungsanlagen nad)
und nach urbar gemacht worden. Dem jiingften Cntwicelungsabjdjnitte, dem

Alluvinm, gehiren auch die Ditnen an der Oftjeefitite und auf der Halbinjel
Hela und die Moore an. Lebtere haben ein verhaltnismapig geringes WMlter.

Sie bilden fic) heute noch durch)Vertorfung von Seen und Fluplaufen. Be-
Deutende Xorfmoore finden fich an den Linken Bufliifjen der Weidhjel und an

der Pubiger Wiel.

4. Fruchtbarkeit des Bodens.
Der Heintatliche Boden ift flir die Landwirtidhaft recht ungleichmiapig

geeignet. Cr wechfelt ab vom jchlechten, fteinigen Gandboden der Tucheler
Heide his zum ftrengen, jehr ertragreicen Tonboden der PMeewer Gegend,
vom welligen, mehr oder weniger Lichten WAckerlande der ,Hwhe”bis zu den

Marjchen der Weichfelniederung und dem fetten Weizenboden de3 Culmer-
fande3. Der Weferbau hat bet un von vornherein feinen fertigen Boden

vorgefunden. So muften die Ytiederungsgebiete der Weichjel erft durch
Deiche gegen Uberjchwemmungen gefchiikt werden. Riinftlide Entwafjerungs-
anlagen, tiefe Graben, Abwafferungsmiihlen ujw. wurden nbtig, wim Diejestief-
gelegene Land von dem Tage und Grundwaffer freiguhalten. Wnderwarts

verurjachte die Vefeitigung der dort vorhandenen erratijchen Blicle viele

Miihe. Wl3 Cntgelt dafiir boten die CSteine treffliches Neaterial

fiir Strafenbauten. Der Ausdauer der Heimijchenackerbautretbenden Be-

vilferung ijt e3 gelungen, einen Ackerboden 3u fchaffen, der vielfach den

fruchtbarften Teilen deS deutjchen Vaterlandes gleichfommt. Die Ertrige des

eldbaues find recht {ohnend und wiirden bei gitnftigeren flimatijden Ver-

Haltnifjen noch bedeutender fein. Wim fruchtbarjten ift die Weichjelniederung.
Shr Boden befteht aus graufarbigem Lehm mit Dammerde vermifecht und

aus Moorgrund. Cr eignet fich ebenjo vorziiglich zum Getreidebau wie zum
Anbau der Buclerritben. CStellemweijegeftattet er auch die WAnlagevon

Tabafspflanzungen. Bu den unfruchtbarjten Teilen gehiren der nbrdliche
Teil Pommerellens und das Hochland von Karthaus. Um Pubig und Nen-

jtadt findet fich falfhaltiger Lehmboden, der mit Briichern und Sandftriden
abwechjelt. Der jiidweftliche Teil der Proving hat im groken und ganzen

mittelmapigen Boden, der nicht 3u jtreng, aber aber auch nicht gu jandig it,

1) DevartigeGujelu diirften gu judjen fein bet Hervengrebin, Tragheim, Rabnaje,
Nenkird, Ki. Wieerau, Meuteid wu. a. O.

.

O%



— 20 —

und nach den Fluplaufen gu Miederungscharafter annimmt. Fm Dt. Kroner

Kreije ift viel GSandboden, der oft nicht die Mtiihe des Beftellens lohnt.
Weite Strecen finnten dort aufgeforjtet werden.

5. Der Wald.

Der wejftprenfijdheBoden ift itber ein Fiinftel jeines Gejamtinhalts mit

Wald bedeckt. C8 umfaRt derjelbe rund 5500 qkm. Der Regicrungsbezirk
Marienwerder hat verhiltnismagig mehr Wald al8 der Danziger Besir".
Bu den walddirmiten Gegenden gehiren die Kretje Culm und PYlarienburg.

Riefernpflanzen mit Gandgragsbeftect.

Die bedeutendfte Waldzone liegt links der Weichjel. Bwijchen diejem Strom
und der fujavijden Hochebene dehnt fich der grofe Schirpiber Gorft aus,
der int Norden AnfehluBan die bereits bejprocjene KXuchelerHeide hat.
Weitere Walder find hier der Sartowiber ort, Der Menenburger Stadtwald,
Die Rarthaujer Forften, der Olivaer Forjt. Iurweftlicdften Ceile der Provinyz
jind bemerfenswerte Walder die Forjtreviere Kujan (Kr. Flatow), die Ober-

forfteret Schloppe und der Biirgerforjt von Dt. Krone, der fogenannte
Kiowow, der SaftrowerStadtwald und die Forften bei Hammerjtein. Der
Wald befteht hier in feinen griften Teilen ans Riefern, haufig gemijdhtmit
Laubbiumen. Der Riefernbeftand&decft mandmal 95 % der Gejamtflade
und mehr. Wuf lehmigemBoden und vor allem in der Nabepon Gewiifjern
tritt bas Unterholz in iibervajdender Uppigfeit auf. Am nordweftlichen



ci OI dae

eile der Proving nimmt die Kiefer ab. Schon im reife Karthaus gibt
eS mehrere Schubbegirvfemit vorherrjdendem Laubwalde. Je weiter nach
der Miifte gu, Ddeftomehr bevorgugt das feuchte Secflima den Wuchs der

Laubhilzer, wenn auch die Kiefer nicht ganz verdringt wird. Jn den

Kreijen Danziger Hohe, Pubig und Neujftadt haben wir ausgedehnte Mijd-
waldungen mit voriwiegendemLaubholze. Die Rotbuche befindet fichbei uns

Hart an der Ojtgrenge ihres Vorfommens. Bn gefehlofienenVBeftinden zeigt
fie fich beifpielSweije in der Oberfirfterei Sdhloppe, ferner in den Batoffen
und der Chirfowa in der Tucheler Heide, jowie in den Waldern bei Neu-

ftadt und Fincdenftein. Cin prachtvoller Buchenbeftand find die Heiligen
Hallen bei Panklau. Oftlich der Weichfel find als bedeutendere Forjten
zu “nennen der Drewenszwald, der Thorner Stadtforft, der Jammier Wald,
der Hehhofer Forft und die Wilder der NeajoratsherrjchaftenFindenftein und

Schinberg. Das Graudenzer Feftungswaldchen jowie der Mendriger Wald im

Landfreije Graudeng gelten als hervorragende botanijde Schagfammern. Yn
dem Lebterenerreicht die Clsbeere ziemlichdie Oftgrengzeihrer Verbreitung. Die

meiften diejer Forften haben, wie die weftlichder Weichfel,vorwiegend Kiefern-
bejtand. An Laubbaumen fommen Weifbuche, Ejpe und Riijter vor. BVereingelt
finden fichBeutfiefern, die jedochmeijt unbewohnt und abgeftorben find'). Jn
den Waldern am Geferichfeemitfjen frither viele Ciben bodenftindig gewejenfein.
Hidte und Larche fommen in Weftpreugken nicht zu haufig vor. Wachholder
findet fichmeiftens nur ftrauchartig gwijcen Riefernbeftinden. Das Weidhfel-
ftromtal ift jest an Wald jehr arm. Heute fommen nur der Schubbeszirt
Nonnenfimpe und der eingedeichte Wald auf der Mtontauer Spige in

Betracht. Friiher war e8 anders. Dagegen find die Seitentiler der Weidhfel,
Die jogenannten Parowen, meijtens bewaldet. Man findet dort michtige
Cichen, Riiftern, Pappeln und Wildobfthdume. Hin und wieder entdeckt der
Wanderer auch ein Stiicchen Urwaldleben.  ,,Geftiirgte, Halbvermorjchte
Baumjtimme, iiber und iiber mit jmaragdgriinem Novsteppich iiberzogen,
bilden dann iiber die murmelnd und hHitpfendgwifden Steingerdll 3u Tal
eilenden Quellbache tritgerijdhe Briicten. Das dichte Geftrauch im lanfchigen
Sunern aber dient einer Mtenge unjerer Lieblicjen gefiederten Sanger als

fichere Brutftitte.” — Die Waldungen unferer Diinen beftehen hanptfach-
lich aus der Vergfiefer. Sie wird swifden jogenannten Sandgrasbeftecen
angepflangt. uf der Halbinjel Hela wachft auch die gewihnliche Kiefer.
Von Laubbaitmen fommt auf dem Diinengelainde auger der Schwarzerle nur

die Weifbuce vor. Der Diinenwald ift in Weftprenfen als Schubswald,
nicht als Nugwald anzujehen.

1) Su dent FincenfteinerForft werden einige wenige nod) lebende und von Bienen
bejebte Beutfiefern abjidtlid) gejdont.
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C. Bewafferiitg.

1, Die Weichfel.
Weidhfelgau-Gangergrugf:

Griiff Gott, wo cinft das Schwert erflang
Yn deuticher Ritter avant,Und heute dentider Mannerjang
Den Weichfelgan durchbranft!

Stromlange 1125 km. Luftlinie von der Quelle nach der Ntiindung
530 km. Wuf Weftprenfen entfallen 222 km mit faft 40 m Gefille. Das

gejamte Stromgebiet umfaRt etwa 198500 qkm. Davon gebiren etwa

43010 gqkm 3u Ofterretcy-Ungarn, 123040 gkm ju Rupland und nur

32450 qkm ju Weftpreufen.
Der Lauf bis zur weftprenfijden Grenge. Die Weichjel entjpringt in etwa

1000 m Meeereshiheauf den Bestiden unweit des Fablunfapatjes in Ojfterreichijch-
SHhlefien. Cie entfteht aus swei Quellfliifjen: der Schwarzen und Weifen
Weichfel und wird gunddhft bis zur Cinmiindung der Br3zem3za Reine

Weichjel genannt. Machdem fie eine furze Strecke bei Oberfehlefien die

preupijde Grenze beriihrt hat, tritt fie in Galizien ein, wird von Rrafau
ab jchiffbar, bildet unterhalb dicfer Stadt auf eine Llingere Entfernung die

Grenze gwijchen Hfterreichijdem und ruffifcem Gebiet und durehflicht dann
in einem grofen, nach YW. gedffneten Bogen das polnifche Rufland, ihren
Weg an Warjchau vorbeinehmend. C8 ift meiftens Ticfland, das fie durch-
jchueidet, und da in Rufland nichts fiir die Befeltigung ihrer Ufer gefchieht,
verbreitert fic) dort ifr Hlufbett immer mehr, wird jedoch auch von Jahr zu
sahr flacer und die Zabl ihrer langgeftrectten Gandbinfe immer grifer.
Nach Cinmiindung de3 Narew wendet fie fichzundchft weftlich, Dann nordweft-
warts, wird ftellenweis von hohen Ufern begleitet und betritt bet Ottlot}chin
oberhalb Thorn preufijehes Gebiet. Die bedeutenderen Ytebenfliijje, die fie
bisher aufgenommen hat, find Links die Pilicla, rechts der Dunajec, der San
und der Marew mit dem Bug.

Der Lanf durd) Weftprenfen. Nachdem die Weichjel in Weftprenfen
eingetreten ijt, behalt fie anfangS ihre nordweftliche Richtung bei, wendet

fic) Dann aber jfcharf nach Weften und flieBt an Thorn vorbei. Unterhalb
Diejer Stadt befindet fich in einem alten abgetrennten Stromarm ein Holzhafen,
Der binnen furzem foweit ausgedehnt werden foll, daw er 100 ha mmfaft.
Die Korgeniec-Kampeift gu diefem Bwee angefauft. Der Holghafen wird dann
einer Der bedeutendften von ganz Deutjchland werden. Bei der Brahemiindung
macht die Weidhjel eine rechtwinflige Biegung nach MO. Die Talnmlde, in
Der fie nun weiter ihren Weg zur Oftfce jucht, mu feyon vor dem Weidhfel-
Durcdbrude bei Fordon vorhanden gewejen fein. Jn iby fammelten fich zur
Cisseit die von den Ufergehingen herabjttirzenden Glet}cherjchmelzwafferZu
einem Flug an und eilten dem Weftpreugifchen Urhaffe gu. Bon diefem vor-

gejchichtlicjenMiiftenflufje wurde die Weichjel durch den bereits erwahnten
Mordnenwall gwijcen Fordon und Oftromesfo getrennt, den fie fehlieblic) nad
VBeendigungder Ciszeit in langerem WAnfampfedurchbrach, wm ihren heutigen
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Lauf eingujchlagen, fich nach und nach ein immer tieferes Bett augsjpiilend.
Das nene Weichjeltal liegt jebt etwa 20 m tiefer alS das Urjtromtal
Thorn—Cberswalde. Die nordsftliche Richtung behalt die Weichjel bis

Graudenz bei, um von Hier in fajt nbrdlichem Laufe die nenefte Mtiindung
bet Schiewenhorft zu erreichen. Hohe, oft recht fteile Ufergehange treten bis
Merwe bald rechts, bald linfs dicht an den Strom Heran. Cin durch die
Montauer Spike gefennzetchneter,in der Richtung de8 bisherigen Strom-

laufe3 gelegener Furzer Hiigelzug, Der fogenannte Weife Berg, swingt die

Weichfel, ihm auszuweichen und einen Arm, die Nogat, rechts abzujenden.
Wiihrend fie am Fue des pommerellifcyen Hihenguges weiter nordwirts

ihren Weg nimmt, flieBt die Mogat in norddftlicher Richtung zum Frijchen
Haffe. Das weite Miederungsgebiet geftattet den beiden Stromarmen, ich
mehr und mehr auszubreiten und gu jpalten. Wm Danziger Haupt') bet

Rothebude fendet die Weichfel einen neuen Arm, die Clhinger Weichfel, ab,
um nunmebr alg Danziger Weichjel nordweftwarts, betnahe parallel mit der

Riifte, Den Lauf weiter nach dem Yeeere forrgujeben. Die Elbinger Weichfel
hat anfangs nordéftlicheRichtung, geht dann aber faft oftwarts und niindet

wie Die Mogat ins Frifche Haff. YXeuerdings nenut man den Werchjellanf
von Pieckel bis Schiewenhorjt Geteilte WeicdGjel. Danziger Weidjel
heift nur der Linfe Arm von Cinlage an.

Die Ufergehinge. Bis zur Durchbrudftelle find die Ufer verhaltnig-
mafig flac. Anders jedoch wird e3 eine furze Strecfe unterhalb der Brahe-
miindung. gordon gegenitber liegt ein giemlich hHoherBergriicfen, der dag

Gut Oftromebfo trigt. Gm PBarfe de GuteS eutjpringt die fohlenjaure-
haltige Marienquelle, die etngige wirtfchaftlic) ausgenubte Brunnenquelle
Weftpreufens, die jahrlic) etwa 300000 Flajchen wobhljicymecendenTafel-
waffers gum Verjand liefert. YXtun Laufen bis in die Mahe von Culm die

Uferanhihen in ziemlicher Cutfernung faft parallel zum Strom, ihm ein
breite3 Tal bildend. Bei diefer Stadt tritt das rechte Gehinge ziemlich
nave an die Weichfel Heran. uch das Linke Gehange uahert fich eine furge
Strecke ftromabwirts vom hochgelegenenCulm dem Strom und bildet von

Dev Schwarzwaffermiindung bis Sartowik fable, fteile Whhinge, die, von

weitem gejehen, naciten Felswanden gleichen. Beit Cartowis lLiegen die

TenfelSberge mit dir fchroffen TeutelSfanzel. Hier befand fich einft die

Burg des friegerijden Herzog3 Swantopolf. Vest fteht eine fleine fatholijce
Rapelle, die St. Barbarafapelle, an ihrer Stelle. Oberhalb Graudeng tritt der

Strom an den rechten Talrand heran und befpiilt die aus Gand, Ton und Lehm-
mergel beftehendenSteilufer bet BHSler3hihe. Weiter abwarts folgen die Ufer-
qehinge bet Graudenz felbft (Schlofberg) und bet der Fefte Courbiere. Bet

Sacfrau, wo die Ofja miindet, erheben fich die jandigen Steilwande der Bing s-

berge. Die linksfeitigen Wfergehange, die jtromabwirts von Sartowib, wo

fie eine herrliche Landjchaft bilden helfen, guriicégetretenwaren, ndhern jid)
bei Neuenburg wieder dem Strome, tragen dieje Stadt und begleiten dann

die Weichfel als ein fehroff zur Taljohle abfallender Bergriicfen bis in die

Nahe von Mewe. Der rechtsfeitige Hihenzug tritt weit zuriicl und erretcht cin

Stiicl jlidlic) von Marienburg am Galgenberge die Mogat, gu der er auch fteil
abfillt. Yin fteilften ift das Ufer bet Dem Dorfe Parpahren. An manchen Stellen

1) Haupt ift eine Bezeidhnung fiir Landjpite.
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find die Gehange bis tiber 70 m hoch. Durch ihre Steilheit machen fie
einen machtigerenCindrucd, als e3 ohne dieje gejdhehenwiirde.

Haufig weijen fie tiefe,mitunter bis zum Strome reichende Cinjchnitte
und wildzerriffene Schluchten auf, die vom Volfe Parowen) genannt werden.

Nichtfelten find die Barowen von grofer land] jhaftlicherLieblichfeit(fiehe
Seite 21!). Die wichtigftenfind bei Plutowo unweit Oftromebsfo,Wthaufen,
Culm, Sartowib und in der Mahe von Ficdlig. Bei Fiedliz ftebtjeit 1881

auf bewalbdeterHohe, weithinfichtbar, das Denfmal des um die Wetchfelregu-
lierung und den Detchichuk hochverdienten Baurats Gottlieh Sc&mid aus

Schlopberg bet Graudengz mit dem alten Sdhlopturm.

Marienwerder, der vom 1. Januar 1829 bis 1. April 1881 zum WobhleWeft-
preufens gewirft hat. Gnjchriften auf den vier Seiten der Denkfaule, welche
Die Gorm eines Obelizfen hat und in einen Dreizact anusliujt, weijen darauf
Hin. Cine Seite ift auferdem mit dem Rundbildnifje Schmids verfehen. Dem

Botanifer gewihren die Parowen eine grofe Wusbente. Das PBflanzenlebener-

wacht hier im Frithjahre vicl frither als ander3wo in Weftpreufen, der gefehligten
Lage wegen. Wn den Stellen des Gehanges, die vom Strom wnimittelbar

bejpiilt werden, fommmen alljahrlich bedeutende Erdrutjce vor. Diejes Ber-

oo macht fich bejonders an der Durchbruchftelle bet Oftromesfo,

1) Vou dem poluijden Worte parow = eine vom Regen ansgewajdene Grube.
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bet BHslershihe und am Graudenzer SGehlobbergebemerfbar. Bemerfenswert

ift Dic Tatjache, Dak man zur Ordenseit an cinzelnen Stellen der Weichjel-
abhinge den Weinkban gepflegt hat. Spdter liek der Graudenzer Poftdireftor
Joh. Lud. Wagner 1786 in Boslershihe, damals Stremoczyn genannt, einen

qrofen Weinberg anlegen. Von mehr als 8000 Weinjtiecfen felterte Wagner
cinen wenn auch jauren, jo doch trinfbaren Wein.

Uber das ganze preugifdye Weichfeltal ijt eine Fiille Landjchaftlicen
Reizes ausgegoifen, die Leider noch viel zu wenig gefannt und gerwiirdigt
wird. Die Uferanhihen mit den bald wie Gandfteinmanern fteil abfallenden,
ftellemweis wildzerflitfteten, bald aber auch fich fanft zur Talfohle neigenden,
prachtig belaubten Gebhingen geben an Sechinheit den bejuchteften Teilen des

Rheines faum etwas nach. Wie bei diejem von der Gage und Gejchicyte
verherrlichten Strome fejaucn auch von den waldgefrinten Weichfelhihen
halbzerfall ne Burgmauern und Bergfriede ins Land hincin, um Kunde Zu

geben von ciner lingft DabingefchwundenenBeit deutfchen Rittertums. Redyts
und LinfS zeigen fic) freundliche Ytiederungsdirfer, wogende Getreidefelder,
jaftige Wiejen und zeugen davon, dak auch Heutenoch Deut}chesWejen und

Deuter BleiB an den Urern der Weichjel eine Heimjtitte haben.
Die Kiimpen. Bei jedem Cisgang und Hochwafjer flihrt der Strom

macdtige Erd- und Sandmaffen mit, die griftenteifs ruffijeyen Gebicten,
aber auch unferen Heimijchen Ufergehingen entftammen. Dicje Ginfftoffe
lagern fich entweder an giinftigen Stellen im Giubbett alS Gandbanfe ab,
oder fie geben im Meiindungsgebicte Veranlaffung gu Stromjpaltungen
und YMeulandbildungen. Die Gandbanfe verandern in der Regel bet jedem
Hochwafjer ihre Lage. Cinzelne jedoch behaupten ihren Blab, bauen fiy
Durd) neue Sandanjhwemmungen weitcr aus und werden jchlichlich fleine

oujeln, die Den Mamen Kampen fiihren. Das Wort Kampe jtammt hichit-
wahriheinlic) von der niederdeuticen Begeichnung Kamp ab und bedeutet

joviel wie ein bebujchtes Stick Land. Die wichtigiten Kampen der Weidhfel
find die Wilfifampe bei Ottlotfdin (etwa 115 ha grof), die Wolfstimpe
bet Schilno, die Bazarfimpe bei Thorn (38 ha grok), die Ytonnenfimpe bei
Culm (450 ha grog), die SchincicherHerrenfimpe in der Mahe von Sar-

towib, die Bratwiner Kimpe in der Mihe von Graudenz und die Treuler

RKampe(Klojfterfiimpe) bei Yewenburg. Lebtere wurde abgetragen, um das

nitige Miatcrial zu Bwifdhenfiillungen bei Wbjpcrrung eines Weichfelarmes
zu erhalten. Bet Meuenburg teilte fich friiher der Strom in zwei Arme.
Der rechtsjcitige ijt durch) gwei ftarfe Damme abcefchloffen. Da jedoch
Dic ftarfe Strimung dieje Werfe gu zerreifen drohte, muften Bwifcen-
fiillungenausgefiifrt werden. Die Sdhineimer Herrenfimpe war bis
vor wenigen Jahren mit urwiichfigen alten Cichen beftanden. Um die Hoch-
wafjer- und Cisgang-Gefahren gu mindern, muften fie leider abgeholgt werden.
Die Strombauverwaltungbeabfichtigt, die Kampe angufaufen,wie dies
bereits mit Der Bratwiner Kampe gejchehen ijt. WLS eine Cigentiimlichfeit
der Schineicher Herrenfimpe muff erwahnt werden, dak fie hiher ift als

Der benachbarte Aupendeich. Gie fann demmachnicht von der Weichjel an-

gejcywenmt, aljfo alluvialen Urjprungs, jondernmufyeine Diluviatinjel
jein. Sie war bereits als eine Erhiyung in dem weiten Talgelande vor-

Handen, alS die Weichjel durch basjelbe nod) nicht ihren Weg gur Office
nahm. Die Monnenfimpe ift cin Geldnde von Hervorragender Schinbheit
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und hobherwijjenjchaftlicher Bedeutung, weil fie cinen naturwiidfigen Beftand
von Cichen, Riiftern, Bappeln und Feldahorn Hat, der auf dem fruchtbaren
Boden voraliglich gedeiht. Das Geldnde wird alljahrlich einmal, bisweilen

auch 3weimal iiberjchwemmt und zieht aus dem zuriicbleibenden fruchtbaren
Schlamme neue Nahrung. Cingelne Baume tiberragen dort an Umfang er-

heblic) die jon{t vorfommenden Cremplare. Auch die frautartiqen Pflanzen
find fehr iippig entwickelt. Die Meffel wachft iiber Manneshihe. Bn der

Humusjchicht befindet fich auch die feltene echte Spetjetriiffel, die der

jrangifijdhen Perigordtriiffel nahefommt. Sie wird jest nidjt mehrgefammett.
Von bejonderer Wichtigfeit ift, ba der Feldahorn hier in zahlreichen
Exemplaren wachft und auf weiten Strecken dichtes Unterholz bildet. Dies

Vorfommen ijt von Bedeutung, denn der Baum erreicht Hier die Grenze
jeiner Verbreitung nach Often. Wuf der Bazarfimpe niftet als jeltener Vogel
jehr vereinzelt die VBeutclmeife.

Gifenbahubriien. Die Briicée bei Thorn, Die 1872 fertig geftellt
wurde, tft fat 1 km Lang. Wuf 6 Pfeilern jchwingt fie fic) mit 5 machtigen
Bogen iiber den nbrdlichen Hauptarm. Sie geht dann in eine Gitterbritce

iiber, Die auf 12 Pfeilern ruht und in einer leichten Kritmmumng tiber die

Bagarfimpe und den fiidlichen Arm, die jogenannte Polnijde Weichjel,
fithrt. Wn beiden Enden wird die Briice von je gwei fehinenPortaltiirmen
gejchmiict. Wuf der der Stadt gugefehrtenSeite tragt der eine Turm ein Relief-
bild, das den Kampf der Ordensritter mit den Heidnifden Preugen darftellt.
Dariiberbefindet fich in ciner Mifdhedas Standbild de3 HochmeiftersHermann
von Salza. Der andere Turm zeigt im Reliefdie Griindung Thorns durd
den Landmeifter Hermann Balf und dariiber in einer Mijdhe die Vildfiule
dDiejesNtannes. Auf der gegeniiberlicgenden Seite fieht man in einem
Turm im Relief die VBefignahmeThorns durch den General von Schwerin
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und dariiber das Standbild Friedridhs des Groen. Das Relief im andern

Turme hat den Auffehwung von Handel undGewerbe zum Gegenjtandund

nimmt auf den rubmreichen Krieg von 1870/71 Bezug. Dariiber befindet
fich Das Standbild Wilhelms I.

Die Fordoner Briice ift die nenefte Weichjelbriice und bet ihrer
Linge von 1352 m die langite Briicke Deut}hlands. Sie fiihrtdie Cijenbahu-
ftvecte Bromberg—Schinfee iiber die Weichfel und hat eine hohe militarijde
Bedeutung. Uber dem Flufje hat fie Fijchbauchtragewerf, iiber dem Lande

Gittertrager. Die Fahrt nah Fordon und Ojtromeblo gehirt zu den be-

liebteften WAusfliigender Bromberger. Bejonders werden die Ptiillerberge
bei Oftromesfo ihres prachtigen Wusblickes wegen, den fie auf das Weichjeltal
gewahren, gern befucht.

Die Graudenzer Briice ift mit einem Gejamtfoftenaufwande von

5386000 Mf. erbaut worden und bildet ein widhtiges Band, das die deut}che

Weichfelbriice bei Graudens.

Ojtmarf an den wejtlicen Teil des Vaterlandes fniipft. Thr hauptjachlicd
hat die Stadt Graudenz ihr WAufbliihenin neuefter Beit zu verdanfen. Der

Bau der Briicke ift ein Werk der huldvollen Hiirjorge WilhelmsI. fiir Graudeng.
Um 10. April 1876 begannen die Arbeiten gu ihrem Bau, am 23. Oftober
1879 fand die Abnahme ftatt, nachdem jehon am 25. Oftober der erfte Zug
Herviibergefabren war. Auf 12 WPfeilern, die tief unter die Oberflache
Der Kampen und unter das Flupbett reichen, ruht der gewaltige Bau.

Bis 9 m unter dem Ytullpunfte de3 Graudenger WeichjelpegelS find die

Spigen der NRoftpfahle jedes Wfeilers in das BHlubbett Hhinabgetrieben.
4m unter Ytull endigen die Kipfe der Roftpfahle und dic Goble der

Betonfdjiittung. Die Kampenpfeifer find auf je dret Senfbrunnen von

je 7 m Durchmefjer Lis gu 8 m Liefe gegriindet. Die 11 eijernen ode
liberjpannen eine lichte Weite von je 94,28 m gwijden den eingelnen
Wfeilern. Mit den Pfeilerbreiten cerreicjt die Briicke eine Linge von

1092 m. RKecnet man die CEntfernung vom Anfange des Pfeilers I

bis zum Ende des Pfeilers XII, jo fommen 1143 m Lange hHerans.
Yun Felttage der Cimvcihung diejeS Miefenwerfe3 waren das Rathaus
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und die Hauptftrafen von Grandenz mit Girlanden vergiert.  Reich-
gejchuniic&tfubr am 15. November 1879 vormittags 11°/, Uhr der Feftzug

Weidhfelbriien bet Dirjdhan.

von Graudenz nach Lasfowik iiber die neue Weichfelbriice. Mit diejem
widhtigen Bindeglied auf der grofen, ehernen Strafe ijt die alte Beit

Nogatbriien bet Mtarienburg mit Buttermilchturm.

Der Getreidehandelsftadt Graudenz abgejchlofjen und cine neue Heit
modernen Werfehrs swijdhen Often und Weften fiir die Garnijon- und

Induftrieftadt Graudenz aufgegangen.
Bei DirfcGau fiihren swei Britcken iiber die Weichfel. Die altere, eine

Gitterbriicke, wurde 1857, die jiingere, deren Oberbau aus einem Fifch-
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bauchtragewerf befteht, 1891 fertiggeftellt. Crftere, die einftmals als

Sehensrwiirdigfeit HichftenRanges angejtaunt wurde, dient gegemwartig aus-

fehlieBlich Dem Wagen- und Fupgdngerverfehr. Lebtere tragt das doppelte
Schienengleije der Strecke Marienburg—Dirjchau, die nachftens vier Gleije
erhalten joll, iiber den Strom. ede Briicke hat eine Vinge von 837 m und

rubt auf $feilern, von denen gwet im eigentlidjen Strombette ftehen. Die
Gitterwande der alten Briice find 12 m hoch und ftehen 6 m von cinander
ab. Oben find die Wande ebenfalls durch cin Gitterwerf verbunden. auf
Der Mitte des Bodenbelages Lief, jolange die Briicke von der Cifenbahn
benugst wurde, Das Sehienengleije und beiderjeits deSfelben ein fiir gewihn-
fiche @Fubhrwerfebeftimmtcr Weg, der bei WAnfunfteines Buges gejperrt
werden mupte. Flix Gupgdnger ift zu beiden Seiten auferhalb der Briicte
eine Galerie von 1 m Breite angebracht. Die Briicte entlang erheben fich
liber jeden Bfeiler zwei jchmucfe Tiirme, nach dem CEntwurfe Stiilers
etbaut. Swijdhen den Tiirmen der Endpfetler befinden fich herrliche Bortale
mit reichem bildnerijden Schmucfe.

Bwet Cijenbahnbriicen fithren auch ither die Nogat, und gwar bei

Marienburg. Die alte Briicte, die neuerdings das Schienengleis einer

Kleinbahn tragt, ift ebenjo wie die Dirjhaner alte Briice 1857 dem Verfehr
libergeben und wie diefe eine Gitterbriicle mit herrlidjen Portalbauten. Die

neue, die 1896 fertiggeftellt wurde, gleicht in ihrem WAusjehender neuen

Dirjchauer Briice. Die Lange der YXogatbriicten betriigt fiir jede etwas

tiber 200 m.

Die neue Weichfelbriickebet Marienwerder liegt swijden KL. Grabau
und Dem Gute Mtiinfterwalde. FYhreGejamtlinge betrigt 1060 m. An
den Landpfeiler auf, dem rechten Ufer fcjlieBen fich awei durch Fachwerk-
trdger iiberjpannte Offnungen von je 78 m Spanmocite, dann folgen fiinf
mit parabolijcen Bogentragern tiberfpannte Offnungen von je 130 m Spann-
weite und jchlieBlicy)wieder dret Offnuungenvon je 78 m Spanniweite. Die

Schienenoberfante liegt 25,60 m tiber Mormal-MNull. Die Sobhle der Funda-
mente der Mtittelftrompfetler befindet fic) 4,10 m unter Mormal-Yull. Uber die
Britce fiihrt neben dem Schienengleife eine Strafe fiir Fubhrwerfeund Perfonen.

Um den Schiffahrtsverfehr an den Cijenbahnbriicken nicht zu hemmen,
befinden fich oberhalb und unterhalb jeder Briicke Damypffrane, welche die

Maften der Schiffe herausheben und nach der Qurehfahrt wieder einjegen.
Souftige iiber den Strom fiihrende Verfchrseinridtungen. Wuger durch die

Cijenbahnbriicen ijt noch in anderer Weije dafiir gejorgt, Dak die Weichjel dem

Landverfehre fein wefentlices Hindernis bietet. Bei Thorn, Graudenz, Danzig
befirdern Fahrdampfer Perjonen von einem Ufer zum anderen. Bei Meewe
wird die gwijcen Parienwerder und Mewe verfehrende Kieinbahn auf cine

Dampffahre, die den Namen ,Landrat Briiciner” tragt, geleitet und nach dem

jenjettiqen Ufer gebracht. Wn beiden Seiten der Weidhfelijt ein feftes Bollwerk

errichtet und gleichzeitig dem verjchiedenenWafjerftande dadurch Rechnung ge-

tragen, Dak man auf jeder Uferjeite fiinf in verjchiedener Hohe befindlice Wn-

legejtellen fchuf. Die Dampffihre, anch Trajettdampfer genannt, tragt auf
ihrem Dect ein Schienengleije. Die Cijenbahnwagen werden von der Lofo-
motive Hhinaufbefirdert. Da aber trog der vielen Wnlegejtellen immer ein

Unterjdhiedin der Hihe de3 Dampfers und des Bollwerks befteht, fo ift
alg Bindeglicd ein eijerner Brahm befeftigt, iiber den die Wagen 3zuerjt
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rollen miifjen, bevor fie die Fabre erreichen. Diefe fann vier Cijenbahn-
wagen aufnehmen. Zwei ftarfe Mafchinen, deren Schorn{teine an den Seiten
des Schiffsrumpfes Hochgehen,geben diejem eigentiimlicen Fahrzenge geniigend
Kraft, jelbft bet jtarfer Strimung und heftigem Gegenwinde das jenjeitige
Ufer gu erreichen. Allerdings verjagt dieje Verbindung im Winter und bet

febr nicdrigem Wafferftande. Bet Marienburg fithrt in der Mahe des

Sehloffes eine jowohl fiir den Fuhginger- al auch flir den Wagenverfehr
berechnete Schifforitce iiber die Mogat zur Vorftadt Kalthof. Fliegende
Fahren vermitteln bet Culm, Menenburg, Kurgebrack und Pieckel den Fup-
ganger= und Wagenverfehr. Mian nennt dieje Fahren wohl auch Gier- oder

Pendelfahren. Sie beftehen aus einem feften und gerdumigen Prahm, der

nad) der Stromung zu in der Regel mit breiten Holziliigelu verjehen tft,
um dent Wafjerdrucl cine gripere Widerftandsfliche bieten zu finnen. Stront-

aufwarts find mitten im Strom einige Durch)Drahtfeile verbundene Kahne
oder Blechpontons fet veranfert und halten die an beiden Cnden mit

Seilen, Giertauen, befeftigte Fibre feft. Be nachdem nun die Laue durd)
Windevorrichtungen gefiirzt oder verlingert werden, driict die Strimung
die Fahre unter einent fehiefenWinkel nach dem Gefebe vom Parallelogramm
Der Krafte von einem Ufer zum anderen. Bu Danzig, Schinbaum, Schine-
berg, Stutthof ujw vermitteln Seilfahren den Perjonenverfehr. Wn einem
liber den Flup gezogenen Seil, das bei Michtbenubung fo tief ins Wafer
finft, dab die Schiffahrt nicht gehemmt wird, wird dieje Fibre mit eigen-
tiimlich gebogenen Cijenhafen hintibergegogen. Wufer den genannten Fahren
gibt e3 noch eine Menge Prahm- und Bootfahren. Gn ftrengen Wintern

werden alle dieje Verfehrsmittel auger Gebrauch gejebt. Dann benust man,

jolange dic Cisbrecher nicht in Titigfeit treten, dic fefte Cisdecfe als nattir-

liche Briicke. Die Ciswege werden gewihnlich, wenn das Cis die erforder-
liche Tragfihigfeit erreicht hat, bejonders fenntlich gemacht.

UberjaGhwemmungen.Diefe werden durch das Hochwajjer und die Cis-

gdnge herbeigefiihrt. Wm gefahrlichften find die Lebteren. Sie werden durd)
den nbrdlichen Lauf de3 Stromes bedingt. Die Cisbildung jchrettet deshalb
ftromaufwart3 weiter, dabherijt Die Cisdecte des Unterlaufs viel ftarfer als

Die de Oberlaufs. Weil das Quellgebiet etwa 5° jitdlicGerals die Miiindung
liegt, jo fchmilzt in der Regel dort jcjon das Cis, wenn Hier noch Frojt
herrfcht. Die Cisfehollen fchwimmen nun ftromabwarts, fchieben fich unter-
und tibereinander und verftopfen jo die Stromrinne. Die Folgen find Uber-

jhwemmungen und Dammbriiche. Hochwafferohne Cisgang ftellt fichgewdhn-
lich gur Qohanniszett cin. Die Urjache davon find grofe Mtederfchlage tm

Quellgebiete. Treten gu diejer Beit noch ftarfe Mordwinde auf, fo ftergt das

Hochwafjerum jo hiher. Zum Sdhube gegen die Uberjchwemmungenfind die

Deiche gezogen. Bei anhaltendem Hochwajferquillt') jedochdas Wafjer, indem

e8 fich durch unterirdijde Gange den Weg bahnt, in der angrenzenden
Niederung Hervor und iiberjchwemmt fie. Hier dienen die Schipfwerke zur

Pefeitigung de3 OQuellwajfersjowie des von den benachbarten Hihen herab-
fommenden Schmelgwajjers. Qn der Falfenauer und in der Culmer Stadt-

niederung find Dampfihipfwerke erbaut, fiir die Schweb-Nenenburger Ytiede-

1) Der am Damme fandcinwarts liegende und am diejen grengende jdmale Streifen
Landes wird darum vom BolfSmunde anc ,Ouilhing” genannt.
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rung und fiir die Culmer Wmtsniederung jollen ahnliche Werke ervichtet toerden.
Das Schipfwerf in der Culmer Stadtniederung ift jeit 1900 in Be-
trieb. Die ganze Unlage hat eine Baujumme von rund 200000 Mark erfordert.
Su diejer Summe fommen noch etwa 30000 Maré fiir Ranalanlagen in der

Niederung, die ndtig waren, um alle Gewajfer derjelben dem Hauptgraben
guzufithren. Die Schipfvorrichtungen, swei Rreijel, werden mittels
einer Dampfmajdhine von 400 Pferdefraften. in Bewegung  gejest
und jchaffen gewaltige Wafjermafjen in die Weichjel. Weite Landftrecten,
Die frither viele Wochen unter Wajjer ftanden, werden jekt in furzer Beit
troden gelegt. Dad Werf ift eine grofe Wobhltat fiir jene YMtiederung.
ou der alfenauer Miederung find 4 Cntwafferungsanlagen: Cintracht
(erbaut 1854) Hoffnung (erbaut 1857), Bollbracdjt (erbaut 1872) und

eriede (erbaut 1889). Lebtere arbeitet mit 300 Pferdefraften. Cine

gefabrlice Uberjchwemmung war im Friihjahre 1855. Sie wurde durch
Dret Dammbriiche im Grofen Werder und fech3 in der Schweb-Neuenburger
Niederung verurjacht und jebte grobe Strecfen unter Waffer, viele Mtenjchen
und Ziere fanden thren Tod in den Fluten. Ytoc) Heute legen tiefe
Wafferbecten, Kolfe, und verjandete Flichen, die der Lanbdwirt}caft ver-

loren gegangen find und aufgeforftet werden miijjen, Beugnis von den

gropen Verheerungen der Uberfchwemmungenab. Nicht minder verhingnis-
voll war die Uberjchwemmung, die das Keine Werder im Dahre 1888

infolge de Dammbruches bet Vonasdorf 3u erdulden hatte. Die ganze
Gegend rechts dev MNogatbis Clbing und zum Draujenjee glich monatelang
einent wetten See. Auch damals verjandeten grofe Flachen. Heute ijt da3 Yonas-
Dorfer Uberfhwemmungsland vom Staate teilweije aufgeforitet. Beionders hohe
Sommerfluten waren in den Sahren 1813, 1844 und 1884. Der Pegel in

Thorn zeigte 6,09 m, 6,51 m und 6,50 m an. Die hichften Wafferftande im
19. Jahrhundert waren bei den Cisgdingen der Jahre 1879 und 18k8. Bei
Den Cisgdngen der Yahre 1579, 1584 und 1719 follen noch Hihere Wafjer-
ftinde gewejen fein. An die grofen Verheerungen de3 Commerhochwaljers
pou 1813 erinnert eine eiferne Gedenfjaiuleam Fahrplage zu Kurzebrad.
Sie tragt reliefartige Bilder und eine LaingereYnjchrift, die auf die Ber-
ftérung und Wriederherjtellungde3 Dammes Bezug ninunt. Die Abflufmenge

dDeS Wafers wird in
der UngeterltenWeichjel
bet mittlerem Stand

auf 1120 chm und bei

Hocdwafjer jogar auf
10000 ebm pro Ge-
funde gejchabt.

Stromrequliernsg.
Um die Ufer 3u jchitben,
Das Strombett zu ver-

tiefen und dadurd) die

Schiffahrt zu Heben,
Hochwaffer und Cis-

qange jo wenig gefahr-
Drohendwie miglich zu

Weidhfel nsrdlid) vow Grauden; mit Bubnen. geftalten, Hat man in
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erfter Linie Buhnen angelegt. Das find Dane, die vechtwinfligvom Ujer
in einer Breite von rund 8 m etwa 50 m weit in den Strom hinein-
gehen. Gite beftehen aus einer RMiesauffchiittung,die oben ein Stein-

pflafter tragt, und ruben auf Fafdinen, das find Biindel aus Werden oder

Kieferngweigen’).Wo ftirfere Stromfriimmumgen find, wie beijptelsweife
bei Graudenz, jucht man ferner das Ufer durch bejondere Deckwerfe

zu fehiiben. Diefe verbreitern das Ufergeliinde und fchiibendie Whhiangegegen

Abbrickelung. Die Uferdeckwerkebei Graudengzjftellenein qropartiges Unter-

nehmen dar. Sie find in den Qahren 1902—1905 ansgefiihrt’). Die plan-
mafige Regulterung de3 Weichfelftromeswird von feiten de3 Staates feit 1832

weitergefiihrt und ijt noch Langenicht beendigt. Die darauf begiiglicen Urbciten

werden hauptiachlic) dadurch erjchwert, dak Rubland fiir die Weichjelregulie-
rung fajt gar nicht3 tut. Beabfichtigt ijt die Herjtellung einer Stromrinne von

375 m Breite und an der Ungeteilten Weichfel ein Hochflutdurdh{chnitt(von
Deich zu Deich) von mindeftens 1125 m Breite. Die Strombreite der Geteilten

Weichjel ift zu 250 m und die der Nogat zu 125 mangenommen. Abweidhungen
von diejen Mafen find fiir die Weichjel oberhalb der Drewengmriindung (800 m)
und fiir das unterfte Stiicé des neueften Miindungsarmes (400 m) vorgejehen. Die

durch)die Regulierung erftrebte Stromtiefe foll jelbjt bet niedrigem Wafferftande
noc) 1,70 m betragen. Bu diejem Zweele find teils Deicherweiterungen, teils

Deicheinengungenndtig. Die verlajjenen alten Stromrinnen, die zumeift ab-

gedammntfind, beifen im BVolfImund ,,Altwaffer”. Ste werden, wenn irgend
miglich, bei Strombanten mit dem eigentlicjen Strome durch die Fijhourd-
{ajje in einer fiir Gifche paffierbaren Verbindung gelaffen.

Dimme (Decide). Nod) immer Hirt man die durch nichts erwiejene
und durcdhaus faljce Behauptung, dak die Weichjelddnmmethre Cntftehung
dent Landmeifter Mteinhardt von Querfurt zu verdanfen Hatten. CS werden

jogar die Entftehungsjahre angegeben (1288—1294). Cntjchieden hat die Cin-

dammung fehon friiher begonnen. C8 ift hich{t wahrjcheinlich,da®jofort mit

der Vefiedelung de3 Niederungsgebiets, die, wenn auch nur jparlich, gleichzeitig
mit der WAnkunftde Ordens erfolgte, eingelne Gehdfte dure) Damme

gejhiigt wurden, gamal fic) nur folche Cinwanderer in jenen Gegenden eine

Heimat fuchten, die mit Dammbauten vertraut waren. Sehlieplich nahm der

Orden die WAngelegenheitin die Hand. Er ordnete und lettete die Damm-

arbeiten, juchte dic bereits beftchendenTeilftrecien gu vereinigen und die Laften
miglichft gleichmifig 3u verteilen. Diejer Titigfeit widmete er jeine gang be-

jondere Aufmerfjamfeit, jo da bereits Ende de3 13. Qahrhunderts auf der

rechten Seite de3 Stromes die Damme giemlichausgebaut und anf weite Strecken

gejdhlofjenwaren. Am Ende des 14.. Jahrhunderts war auch das Weidhfel-
delta, von fleinen Poldern abgejehen, ecingedeicht. Buleht Hat die Thorner
Niederung Deiche erhalteu. Die urjpriinglicjen Deiche jchiibten das

benachbarte Tiefland hauptfichlid) nur gegen das Sommerhodwaifer.
Sm Laufe der Beit wurden fie verftirft, erhiht und troben nunmehr and
dem Eisgange. Sie haben durchjdnittlich eine Hihe von 6—8 m, eine Kronen-

breite von 5—7 m, damit zwei Wagen an einander voriiberfahren finnen,

1) Gin groper Teil der Kiefernfafdinen ftammt aus der Tucheler Heide.
2) Die Grife des dadurd) dem Strom abgewonnenen und der Stadt Grandeng uugbar

gemadten Landes betrigt 3,54 ha. Die Gefamtfoften beliefen fic) auf etwa 200000 NE.

Pa
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und einen Boijdhungswinfel von 45°. Cin fefter Rajen mit dichtemt,zahem
Wurzelgeflechtemuk ftets den Dann bedecfen. Yuterefjant ijt eine Wanderung
auf dem Deitch. Wuper den Weidenfulturen de Wufendeichs erblict man dic
wie Bungen vorgeftrectten Buhnen, man fieht die Uferdechwerfe,fann auch den

Verfehr auf dem Strome felbft beobachten. Wuferdem hat man in der Kegel
einen weiten Blick in die Miederung. Wile 3 bis 4 km trifft man ein Strom-

wirterhiusden (Wachbude). Dirfer und einzelneGehifte begleiten den Deich und

bringen weitere Ubweehjelungin das Landfchaftsbild hinein, das durch die Ufer-
anhihen am Horizonte jeinen Abjchluk findet. Wns den Weidengebiijchendringt
gur rithlingszett ein vieltaujenditimmiges Konzert an unjer Ohr. Wir hiren
Den getragenen Gejang de3 Gumpfe oder Schilfrohrjangers, das bald flagende,
bald aufjauchzendeLied der Weichjelnachtigall, de3 Sproffers, den Ruf de3 Buch-
finfen und das Gejchwagede3 Rohriperlings und, wenn auch nicht mehr jo haujig
wie friiher, das dngftliche Schreien des um jeine VBrutftitte bejorgten Kiebis.

Um Dammbriiche gu verhindern, wird im Winter auch bei ftarfem
oroft eine 10 m breite Wajjerrinne im Strom offen gehalten. C8 gefdchieht
Dies mit Hilfe der Cisbrecher, die ftarfen Dampfidiffen abhnlich find,
gegen die Cisdecke fahren und fie gerbrechen. Wenn nun von Rufland her
tretbende Cisfchollen fommen, jo finden fie einen freien Weg, und die friiher
jo verhaingnisvollen Cisftopfungen werden vermieden. CSeit dem Yabhre
1394 haben bis jebt gegen 80 grifere Dammbritche ftattgefunden und un-

endlicen Schaden verurjacht. Wim Haufigften wurden davon das Wlarien-

burger, Elbinger und Danziger Werder betroffen.
Der Sib der Strombauverwaltung ift feit ihrer Crvichtung 1884

Danzig. An ihrer Spike ftehen als Vorfigender der Oberprajident von Weft-
prenfen und als technifder Beamter der Strombaudireftor.

Aw der Weidfel.
1. Der Wellen Wut 3u henmen,

Bu {chirmen dentides Land,

siehteine Wehr von Dammen
Sikh hin am Weidhjelftrand.

2. Wo droben Burgen deuten

Auf alte deutidhe Mtacht,
Ward in des Ordens Zeiten
Das grope Werf erdadt.

3. E38 hob der Whnen Walten
Das Stromgebiet zur Wu!
Drum jet uns and erhalten
MAlzeitder Weichfelgar.

Weidenfultur,

4, Daf deutidhe PBfliigezichen
Hier ftets der Burden Spur,
Die Ernte deut}hes Miihen
Belohnt auf reicher Fur.

5. Still mahnend jollen danern,
Gegriindet feft und ftarf,
Der Ordensburgen Ntanern

Gu deutidher LandeSmarf.

6. Sie follen uns vertiinden,
Was deutide Kraft vermag,
Die Heil’geGlut entgiinden,
Wenn’s gilt am Rampfestag.

H. BVallentin.

Wo die Damme fich vom Flupbett entfernen, ijt das

DagwijchenliegendeLand, das Borland oder der AMufendeich*) vielfach
mit Weiden bheftanden. Die Weidenpflangungen ziehen fich in ciner Lange von

etwa 200 km in verjchiedener Breite gu beiden Seiten der Weichjel Hin.
Die Weichfelweidenfind iippig gewachjen und haben infolgedefjen viel Neart,
find aljfomehr 3u Bandfticen als au Korbjlechtereien geeigqnet. Die Weiden-

_
Y_ Dieje Bezeichnung ijt fo gu erfldrven: Der Miederungsbewohner benennt, von

jeinemHof aus, der hinter dem Detdhe liegt, die ihn umgebenden gejdhiibten, eingedeidten
WiejenFunendeid) (Vinnendeich), die anderen jenfeits des Deidhes Aufendetd (genan
jo wie wir politijd) von Fue und Wusland {prechen).
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fulturen find wirt)jchaftlich jehr ertragreich. Trogdem ijt die Stromban-

verwaltung beftrebt, die Weiden an manchen Stellen augsroden zu Latjen,
weil fie Dem Cisgange hinderlich find, Sinfftoffe abfangen und die Wbflup-
gejchwindigfeit des Stromes vermindern. Die WAuffichtiiber die Weiden-

fulturen, die griptentet{s in fistalijchem Befibe find, fiihren Bujche oder

Kampenwarter. WMeerfwiirdigjchnell ift die BWerbreitung der Weiden,
oft ohne Zutun der Meenjchenhand. Kaum ijt swijden den nengezogenen
Buhnen durd Wiajandung Neuland gewonnen, fo ift e3 auch bald mit den

verjchiedenften Arten von Weiden hejtanden, und Herrliches Griin jchmiictt
die Stellen, tiber die vor nicht gar zu Langer Zeit die Weichfel ihre Fluten
flifrte. Gn den Weidenanlagen jehlagen viele Vogel mit Vorliebe wr Hein
auf und find al8 Qnjeftenvertilger fiir Die ganze Gegend von unjchabbarem
Werte. Selbft die Weichjeluachtigall,der Sprojjer, niftet gern in den Weiden-

fiimpen. grither, alS fiir die Entwajfierung der Weichfelniederungennoch nicht
joviel gejchah wie jest, fand fich dort die grofe Trappe. Diefer ftattlice
Vogel ijt nunmehr Langit verjdwunden. Ferner famen gabhlreiceCnten-
und Schnepfenarten jowie der Kampfliujer,Bracdvogel, Kiebibujw. gu vielen

Taufenden vor. Heute find dieleVogel tm allgemetnen eine Seltenheit.
Hodwafjermeldedienft. In vielen Fallen find die Bewohner des Weichjel-

taleS imftande, fich vor Hochwafjer|chiidengu jchiiben. Sie miifjen nur redjt-
zcitig geeignete Mtabregeln ergreifen, um das Futter einzuernten, Vorrite,
Geratfchaften und Vieh anderwarts unterzubringen, Filipe und Sdhiffe, die

auf Dem Strom Liegen, in den zur Verfiigung ftehenden Hafen gu fichern.
Die Strombauverwaltung ift deshalb bemiiht, die Cinleitung derartiger
Siderheitsmagregelndadurch gu firdern, dah fie den Cintritt des Hoch-
wafjers in Dem oberen Stromgebiete, jowie den Beginn der Cisginge miglichft
frith Sefannt gibt. Der Hodjwajjermeldedtenftift dure) Bervrdnung des.

Oberprafidenten unjerer Proving vom 11. Sanuar 1902 neu geregelt worden
und unterftiigt die Deichverwaltung in ihren Mafnahmen bet UWber-
jhwemmungsgefahren.

Giix die Bewohner der preugijdhen Miederungenfind bejouders die

Hodhwajfernadhridten von Chwalowice in Galigien, jowie von Warjchau
und Zafroczyn in Rujfijd Polen von Wert. Dieje Ytachrichtenwerden daher
unter UAngabeder Wafferftinde, die an den dortigen YWegeln')beobadhtet
worden find, auf telegraphijcdem Wege befannt gegeben. Ferner werden arch
Die widhtigeren Vorginge an der preupijcen Weichjel gemeldet. Die

Meldungen gehen den Landvitten und Deichiimtern gu, ebenjoden Magiftraten
ber Stidte Thorn und Graudenz, der Handelsfammerin Thorn und dem

Vorfteheramteder Kaufmannjchaft in Dangig. Diejen Behirden liegt e3 vb,

fiir Wetterverbreitung innerhalb der beteiligten Bevdlferungstreije Gorge zu

tragen. uch mehrere Beitungen bringen regelmapig dicsbegiighi&eNach-

vidhten.
Sn Gegenden, die bejonders oft von Uberfehwemmungenheimgejucht

werden, hat die Strombanverwaltung jogenannte Hocwafferjignale er-

— ——
Die Die Drohende Gefahr der benachbarten Bevilferung zur

1) Der egetift etn MtaBftab, an dem fic) der jeweilige Wafferftand eines Fluffes,
Sees ey ablefen (aft. Der Wusgangspuntt fiir diefe Meeffungenift der Normalniullpuntt
(N. N.), der jich mit dev niittleren Wafferhihe der Oftiee dectt.

3%
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Kenntnis gebracht werden fann. Solche Signale befinden jich bet Schilluo,
Penjau, Vienfowfo, Sdhweb, Kurgebrac und Pieckel. Sie find anf weithin
jichtbaren PBlabenanfgeftellt und beftehen aus einem hohen Maft mit Rahen,
an weldjen fugel- oder fegelfirmige Signalfirper hochgezogenwerden. Die
Kugeln werden beim Cintritte von Hodwaffer gehift, und zwar bedeutet
eine Kugel, daB in Chwalowice eine erheblihe Anfehwellung eingetreten
ift, gwet RKugeln geben dasjelbe fiir Warfcehau (Zatroczyn) an und drei

Kugeln fiir Thorn. Die Kugeln werden herabgeholt, jobald da3 Hoch-
wajjer nach jeinem hichften Stande wieder fallt. Die Regel zeigen an,

dag Cisgang eingetreten ift. Und gwar werden ein, zwei oder drei

Kegel gehipt, je nachdem Chwalowice, Warfehau (Zakroczyn) oder Thorn
Cisgang meldet. CSobald der Cisgang den Gignalort erveicjt hat, werden
Die Kegel heruntergelajjen.

Mahere Angaben iiber die Wafferftands- und Cisverhaltniffe werden in
der Mahe der Signale durch Aushang von Tafeln befannt gegeben. Das

gleiche ijt der Gall am Wetchfelufer bet Thorn, Fordon, Culm, Dirjchau,
Rothebude und Cinlage, fowie am Nogatufer bei Marienburg. Zum Zeichen,
dag Hochwaffernachridjteneingegangen find, wird an den oben genannter
Orten an einem Maft ein roter, runder Korb gehift, und gwar jolange, bis
das Hodwajjer jeinen Hichjten Stand erreicht hat und wieder Fallt.

Organifation de$ Deidwefjens. Das Deichwejen ift durch die vom

Rinige genehmigte ,Deichordnung”geregelt. Die Deichverfafjung ift eine
uralte Cinrichtung der Ordenszeit. Wlle Ortjchaften einer gewifjen Niederungs-
gegend bilden einen Deidverband. Die Befiger von Linbdereien, dic
Deihgenofjen, haben da3 Recht, allein ihre VBeamten zu wahlen. Der Deich-
verband wabhlt gunddhft aus feiner Neitte auf jech3 Jahre einen angejehenen,
dur) Charafter und Crfahrung ausgezeichueter Mann zum Deichhaupt-
mann. Der Deichhauptmann teilt nach Anhirung de3 Deichamtes die

Deidhe in mehrere Deichreviere. Fir jedes Deichrevier wird aus der

Bahl der Deichgenofjen auf drei Jahre ein Deidhgejdworener fowie ein
Stellvertreter gewahlt. Diejelben haben in ihren Bezirfen die Mitanfficht
liber die Deiche gu fiihren. Friiher wurden Deichhauptmann und Deich-
qejehworene unter fretent Himmel auf dem Danrme felbft, im Wngefichtedes

drohenden Stromes durcd) den Landrat feierlich) vereidigt. Heute Leiftet
der Deichhauptmann vor einem Wertreter der Regierung in Hffentlicher
Sikung des Deichamts den Schwur und hat hernach die Deichgejchworenen
ju_vereidigen und die Deidrepradfentanten gu verpflicdten. WLS tech
nijhes PYeitgliedijt dem Deichhauptmann der Deidinjpeftor beigegeben.
Diejer mupe gepriifter Baumeifter fein. Der Deichverband wird ferner in
eine Anzahl Wahlbezirfe eingeteilt. Seder Wahlbezirf, dex aus gwei oder

mehreren Ort}dhaften befteht, wahlt anf fechs Sabre einen Deidhreprajen-
tanten oder Detdhdeputierten. Deichhauptmann, Deichinjpeftor und die

Deichreprijentanten bilden da3 Deichamt, welches regelmafig zweimal im
Sabre fic) verjammelt und Beratungen abhilt. Der Deidrentmeifter,
manchmal zugleid) Deidhfetretir, wird gegen Entjdhadigung vom Deichamt
angeftellt, verwaltet die Deidhfafje und fiihrt das Detchfatafter. Die Deich-
abgaben werden nad) Normalflicden aufgebracht und find im Deichfatajter
feftgejebt. Unter Normalheftar verfteht man cine Fiche, die einen Reinertrag
von 40, bezw. 60 Mf. abwirft. Be nach der Bodenart fann fie alfo ver-



ar ae

jchieden groR jein. Der Deichverband ijt der Oberauffidt des Staates

unterworfen. Cr unterfteht dem Rejjort des Regierungsprafidenten. Bei

Cisgdngen find in jedem Deichrevieregewifje Ortjdaften verpflicjtet, die Cis-

wachen, beftehend aus mehreren Kommandanten und einer Anzahl mit Spaten
und %xrten verfehenen Mtannjchaften 3u ftellen. Gm MNotfalle muh der

Dienjft von allen mannlichen Bewohnern der bedrohten Gegend geleiftet
werden. Das Motzeichen wird am Tage durch eine rote Fahne, zur Macht
durch eine brennende Teertonne gegeben. C8 gejchieht dies, wenn 3. B. das

Wafjer die Krone de Deiches erreicht und gu tiberfteigen droht. Als Larm-

geichen Dienen gwei in einigen Gefunden aufeinander folgende, von 5 gn
5 Minuten zu wiederholendeKanonenjdhlige. Sie diirfen nur dann gegeben
werden, wenn ein Dammbrich wirklich entiteht. Diejes Beichen wird dann

auf der ganzen unterhalb Liegenden Deichlinie wiederholt.
Win Deiche find bejondere Wachftellen (Wachbuden) ervichtet. Bretter,

Pfahle, FajGhinen und Diinger miiffen bet drohender Gefahr ort}chaftweijc
auf den Damm geliefert werden, um jfogleich ausgerijjene Stellen ver-

flopfen und ndtigenfalls den Damm erhihen zu fonnen. Der Deichhauptmann,
Dent wie einen Feldherrn in der Schlacht von allen Seiten durch reitende
Boten und Telephondienft iiber den Stand der Sache berichtet wird, erlaft
Die ihm geeignet erjcheinendDenBefehle, die jofort ausgefiihrt werden miijjen.
Widerjpenftige wurden frither iiber die Dammfante gelegt und firperlich
gezlichtigt. Heute fanu der Deichhauptmann fie mit empfindliden Geld-

ftrafen gum Gebhorjam anbhalten. Bit der Cisgang voriiber, jo werden dic

gelieferten Schubmittel wieder abgefahren. Bei weniger drohenden Cisgingen
wird von einer Lieferung derjelben iiberhaupt abgejehen. Halbjihrlich im
Mai und Oftober findet die Deich- und Grabenjchau ftatt, um etwaige
Schaidenamt Deiche feftftellen und fiir Wbhilfe forgen gu fonnen und fichvon

der erfolgten Reinigung der Wbzugsgraben in der Ytiederung zu iiberzengen.
Weniger Leiftungsfihigen Deichverbinden oder bei griferen Deichbauten
gewahrt der Staat wejentlide Beihilfen. Jm iibrigen mijchen fich die ftaat-
lichen Behirden im allgemeinen wenig in die Deichverwaltung ein, da fich
Die Selbjtverwaltung auch unter den fchwierigiten Verhaltnifjen vortrefflid
bewabhrt hat.

Deichverbinde find im Regierungsbezirf Marienwerder: 1.Chorner
Stadtniederung, 2. Culmer Wimtsniederung, 3. Culmer Stadtniederung,
4. RI. Schweber Niederung, 5. Schweb-MNeuenburgerYtiederung, 6. Mtarien-
werderer Ytiederung, 7. Falfenauer Ytiederung, 8. Metiinfterwalder Deidh-
verband, 9. Bratwiner Wallverband, 10. Nejjauer Deichverband; im Re-

gierungsbezir— Danzig: 1. der Weidfel-Mogat-Deichverband, umfajjend
Die Deichamter: a) Danziger Deichverband, b) Ptarienburger Deichverband,
c) Elbinger Deichverband, 2. der Cinlagedeichverband.

Miindungen. 1. Die MNogat ift in vorgefchidtlider Beit hich{twabhr-
jecheinlichein felbftandiger Flu gewejen, der feinen Urjprung auf dem

Hiigellande norddftlic) von Graudenz hatte. Da fie parallel zur Weichjel
floB und fich diejem Strom an mancen Stellen bis anf ganz furze Ent-

fernung ndberte, jo ift nicht ausgefdlofjen, dak fie von Ytenjchenhand hier
oder Dort mit der Weichjel in Verbindung gebracht worden ift. Der Ober-

fauf verjandete mit der Zeit vollftindig. Dhre anfaingliche Wb3weigung
von der Weichjel hatte fie, wie Karten aus dem 16. Vahrhundert nachweijen,
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eta 2'/, km oberhalb de3 Weiken Berges. Gie war damals ein jdmaler
wluplauf, der nur geringere Waffermengen mit fich fiihrte. Um die Mitte
DeS 16. Rahrhirnderts wurde durch einen Durdhftich die noch jest vorhandene
Absweigung gejhatfen. Sie hatte den einfachenSwe, der Mogat mehr Wafjer
zuguflipren. Derjelbe wurde nur zu gut erreicht. Die Nogat fiihrte bald

joviel Waffer ins Frifche Haff, dah fie bet Cisgdngen fiir die Anwohner ge-
fahrlicher al die geteilte Weichfelwurde. Cinft miindete die Liebe bet Metarien-
werder in Den Mogatflug. Der Volfswik jagt noch heute: ,, Bet Marienwerder

hat die Liebe etn Cnde und e8 beginnt die Mot.” Der untere Lauf der
Liebe wird gewshnlich als ite Mogat bezeichnet. Cr ift auch tatjachlid
das Bett der friiheren Nogat. An der Stelle, wo die Xogat die Weichjel
verlapt, joll frither ein etchener fpiber Bfahl geftanden haben, in den ein

Polenfinig einen goldenen Mage! einfchlug. Deshalb hiek dieje Stelle

frither , Goldene Spike.” Heute wird jie allgemein Montaner Spike ge-
nannt. Sn der Mithe ftand ehemals die fefte Burg de3 pommerellijden
Herz0g3 Swantopolf Zantir. Sie fiel 1249 an den Orden und wurde

Sig eines Komturs. Yo) um das Gahr 1410 hat Bantir beftanden.
An der Montaner Spibe wurde 1847—1853 die Nogat zugedammmt,fupiert,
und 4 km unterhalb bet Bieckel der Weidhfel-Nogatfanal (Pieckeler
Kanal) angelegt, der leider feinen Bwed, die der Mogat zuflieBendenWajfer-
mafjen auf ein Drittel gu vermindern, nicht ganz erfiillt bat. Der

AbjchlieBungsdamm hat eine Linge von 450 m. 2 km weiter Lauft
parallel mit diejent ein gweiter Damm. Er fiihrt nach dem Dorfe Weifen-
berg bintiber und befigt eine méichtige,majfive CEntwafferungs{cdlenje.
Den Hohen Damnt durchbrechen zwei groke gewilbte Tunnel, die mit ge-
waltigen Torfliigeln verfehen find. Beim Hochwafjerftandeder Mogat jehlieBen
fic) die Tore von felbft und verhindern dadurch den Cintritt des Wafjers in
die Marienwerderer Miederung. Sowie fic) jedoch das Hochwaffer verlaufen
hat, jo bffnen fie fich, und eS ergieft fichalsdann durch das Siel, dad ift die

Cntwajferungsjchleuje, das in einen breiten Gammelgraben geleitete Miede-

rungswatjer in die Mogat. Der untere Lauf der Mogat hatte in friiherer Beit
eine andere Richtung alS heute. Unterhalb Robach entjandte fie ihren
Hauptarm Hftlic) nach dem Clhingfluk. Um dejjen Mtiindung vor Ver-

jandung 31 jchiiben, wurde 1483 diefer Mogatarm gugejdiittet. Heute teilt

fic) die Nogat nach einem. etwa 50 km langen Lanfe bet Beyer in die

Stubajdhe und in die Breite Fahrt. Diefe Arme teilen fich wieder, und

jhlieBlich ijt ein Wirrwarr von Wafferrinnen vorhanden, in dem man fich
nur fchwer zurechtjinden fann.

2. Die Elbinger Weidhjel sweigt fic) beim Danziger Haupte rechts
von der Geteilten Weihjel ab und ninunt ihren Weg gum Frifchen Haff. Cinjt ift
fie der Hauptmiindungsarm der Weidhfel gewejen. Bevor fich die Danziger
Weichjel gu ihrer jebigen Bedeutung entwictelte, fchicéteerftere einen Wrm, die

Primislawa, zur Oftjee, die aber fpdter allmahlich verfandete. Das Bett der

Elbinger Weichfelverflachtenach dem Durchbruchebei Meufahr 1840 fo fehr, da
nur noch bet Hochwafjer Schiffahrt betrieben werden fonnte. Bei niedrigem
Wafjerftande war nicht einmal eine Strimang feftzuftellen. Um den direften

Schiffahrtsverfehr swifden Danzig, Elbing und Kinigsberg wieder 3u heben,
wurde 1845—1850 der Weidhjel-Haff-Ranal gebaut. Derfelbe verlapt
bei Rothebude, etwas oberhalh deS Danziger Hawpts gelegen, die Weichjel
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und flirt nach der Tiege, deren unteren Lauf er benugi. Bor wenigen
Jahren ift die Clhinger Weichjel felbft fanalijiert worden. Mean hat fie
auf 2,9 m Liefe und 30 m Soblenbreite gebracht. Cine nach den neueften
Grundfigen gebaute, am Danziger Haupt befindliche Schleuje jchiibt fie
yor dem Cindringen bde3 Hochwafjers. Die neue Schiffahrtsftrape, deren

Gejamtfoften fich auf rund 3 Mill. ME. beliefen, wurde im Suni 1898

feterlich. eviffnet.
3. Die Danziger Weidjel. Nachdem diejer Arm an Danzig vorbei-

gefloffen ift, umgibt er mit einem Geitenfanal, der Sehuitenlate, die Holm-
injel. Die Schuitenlate ijt von 1901—1903 gu einem eile des Dangiger
Grofjdhiffahrtsweges, dem Raijerhafen, ausgebaut. Urfpriinglich miindete

Die Danziger Weichjel bet Weichfelmiinde. Wm Ende de8 18. Sahrhunderts
war dieje Mtiindung, die Morderfahrt, beinahe verjandet, und die Dangiger
Handelsichiffemuften zur Fahrt einen fleinen, weftlic) von Weichjelmiinde
gelegenen Miindungsarm, die Wefterfahrt, benugen. Durd) Baggerungen
und Einfaffungen mit Steinbdjdhungen wurde das ,Nene Fahrwafjer“groen
Seejchiffen gugdnglich gemacht. Cine ftarfe, in der Meitte des 19 Gabr-
hunbdertS erbaute, 882 m lange Steinmole, ficert vom Meer aus die Cin-

fart in die Weidhfel. Das alte Weichfelmiinder Fahrwaffer ift jest voll-

ftindig verjdlojfen. Bwifchen Wetchfelmiinde und Neufahrwajfer dehnt fic)
die Wefterplatte aus, die mit jtarfen Vefeftigungganlagen verjehen ift.
Bis 1840 war der Miindungsarm bei Meufahrwaffer nicht nur die Haupt-
jahrrinne, jondern er fiihrte auch die Hauptmenge des Weichjelwaffers ab.

Sn der Nacht vom 31. Sanuar zum 1. Februar 1840 entftand aber gelegentlich
eines gewaltigen Eisganges durch einen Diinendurchbruch bet Neufahr eine

nene Mtiindung, die in nbrdlicher Richtung in die Oftfee filhrt. Das weiter

weftwiirts gelegene, ectwa 15km lange Stick wurde durch einen hochwaffer-
freien Deich mit einer Sdhiffsjhleufe bet Plehnendorf (Meufahr gegeniiber)
yon der neuen Niindung abgejdhlofjenund bildete nunmehr die Tote Weidfel,
die gegen Hochwaffervollftindig durch die Schleujenanlage gefichertwerden

fonnte und der Stadt Danzig einen pracjtigen Binnenhafen fcjaffen half.
Allein auch die Neiindung bet Meufiihr verflachte allmahlich infolge von

Sandablagerungen, und wiederholt traten Cisverftopfungen ein und damit

verbunden Dammbriiche und UWberjdwemmungen.Deshalb machte fich die

Notwenbdigkeiteiner neuen Miindung, die fiinjtlich hergeftellt werden mufte,
unbedingt bemerfbar. Dieje Miindung wurde in den Jahren 1890—1895

erbaut. Gie zieht fic) von Siedlersfahre, etwas oberhalb des Dangiger
Hauptes, in nbrdliher Ridhtung hin und bildet einen 71/, km langen
Nehrungsdurchftich, der zwifden Schiewenhorft und Nicfelswalde in die

Oftjee Fiihrt. Dadurch ift aber auch das Stiic der Danziger Weichjel von

Siedlersfahre bis Plehnendorf in einer Lange von 13 km ein toter Wrm

qeworbden, der mit der Toten Weichfel durch die nunmehr ftindig gebffnete
Plehnendorfer Schlenfe in unmittelbarer Verbindung fteht. Die Verkiirgung
der Stromlinge gegen den alten bei Neufihy ausmiindenden Lauf betragt
10 km. Die Deiche, die die neue Mtiindung etnjdhlieBen, liegen 900 m

voneinander entfernt. Bei dem Dorfe Cinlage befindet fich cine Schleujen-
anlage, die den Schiffahrtsweg durch die Danziger Weichfel nach Dangig
offen erhalt. Wm Danziger Haupt jedocd) wurde die Danziger Weichjel
vollftindig durd die Durehlegung eines Sperrdeides abgefdhlofjen. gm
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Herbjte 1898 wurde dieje Schliebung beendigt, und damit ijt die Danziger
Weichjel aus der Reihe der Weichfelmiindungsarme augsgefchieden.

Der Danziger Kaijerhafen wurde am 27. Ptai 1904 durch den Kaijer
evdffnet und fiihrt mit jetner Genehmigung den Mamen ,,Kaijerhafen”. Die

jonjt unbedentende Schuitenlafe (,,Treckjdhuiten”waren Bafjagierjciffe,
welche vor der VBenubung der Dampficdhiffemit PBierden vorwartsgezogen
— getrect — wurden) fiihrt Heute die grofen Seejdhiffeauf einem bedeutend

flirgerenWege nad) Dangig als frither. Sie ijt auf eine Liefe von 7 m,

auf eine obere Breite von 140 m und eine Sobhlenbreite von 95 m als
Grofichiffahrtsweg ausgebaut worden. Wm oberen Ende, dem Meilehpeter
gegeniiber, wurde fie durd Weghaggerung des ,,polnifchenHakens”zu einem

Hafen erweitert. Die ganz bedeutenden Erdmafjen,die auszubaggern waren,
wurden auf dem Holm aufgefchitttet. Mit einem Koftenaufwande von mehr
alS dret Mtillionen Mark ijt dadurch ein Schiffahrtsweg gefchaffen,der fiir
Dangzigs Seeverfehrauperft wichtiq ijt. Der Bau der Ufereinfajfungen zum
Uberjchlagin die Eijenbahn tft bereits in Angriff genommen. Die neue Holm-
bahn, welche von Danzig iiber eine iiber die Tote Weichjel hiniibergehende
Drehbritce die Verbindung mit der Nehrungund inSbefondere mit den groken
marinefistalifden Wnlagen, jowie den privateninduftriellen und dem See-

vertehr dienenden Schipfungen herftellt, ijt im Dezember1905 fiir den

Giiterverfehr erdffnet worden. Ferner befindet fich im Raijerhafen cine

maidtige Dampffahre, , Pring Heinrich”,welche dem Cifenbahnverfehre nach
Der Holminjel dient. Dadurch haben alle dortigen Wulagen den direften WAn-

jel an das Staatseijenbahuneserhalten.
Der Freihafen in Nenfahrwajjerwurde 1899 nach gehnjahrigervor-

bereitendDer Tatigfeit ecriffnet. Die Lage des Hafens gewihrt eine un-

mittelbare Verbindung mit der Oftfee und gugleich mit den iibrigen Wn-

lagenim Hafentanal und der Weichfel. Der Hafen hat eine Waffertiefe von

7 m und geftattet auchgriperen nach Danzig fommenden Schiffen die Cin-

fabrt. Cr ift bet einer Lange von 550 m und einer Breite von rund 100 m

gu beidenSeiten von Steinmauern eingefabt und bietet geeignete WUnlegeplage
flir cine erbeblice WAnzahlvon Schiffen. An beiden Ufern befinden fich
Schienenjtringe, welchejowohl mit den Bahnhofsanlagen 3u Neufahrwajjer,
alg auch durch etne 7,2 km Lange, am 15. Juli 1899 erdffneten Mebenbahn mit
dem Danziger Bahnhof in Verbindung ftehen. Der 15,9 ha grofe Freibegire,
wovon 5,4 ha auf die Wafjerflaicheentfallen, ijt auf drei Seiten Durch eine
4 m hohe Cinfriedigung umjdlofjen. Grofe Tore dienen dem Fubhrwerks-
und Cijenbahnverfehr und werden unter ftindiger Wuffichtvon Grenzaufjeher-
poften gehalten. An der See= und Siidjeite find grofe Schuppen erbaut, die
teil ale Lagerraume, teil zur Verzollung der fiir den Umjchlagsvertehr
Dienenden Giiter beftimmt find. Werwaltung und Betrieb de3 Freibegzirfs
unterftehen der RKodnighichenCijenbahn-Direftion 3u Danzig. Die Roften
Der Wulage betragen 300000 Mt,wovon die Kaufmann|chaft in Danzig
150000 Mf. und die iibrige Summe die Stadt Danzig aufgebracht hat.
Der Yreibezirf wird gollgefeslich als Ausland behandelt. Gnnerhalb des-

jelben bleibt der Schiffsvertehr, die Lijc&ung, Cinladung, Lagerung und

Behandlung der Waren, von der ollfontrolle befreit, foweit e3 fick
nicht unt Unnfehlagsgiiter, 3. B. den inlandifehen Zucker, handelt, defjen
Cigenjhaft als inlindijde Ware erhalten bleiben joll. Der Freibezirf
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ift ein wichtiges Dtittel

gum Cutporbliihen des Hei-
mijden Handels- und See-

verfehrs.
Die Weidhjel als Han-

delsftrafe. Cinft, als die

Oftfee fiir den Handel eine

gtifere Bedeutung als

heute hatte, war auch die

Wafferftrape der Weichfel
eine belebtere. Leider wird
die Schiffahrt auf diejem |

Strome durchDiegahlreichen Nac Originalaufn. v. br. EC. Stidtner-Berlin. 1904. Gef. gefch.

Sandbinfe erjcehwert.Dazgu Sliffafen. Nach einem Gem. von Stryowsti.
fommt noch,Daf in Rufland
Die Weichfel fiir tiefergehendeSchiffe iiberhaupt nicht gu gebrauchen ift, weil
Dort nichts fiir die Stromregulicrung gejchieht. Fir die Cinfubr rujfijder
Holger ift fie aber trogdem von der gréften Wichtigkeit. Die Holsflipe,
Zraften, werden von polnijchen Fliferfnedjten, die man Fliffafen oder

Didhimfen nennt, gefiihrt. C3 find meift fraftige Geftalten mit fehlichten
gelben Haaren. Fhre Kleidung befteht in der Regel aus weiten groben Leinenen

Beinkleidern, aus einem bis an8 Knie reichenden grauen Leinwanbdfittel
oder einem unbezogenen Schafspelz. Wuf den Hlifen find mehrere niedvige
Strohhiitten, Haufig auch nod) gerdumige Bretterbuden erbaut, die den

Glifjaten MNachtquartier,bet jchlechtemWetter Unterjdhlupf gewahren. Selbjt
das Cijen wird auf den Flopen gefocht. Die Anfpriiche an das Leben find
bet diejen Leuten fehr bejdeiden. Fajt den gangen Gommer bringen fie auf
dem Wafjer gu. C3 ift interefjant, vom Ufer aus ihr Kreiben 3u beobachten
und die Gefchicllichfeitzu fehen, mit der fie auch bei niedrigem Wafjerftande
die Hope ftromabwarts fteuern und allen Hindernifjen aus dem Wege fahren.
ou Thorn haben fie ihren SGammelpuntt auf dem Altitidtijehen Mtarit
am SRopernifus-Denfmal, an DdefjenStufen fie in der Gonne liegen und

ihr befcheidenes Mahl einnehmen. C8 befteht zumeift aus Salghering und
Brot. Cin Schluck Branntwein macht den BVejehlak. Die Traften beftehen
aus 30—40 jogenannten Zafeln von Langhilzern. Die eingelnen Baum-

ftamme werden durch ftarfe Querleiften gujammengehalten und die Tafeln
durch CSeile verbunden. Cine Traft ift durchfehnittlid) 100 m lang und
20—30 m breit. Xn beiden Enden find lange Ruder befeftigt, durch welche
fie gelenft wird. Gonderbar Hiren fich die Langgezogenen Befehle an, dic
vom Hetmann, dem UAnfithrerder Craft, den Flifjafen zugerufen werden.

Weithin erfchallen fie liber die Wafferflice. Bede Traft hat durchfchnittlid
eine Bejabung von zehn Hlifjafen.

Auger Holz werden aus Rufland Getreide und Futtermittel, vor allem

Rieie, hierher verfrachtet. Aus Deutjchland werden dafiir Stiicégiiter aller

Art, aber auch Salz und Kolonialwaren, joweit e3 der Wafferftand erlaubt,
der rujfijdhen Kundjchaft iibermittelt. Recht bedeutend ift der Frachtverfehr

*

gu Waffer gwijdhen den jogenannten Weichfelftadten, wenn auch nur swei
Dampferlinien und mehrere Kleinjchiffer diejen Berkehr aufrecht erhalten.
galt die Halfte des gejamten Werfehrs nach Danzig 3u bildet Roh-
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gucter, Der aus den jzabhlreichenweftpreufifchen Fabrifen in die Danziger
Raffinerten und weiter hinaus verjandt wird. Stromaufwirts werden ing-

bejondere Kolonialwaren, Salz, Cijen, raffinierter Zucker, Petroleum, Steine

(jchwedifce PBflajterfteinc),Steinfohlen, Tecr und Fifehwaren verfrachtet.
Die Fahrrinne, die gewihnlich von Cnde Yovember bid Mitte Meir;

durch Cis fiir den Schiffahrtsverfehr gejperrt ift, wird, da fie fic) durch
Die wandernden Gandbinfe haufig veranbdert, durch Landbafen gefenn-
geicnet. Das find quadratijce, auf der einen Seite nach der wagerechten,
auf der anderen Seite nach der fenfrechtenDiagonale halb weif, halb jchwar3
geftricjene Lafeln, die an etwa 3—4 m Langen Stangen tiber Ecf befeftigt
jind. Sie werden auf den Buhnenkipfen oder fonftigen gut fichtbaren Stellen
Derart aufgeftellt, dak ihre pfeilfirmigen jchwarzen Ecfen anzeigen, ob die

yahrrinne an dent Ufer, wo die Bafen ftehen, bleibt, oder ob fie nach dem
anderen Ufer hiniibergeht

Dod nicht allein die wenig erfreulichen Verhaltnifje der Fahrrinne
mit ihrem jtarf jchwanfenden Wafferftande lLafjendie Weidhfel hinter den

libvigen gropen Strdmen guriicftehen, fondern auch die veranderten Verkehrs-
verhiltniffe der Meuzeit, insbejondere die Warsgeftaltungdes heimijden Cijen-
bahnnegbes und die Tarifpolitif de3 Staated (billige Seehafentarife) haben
hier einen Wandel gejchaffen, der freilich der gejamten Volkswirtjdhaft von

hohem Yuen gewejen ijt, aber die Weichjel von ihrer einftigen Stellung
al3 Hauptitrafe deS Binnenhandels in unjerer Proving verdraingt hat. Nerer-

Dings verlautet, Dak die ruffifce Regierung auch ihrerfeits an die Requ-
fierung der Weichfel gehen wolle. Gie beabfichtigt nimlich, die polnifehen
Kohlen aus den Gruben von Dombrowa und Grodzice auf der Weichjel nach
Den Hafenplagen des baltijchen Neeeres (Lidsau,Riga ujw.) iiber Danzig 3u ver-

frachten. Dadurch wiirde der Verfehr auf der Weichjel erheblich zunehmen.
Aud) der Bau des fchon jeit lingerer Beit fiir Wlozlawef in Wusficht ge-
nommenen Holghafens foll in Wngriff genonumen werden.

Aufn, v. H. Chill- Thorn.
Traften auf der Weidhjel.
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Bur Verbefferung de3 Fahrwafjer3 in der Weichjel wird in den Lesten
sahren durd) Vaggerungen an der Vejeitigung der fogenannten Steinriffe
(Hefte alter Wtordinen), welche fic) im Strombette vorfinden, gearbeitet.
Diejes Material wird bei den Unterhaltungsarbeiten an den Regulierungs-

—

werfen der Weichjel mit Borteil verwendet. Sn gleicjer Weije wird ym
Sicherheit der Schiffahrt fortwaihrend das Strombett von alten gejunfenen
Baumftimmen und fonftigen Hindernifjen gercinigt. Wuch diejen WArbeiten
find die langanhaltenden niedrigen Wafferftinde des Jahres 1904 bejonders
giinftig gewejen. (3 wurden gehoben im Bereiche der Wafferdauinjpettion
Thorn 32, Culm 146, Marienwerder 162, Dirjdau 31, gujammen 371

Hiker in Langen bi zu 30m und in Starfen von 0,10 big 1,60 m.

2. Mebenfliifjeder Weidhjel.
a) linfs.

1, Die Brahe. Sie fommt ans einem fleinen anf der Grenze gwifden
Ponimern und Weftprenfen gelegenen See und tritt, nachdem fie den Gr.

Biethener und Meiisfendorfer Gee und die Tucheler Hetde durchfloffen
Hat, in die Proving Bojen ein. Bet Bromberg gelangt fie in das Ur
jtvombett der Weichjelund erreicht diejen Flug oberhalb Fordon. Ihr Wafjer
wird in der Tucheler Heide gu bedentenden Ricjelwiefen-Anlagen
benugt. Wit dem Baue der Hauptantage wurde 1845 begonnen. Am bez

quemften find die Riejelwiefen vom Bahnhof Rittel zu erreichen. Bei Mithlhof
wird die Brahe um etwa 10m Hihe angeftaut. Der Brabhe-Riejelfanal
fiihrt in einer ungefdhren Linge von 25 km das befrudtende Wafjer den

Wiejen gu, die urjpriinglic) unfrudtbares Gandland waren. Wuf der

rechten Seite empfingt die Brahe die Kamionfa, daran Kamin, und die
Bempolno, daran Zempelburg. Die Brahe Hilft die Wafferftrahe von der

Weichjel gur Oder bilden. Bon Bromberg fiihrt namlic) aus der Brahe in
die Yebe der 1773—1774 erbaute Bromberger Kanal, der, obwohl nicht
Wejtpreufen angehirend, dod fiir den Handel diejfer Proving von grofer
Bedeutung geworden ift.

2. Das. Schwargzwajferfommt wie die Brahe von der pommerjcjen
Grenge, und zwar aus dem Schielewiger See, flieht durch den Weitfee, behalt
ebenjo wie die Brahe eine fiiddftliche Richtung bet und ergieBt fich, diejem
Nebenflus faft parallellaufend, bei Schweb in die Weichfel Won den Bufliifjen
de Schwarzwaffers ijt der nennenswertefte die Brufjina, die im Unterlaufe
fliépbarift. Das Schwargwaffertal ift an manchen Stellen von groper Landjchaft-
licher Schinheit. In der Nihe der Station Long befinden fichim Schwarzwaffer-
gebiet anjehnlice Riefelwerfe Wus den Zufithrungsfanilen wird das Riefjel-
waffer durch Schleujen in die Bericfelungsgriben hineingelafjen. Diefe durch-
giehen das ganze Wiejengelinde und werden, jemehr fie fich verteilen, defto
jchmaler. Sowie die Schleujen geiffnet werden, vertetlt fichdas Wafer iiber die
Hiefjelwiejen. Nach Gebrauch wird e3 beftimmten Gammelfandlen gugefiihet
und eine erheblicje Strece unterhalb wieder in den Flu geleitet. Diefe
Wiejen werden gweimal gemaht und liefern ein vortreffliches Hen. Sie
find meiftenS in Stlicle von 1/,—2 ha Grife etngeteilt und werden ver-

padtet. Das Hew der unverpachteten Parzellen gelangt in ftaatlice Magazine.
griiher Lebten am Schwargwajfer viele Biber. Diejes Tier, bas jest bei
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uns ausgeftorben ijt, war cinft in Weftpreufen fehr haufig 3u finden. Cine grofe
Menge von Fundftticlen, fowie Orts- und Flurnamen weijen darauf hin. Das

fehte Cremplar joll 1840 bet Thorn in der Weichjel gefangen worden fein.
3. Die Montan ent}pringt in dem Ntontafjef-See weftlich von Yteuenburg

in Der Tucheler Heide. Sie flieRt anfangs in jiidlicer Richtung und bildet

auf DdiejerStrecke herrliche landjchaftlicje Bartien (Rohlauer Schweis).
Dann wendet fie jdharf nach Mt. um und erreicht bet Neuenburg die Weidhfel.
Gegen den Miicftan des Weichjelhochwafferswird ihre Ptiinding durch ein
jelbfttatiges Schleujemwerf gefchlofjen. Sie tragt wejentlic) zur Cutwafferung
Der Schweb-MNenenburger Miederung bei. Friiher ging fie bet Sartowis in
Die Weichjel. Bhren jebigen Lauf erhielt fie durch die OrdenSritter, die fie
fehon damals zur Entwajferung benugten. Friedrich) der Grofe verjuchte,
fie an der ,Hihe" entlang 3u fiihren. Das dazu gegrabene Bett ijt noc)
heute an cinigen Stellen fenntlich.

4, Die Gerfe hat ihren Urjprung auf den quelligen Mtoorgriinden bei

wuppetershiitte in der Mahe der Schinberger Hihen. GSie hat ein ftarfes
Gefille, ninunt fiidlic) von Schinect die Five auf, fliekt an Pr. Stargard
vorbei, wo fie bedeutende Mtiihlenwerfe treibt, und ergieBt fich bei Mtewe
in cinem weit ausgejdhnittenen und von anjehnlicen Uferanhihen ein-

gefabten Lal in die Weichfel.
5. Die Mottlan Hat ihre Quellen jiidweftlic) von Dirjchau auf den

niedrigen Wiejen am Lichjchauer See und ijt vorzugsweije Miederungsfluk,
weshalb ihre Ufer an manchen Stellen ecingedimmt find. Bei Krampis
nimimt fie die alte Radaune auf, foweit deren Wafjer nicht bet Prauft in
Die neue Radaune geleitet wird. Durch die jogenannte Steinjdleuje tritt

fie in Danzig ein. Dieje Schleuje hatte friiher den Bweef, in KriegSzeitendas

Wafer im S. und O. der Stadt anftauen zu lafjen und dadurd) dem

geinde die Anndherung gu erjehweren. Bunerhalb Danzig teilt fic) die
Mottlau in swei Arme, die alte und neue Mottlau, welche die Speicherinjel
einjcdjlieBenund durch) Randle mit einander verbunden find. Won den
Bollwerfen an ihrem Ufer ift bejonders die Lange Briicde gu erwahnen.
1 km nach der Wiedervereinigung der Hauptarme flieBt die Mtottlau in die

Weichjel. Bhr grifter Nebenflup ift die Madaune.

Diejer Flu fommt wie die Ferje von der Karthaufer Hochebene,durd)-
flieBt Den Radaunen-, Klodno-, Brodno- und Oftribjee*), weld) Lebteren
Gee fie bet dDem Dorf Oftrik verlakt und flieBt mit ftarfem Gefille, viele

Miihlen treibend, die Hochebeneherunter, um bet PBrauft die Miederung gu

erreichen. Das Gefille betragt bis Hier, aljo auf einer Linge von etwa

50 km, 150 m, mithin auf 1 km 3 m. Da8 ftirtfte Gefille weift fie auf
Der Strecke gwijchen Neftempol und Kahlbude auf, wo e3 7T—8 m auf 1 km

betragen mag. Urjpriinglich miindete fie bei Rrampig in die Mottlau. Die

Danziger wollten jedoch)ihre Kraft zum Treiben der Mtithlen benugen (der
Orden liek Cnde des 14. Yahrhunderts in der Mahe der Katharinen-Kirde
die ,,Groge Metiihle anlegen), fowie ihr fiihles frijches Wafer fiir den

wirtjhaftlicjen Gebrauch und zu gewerbliden Bwecen verwenden, deshalb
leiteten fie Die Hauptmaffe de Waljer3 in einen Kanal, der von 1348—1354

1) Samtlide genannten Seen ftehen miteinander in Verbindung und bedecenmit
nod) cinigen fleineren Geen, mit denen fie sufammenhangen, den Blacheninhalt von

etiva 21000 ha.
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erbaut wurde. Diejer Kanal nimmt bei PBrauft jeinen Anfang und betvitt

am BeterShagener Tor das Weichbild der Stadt Danzig. Bn vielen offenen
und verdeckten Armen wird er durch die Stadt gefithrt und miindet bet

;a:

Die
Lange
Briide
in

Dangig.

Brabank in die Mottlar. Seine Linge von der Praufter Sdhlenje bis zur
Mottlau betrigt etwa 14 km. Wéihrend der Reinigung de3 RKanalbettes

wird das Wajfer in die alte Hadaune geleitet. Die Regierung hat fid
entjdhloffen,in Gemeinjchaft mit den Anwohnern die Radaune von Prauft
bis SGemlin 31 sauhte 3 jfollen die Lofen Sandufer befeftigt, die

anliegenden jandigen Hihen angeforftet und Taljperren eingerichtet werden.
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Nach Originalaujn. v. Dr. E. Etidtner=Gerlin. 1904. Gef. gejd.

Drewes; bet Gollub.

b) rechts.
1. Die Drewens fommt aus Oftprengen, wo fie in der Mahe der Stadt

Hohenftein entjpringt. Yn der Richtung von O. nach W. durehflieRt fie den

Drewengiee, um dann in ein weites Wiejengelinde cingutreten, durch welches
fic in gabhlreicen furzen Kriimmungen ihren Weg nimmnt. Dann jojligt fie
eine flidweftliche Richtung cin, die fie im grogen und gangen auch bis zur
Miindung beibehalt. WLS erften nennenswerten Nebenfluk empfingt fie bei
KL. Heyde die bet Dt. Cylau aus dem Gejerichfeefommende Cilen3z, die den

Daulenjee durchflieBt. Die Cilenz hat eine Lange von etwa 15 km. Da
jie ein ftarkeS Gefalle befibt, treibt fie grifere Meiihlenwerfe. Nennenswert

find ihre Walfinge. Flipbar wird die Drewenz von da ab, wo fie dic
Sandella, einen rajcen Bergbach, der durch Libau geht, aufnimmt. An
der Stelle, wo einft die Burg Brattian ftand, flieht ihr die Welle 3u.
Dicjes Flipden fommt vom Hiigellande bei Gilgenburg, geht durch dic
Stadt Lautenburg und ift reich an Forellen. Cin Stick unterhalb Strasburg,
von Komini bis Leibitfch, bildet die Drewenz die Grenge gwijden Weft-
preupen und Rupland. Gie miindet bei Zlotterice. Bhres rafden Laufes
und ihrer vielen Kriimummngenwegen !) ift fie fiir die Schiffahrt nicht gut
geeignet. Cin groger Teil des in den bedeutenden Forjten de3 Libauer
und Strasburger Kreijes eingejchlagenenHolze3 nimmt, gu furzen, jemalen
Xraften verbunden, feinen Weg die Orewenz hinunter. Jhr Ufergelande ijt
jtellenweije von grofer Schinheit.

1) Vom Volfsmunde deshalbh fchershaft ,Drebjdwanz” genannt.
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2. Die Offa entfteht tm Rojenberger Mreije in der Mahe der oft-
preupijden Grenze, DurdhflieBtden Gardenjee und nimmt dann ihren Lauf
durch) den fiidlichen Teil des Hausfees. Kleinere Seen, wie den Heinrichaner
durchflieend, tritt fie im den Schwarzenaucrs oder Trarpeljee. Dtejem
entflieBt fie im zwei WUrmen. Der friihere Hauptarm, jest der fleinere, geht
an Bijchofswerder vorbei. Der andere wendet fic) nach Peterwib, durch-
flieBt den gleidnantigen See, beriihrt Stangenwalde und vereinigt fic
oberhalb Babalig mit dem von Bifchofswerder fonrmenden Arme. Won hier ab

ift Die Offa recht wajjerreich, ihr Lauf jehr gewunden, das Gefalle aber

wenig bedentend. Landjchaftlich) jchiine Stellen find bei Wtendrig, Slupp
nnd Roggenhaujen. Hier empfingt fie die Gardenga. Diefer Fluf fonnnt

ebenfalls aus dem Rreife Rojenberg, fliekt durch Freyftadt, ferner an der

Majoratsherrjhaft Ludwigsdorf vorbei, um bald darauf das Geltinde de8 ent-

wafjerten RKrobeneft-
jeed!)gut betreten. Yuf
ihvent weiteren Laufe
dDurchflieptfie den Yto-

gat- und Kujchutajee
und erreicht bet Rog-
genfaujen die Offa.
Dieje miindet 8 km

ndrdlic) von Grau-

denz bet Saclrau in
Der Mihe der Bings-
berge in Die Weichjel.
Von S. Hererhalt die

Offa die Lutrine.
Bei Miihle Klodt-

fen (einer ehemaligen
Ordensniihle)

—

ent-

jendet die Offa den
eta 71/, km Langen
Trinfefanal nach
Graudenz. Ptan hat
Die Erbauung dieses
Kanals frither trrtiim-

LicherWerte den Polen
gugejcrieben. Cr joll
aber, twas allerding3
feineswegs ficher er-

wiejen tft, unter

Dem im Gahre 1398

auf Dem Graudenzer
Schlofje verftorbenen
Ordensfomtur Ulrich
v. Hachenberg gegra- Torturm vom Ordensjdhlop Roggenhaujen.

: esWuf dem Boden de$ chemaligen Krobeneftfees hat man einen Sdadel vom Wijent
gefunden.
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ben worden jein. Die Trinfe hatte zundchftdie Wufgabe, der Stadt Wafer’)
suzufithren, dann aber auch die Ordensmiihlen gu tretben. Urjpriinglicd
fiihrte fie ans dem Tujcer See nad) Graudenz. Da fie jedoch Haufig aus-

trocinete, ftellte der Orden den noch heute beftehenden Kanal her, der das

Wafjer der Offa zuerft in den Tarpener See und dann in die Weidhjel Leitet.

Nur wahrend der Krautung de3 Kanals wird die Trinfe bet Klodtfen durch
eine Sehleuje abgefchlofjen, und famtlides Waffer der Offa mug dann im

Offabette den Weg zur Weichjel nehmen.
2. Die Liebe Hat ihre Quellen nur wenig ndrdlicer von denen der

Ofja. Sie entfteht aus der alten und neuen Liebe, die fich bet Brunau

vereinigen. Jn ihrem Quellgebiete Liegt eine ganze Anzahl Fleinerer Geen.

(Sanufdauer See, Benjee, Gaudenjec). Bet Riejenburg berithrt fie den

Sorgenjec, der mit dent Baalauer See in Verbindung fteht. NXachdemfie
noch den Riefenburger Schlofjee durchfloffen hat, tritt fie im weftlicher
Richtung in einen grofen Wald etn, wo fie jehine Uferpartien hat (Riejen-
burger Walfmiihle), wendet dann nad) S. um, durchbrict den Wbhang der

Prenfifden Platte, um nun in rubigeren Lauf in ndrdlicer Michtung am

Supe deS Wbhanges weiterzuflieBen. Sie geht an Mearienwerder vorbei,
flieBt al ,,WUlteNogat’ durch die MNiederungund erreicht bet Weifenberg
Den toten Wrm der MNogat. Wus dem Baalauer See fithrt-in einer Lange
von 35 km der Mihlengraben nordwarts nach Marienburg Wie der

Trinfefanal und andere fiinftliche Wafjerlaufe (neue Radaune) verdanft auch
ex jein Entftehen der raftlofen Tatigfett der Ordensritter. Fiir gewdhnlicd
wird angenommen, dak Landnretfter Ntangold von Sternberg thn 1280

anlegen lief}. edenfalls ift er nicht viel fpdter entftanden. Um das

Gefille auf die ganze Linge des Kanals gleichmapig zu vertetlen, hat man

ihn unter Uberwindung mancher Geldindejdhwierigfeittiber Tiler und Hdhen
hinweggefiihrt. Vor Marienburg durchflieht er den Damerauer See. Cr

miindet dict unterhalb der Mtarienburg in die MNogat. Frither wurden

durc) ifn die Graben der Burg mit Wafjer gejpeift und die Ordensmiihlen
getrieben, deren jech3 3u Marienburg gehirten. Noch heute treibt er vor

und in Marienburg anjehnlice Ntiihlenwerfe.

3. Sonftige Fliffe Wejtprenpens.
1. Der Clbingjfiup ift der jfchiffbare WAbflugde3 Dranjenjees. Cr

geht durch den Hftlichen,tiefften Teil de3 Micinen Werders an Elbing voriiber

und miindet neben den WZrmen der Ytogat in das ,,Clbinger Fabhrwaffer“
des Hrijchen Haffes. Wit der MNogatbei Beyer ift er Durch den 6 km

fangen Sraffohlfanal verbunden, der fomit eine gujammenhdangende
Wafferftrake swifden der Weichjel und ‘dem Draujenfee bilden hilft. Bon

den Xrunger Hihen flieBt dem Clbingfluk die Hommel zu. Gie entfteht
aus der Behrendshager und Damerauer Hommel. Lebtere durchfdhneidetdas

Vogelfanger Hiigelfand und bildet mit ihren bewaldeten, oft recht fteilen Ufern

3) Die Trinke trieh das unterjdlacdhtige Rad einer bis vor furjem in Gebraud
befindliden, angeblid) von Kopernifus erbanten Wafferfunft, die die Brunnen der Stadt
jpeifte und aud) einige Hanfer mit Trinkwaffer verfah. Das Wafer wurde jedod widht
der Trinke felbft, jondern cinem tiefen Grundbrunnen entnommen.



See Geass

die jchinften Partien und die prichtigften Wusfichtspuntte Bogeljangs.
Nachoem fich beide Biche bei Teichhof vereinigt haben, gibt die Hommel
furz vor Clbing einen Teil hres Wajfers an einen Kanal ab, unt die Weiihlen
auf dem auperen Meiihlendammezu treiben. Dann wurde fie bereits in frither
Ordenszeit in zum Teil unterirdijcen Laufen durch die Stadt gelettet. Um
die Wafjerfraft ficts gleichmapig zur Verfiigung 3u haben, LieR der Orden
fiinjtliche Staubecten anlegen, die teilweije noch Heute vorhanden find.

2. Die Sorge Hat ihre Quellen in Oftprenfen unweit Saalfeld. Ste
flieBt an Wltftadt und Chriftourg vorbet und ergieBt fich in nérdltchem
Lanj in den Draujenjee, Bis Baumgarth hinauf ift fie jchiffoar. Chemals
war fie viel wafferreicher al3 jest, und e3 muff in ibrem Tal ein Lebhafter

Der Elbingflus in Elbing.

Verkehr ftattgefunden haben. Heute dient fie im wefentlicen dem FlHPbetriebe
der Chriftburger Sigewerfe. Jn der Gegend von Baumgarth und Chrift-
burg find 1896 gwei quer durch das Tal gelegte Mtovrbriicen aufgefunden
worden, VON Denen ein Teil jorgjam auseinander genommen wurde und nach
gehiriger Bubereitung im PBrovingial-Mufeumgu Danzig (Milehfannenturm)
als vorgefhichtliches Denfmal aufbewahrt wird. Dieje Moorbriicéen  ge-
hdren dent Wnfange der Cijengeit an und haben im Buge der grofen, von

S. um den Draujenfee nad) dem CSamlande fiihrenden Verfehrsftrafe ge-
legen. Bet Baumgarth ift noch ein weiterer Ntoorfund gemacht worden,
ndmlic) etn aus der Wifinger Beit ftammendes Segelboot. An der

Sorge (Sirgune) fand 1233 ein blutiges Treffen swifden dem Orden und
Den HeiduijchenPomejantern ftatt, der erfte groke BujammenftoR gwijcen
dem Orden und den alten Preufen und zugleich ein3 der fehr wenigen Er-

eigniffe DieferWrt in dent fiinfZigidhrigenCroberungsfampfe. Die Pomefanier
4
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wurden befiegt und muften das Chriftentum annehmen. Qu den Draujenjec
flieBt von den Ramter Bergen herfommend die Hihefde Thiene’), deds-

gleichen von O. die Weesfe, deren Tal die Trunger Hihen von der PBreu-

oe Platte trennt.

Die Tiege, die diejen Namen erjt vom DorfeTiege ab tragt, ift ein

Gntwafferungsflut de3 Groken Werders und entfteht aus swei 2rmen, die
beide Den Yamen Schwentefiihren und fic) bei Neuteich vereinigen. Sie
miindet in das ,DangigerFahrwafjer“ des Frifden Haffes. Shr unterer

Lauf ift, wie Seite 39 erwahnt, zur Anlage deS Weidhjel-Haff-Kanals
benugt. Durch Kanalifierung
ift fie bi8 Neutetch hinaut
{chiffbar gemacht. Cin wei-
terer Entwafjerungsflupe des

Grofen Werders ift die

Linau, die Der Liege fajt
parallel {auft.  Wuch die
Linau ift in den Weichjel-
Haff-=RKanal hineingezogen.
Tiege und Linau find alsalte

Meiindungsarme der Weichjel
angitfehen, die int Laufe Der

Beit fich unter mannigfachen
Umftinden gu jelbjtindigen
wluplaufen entwictelt haben.

4. Die Mheda fommt von

Der pommer)jchenGrenze,flieft
anfangs nordwarts, um dann

nac) O. umbiegend in etnent

tiefen breiten Fluftale, dejjen
Gehinge bejonder3 auf der

Siidjeite reich bewaldet find,
Den Weg nach der Pubiger
Wiek gu nehmen. Bei dem

Orte Riheda treten die Ab-

hdange nad MO. und SH.
;

eee
=

shtick guriiceund machen einer wei-
ge ae

thi a nedyor ae
ten NiederungBlab’),aus

Der fich Die etwas iiber 90 m

hohe und zur See fteil abfallende Moranenauficdhiittung der Orhifter Kampe
Heraushebt. lS MNebenflugder NHeda fommt die Gojjentin in Betracht,
Deven wertvolle Wafferfratte von einer Stubhlfabrif ausgeniibt werden.

Parallel mit der Rheda mitudet die Kielau in die Pubiger Wick.
5. Vou den Hhinterpommerjaen Kiiftenfliifjen gehiren zu Wejtpreupen

Leba und Stolpe. Die Quellen der Leba befinden fich nordweftlich vom

1) Von der Hdhejchen Thiene ijt die Werderjdhe Thiene zu unteridjeiden, die in den

Slbingflug gebt.

-—-*)Das Grope Briidjdhe Brud, das, wie bereits erwahnt, in neuerer Zeit entiwaffert
worden ift.
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Radaunenjec. Bn einem engen, von fteil abfallenden Hihen eingejchlofjencn
Tale fliet fie mit ftarfer Strimung bi3 Gr. Bofdpol, um dort das Urtal
der RHeda gu erreichenund in demfjelbenweftwarts ihren Weg nach Pommern
zu nehmen. Die Stolpe entjpringt, ebenfalls weftlic) vom Radaunenfec,
durchflieBt den Gowidlino-, Wengorzine und CSullenjchinjee, erhalt den

Wbflug de Gr. Meanfehjees und nimmt dann in einem anmutigen, weft-
wirts gericjteten Tal ihren Weg zur Proving Pommern. Bhr Wafer
ftiirzt fich oft liber machtige Granitfindlinge. Gie gleicht vollftindig einem

Gebirgsbach und tragt wejentlic) bet zur Belebung jener von allen griferen
VerfehrsjtraBen abgelegenen, aber an YXaturjchinheitenfehr reichen Gegend.
om unmittelbariten Grenzgebiet entfteht die Lupow, die erft durch den

Buflup deS aus dem Rreije Karthaus fommenden Buclowin gum nennens-

werten Mlujje wird.
6. Die Kiiddow fommt aus den Seen der Pommerfdhen Platte, die

nodrdlich von Yteuftettin gelegen find, durchflieht den Virchowjee, den an

lanudjchaftlicbenSchinheiten reichen Vilmjee und nimmt dann in einem oft
von betrachtlichen Anhihen begleiteten Tale mit ziemlichbedenutendem Gefalle
(auf 150 km etwa 100 m) und vielen Kritmmungen in fiidlichemLauf ihren
Weg zur MNebe,Die fie bet Ujch erretcht. Bon ihren zahlreiden XNebenfliifjen
find gu nennen Linf8: die Bahne, die Wbwajjerung der in der Umgegend
von Baldenburg fiegenden Geen, an Hammerftein vorbeifliefend, dic
Dobrinfa — an einem Gee, den fie durchfliebt, liegt Pr. Friedland —,

bei Landecf miindend, die Glumia, daran die Stadte Flatow und Krojante,
rechts: die an Lachsforellen reiche Blietnig und die Pilow mit der

Dobberig. Die Diberig bildet mit ihren Bufliiffen die Wbwafferung zahl-
reicher im Rreije Dt. Krone gelegener Seen. Die Wafferfrifte des Strom-

gebietS der KiidDdow find den verfchiedenftengewerblichen Unternehnungen
nubbar gemacht. Bejonders treiben. fie Mahlmiihlen, Schneidemiihlen, Ham-
merwerfe und Sappfabrifen, nenerdings auch eleftrijde Zentralen (Miiddow-
werfe in Bethfenhammer und Tarnowfe bet Yaftrow). Bur Zeit des Mtiihlen-
zwanges waren jeder Mtiihle beftimmte Ortichaften zugewiefen, dic nur da
und nirgendwo anders mabhlen lafjen durften.  ruchtbare Wiejen oder

romantijche Ufer von nicht unbetradhtlicher Hohe begleiten den Flu, der

auch feines Gijchreichtums wegen befannt ift. Mtalerifeh jcine Ufer finden
fich in dem Ytordoftzipfel des Vaftrower Stadtgebietes.

7. Die Lobjonfa, die fiiddftlich von Br. Friedland entfteht, nimmt ihren
Weg ebenfalls zur XNewe,die fie etwa 10 km unterhalbh Wirjib erreicht.

4, Die Seen Wejtprenfens.
Allgemeines. Won der Bodenjliche WeltpreufensS werden etwa 2,5 %

von Geen bedectt'). Gite vertetlen fich jowohl anf die Preubifche als auch
auf die Bontmerjce Platte. Die erfteren haben im Durchjchnitt 100 m

Seehihe (liber dem Oftjeejpiegel), lebtere 130 m. Dem Landjchaftsbilde ver-

leihen fie einen eigentitmlichen Meiz. Wielfach haben fie fteile, bewaldete

Uferanhihen und find mit fleinen bewaldeten Ynjeln gejdimiict.  Cntweder

_—
-Y)ySm gangen sahlt man 1855 Seen, die einen Flacheninhalt von 59689 ha wum-

fajjen.

4



jind fie von dDunfeln,ernften Nadelholgwaldern oder von prachtigen Budhenhamen
umgeben. Micht jelten befinden fich in ihrer Ytihe auch Sand- oder Moorflachen.
wit jeden Falle rufen fie in dem Gellinde eine reiche Wbwechfelunghervor.

Von den Seen Hftlich der Weichjel fallt der Hanptantcil fowohl an

Gripe als auch an Anzahl dem Drewengzgebietezu. Weftlich der Weichfel ift
das jfeenreichfteGebiet das der Brahe, das, wenn auch nicht gerade die

Am Stillen See.

gripten Seen, jo dod eine Anzahl der grbperen enthalt, wie den
Gr. Ziethener, Miisfendorfer See u. a. Der grbfpte See auf diefer Seite ift
der Weitjee, der gum Gebiete de3 Schwargwaffers gehirt. WAnfehnlic&heSeen-

flachen weift auch das Gebiet der Mottlau und Radaune auf. Die Seen des
Ot. Kroner Kreijes gehiren bereits dem Odergebiet an. Hinfichtlich der

orm ift zu bemerfen, dag die meiften Seen Langgeftrectt find und fich in

nordfiidlider Richtung ausdehnen. Dieje Tatjache ift nichts Bufalliges,
- jondern Hangt entfchiedenmit der Entftehung der Seebecken, be3w. der ganzen

Seenplatte 3zujammen.



Die Entjtehung der Seen. Milan fieht im allgemeinen die Heimatlichen
Geen als ein Prooduft der Gletjchertatigtcit an. Go migen einige Geen-
becken dem Umftand ihre Entitehung zu verdanfen haben, dah die gewaltigen
Gisberge, die fic) iiber den Diluvialbodenhinweg}choben, in DdDiejentiefe
Miulden cindriidten, die fic) jpater mit Wafer fiillten. WAndere Seen find
vielleicht auf die WeijeqebilbetDaB Die vorgejchobenenGlet}cherenden in
den weichen Boden ticfe und breite Rinnen hineinjcjnitten, die bald darauf
Die Schmelgwaljer der gewaltigen Cismajjen aufrahmen. Noch andere, vor

allem die freigrunden Seen, find wabhrjcheinlichbeim Schmelzprozefje, dem die

Cisbergeam Schlufje der Ciszeit anheimfielen, in die guriickgeblicbeneGrund-
mordne Hineingewajden worden. Die Wafjermafjen, die fichaut Der Ober=

fliche der Gletjcher angejammelt Hatten, ftlirgten durch irgend einen Spalt
in die Tiefe und wiihl{tendort auf dem Grunde vermige ihrer ftrudelfirmigen
Bewegung ein feffelfirmiges Loch aus, das gleich das Gletjcherwajjer fefthielt.
Mian dlirfte nicht fehlgehen, wenn man auch die Cntftehung der tiefercn
Stellen in Den Geen darauf zuriicffiihrt und fie als Strudellicher anfieht.
Gingelne Geen, wie der Dt. Damerauer See bet Marienburg, der Liebjchauer
See bei Dirjdau, der Tarpener See bet Graudenz, find in erfter Linie
Staubecken fiir dic friiheren Ordensmiihlen. Sie waren urjpriinglich Teiche,
haben aber tm Laufe der Yahrhunderte ganz das Geprige der Landjeen an-

genommen. Bon den Seen fiidweftlich von Karthaus wird behauptet, dah
fte Uberrefteeines grofen Staujees find, der fich tm pommerjden Urftromtale
gebildet hatte. Diejer Urftrom zog fich am Mordfufe der PBommerjchen Platte ent-

lang. Shre dufere Form verdanfen unferc Seen hauptyacdlichder jlingjten Ver-

glet}cherungSsperiode.nde fich die Grundmordnen gegen die Ufer vorjcoben
oder wohl gar in den See hineinlegten, wurden die lungrengungen gejchaffen,dic

Die Seen im grofen und ganzen heute noch haben. Wllerding3 verandern fie fich
ftindig. €8 gejchieht dics durch Anjtauungen oder Senfungen de3 Waffer-
fpiegelS, die tetlS natiirlich, teils dure) Menichenhand hervorgebracht werden.

Vor allent aber verdndern jich die Seen durch Vertorfung der flachen Stellen.

Wirtfhaftlige Ansuukung der Wafjerfrafte. Genaue Unterjuchungen
haben ergeben, dak die HiHenlage de$ Sptegels unferer Seen tm Jettraum
eines Qahies durch{chnittlich um 4/, m fehwankt, jo dak tmsgejamt ein Xus-

gleichinhalt von ftarf 250 Millionen chm Wafjer vorhanden ift. Diejes
natiirliche WusgleichSvermigen ftellt, in treibendDe Kraft iibertragen, einen

Kapitalwert von rund 60 Miillionen Mlarf dar. Triebwerfsfanile wiirden

geftatten, grifere Wafferfrafte in giinftiger Lage in der Mahe von Danzig,
Dirjhau, Graudenz ujw. angujammeln. Durch eleftrijche Kraftiibertragung
lieBen fich dieje ftarferen Gefille bejonders vorteifhaft ausnugen. Ctwa
55 000 Pferdeftdrfen wiirden mit Lecichtigfeitgewonnen werden finnen, von

Denen jebt nur etwa 5000 in mehr oder weniger unvollfommener Art benubt
werden. Die Pferdefraftftunde, auf der Turbinenwelle gerechnet, wiirde nicht
mehr als 1 BF. und auch bei ausgedehnter Vertetlung auf eleftrijchemWege
an der Entnahmeftelle felbft bei Heinen Betrieben nicht iiber 2 Bf. foften.
&3 ftellen gweifellos dic natiirlichen Wafferfrifte der weftpreugijden Seen-

becken nicht unerhebliche Werte dar, die auf ficherer Grundlage nubbar gemacht
werden finnen, und die um fo Hiher angujchlagen find, als fie vielfach, be-

jonders bei WAusbau der crwaihuten Triebwerksfandle, in der Miahegriperer
Verbraucdsplage und der jchiffbaren Weiehfel gelegen find.
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Die Wafferunfs. Cinft fand fichin unjeren
Gewaffern neben dev weifen Seernje, dem

eieberflee und anderen Gewichjen auch die

Waffernuk, und zwar muff fie bei uns allent

WAnjheinenach weit verbreitet gewejen fein.
Gripere Lager fojfiler Friichte DdDiejerjest
in Weftprengen ausgeftorbenen Wafferpflanze
hat man an verjchiedenen Stellen gefunden.

Waffernng. Auf dent Wafjerjpiegel fchwammen die aus

feften, vautenfirmigen Blaittern gebildeten
Rojetten, gwifchen welchen jich einzeln jtehende weife Bliiten befanden. Wus

ifnen entwicelten fic) gegen den Herbjt hin grofe Steinfriichte mit swei
Baar freugweis geftellten Dornen. Der Kern der Frucht ift mehlig und ge-
nieBbar. Gerdjtet hat er etwa den Gejehmackvon Ptaronen.

Bejdhreibung einzeluer Seen. 1. Der ODraufjenjee mit 1790 ha, wo-

von 1160 ha auf Weftprenfen fommmen, fiillt den tiefften Teil einer Lief
fandimilde aus, die auf Dret Seiten von nennenSwerten Erhebungen, name

lich Dem Trunger Plateau, den Pr. Hollinder und Chrijtburger Hdhen, ein-

gejchlofjen, jedocy nach der Mogat Hin offen ijt. Cinft nahm der See das

ganze Becen von Clbing bis Br. Holland ein. Die zu ihm ftrdmenden
slipden, vor allen Gorge, Weesfe und Thiene, fithrten jeine allmahliche
Verlandung herbet, jo dab er Heutenur ein Wajferftreifen von etwa 4 km Lange
und 2—3 km Breityijt. Da der Wafferjpiegel des Draujenjees nur wenig
hier liegt, als der ded Frifchen Haffes,jo ftaut er bet Nordwinden fehnell
an und tritt liber die Ufer. Sein Reichtum an Fijcen und Waffervigeln
ift grog. Cr bildet den weftlichften Brutplag der Bwergmive, deren eigent-
licheS Brutgebiet Rubland ijt. Fir die Schiffahrt,die Hauptjachlich mit
fleinen Dampfernbetrieben wird, werden einige Fahrrinnen offen gehalten.

Seneigte Chene bet Canthen.
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Riickblid von der geneigter Chene Buchwald.

Die Meize einer Fahrt itber den Draujenjeebeftehen gunichftdarin, dak
man Dabet cine reicheSumpfflora zu fehen befommt, die in jolcherUppigfeit
faunt jonft noch wo in Weftprenfenangutreffen ift, erwahnt jet vor allem
Die Wajferaloe, ferner in Dem Zahlreichen Wafferwild, Taucher, Wild-
enten 1jw., das fich grwifcen den gahllojen Schilfinjelchen umbertummelt,
und endlichin dem Hundblic auf die bewaldeten Hihen, die diejen grofen
Talfefjel in etgenartiger Schinheit umévingen,

Der Oberlaindijdhe Kanal fiihrt in das oftpreufijde Oberland
und verbindet den Draujen- mit dem Drewenz- und Geferichfee. 1844

wurde das grope Werf begonnen und am 18. Oftober 1860 die Schiff-
fahrt auf der neuen Wafjerjtrae eriffnet. Sein Schipfer ift der Baurat
Steenfe.

Drewenz= und Gejerichfee Liegen etwwa 100 m hiher als der Draujenfee.
Wo das Oberland nach dem Draujenjee zu abfallt, hat man fiinf geneigte
Cbhenen angelegt (vom Volfsmunde Rollberge genannt), welche die dDagwifchen-
liegenden Leile Des Kanals, die eine verjchiedene Hohe haben, auf trocenem

Wege verbinden. Fede diejer Chenen hat awet Cijenbahngleife nebeneinander.

Dieje gehen jowohl am Fuge der Chene al auch am oberen Teile derjelben
eine Strecfe unter das RKanalwafjer weiter. Wuf jedem Gleije fahrt ein ftarfer
eijerner Geftellwagen jowceit in das Wafjer hinein, da er das Schiff auf-
nehiten fann. Durch Mtajchinen, die von dem Kanalwaffer getrieben werden,
wird der Wagen an ftarfen Drahtjetlen jamt dem Schiffe die Chene hinauf-

gezogen. ft Der Wagen oben angelangt, jo fahrt er liber den Gipfelpuntt
hinweg und in. den Hiheren Teil de3 Kanal8 Hinein. Wird das Schiff vom

Waffer getragen, jo macht man e3 vom Wagen 08, und e3 fann nun feine
ahrt fortyesen. Wéihrendein Fahrzeug die Chene hinauffahrt, geht gewihn-
lich ein anderes auf Dem nebenliegenden Gleije talwarts. Cine Fahrt anf
Dem oberlindijchen RKanale gewihrt manche Geniiffe. Brachtvolle Buchen-
wilder, Liebliche Seen, Gliter mit alten Herrenfiken in jchattigen Parf-
anlagen wechjelu miteinander ab und fchaffen ein Landjchaftsbild, da8 man

nicht jobald vergift.
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Der Oberlindifde Kanal dient neben der Befsrderung landlider Produfte
(Spiritus, Getreide), Kohlen, RKolonialwaren ujw. in der Hauptiache dem

Verjande von Sehnittmaterial aus den bedeutenden Forjten der Liebenriifler,
Ofteroder und Dt. Cylauer Gegend.

2. Der Gejeridjee mit 3228 ha Flacheninhalt und 23 km Lange gehirt
nur in feinem fiidlicen Teile zu Weftpreufen, doch ift ent}chiedendiejer Teil

landjdhaftlich jchiner al der ndrdlich gelegene, auf Oftpreufen entfallende.
Einen prichtigen Wusblicl genieht man vom Seholtenberge, der fich auf der

Jnfel Werder hefindet. Dieje Gnjel wird auch das ,,heilige Werder“ genannt,
weil nach einer Gage hier die alten Breufen noch lange nach ihrer Unter-

jochung durch den Ritterorden ihrem friiheren Heidnijden Glauben tre

geblieben find. Wuf einer von gwei Seearmen umfejlofjenen Halbinjel fieht
man die terrajjenfirmig anfteigende Stadt Dt. Cylau, vor allem aber herr-
lide Waldungen. Die jchonften Teile des Geferichjees lernt man auf einer

Fahrt nay Schwalgendorf fennen. Der See tragt den Charafter eines

breiten Stromes, Ddeffenanfteigende Ufer griéptenteitlsweithin mit Waldes-

guiin bedect find. Cin Blic von dem erhihten Ufer bet Schwalgendorf
zeigt uns cin grofes Stiice bcs Secs mit jeinen Buchten, den LiebLicen
waldigen CEinfaffungen,dem jchin gezeichnetenUferjaum, im fernen Hinter-
grunde Die Duftumflofjenen Kernsdvrfer Hohen: furz, eine Landjchaft, die faum

ifresgleichen findet. Der Geferichjce ijt fehr fijchreich. Die Fijchpacht, die

Die Stadt Dt. Eylan jahrlich erhalt, betragt etwa 30000 Met. 1822 bewog
dic Verwaltung diejer Stadt den damaligen BVefikerder Herrichaft Raudnis,
den Reichs- und Burggrafen 3u Dohna, ihr den Gejerich mit dem Cilengflup
gegen cine Entfhadigung von 2333 Talern und jahrlich einigen Gericdhten
Stich in Erbpacht abjgutreten. Bei Aufhebung der Crbpacht 1848 wurde

Dann Der See volliges Cigentum der Stadt.
3. Die Seen bei Karthaus find reich an Landfchaftlich-maleri}cer

Schinheit. Von prachtigen Waldungen eingefaft liege fie Da wie glibernde
Evdelfteine. Vom Spibberg aus iiberjchaut man den Kfofterjee und den

Krugjee, wahrend in den Waldern, die Karthanus idyllijch umrahmen, der

Schwarze und der Stille See verborgen liegen. Von der Goullon- und

Prafidentenhihe (220 m iiber dem Meeere) bet Rarthaus erblidt man den

Rloduo-, den Bialas und Reckow-See, die in cinem weiten Talbecten

Dicht ancinander gereiht Liegen und nur durch fchmale Landzungen getrennt
find. Wuf cinent diejer Landftreifen liegt das WfarrvdorfChmielno, defjen
jehmuckeKirche als Wahrzeichen jencr Gegend weit zu jehen ijt. Micht weit

Davon ijt der Radaunen- und der 159 m hochgelegene Oftrig-Gee, der

mit Dent Brodno-See in Verbindung fteht. Der Blick vom Dorf Oftrib
auf Den Turmberg gehirt gu den jchinften Fernfichten Bommerellens. Bis

sum plit}hernden Strande zichen fic) die jchattigen Buchengehaingehinunter.
Vom jenfeitigen Ufer winkt der Laubwald der Vorberge, und Hinter ihm
erhebt jich in blaujchwarzem Farbentone der Kiefernwalder die Kuppe des Turme-

berges. Yicht minder jehin ijt der Wusblicl auf den See vom jogenannten
Kinigsftein, cinem madhtigen erratijdhen Blocke bei Mieder-Brodnib. Bn der

Nahe von Sullenfchin, ebenfalls im Kreije Karthaus,liegen der Gowidlinver-
und der Gr. Maujdh-See. Erjterer wird von der Stolpe durchflofjen. Dicht
an Sullenfehin jchlieBtfich Der Wengorzin-See. Alle jchaffen mit ihren viel-

geftaltigen, bewaldeten Ufern und hiufigen Buchten lieblicke Landjchaftsbilder.



Bet Nieder-Brodnig.

4. Der Weitjee (1422 ha) gehdrt mit feinem nirdlicen griferen
eile gum Berenter, mit dem fitdlichen fleineren Teile zum KonigkerKreije’).
Die Ufer de Gees find vielfach ftetl und abjchii}fig jowie ftellemweis an-

mutig bewaldet. Bejonders gegliedert ift der nirdliche Teil des Sees. Er

ftrect Dret rinnenfirmige WArme nad) NO., W. und O. Der jiidlice Teil

umjchlieBt einige Gnjeln von verjchiedener Gripe. Bn den Hochebenen,die
Den See umgeben, fann man Ddeutlichden chemaligen MeereSboden erfennen.
Die Pilangendecte ift armjelig. Die bebauten Stellen tragen metitens nur

Buchweizgenund Kartoffeln. Hafer und Roggen lohnen faum den Yanbau.
Elende Dirfer unterbrechen nur felten die Cinfirmigfeit der weit geftrectten
Hochebene. Wir finden hier den Grmlichften Teil unferer Proving. Win

Siidende ftrdimt durch) cine Sehleufe in einen aus Feldfteinen gemanerten
Kanal das Schwargwaffer, um eine furze Strecfe abwirts ihr eigentliches
wlupbett gu erreichen. Bur Fijcherct im See haben nur grifere Befiber
verbriefte Rechte. Hauptyachlichwird der Ufelet gefangen. Cr wird fofort
gejchuppt. Die Schuppen werden in fleine Raften getan und an die Perlen-
fabrifen verjandt. Cine gefchictteWrbeiterin fann e8 tiglic) auf vier folcher
Kaften bringen und damit 2,40 ME. Tagelohn verdienen. Das Fleijch des

Ufelei wird zur Schweinemaft gebraucht. Die Ufeleifijcheretwird bejonders im

Winter betrieben. Wis Vorratsbecten fiir die ftaatlichen Niejelwiejenanlagen
im Schwargwaffergebiet ift der Weitjee von groper Bedeutung.

1) Er ift dev tieffte aller weftprenfijden Seen (50—5d5m). Tiefere Seen find in

Norddeutihland fehr felten. Der ticffte Gee ift der Drabighee bet Dramburg in Pommern
mit 83 m.
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5. Der Miustendorfer See bildet mit jetnen 1375 ha eine anjehn-
liche Wafjerflache, die oft von 3erfliifteten, mitunter fteil itberhingenden
Ufern eingejchlojjen wird. Cr jebt fich aus drei Becken gujammen. Ctwa
in der Mitte tritt, von W. herfommend und ein moovrigesUfergelinde durch-
jchneidend, die Brahe in den See, um ihn an feinem Xordende zu verlajjen.
Die vielen Steine und VYtujheluan manchen Stellen der Uferlandjchaft und

in Dem flachen, allmablich tiefer werdenden Geegrunde, durcd) das flare

Wafer fichtbar, geben Zeugnis von dem ehemaligen Mteeresboden. Bu den

Brahejeen gehirt auch der Gr. Biethener See mit 615 ha Flachengrife.
Er hat wie der Ptiisfendorfer See die den Geen der Pommerjchen Platte
poriwiegend eigene NS.-Richtung. Wuch die Brahejeen dienen als Borrat3-

behdlter fiir die ftaatlicjen Mtejelanlagen.
6. Bon den Seen im Dt. Kroner Kreife ift der Gripe nach der

Gr. BHthin-See der bedeutendfte. Bei Dt. Krone Liegender Stadt- und der

Schlopiee und verleithen diejer Stadt eine annmutigeLage. Cbhenjofinden fich
inehrere Geen in der Mahe de Stidtchens Tig. Der Ht. Kroner Kreis

gehirt gu den feenreichftender ganzen roving. Dieje Tatfache ijt durch die Wb-

ftufung der WPlattezum MNebebruche31 erfldren. Frither war der Seenreichtum
noch bedentender. Cin groper Teil der ehemaligen Seebecken ift jest vertorft.

7. Su der duferften MordweftecleWeftprenBens liegt der BZarnowiger
See, Der 1470 ha umfabt. Cr gehirt zu den Rinnenjeen und ift frither ent-

jchieden gréper gewejen al heute. Gm Siiden ift er ftarf verjumpft. Bm
Norden war ihm vor fehr Langer Zeit ein Strandjee vorgelagert, der aber

vertorft ijt und jebt ein grofes Moor bildet. Hier trifft man echte Woor-

niederlaffungen, wie fie auf den Mtooren Weftdeut}chlands gu finden find.
Der WAbflukdeS Sees zum Meere heift Piasnis.

Gejamtanfiht von Dt. Krone vom Stadtiee aus.
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D. Die Ojtjee und die weftprenfijde Mitfte.

1. Die Ojtjee.
Allgemeines, Die Oftfee verdankt ihren Namen den Danen, der HftlidGen

Lage gu Danemarf wegen. Vielleichtftammt er auch von den Hanjafauflenten
her. VBeijpielsweifefiir Hamburg ijt diejes Gewafjer im Gegenjage zur Nord-

jee die Oftjee. Zur Beit des Wltertums wurde die Oftfee jarmatifcjes Meer
genannt. Sie ijt im grofen und ganzen ein Binnenmeer und bedeckt ungefaihr
einen Hladeninhalt von 415000 qkm. Qhre Tiefe betragt durchfcnittlich
67 m. Wuper bet der Anjel Gotland, wojelbft fie 463 m tief ijt, fourmen

Liefen von mehr alS 150 m jebhrfelten vor. Der MeeereZboden fallt von

der Kiifte allmabhlichab, jo daf man an den meijten Stellen 100—200 Sehritte
weit in die See Hineingehen fann, ohne den Boden unter den Hiifen gu ver-

lieren. Daher findet fic) an unferer Miifte eine Reihe vorgiiglicherBadeftellen.
Die Schiffahrt ift anf der Oftfee der flachenKiijten und der vielen Untiefen
wegen nicht ungefihrlic). Dagu fommt nocd, dah die Wellen infolge der

Binnenlage jehr furz gehen, und die Winde faft immer heftig find. Schwere
Stiirme vermigen e8, Das Waffer bedeutend anguftauen, und rufen nicht felten
verheerende Sturmfluten hervor. Der Salggehalt der Ojtjee ift gering, im

weftlichen Teil etwas bedeutender al3 im Hftlicjen. Cr betragt faum die

Halfte von dem der Yordjee, im Durdh{chniti etwa 0,66 % (im offenen Ozean
3,50%). Die Farbe der Oftjee ift viel Heller alS die des Ozeans. Das

Waffer ijt Hhellmeergriin,erjcheint aber je nach Beleudhtung, Wellenjpiel und

Wolfengzug, je nach Sonnenjdhein und Stirfe der Wolkenbedeckungin den

verfehiedenften Farbenabftufungen. Cine bemerfenswerte Cigentiimlidfett
zeigt eS Darin, DaB eS falter alZ da8 de3 Ozeans ift. Durch das Schmelzen
des Cife3 in dem Finnijden und Bottnifcen Meerbujen wird im Friihling
und Gommer die Tentperatur wefentlich herabgemindert. Wn unjerer Miifte
tritt Der Unterjchied gwijden Waffer- und Luftwarme am dertlichften in
den Mionaten Wai und Junt hervor. Cbbe und Flut haben fic) auf der

Oftjee auch bet den genauefter Mtefjungen faum feftftellen lajjen. aft in

jedem Winter bilden fich an der Miifte Der Oftjee Cisrander, die mit ftarfer
werdendem Yrofte gunehmen, die Hifen fehliefen und die Schiffahrt Hemmen.
Die Gejhidte Danzigs weift nach, da man in ftrengen Wintern 3u SehLitten
auf der See von Danzig bi3 Hela fahren fonnte.

Die Danziger Budht. Sie reicht von Rixhift bis Briifterort an der Mord-

weftede der Samlandijchen Miifte und greift tief in das Land cin, eine Flacde
von eta 4877 qkin bedecfend, von der iiber drei Viertel zu Weftpreufen
gehiren. €3 wird behauptet, dak hier frither Feftland gewejen fei. Jn welcher
Werje und in welchem Crdentwicelungsabjdhnitte die Bucht entftandenijt, Lage
jich nicht genau feftftellen. Doch wird jest faft allgemein angenommen, daf fie
durch das Schmelzwafjer, das von den gewaltigen, von Morden vorgefdhobenen
Gletichereismaffen herriihrte, ausgewafden, und dah fie dDauernd mit Waffer
erft jeit Dent Ende der Ciszeit bedeckt fei. Der auf Weftprenfen entfallende
Teil der Danziger Bucht wird in die Pubiger Wick und die Auwenbucht
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eingetcilt. Die Pubgiger Wief wird durch die Halbinjel Hela abgetrennt
und ftellt einen Meerbujen von 337'/, qkm Flacheninhalt dar. Sie ijt
jtellenweije jehr flac. Vou Kufjeld auf Hela bi Hiniiber nach) Rewa zieht
fic) eine lange Sandbanf, da3 Ref Ff,hin, die fogar fichtbar wird, wenn Weft-
winde das Wafjer aus der Wick hinaustreiben. Dem Reff fommt von
Rewa Her cine fehmale Landjunge, der Spirf, entgegen. Bwijcen Reif
und Spirf Liegt cine Durdhfahrtitelle, das Deepte. Durch Baggerung wird
das Deepfe auf 4 bis 5m Fabhrtiefe gehalten. Wuchvon der Halbinjel Hela
ijt Das Reff durch cine Rinne, die Ruf dniza, getrennt. Yn dem flacheren
nordwejtlicjen eile der Wick, der Fnwiek, die durch dieje Gandbanf abge-
jehlojjen ijt, findet fich vielfach mooriger Boden, der den Fijchen eine gute
Laichftelle bietet. Die Gnwick joll fpdter als dev iibrige Teil der Bucht durd
Senfung de3 Bodens entftanden fein. Der Name Wiek ift niederdeutjdhund
bedentet joviel wie fleine Meeresbucht. Die Wick bietet bet allen aus See

webhendenStiirmen vorglighide Ankerplive. Die Wusfliige tiber die Danziger
Budt nad Hela und den Badedrtern unferer herrlichen Kiijte werden zumeift
mit den Berjonendampfern der Danziger Dampfihiffahrt- und Secbhad-

WEtien-Gefelljdhaft ,Weichfel” unternommen.

slottenmandver, Qiu Spatjommer eines jeden Gahres finden auf der

Hie der Dangiger Burht Maniyer unferer deutfehen Rvriegsflotte ftatt.
20—-30 grope Kriegsichiffe jowie eine anjehnlide Zabhl fleinerer Fahrzeuge
anfern Dann nach demUben vor Boppot. Mun entwicelt fich an Land ein inter-
effantes Leben und Treiben. Um die Vejagung dev Schiffe mit Nahrungsmitteln
gu verjehen, Vefehle und Boftjendungen, die Urlauber hin und her 3u be-

fordern, gehen groBe und fleine Dampfer und Bite von der Flotte gur Miifte
und umgefehrt. Cutweder Landen fie in Nenfahrwajjer, Danzig oder in
Soppot. Aber auch viele Landbewohner, befonders Zoppoter Badegijte,
fahren gu den Kriegsjchiffen hinaus, um diefe fehwimmenden Cijenfolofje ge-
nauer fennen ju Llernen. Geht dann das Ubungs-Gejdhwader wieder in See,
jo werden von den das Meer behervjdenden WAnhihendie Bewegungen der

eingelnen Schiffe von der jchauluftigen Menge durch das Fernrohr verfolgt.
Bejonderes Guterefje nvtigen die Landungsmandver ab.

Vorkehrungen zur Sigerung der Seefehiffahrt. Leuchttiirme find in
Rixhsft (2), Dangiger Heijterne|t, Hela, Orhift, im Hafen Nenfahrwaffer
und auf den Stetnmolen dajelbft jowte in Kahlberg errichtet. Wlle Lenchtfener
werden bei Sonnenuntergang angeziindet und bei Gonnenaufgang ausgeldjdt.
Die Leuchttiirme gu Rixhs ft, die beide weifes, feftes Licht haben, wollen dic

Schiffer vor den machtigen Felsblicken warnen, die in der Nahe der Miifte Liegen
und in ftnrmbewegter finfterer Nacht leicht gefahrlich werden finnen. Diefe
yelsftitce find erratifce Blicke. Der Heifternefter Leuchtturm fteht auf
einer giemlich Hoben, feftgelegten Diine. Cr Hat Blinffener, das alle gwei
Minuten pliplich Hell anfbligt, um dann wieder im alten ruhigen Glanze
gu erftrablen. Das weife Blinkfeuer de3 Leuchtturms zu Hela wird dem

beobadtenden Schiffer in Zeitabftinden von ciner halben Ntinute ftchtbar,
um dann anf eine halbe Minute zu verfehwinden. Der Turm felbft ijt ein
ftattliches, majfives Bauwerk, innen mit eijernen Xreppen veriehen. Sein
yeucr ift 1820 zum erften Male angeziindet worden. Bon oben Hat man

cine entgiicfende Fernfidht. Faft in ihrer ganzen Lange fann das Auge die

Halbinjel Hela tiberfehauen, iiber deren Anfang in nebelgrancr Ferne die
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Hbhen_vonHixhsft anfteigen. Zur Rechten dehnt fichdie weite, unabjeb-
bare Gee aus. Links Liegt die DangigerBuchtmit ipren furzen Wellen,
amt Horizonte vom Feftlande wie von einem griinen Krang eingejdhlojjen,aus

Demt Heraus fich im W. die Hohe majfige Kirche Pubigs, im GS. die

Tiirme der Stadt Danzig emporheben. Der Leuchtturm gu Oxhsft, auf
dent Hohen Ufer des gleichnamigenOrtes gelegen, gecigt ein weifes Funtel-
fener, das alle drei Sefunden einen Blinf gibt. Die Cinfahrt in Den

DangigetHafen bei Meufahrwaffer liegt swifchen gwet Leitdammen,
Molen. Der Leuchtturm am Kopfe de HftlichenDammes zeigt ein rotes,
fetes Licht, wahrend derjenige am Ropfe de weftlichen ein griines Licht
tragt, um das Auflaufen der Schiffe gu verhindern. Qn der Mahe der

Lotjenftation in MNeufahrwafjer fteht ein Leuchtturm, der ein feftes,

‘ ‘ 4 4

Wujfu. v. H. CHill= Thorn.

Lotjenftation 3u Meufahrwaffer.

eleftrijces euer tragt, deffen Sichtweitebet flarem Wetter weit Hhinter
Hela hinausliegt. Wufeiner bewaldeten, 29 m hohen Diine Hftlichvon Mahl-
berg befindet fic) ein aus roten Biegelfteinen erbauter, unten vierectiger,
oben runder Leuchtturm mit weifem Blibfeuer, das alle fechs Sefunden
einen Blib von sgwet Sefunden Deuer gibt. °L3 widhtige GSeemarfen

gelten dem Schiffer auger den genannten Leudjttiirmen die Kirchen von

Pugiger Heifterneft,Hela, Pubig, Oxhift, Danzig und Bobhnjad, die

hochgelegene Villa Hochwaffer bet Boppot, der Ausfichtsturm auf dent

Karlsberg und die Fabriffdornfteine gu Neufahrwafjer. Sturmwmarnungs-
jignale find an den Leudhtturmorten und auferdem in OftlicdNeufahr
(bei Blehuendorf), Vogeljang, Lenzen und Neufrugaufgejtellt. Sie zeigen
auf Grund der Wngaben der deutjchen Geewarte in Hamburg durch hoch-
gehibte Beichen nahenden Sturm und jeine Richtung an. Genauere, fiir die

Segeljchiffer bejonders widhtigeAngaben iiber Richtung und Starke de3 Windes



bftlich(bet Briifterort) und

wejtlic) (bet Rixhsft) der

Bucht werden durcd) Se-

maphore iibermittelt, die
bet Hela und an der

Weidhjel= Mtiindung bei

Schiewenhorft aufgeftellt
find. Sie beftehen aus

einemLeiterartigen Geriift,
an Dem bewegliche Wrme,

ahulich wie an Cijenbahn-
Signalftangen,  hidngen.
Dieje WArimezeigen je nach
ihrer Stellung den vor-

liberfahrenden Schiffern
Windrichtung und Wind-

ftdrfe an. Much wird ein

Signalball bet Sturm-

warnungen hier aufgebipt.
Der Semaphor wird von

eicern und GSeelenten

ichergwerje,,Seh Dir vor!“

genannt. Die MNebel-

Signalftation am HOft-
ftrande der Halbinjel Hela,
Die bet den Helenjern
Knallftation heift, warnt

durch imeilenweit hirbare
Schiifje vor der Mahe des

Landes, jobald das Wetter

Kahlberger Leuchttiurm. neblig ift. Die grofe
Heulboje am Oftrande

Der Halbinjel Hela, nirdlich von der Nebelftation gelegen, etwa 400m vom

Strand in der Gee veranfert, ift ebenfalls ein Warnungsfignal. Vermige
einer bejonderen Cinrichtung faugt die Heulboje Luft auf, wim fie durch eine

Pfeife wieder ausszuftoken. Der Motor ijt hierbei die Wellenbewegung, wo-

durch die Heulboje Hin und Her gejchaufelt und abweehjelnd gehoben und

gejenft wird. Jhre Llante, weithin hirbare Stimme ertint faft jederzeit, da

das Meer nur jelten ganz rubig ijt. Selbft in Hela Hirt man Tag und Yacht
Dieje unermiidlice Stimme. Bei Rixhift werden Mebelfiqnale mit einer

Sirene, in MNeufahrwafferdurch) das Anjehlagen etner Glocke gegeben.
Rettungsftationen. Oem Bezirfsvereine Danzig der

, Deut} den Gejell-
jchaft zur Rettung Schiffbriichiger” find an dev weftprenkifdhenRiifte im

ganzen awilf Rettungsftationen unterjtellt C3 find dies die Doppelftationen:
Karwenbruch, Hela, Meufahrwafjer, Wefterplatte, Bohnjac und Pajewarf,
die Rafetenftationen: Grogendorf, Pubiger Heifternelt,Steegen, Pribbernau
und Neufrug und die Bootsftation Xeufahr. Die Doppelftationen jind mit
einer Unzahl bejonderer Rettungsboote (aus ausgefehltem Stahlblech gebaut,
mit Luftfajten verjehen und 3um Rudern und Segeln eingerichtet) und vor
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allem mit Dem Rafetenapparat augsgeriiftet. Wenn mit den Rettungsbooten
nicht mehr Hilfe gebracdht werden fann, fo bedient man fich deS Rafeten-

apparat3. Derjelbe wirft eine Rafete, an der eine eine befeftigt ijt, iiber
bas in Gefahr befindlide Schiff hinweg. Bin giinftigen Falle legt fich dic
eine auf das Dec, und nun ift eine Verbindung swijchen Schiff und Station

hergeftellt. C3 finnen jebt ftirfere Taue an das Wrack gezogen werden und
mit ihrer Hilfe jogenannte Hojenbojen, in denen die Schiffbritchigen gerettet
werden finnen. Sede Station ijt augerdem nochmit Rettungsringen, RKorf-

jacen ujw. verjehen.
Die Navigations-Haupt- und Vorfdule mit Schiffer- und Stenermanns-

flajje und Vorjchule in Danzig bietet Gelegenheit zur Ausbildung fiir den

feemannijden Beruf. Zur Whnahme von Priifungen beftehen in Danzig
bejondere Kommijfionen und gwar 1. zur PBriifung der Seejchiffer auf qrofe
yahrt und fiir See-Stenerleute, 2. zur ‘Priifung der Seejchiffer fiir fleine

yahrt, 3. 3ur Priifung von Majchinijten auf deutiden Seedampfichiffen.

2. Haff und Mehrung.
Das Hrijhe Haff. C8 erftreckt fic) von Siidweften nach Yordoften und

Hat die Form eines Langgezogenen VBiereck3. Seine grifte Linge betragt
80, die grifte Breite 30, die geringfte Brette 7'/, km und der Blachen-
inhalt 861 qkm. Demnach tft e3 iiber */,mal griper alS der Bodenjee, der
nur 540 gkm Flacheninhalt umfaft. Bu Weftpreufen gehirt nur der jiid-
weftlicje Teil des Haffes, der fleiner als das zu Oftprenfen gehirige Stic

ijt. Geine Liefe ift eine verhaltnigmapig gervinge. GSie betragt etwa 3 bis
5 m. Bejonders an der Hfifiifte jind viele flache Stellen. Der Boden de

Haffed befteht an den Randern aus Sand, in der Mitte aus Ton und

Schick. An den Melindungen der Bliifje findet eine ftetige Verflachung und

allmablicje Verlandung der Haffrander ftatt, indem fic) ausgedehute Rohr-
fampen bilden, die den Miederfall der Sinkftoffe begiinftigen. Der Fijchreich-
tum de3 Frifchen Haffes war frither bedeutender alB jebt. Das Frifche
Haff fteht durch das Pillauer Lief mit der Oftfee in Verbindung. Das

ehemalige, noch gur Ordensgeit benubte Tief bet Wttief, Balga gegeniiber,
fing an 3u verjanden, al8 im Yahre 1456 die Danziger dajelbft fiinf alte

Schiffe verjenften, um den Handel de} Dent}chen Mitterordens, der haupt-
fachlich von Clbing ausging, 3u jchadigen.

Die Hrijdhe Nehrung. Die Bedeutung des Wortes Nehrung ijt bis

jebt nicht mit Sicherheit feftgeftellt. CS joll joviel wie Niederung heifer.
Biel fiir fic) jcheint die WAbleitungvon dem altpreufijchen Worte neria

3u haben, daS einen von den Wellen aufgewiihlten Landftreifen, der iiber
Die Wafjerflacke hervorragt, bezeichnet. Die Frijde MNehrungift 96 km

fang. Die Breite betragt jedoch an manchenStellen nur 400 m, bei Bribbernan
allerding3 3 km. Das zu Weftprenfen gehirige Stick reicht bis zur Ort-

jhaft Marmeln, ungefaihr auf der Metitte der Mehrung gelegen.. Bu jehr alter

Beit hatte fie herrliche Waldbeftinde, und gwar wurde fie von Laubwaldern

gejchimiictt,unter welchen fich eine aus noch friiherer Zeit herriihrende Diinen-

jchicht hinzog. Cine gweite derartige Schicht liegt gwijchen dem Humus-
boden des Urwaldes und dem eines viel fpdteren Kiefernwaldes. Diejer
Wald hat im Laufe der Zeit jchwer gelitten. Durch Menjdenhand wurden
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vicle Baume ausgerodet. Wnbdere ftarben durch den ftindigen Anprall des

jcharfen Diinenjandes ab. Ytocy andere wurden vont Sande ver}chiittet.
Jn demfelben Make, wie der Wald abnahm, verminderte fich auch die Be-

vilferungszahl der Mehrung. Schon im 16. Sahrhundert wurden deshalb
Verordnungen, welche die Erhaltung des Waldes besweeften, erlafjen. Spater
unternahm man e8, die blofgelegten, jandigen Stellen mit Gandrohr und

Sandhafer au bepflangen. Die Feftlegung gelang nach mannigfachen Verjuchen
griptentei{s, und nun fonnte man daran gehen, neue Walder anzulegen. Hertte
beqrengt die Frifehe Nehrung das Haff nach dem Meere zu wie ein griiner Gaum.
Wir finden dort neben Miefernwaldungen auc) anmutige Bflanzungen von

Schwarzerlen und Weikbuchen,verjchiedenartiges Bufchwerf, ftellenweis jogar
DichtesUnterholz. Manche Strecken in der Mtitte der Ytehrung find jo ntedrig,
dab fie mit Recht Briicher genannt werden und mit Rohr beftanden fino.
Alerdings miiffen auch heute noc) weite Gebiete fliegenden SGandes durch
Anfforftung fejtgelegt werden. C8 gejchiehtdied hauptiachlich durch Anpflanzen
von Kiefern imt Sandgrasbeftecte. (Siehe S.20!) Frither nifteten auf der Frijcen
Nehrung viele Kormorane, Schwiminvigel, die fic) durch Nuderfitke, deren

vier nach vorn geridjtete Zehen durc) Schwimmbiute verbunden find, einen

mittellangen, geraden Gchnabel, deffen Oberfiefer an der Spike in einem

Hafen Herabgebogen ift, jpaltfirmige Majenlicher an der Sechnabelwurzel,
eine ausdehubare Rahlhaut, lange, naib wiiigel und einen abgerundeten

Schwanzauszetdhnen. Heutebeftehen dort feine Kormoranhorjtemehr. Cine

geringe WUngabhltrifft man im Forjtrevier Schloppe und in einent Privatforjte
bet Brecjlaw (Kr.Sdlodjau).Der Kormoran ijt ein gefiihrlicjer Fijchrduber.
Cin Hoxrftmit vier bis flinf Gungenjoll taglich vier bis fiinf Pfund wijde ver-

gehren. Ubrigend werden die Horfte tm Forftrevier Schloppe nunmehr ftaatlicher-
jeit3 gejchiigt, um das vollftindige Wusfterben diejes Vogels in unjerer ‘Proving
gu verhindern. Yim Herbjte gehen gropeKrahengiige liber die Mehrung hinweg,
ind viele Fijcher bejchaftigen jich mit dem ange diejer Vigel (Mrahenbieter).

Entitehung vow Haff und Nehrung. Das Frijde Haff it ein Uberreft
Des weftprenfijchen Urhaffed. LS fich die Weichjel dorthin ihren Weg ge-

bahnut atte, fiillte fie e3 mit ihren reichlichen Sinfjtoffen nach und nach
sum gropten Teil aus und jchuf ihr fruchtbares Delta. Mur der nordift-
licdjeTeil de3 Urhaffes, das jebige rife Haff, blieh unansgefiillt. Sein
Bett war cine fich dent Wafjerfpiegel nahernde unterjeectjchePlatte, an deren

Nordrand der Widerftreit der Flupftrimung und der Veeeresbrandung eine

Reihe jandiger Strandinjelu anhdufte. Lebtere verwandelten fichallmahlich,
namentlic) auch durch die Wirfung der Seewinde, in langgeftrectte Ditnen-
fetten und LieBen gu Anfang mebhrere, zulegt nur eine Wafferverbindung
swifchen Haff und Office itbrig, das Pillaner Lief.“ Wer dem bereits er-

wiihuten Liete Balga gegeniiber, gab e3 noch etn nbrdlicheres bei Lochftadt
und imfitdlichen Teile hichftwahricheinlich zwei, bet Vogelfang und Kahlberg.
Ws der WAngelfachjeWulfftan in jeinem erften Meifeberichtevon wunjerenHeimi-
jchen GejtadenYachricdt gab, war die Nehrung nicht allguweit von Cling
durchein Tief durchbrocen. Wir finnen die Frijde Nehrung mit Hecht
alS eine Anjehwemmung anjehen, an deren Entftehung das Meeer und die in
Da Urhaff miindenden Fliifje ziemlich gleichen WAnteil haben. Sie tft eine

,alluviale Gandbanf, die fic) auf diluvialen Untiefen im Lauf ungezihlter
wahre aufbaute”.
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Wanderdiine auf der Frijchen IMehrung.

Die Diinen. Das Wort Diine foll von dem feltifehen Worte dun here
fommen, das ,,fteiler Hiigel’ bedeutet. Die Cntftehung dev Diinen, und zwar
Der Stranddiinen, ijt auf die Wellenbewegung de3 Meeeres und die diejelben
bedingenden Winde auriicizufiihren. ede, auch die fleinfte Welle jchleudert
cine gewijje Menge Sand an den Strand. Dieje ift um jo groper, je
ftirfer die Wellenbewegung ijt. So formen jich fleine Uferwalle, die, faum

getrocinet, cin Spiel der Winde werden. Meine Hindernifje, bet)pielSrwerije
ein Geftrauch, ein Stein, eine Baumrwurzel, oft cin Grashalm halten den

Sand auf. C8 bildct fich cine fleine Sandanhiufung und mit derjelben der

Kern einer Diine. Cingelne Sandhiigel werden durch weitere Gandzufuhr
vereinigt, und jo entiteht eine Ditnenfette, die allmahlich immer hiher und

breiter wird. Bon der Seefeite fteigt die Diine janft au. Die Seite nad)
dem Haff ijt meiftens fteil, weil hier die Gandmafjen tn natiirlichen
Bifehungswintel abfallen. Hier befindet fich auch der jogenannte Wind-

jchatten, das ift die Stelle, wo der Sand vor dem Winde gefchiibtijt und

wenigftens voriibergehend zur Rube foumt. Ihre Hauptrichtung erhalt die

Diine von den Herrjdenden Winden. Diefe fommmen faft tmmer aus YW. oder

NW., und denmach fallt fie mit der Richtung der Nehrung jelbft sujammen.
Oft wehen auf den Diinen gewaltige Wirbelwinde. Die Entftehung diejer
Winde fucht man fich durch die ungleichmipige Erwarmung der Luft}chichten,
Die fich liber Der Nehrung befinden, gu erfliven. Die Nehrung mit ihren
mndehtigen,verhaltnismapig jehr pflangenarmen Sandftrichen bildet im Sommer.

swifden Haff und Meer ein jftarf erwirmtes Gebiet. Die Luft jucht fic)
jehnell auszugletchen. PlHelich entftehen Wirbelwinde, die in wenigen
WugenblicenOrfanftivfe annehmen, aber ebenjo jchuell aufhiren, als fie ge-
fommen find. Natiirlic) iiben fie einen grofen Cinflup auf die Geftaltung

vo
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De3 Diinenhligels aus, da fie den flicgenden Gand in grogen MNengenmit-

fiibren. Die Winde treiben die unbefeftigten Diinen unanfhaltjam
weiter. Deshalb wandern fegtere nach O., Dirfer, Walder, Friedhife
ujw. mit ihren Sandmafjen verjdhiittend, um fie nach vielen abren,
wenn Die Diine iiber fie hinweggefchrittenijt, wieder freizulegen.. Die Nieder-

jchlige, die auf dieje Sandberge herabfallen, ficern durch ihre durchlafjenden
Schidhten jdnell hindurc) und fammeln jich in den Vertiefungen des Meh-
rungsgelindes an. Gelten jedoch finnen fie alS Quellen gutage treten, weil
der Loje Gand fie daran Hindert. Oft fteigt das Niederfdhlagswafjer nur

bis 3u einer beftimmten Hihe unter dev Oberflice empor und Halt den
Saud in der Schwebe. Diejen Sand nennt man Triebjand. GSolche
Stellen jind am Fuge der Diinen nicht felten 3u finden. Gie find fiir
Menjchen und Tiere recht gefahrlich). Mit den Wanderdiinen veraindern arc)
Die Triebjandjtellen ihre Lage. Die Diinen der Frifchen Nehrung geben
in ihrer Hihe nicht ither 50 m hinaus, nur der Kamelriicen bei Kahlberg
it 52 m bod. Bemerfenswert ijt, da} der Diinenjand der Frijchen
MNehrungreicher an Feldjpath ift und nicht ein jo gleiches Korn hat al8 der

auf der RKurijden MNehrung. Dadurd) wird die verjchiedenartige aufere
gorm der Diinenhligel beider Xehrungen bedingt. Die Bijchungen der
Diinen find auf der Kurijcen Nehrung regelmafiger als auf der Frijden
Nehrung.

Bore und Hrithge|hidtlides. Bm Vahre 1873 fand man auf dem hohen
Haffufer, 2 km nordésftlich)von Tolfemit, Haufen von Michenabfallen, die
yon einer groperen fteingzeitlichenWUnfiedelungHerrithrten. Die Miichen-
abfille beftanden zum griften Teil aus Fijchjchuppen und Sfelettteilen der

vice, bargen aber auch Gegenftinde aus Stein und Kuocen, die in der

jlingeren Steingcit Verwendung gefunden Hatten, vor allem aber Iberrefte
von Gefapen, die auf eine gewiffe Entwickelung de3 Tépfergewerbesin jener Beit
{HhlieBenlafjen. Welchem Volfsftamme dieje Steingeitleute angehirt haben,

Hafflandidhaftbet Kahlberg.



Rahlberg. Der Steg.

ift nicht genau feftguftellen. Wn der Miifte de3 Frifehen Haffes entlang 30g fich
einjt cine uvalte Handelsitrake, anf dev. die jiidlichen Voilfer den Bernftein
von unjeren heimtjden Geftaden holten. Schliemann hat bei feinen Wau3-

grabungen in Myfenae Schmucéftiickeaus Bernjtein, den die Griechen Clet-
tron nannten, gefunden. Die Unterjuchungen hinfichtlich der chemifchenBe-

jchaffenheit des Bernfteins haben erwicjen, dah die Schmuckfachenans bal-

tijchem, alfo heimijdem Bernfteine gefertigt waren.

Landjdaftlige Schinheiten. Cine Fahrt tiber das Frijdhe Haff, die
man ant bequemften von Clbing aus unternimmt, zeigt uns viele Schin-
Heiten unjerer engften Heimat. Sowie man aus dem Clbingflug ins freie
Haff gelangt, fieht man vor fich den Diinenjtreifen der Nehrung, zur Seite
den malerijchen Hodhenrand, an welchemnacheinander die bewaldeten Wbhinge
von Succaje, Panflau, Cadinen, mit eingeftreuten Wiejen, W°efern und

Getreidefeldern am Auge voriiberziehen. Den gangzen Hafffpiegel erblictt
man erft bet Tolfemit, und nun taucen auch in nebliger Herne die Tiirme
des Frauenburger Domes am Horizont auf. Die Hafffliche felbft hat ihre
eigenen Reize fiir den Befchauer, fet es nun, dah fie in jpiegelnder Gitte

regungslos DdDaliegt,oder durch Leichte, daritber wallende Nebel an ihren
Randern bedeutend vergripert und weit hinaus geriict erfcheint, fei e3, dah
Wolfenjhatten gleich Geiftern der feuchten Tiefe dariiber hinhujecen und die

mannigfaltigften Farhenreflere hervorrufen, oder der Sturm aiirnende Wogen
aufftirt und den Gift ihrer Schaumfronen iiber das Deck und nicht mehr
fehwindelfreieBaffagiere wirft. (Mach Dorr.)

Kahlberg. WIS 1840 die regelmapige Dampferverbindung awijden
Elbing und Kinigsberg eingerichtet wurde, unternahm man auch von Elbing
aus einige Male in der Wodhe bei jchinem, warmem Wetter Badeansfliige
nach der aus armfeligen Fifcherhiitten beftehendenOrtichaft Kahlberg. Weil

Dieje Wusfliige Wnflang fanden, bejchloR die Dampfhootgefellfchaft, in un-

mittelbarer Mahe de} Dorfes einen VBadeort zu griinden. Der WAbhangamit

5*
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Dent weiten Wusblicl iiber das Haff und die Hihen, auf den man das Kurz

Haus baute, fteht wie eine natiirliche Mauer gegen die Oft- und XNordwinde
vor Dem oval gejchweiften Tale. Dieje gejchiibte Lage, die reine, ftirfende
Seeluft und der wiirzige Duft, den die Kiefernwaldungen verbreiten, machen
RKahlbergauth gu einem Kurorte fiir Lungenleidende. Cin Weg von wenigen
Minuten fihrt iiber die Diinen Hinweg zum Seeftrande. Hier wmgibt uns

eine gropartig wirfende Cinjamfeit. Kahle Diinenftreifen, nur felten mit

Kiefern bedect, und das weite Meer bilden die Szenerie. Die Seebader
find ungemein ftirfend. aft immer ijt das Wafjer bewegt, der Boden be-

fteht aus reinem, feinem Sande, der Seetang feblt. Herrliche Uusfichten hat
man vom Blocksberg, auf dem cin WAusfichtsturimfteht, und vom. Kamel-
riicen, einem tjolierten, 52 m hohen Diinenhiigel. ,,Mtan muf ifn erjteigen,
wenn die Sonne gum Weften hinunter will, wenn iiber dem breiten, filbernen
Haffe der Dom von Frauenburg in Rojenglut getawchtfteht, und die Fenjter
von Tolfemit wie Blinkfener itber die Ferne bliken, wenn das Neeer, auf
jeine ftrahlende Freundin harrend, die blauen Wogen mit tieferem Ranjchen
Hebt, und der blafje, junge Pond Langjam iiber die weifgriine Diine zieht.“

3. Die Halbinjel Hela.
Aligemeines. Die Halbinjel Hela erftreckt fich in der Richtung von

NB. nach SO. in der ungefihren Linge von 35 km in die Danziger
Bucht Hinein, die Pubiger Wief abgrengend. Bhre Breite ijt jehr ver-

jchieden. Die fehmalfte Stelle betrigt etwa 300 m, die breitefte faft 2 km.
Sie erhebt fich nur wenig tiber dem Meeresjpiegel, und diefer Umftand
Hat viel dazu beigetragen, da} die ftiirmijfdjen Wogen der See die Halb-
injel durcdhbrechenund fich zeitweife cinen Weg zur Pubiger Wie bahnen
fonnten. Die Cutftehung diejes eigentiimlicen Landftreifens ift entfchieden
den Sinfftoffen der Weichjel guzujchreiben, von denen fie angefchwemmt
worden ijt. Die Sinkftoffe fanden an der vorjfpringenden Landecke von

Rixhsft einen Halt. Schicht an Sdhicht jebte fich ab, und in der Linie, in
Der Die Strimung des Weichjelwafjers und die entgegenwirfende Kraft der

Meeereswogen jich ausglicjen, trat die Halbinjel gu Tage. Nicht minder
migen auch an ihrer Bildung heftige Weftwinde beteiligt gewejen jein.
vedenfalls war fie nicht von vornbhereincin zufammenhangenderLandftreifen.
Cine aus dem Yahre 1655 ftammende Karte zeigt ftatt der zufanmmenhangen-
Den Landgunge jechs Hintereinander liegende fchmale Snfeln, die durch enge
Durchlafje getrennt find. WAllmahlichwurden die Liicken durch den von dem
Meere hHerausgeworfenenSand gejchlofjen. Der Name Hela wird mit dem alt-

Deutihen Worte fiir Hille hel in VBerbindung gebracht. WManchesftolze
Schiff tft an diejer Halbinjel gejcheitert, jo dah fie mit Recht von den alten

Schiffern als eine Statte des Verderbens, al eine Hille, angejehen wurde.

Auf dem jchmalen Crodftretfen wohnen swei BWolfsftamme nebenetnander,
Kafjuben und Deutjche, die fich oft in blutigen Fehden befimpft haben.
wit den Ortjchaften Ceynowa’),Kupfeld und Pubiger Heifterneft finden fich

_
ty abt einer Sommernadt des Jahres 1837 wurde cine al8 Here verfdhrieneFrau,

die ,Dere von Ceynowa", von den Bewohnern des Dorfes Ceynowa in die See

Deri
aa um die Herenprobe abgulegen, und alS dieje ungiinftiq ausfiel, mit RNudern

erjchlagen.



ga Be

fajt nur Kafjuben, in Danziger Heijternejt und Hela vorwiegend Deutjdhe.
Der magere Boden Liefert nur fiimmerlice Crnten, darum find die Bewohner
hauptyachlich auf den Vifchfang angewiejen. Sehr jchlinnm tit e8 fiir fie,
wenn in den Wintermonaten die Pubiger Wief Lange mit Cis bedeckt it,
und das Fijcheretgewerbe ruhen mug. Dann pocht nicht jelten die Mot an

Die Tiir jener weltabgelegenen Hiitten. GSeit der Criffnung des Fijcherei-
hafen3 bei dem Orte Hela und jeitdem die Bewohner der Halbinjel von der

Strand- zur Hochjecfijcheretiibergegangen find, haben fich jedoch die Ver-

haltnifje etwas gebefjert. Die Hauptabjabgebiete fiir die Crtragnifje des

Sijchfanges find Danzig und Zoppot. Von Danzig gehen die bet Hela ge-

fangenen ijche bi nach Weftdeutjchland, Holland und Frantfreich.
Erwahnt mag noch werden, dak auf der Landzunge Hela feine Stirdje

niften. Gie ift auch einer der wenigen Landftridje Curopas, wo fich fein

Sperling aufhalt.
Der Ort Hela. Micht ganz cine Biertelftunde vom hentigen Hela

entfernt fag einjt der Ort Wlt-Hela, der im Vahre 1572 einem gropen Brande

zum Opfer fiel. Heute ift feine Spur mehr von ihm vorhanden. Yad)
alten Urfunden gu feGlieBen,mug in der Mitte des 15. Vahrhunderts jon
das heutige Hela beftanden haben, das bereits 1431 eine Kirche Hejaf. Die

Anlage MNeu-Helasund die Bauart der Haufer ijt vermutlid) vor 400 Gahren
faft genau diefelbe gewefen, wie fie heute ift. Die Haufer find, bis auf
jehr wenige in Backteinen aufgefithric, in Fachwerf gebaut und machen auf
Den Hrembden einen freundliden Cindruc. Ym Ynnern herrjcht peinliche
Sauberfeit. Zur Sommer3zeit ift der Hausflur der Hauptanfenthaltsort
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der Familie, Hier Hingt auch das bligblante, reichlicheMiichengefdhirr. Zu
den dlteften und wertvollften Kunftwerfen der Halbinjel gehirt der fpat-
gotijde Wtar der Helacr Pfarrfirde, der vor furzem in jeiner friiheren
Schinheit wieder hergeftcllt worden ift.

Cinft ift Hela eine lebhafte Heine Seeftadt gewejen. 1793 wurde der
Ort preupijd. Als e3 iiber die Stellung der Gemeinde Hela zu einem
Streite fam, entidhied der Ntinifter 1872, da fie ungweifelhaft als eine

Landgemeinde angufehen jet. So ift Hela wieder ein Fijcherdorf, was e3 vor

einem Halben Qahrtaujend gewejen ift. Scit dem Jahre 1896 tft dort ein
Seebad. Damit ift ein Wendepunkt in der Gefchichtediejes Orts eingetreten.
Das Kurhaus fteht auf einer Diine Hart am Strand und pat fichedem

eigenartigen Charafter Helas vortrefflich an. C3 wird von jdmucten Anlagen
umgeben. Das jtille friedlicje Ciland mit jfeiner fagenreichen Gefchidte,
jeinemt wwiirgigenWald und interefjanten Strand forwiemit jeinen ftirfenden
Bidern wird jedem Crholungsbediirftigen, der Stille und Rube fucht, ein
fieber Mufenthaltgort werden.

4. Die SMiijte.
Die Kiijtenbildung., Bon der ponmmerfchenGrenze bis zum Habichtsberge

bet Rixhoft’) tft die Kitfte flac) und mit Diinen bedect, an die fich landeinwirts

nicht jelten Moore anfdhliefen. Ctwa auf der Mitte swifchenRixhsft und der

ponmmerjehenGrenge liegt Der Badeort Karwenbruch, dev immer mehr in An-

jehen fommt. Gommerfrijhler und Crholungsbediirftige finden dort den

mannigfachen Weehjel von Diinenlandjchaft, Wald und Meer. Die Ortfchaft
jelbft befteht aus gwei Hiaujerreihen,die fic) in einer Entfernung von ectwa 1 km

cinander gegentiberliegen. Dagwifcjen breiten fic) Ntovriwiejenaus. Rixrhi ft
liegt 52 m hoch und hat aufer den verfchiedenenVorfehrungen yur Sicerung
der Seefchiffahrt eine Station fiir drahtlofe Telegraphie. Der Strand ijt
durch ein Steinbollwer€ befeftigt. BWerfolgenwir die Miifte, jo betreten wir

gundchft das Gebiet der Schwarzauer Kaimpe, der dic Pubiger und Orhifter
Kimpe folgen. Die Kampen jind injelartige Plateaus, aus diluvialem

Lehm aufgebaut, die eine Hihe bis 94 m erreichen und jowohl nach der
See als auch nach der Landfeite abfallen. Bejonders jteil find die WAb-

Hinge der Oxhifter Kampe. Wn der Pubiger Wiek ift deshalb die Miifte faft
durchweg hochgelegen.(Siehe Seite16!) Flache Stellen finden fichnur bei Pubig,
im Neiindungsgebiete de3 Neiihlengrabens und der Plutnig, und da, wo IRheda
und Strenmingflup niinden. Weftlich von Pubig befindet fich in der Dars-
(uber Forft bet Mechau eine Hihlenbildung, die einer Tropffteinhihle
nicht jehr undhulich ijt. Leider ift der Cingang 3u diejer Hihle jeit Sahr-

 gehuten 3zugejdhiittet. Bei Rewa erftreckt fic) der Spirf in die Wief, und

dDadurchwird cine Budht gedildet. Weitere Buchten finden fich bet Gdingen
und Zoppot. Dieje greifen aber noc) viel weniger in Die RMiifteHinein
alg die bet Rewa. An der Oxhifter Spike ift die Miifte ebenjo wie bei

Rixhift durch) ein ftarfes Steinbollwerf gefchiigt. Bei Gdingen ift das

Ufer auf eine fiirzere Strecke wiederum flach gelegen, da Hier dic Meiindung
eines alten Hluplaufes ijt. Lewtgenannter Ort erfrent fich einer Herrlichen

1) Hift = Haupt, Spite.
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Lage und ift jeit 1904 Secbad. Der in umnmittelbarer Mahe gelegene Wald

gibt den Badegajten Gelegenheit zu pracdhtigenSpaziergdingen. Wuf der

Strecke von Gdingen bi8 W2dlershorft erinnert unjer Strand an die Nord-

fiijte Samlands. Siidlic) von Gdingen, am Steilabhange bei Steinberg
finden fich etnige Crdpyramiden, Die teilweije freiftehen. Sie find all-

miblic) durch Witterungseinfliiffe aus dem Crdreiche der Miifte Herausgebildet
worden. Qn der Mahe der Redlauer Schlucht find die Anhihen etwa 90 m

hoc) und iibertreffen fomit die jamlinbdijcen Ufergehinge. Ytach der See

iffnen fic) Taleinjdjnitte von grower LandjchaftlicherSchinheit. Bei Hoch-
Redlau ift der reichfte weftprenfifche Standort der jdhwedijdhen Mehl-
beere, einer der Elsbeere verwandten feltenen Baumart. (Giehe Seite 10!)
Sic fommt in Deutfehland urwiiehfig nur in Pommern und Weftprengkenvor.

Kiiftenbildung bet WdlerShorft.

ot Graudenz juchte man fic als Alleebaum anzupflanzen und hat mit ihr die

WintsftraBe eingefaBt. Cinen entglicenden Fernblicl gewahrt die Steilfiifte bei

Wodlershorft. Bntereffant ift auch der nun folgende Teil de Strandes bis

Soppot. Cine Anzahl von Baden, dte von den benachbarten Hihen herabfommen,
oft in romantijden Talern dahinflieRend, findet hier ihre Miindung. Cin ftarter
Wind von der Sce her verftopft mit den mitgefiihrten Schlic= und Gand-

maffen nicht jelten DdDiejelbe,und nun treten die Bache iiber ihre Ufer und
bilden fleine Strandjeen, manchen von betrachtlicherTiefe. Bet rubigem Wetter

verfcwinden dieje fleinen ,,Haffe”,um fic) beim ndachftenvon der See

webhendenSturm in anderer Geftalt neu zu bilden. Das flache diinentofe
Gebiet gwijden Zoppot, Langfuhr und Nenfahrwaffer befteht aus Scefand
und Weichjelfies und diirfte als cine Schipfung von Strom und Mecr an-

gujehen fein. Yur mit groker Mtiihe ift e3 gelungen, dieje Strecke anbau-

fabhigzu madjen. Munmebhrfolgt oftwarts das Ntiindungsgebiet der Weichjel,
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gunichjt mit der bewaldeten Wefterplatte, dann mit einer Diinenfette, die
bis an das Wuirzelende der Frijchen XNehrung reicht. Dieje Diinenfette

befteht meiftens aus Lockerem Sande. Doch find die einzelnen Diinenbhiigel
gunt gripten Teile durch RKiefernanpflanzungen feftgelegt. Bwijden den
Diinen finden fitchoft verfumpfte Stellen, die einen feften Untergrund haben.
Siidwarts jwbhlieBtfich an die Diinenlandjchaft die Miederung mit ihren jaft-
ftrogenden Wiejen und iippigen Weizenfeldern an. Beide bilden einen derartig
fehroffenlandjchaftlichenGegenjab, wie ev jonft faum nochander3wo vorfommen

diirfte. Wut der Wefterplatte Hat man machtige Schugvorricdtungen gegen
die Wellen, tetl3 aus Holz, teils aus Wellblech mit Cijenveranferung, teils
aus Beton mit Cijeneinlage Hhergeftellt,und an der gefihrlicften Stelle 10 m

vom Strande noc einen 500 m langen Steinwall vorgelegt. Von WXdlershorit
“bid gum Beginne der Frijehen Nehrung und noc) weiter hinauf bis zur oft-
prenupijden Grenze bictet unjer Strand voraligliche Badegelegenheiten. Meben

Soppot jind gu nennen: Olettfau, Brijen, Wefterplatte, Weichjclmiinde,
Heubude und der bereits crwahnte Badeort RKahlberg. Die heimijchen See-
bader eignen fich vorgiiglich fiir jolde Erholungsbediirftige, welche die viel

fraftigeren Mordjeebader nicht vertrager fiunen.
Strandimter. Wn der Heimijden Miifte find folgendDeStrandémter:

1. Stutthof (fiir die See- und Hajftlifte von der Grenze gwijehen Oft- und

WeftprenBen bet MNarmeln, erftere bis zur Weichjeliniindung, bei Yteufabr,
(ebtere bis Bodemwintel mit den Strandvogteien: MNeufrug,Proivbernau, Stutt-

Hof und Newfahr), 2. Neufahrwaffer (fiir die Seefiifte von der Weichjelmiindung
bet Meufaihr bis zur Grenze der Kreije Danzig und YXteuftadtmit den Strand-

vogteien: Weichjeluiinde und MNeufahrwefjer),3. PBubig (fiir die Seeflifte der

Kreije Reuftadt und Pugig mit den Strandvogteien: Zoppot, Rewa, Bubig, Hela,
Pubiger Heifterneft, Ceynowa-Grofendorf, Karwen, Karwenbruch), 4. Tolfemit

(flix Die Kiifte des Frijdhen Haffes von der Grengzeder Regicrungsbesirfe Kinigs-
berg und Danzig bei Luijental bis zur Frifcen Nehrung mit den Stranvd-

vogtcien: Lolfemit, Terranova, GJungfer, Stobbendorf). Strandamter find
Behirden zur Verwaltung der Strandungsangelegenheiten, insbejondere gir

VBeauffichtiqungund Durcdhfiihrung der Bergung fowie dev Hilfeleijtung in
Geenvt. Unter den Stranddmtern ftehen die Strandvigte. Jhnen liegt die

Leitung der VBergungs- und Rettungsmafregeln fiir jolche Schiffe ob, dte
in Geenot geraten find. Die Stranddmter, die auf Grund der Deut}chen
Strandungsordnung cingerichtet find, finnen bei allgemeiner Gefahr jeden
Strandbewohner zur Hilfeleiftung herangiehen.

Der VBernftein. Seine Hauptfunditatte ift die MKiifteder Brovingen Ojt-
und Weftpreupen. WAllerdingsijt er hier recht ungleich verteilt. Wimreteh-
lichften findet man ihn an der Yordwweftfiiftedes Santlandes. Cr ijt, wie

das jchon auf Seite 17 gejagt worden ift, nichts anbderes al. cin ver-

harictes Harz, aljo der verfteinerte Reft cincr Pflanze. Die Madelhiler,
aus deren Stanmmen das tippig abgejonderte Harz ntedertrdufelte, gehirten
gu den Waldungen einer der erften jencr Beitabjchnitte, Die wir unter

Dent Ytamen der Tertidr-Formationen, derjenigen Ablagerungen, die

jlinger find al8 die Kreidegeftaltung und alter als diejenigen Wblagerungen,
Die Der Ciszcit ihren Urjprung verdanfen, zufammenfafjen. Damals er-

hoben fich dicje Bernjfteinunadelhslzer auf einem ausgedehnten Berglande,
DefjcenSilidgrengen etwa den Uimrifjen de3 mittleren Teils der Heutigen
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Hftjee entjprocjen haben mibgen und defjen Boden aus dem YeeeresjchLanmne
Der vorhergegangenen SKretdegeftaltung gebildet war. Gm Laufe der

Sahrtaujende Hhauftefic) das niedergetriufelte Harz auf dem Waldboden

gu hohen Schichten an, wahrend die Baume vermoderten und neuen Blas
machen muften. Bet einer Senfung de3 Landes geriet mun jener Waldboden
in den Bereich de Meeres und wurde gerwafden. Die noc) vorhandenen
Stimme fehwenmmtendie Wellen fort, der Bernftein aber ward in jeiner
Umgebung abgejebt. Dieje damals im Meere gebildete Schicht, die jogenannte
blaue Erde, iit die Heimat des BVBernfteins. Sie ift eine hauptidchlich im
Samland verbreitete fandige Lehmfchicdht,die ihre Farbe einem gritnlicblauen
Mineral, dem Glaufonit, verdanft. 2S dann in der Ciszeit der nordijdhe
Gletjcher fich iiber jene Gebicte weit nad) S. Hin ausdehnte, unter fich
Den Boden mit fortreifend, fam auch der VBernftein in die dtluvialen Wb-

fagerungen und nach)Schluk der Ciszeit durch die abtragende Tatigfeit des

Raffers in die als alluvial bezeichnetenSchichten und in die Oftiee, aus

Der jeder gegen dic Kiiften gerichtete Sturm nod) heute Stiicke jenes vor-

weltliden Harzes, in Tang- oder Seegrasmafjen eingebettet, auf den Strand

wirft. Cr wird auf verjchiedene Wreife gewonnen. Wn der weftpreugijchen
Riifte gejchieht eS gumeift dadurch, dak man ihn aus den Tangmafjen am

Ufer HerauSlicft, oder ihn bei jtillem Wetter vom flachen Meeeresqrunde utit

Hafen und Kajchern auffijeht. Crheblicen Mugen gewahrt die Bernftein-
gewinnung an unfercr Riifte nicht.

E. Das Klima Weftprenperns.

Allgemeines. Veit der ganzen norddeutjchen Tiefebene teilt Weftprenfen
Die Eigentiimlichfeit, dak eS fich Durcheinen Langen Winter und einen heifen,
aber furzen Gommer, durch einen fehr furzen Frithlingsiibergang und lange
jonnige Herbjte auszetchnet. Wuf die Hohe der Temperatur haben die

benachbarten Ehenen Ruflands einen grigeren Cinfluf als die nahe Oftfee.
Deren Cinwirfung macht fich nur in einer geringen Herabminderung der

Briihjahrs- und Somumerwirme und einer magigen Abichwachung der Winter-
filte geltend. Selbftverftindlich ift dieje Cinwirfung an der Kitfte am ftarfften
gu jpiitren. Qe wetter in das Annere der Proving hinein, defto mehr macht
fich das Landflima bemerfhar. WAauchdie Hihenlage jpiclt bereits in unferer
Proving cine Rolle. Wnt deutlichftenmacht jie fichauf dem nordponmmerellifcen
Hligellande und in der Xihe von Konik bemerfbar. Auffallend ift bet uns

Die grofe BWerdnderlichfeitder Witterung. Bejonders zeigt fich das im

Winter. Wher auch unjer Friihling ijt recht ,,wetterwendijcd”.Yeit diejer
Verdnderlihfeit gehen haufig Temperaturjtiirze Hand in Hand. WS Beijpiel
mige dienen, Daf in Der Tucheler Heide am 15. Februar 1871 das Thermometer
abends — 18°, am folgenden Tage -|+- 2° 3Zeigte. Am 19. Peat desjelben
Sahres fiel Schnee, 7 Tage jpditer waren im Schatten -j}-21°. uch ander-
warts haben fich ahnliche Schwantungen bemerfbar gemacht. Der fiiltefte
Monat it der Vanuar, der wirmfte der Quli. Die mittlere Vahrestemperatur
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jhwantt im Weichjeltale gwifden 6—7°, in der Gegend von Karthaus
betragt fie nur 5°.

Die Yahresseiten. Der Friihling tritt in der Regel erft Ende April
etn und bringt ung recht jpit warme Tage. Leider mangelt e3 manchmal
an Regen. WAnchfommen haufig noch Machtfrifte, die nicht jelten die ganze
Vaumbliite vernichten.. Man will diefen Ritclfehlagauf den griferen Verbrauch
von Warme beim Schmelzen de Cifes im Bottnijcen und Finnijchen Meerbujen
guriicfiihren. GStellt fic) endlich)warme und beftindige Witterung ein, jo
entwicelt fich Der PBflanzenwatchsin fieberhafter Schnelligfeit. Die Baumbliite

ift am Turmberge 25 613 30 Tage fpdter als in der Oberrheintjchen Tiefebene.
Der Sommer ift im allgemeinuenwarm und reich an Sonnenjdein. Die Ernte
tritt jedoch bei uns etwa 14 Tage jpater ein alZ um Berlin. Der Grund liegt
an den Haufigenfiihlen WAhenden und an den reichlichenMiederjchlagen, die uns

Die erfte Halfte de3 Yuli bringt. Der Herbft beginnt gewHihunlichmit mehreren
recht Heiteren und warmen Wochen und zeigt fic) von etner freundlicderen
Sette al8 fonft wo im nérdlicjen Dentfehland. Dieier Umftand wirkt be-

jonder$ glinftig auf die Reife des Obftes, das daher bei unS fchiner und

jehmacthafter wird als in vielen anderen Provingen. Yu der giweitenHalfte
DdeSOftober tritt jedoch fchon nebeliges, feuchtfaltes Wetter cin. Sturm und

Regen find nichts Seltenes. Der YXtovember bringt anfangs tritbes, feuchtes
Wetter. Um die Mitte des Monats ftellt fic) in der Regel Froft ein, der

aber noc) nicht von Beftand ijt. Der Winter zeichnet fich, wie bereits

eviwahnt, durch grofe Unbeftindigfeit aus. Wuf ploglich eintretenden ftarfen
eroft folgt oft Regen und Tanwetter. VWielfachfind die Winter trow ihrer
Linge jo flan, dak fie nicht einmal eine gute Schlittenbahn bringen.

Unfjere flimatijchen Verhiltniffe haben fitr die Landwirt}chaft mande
Exrjehwerniffeim Gefolge, die man im weftlichen Teil unferes VaterLandes

gar nicht fennt. Die Friihjahrsbejtellung fann erft 2—3 Wochen fpater
beginnen alS dort. Wuchdas Vieh fommnt bei uns viel jpater auf die Weide.

Dagegen uriiffen Die Winterjaaten erheblich frither in die Crde gebracht werden,
Damit fie recht fraftig und dem angen Winter gegeniiber genug widerjtands-
fihig werden. Der furze Sommer ermiglict nicht die ausgiebigite Wus-—

nubung der Viehweiden. Wuperdem verlangt der lange Winter die Bejchaffung
reichlicher Futtervorrate fiir das WArbeits- und Buchtvieh, was aber dem

Korneranbau jchweren Wobruch tut.

Vielfach wird behauptet, daf zur Ordensgcit ein milderes Klima als

jebt geherrjcht haben miijje. Nean ftiibt fich bet diejer Behauptung auf die

Tatjache, dah bet Thorn, Culm, Graudenz, Marienburg, Clhing mit Erfolg
Weinbau betrieben worden fei. Heute will der Weinftock nicht recht bet uns

fortfommen. Dak in gegenwartiger Beit der Weinbau in Weftpreufen fetne

Pilege findet, liegt aber entjchieden nicht an den verdnderten flimatijcden
Verhaltniffen, jondern einfach an dem Umftande, dak er bei uns nicht
ertragreich genug ijt. Das grifere Sutereffe fiir die Lohnenderen Crwerbs-

aweige des AWekerbaues und der Viehzucht lenfte vom Weinbau ab. Die

Orbdens-Weinberge jollen nach der Sehlacht bei Tannenberg von den Polen
zerftirt worden fein.

Winde und Miederfejliige, Die vorherrjchende Windridtung ift die

weftlicheoder fiidlice. Die meiften Micderfchlagebringen Siidweftwinde. Der

Winter hat viele Siidoftwinde, bejonders bei ftarfem Frofte. Der Ytordwind
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bringt im Friihlinge trockene Beit und nicht felten Nachtfrifte, im Winter

jedoch alS Seewind recht haufig mildere3 Wetter. Die mittlere Miederjchlags-
Hihe berechnet fich nach zehnjahrigem Durchjchnitte fiir Weftprenpen auf 541

mm. ir Danzig ergeben jich fitr die Jahre 1890—1899 al Mtittel 558 mm.

Die geringften Miederjdhlagsmengenhaben mit ectwa 450 mm Durchjchnitts-
hihe das ehemaligeCulimerland und der Kreis Strasburg, iiber das anf dic

gejamte Proving entfallende Durch{dhnittsma gehen Hinaus das Gebiet des

pommerellifdhen Hihenguges, die Trunger Hihen und der Weftabhang der

RKernsdorfer Hihen im Kreife Libau. Die meiften Niederjehlage find nord-

weftlich von Rarthaus mit 700 mm im Yahresdurchjchnitte. Die trockeuften
Monate find faft in ganz Weftprenfen der Ganuar wand Februar. Die
mrittlere jahrliche Durchfchnittszahl der Schnectage ift fiir Dangig auf 44

feftgeftellt.
Der langfte Tag daucrt in Danzig 17 Stunden 9 Minuten, in Thorn

16 Stunden 52 NYetinuten.

F. Die Bewohner Wejtprengers.

1. Die Urbevilferung.
Die Steinzeit. Dic dltere Steinzeit, die bis in die Ciszeit guritctreicht,

ift in Weftprengfen durch feinerlet Gunde nachweisbar. Man ninumt deshalb
an, dak unfere Proving damal3 noch nicht von Mtenjchen bewohnt gewejen
jet. WMeitder erften Befiedelung, die nur von Siiden Her erfolgt jein fann,
weil im Morden noch Glet}cher lagen, beginnt gleich die jlingere Steingeit. Die

Urbewohner unjerer Hetmatproving hatten bereits, ehe fie hier eindrangen,
das Sehleifen und Polteren ihrer Steinwaffen erlernt. C8 gejcjah dies mit

Hilfe feinen Sandes. Mit einem Hilzernen Stabe oder einem gyflinder-
férmigen Knochen, den man tu fehnelle Umdrehung verjebte, fonnte unter

Anwendung von Sand und Wafjer das hirtefte Gejtein durchbohrt werden.

Oft benuste man auch eit in einem Stabe befeltigtes, 3ugelpistes Hirich-
hornjtiice, Das mit Hilfe einer an einem Bogen angebradjten, fich um den Stab

aufe und abwiceluden Schuur jehnell um fich jelbft gewirbelt wurde. Die

LHcher in den Steinwaffen benugte man dazu, um den CStiel befeftigen
zu finnen. Das Bohren war etne fehr jchwierige Arbeit, die viel Beit
und Geduld foftete. Durch gefchicktgefiihrte Schlage wupten die Stein-

zeitmenjcen vom Feuerftein jcharffantige Splitter zu gewinnen.  Dieje
Splitter wurden tetl3 uneingefakt, teilS eingefakt als Schaber und Mejfer
benust und gwar zum Bubereiten der Felle, zum SGaubern der Kuochen,
jum Glatten de3 Holzes, zur ufertigung von

Geraten und Schmucachen aus Knocen, Horn
und BVernftein. Wus Fenerftcin wurden arch
Lanzen- und Pfeilfpigen verfertigt, die mit einer

rohen Sdhnur rs wurden. Wu Knochen und

Geweihen madjte man fic) Dolche, Pfriemen, Spi
Hammer, Ungelhafen und Nadelu. Die Haupt-
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Leute waren Vagd
und Fijdfang. Von

ihren Wobhnungen ijt
uns nichts erhalten
geblieben. Doch geht
man nicht fehl, wenn

man anninnnt, dap
fie ihre Wohnfibe auf

gejchiibten Anhihen am Meer, an Wliijjen sth Seen angelegt atten.
Vielleicht haben fie auch auf Bfahlbauten in Seen gewohnt. Bon den

erlegten Lieren afs der Menjcdhder Steingett nicht uur das Fleijch, fondern
auch Das Marf der Knochen, die er gefchicktaujfzujcdhlagenverftand. Die Refte
jetner Mahlzeitenwarf er in Harfen jujammen. Solde Kiichenabfalt-
haufen, wie fie genannt werden, find bei Ruban, Kreis Pubig, und bet Tolfemit

(jiehe Seite 66!) gefunden worden. Sic geben uns iiber die Steingeit wichtige
Aufjchliifje und beweijen auch, dak fchon damals die Tipferet befannt war.

Die Gefife wurden aus freer Suit,ohne Zubilfenahme der Tipferjheibe
geformt. Manche wurden in noch weidem Zuftande durch Umlegen einer

Schuur, durd) Cinrigen von Striden mittels des Fingernagels oder eines

jpiben Hilzchen8 vergicrt. Bei einem offenen Schmauchfeuer wurden fie
jchlieBlich jchwach gebrannt. Hauptyichlich dienten fie zur %ufbewahrung
Der Speijen. Manche eigenartig geformte Tongefife migen als Tranlampen
Verwendung gefunden haben. VWereingeltgefunbdeneftet-
nerne yeldhafen Laffen darauf jchlieBen, dak damals

jehon Acferbau getrieben wurde. Die Steingzeitmenfchen
Fleideten fich in die Felle der erleqgtenTiere und jchmiicten
fich mit Halsfetten aus durchlodten Tiergzthnen oder

mit Bernfteinperlen und jonftigem Bernjteingzierate. Die

Leichen wurden begraben. Die Begrabnisftitte wurde

durch Steinfreije gefennzeichuet. Sehr felten find die

Leichen verbrannt und ihre Wfchenrejte im Urnen bei-

gejeBt worden.
Die Brougeszeit.Sie begann, al3 die Urbewohner

unjerer Heimatproving mit fiidlic) wohnenden VoHlfern in

Taujchverfehr traten. Gegen den VBernfteinund andere

Erzeugnifje, 3. B. Felle, taujdhten fie Waffen, Gerdte und

Schmuckgegenftinde aus Bronze, einer Legierung von

Kupfer und Binn, ein. Mian jpricht von der alteren,

jlingeren und jlingften Brongezeit. Die erfte danerte bei

uns etiva von 1450—-900 v. Chr., die Zweite von YOO—

550 v. Chr. und die dritte von 550—400 v. Chr. Die

ganze Brongezeit umfapt demnach fiir Weftprengkeneinen

ungefahren Zeitraum von 1000 Jahren. Die brongenen
meigel= oder fetlartigen Werkzeuge diefer Beit werden

Langlide Shale von Ton aus einem Wbfallhanfen
bet SolFemit.

— : t

Kelte?) genannt. Man wunterfcheidetSchaft- und Hohl- EEN ah wan
felte. Wufer den Kelten hat man bei uns auch brongene Rl. Ronis.

1) Unftatt Kelte gebraucht man nenerdings auch die Beseichuung Werte.
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Doldje, Speerjpigen und Schwerter ge-
funden. Lebtere haben auffallend fleine,
oft jfehin vergzierte Griffe und jeheinen
mehr zunt Stechen als zum Schlagen
geDient 3u haben. Wahrend der alteren

Bronzezett trug man um Arm und Hals
einfache, glatte und offene Bronzeringe,
zuweilen auch breite Armjpiralen. Bum
wefthalten der Gewdnder benugte man

entweder Langere gerade oder fniefirmig
gebogene Brongcnadeln. Bon dewlesteren
faben mance an der Bengung Ojen auf-
zuweijen. Qu der jlingeren Bronzezeit
war der Schmuck ein wefentlich anderer.
An den Armen trug man nunmehr ge-
jchlofjene, nierenfirmige Ringe, die in der

Mitte einen Knoten Hatten. Den Hals
jehuniicitemam mit mehreren Ringen vou

verjchiedenerGrife, die Hinten zujammen-
gehaft werden fonnten. An den Gewandern  Gefichtsurne mit reichen’ Ohrbehange
befeftigte man bronzene Madeln, die den von Goffentin, Kr. Menftadt.

Heutigen Sicherheitsnadeln und Brojcjen
nicht undhnlich find und Fibeln genannt werden. Sie dienten teils als Schmnef,
tetlS zum Bujammenhalten deS Nleides. Die Leichenwurden in diejer Beit verz

braunt und die Wiehein einfachenTongefagen gejammelt, um dann in bejonderen
Grabern, die tiber der Erde aus Steinplatten gebildet waren, beigejebt gu
werden. Sehniick und Waffen wurden mitgegeben. Uber dem anfgebauten
Steinfajten wurden Feldfteine gu einem Hligel zujammengeworfen und das

Ganze fchlieblich mit Erde bedcct.

Solche Graber nennt man deshalb
Hiigelgraber. Mtitunter finden
fich Geraite und Waffen diejer Beit
ohne Urnen und Steinfiften in der
Erde vor. Vian nennt diejeFunde
Maffen- oder Depotfunde. Vielleicht
follten fie Weihegejchente fiir die
Gitter jein, vielleicht find fie aber

auch nur vergefjene Schige, die
man vor geinden in Sicherheit zu
bringen gejucht hatte.

Die Hallftitter Zeit ijt die

jlingfte Bronzezeit, fie ftellt den

Hohepunft der Brongefultur dar.

whren Namen tragt fie nach Hall-
ftatt am Hallftatter Gee in Ober-

Hfterreich,wo man rete und be-

jonders charafteriftijdheGunde aus
ahi

jener Bett gemachthat. Wlle Bronze-
Urne aus einer Steinfifte der Hallftatter Beit. fachen, auch die in Weftpreufen
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aufgefundenen, haben ein gierlicyes Wusfehen und find oft wahre Prachtftiice.
Selbjt die Urnen haben gegen frither gefilligere Formen und reichlichere
Verzierungen. Dasjelbe gilt von den Waffen. Wlles zeugt von einer gewijjen
Wohlhabenheit der damaligen VBevilferung. Wn den Ohren trug man ent-

weder Hinge oder bejondere Gehange. Lewtere bejtanden aus brongzenenKettchen.
Win Cnde diejer Mettchen waren zuwerlen jeltene Mujdheln — Kaurinujdhelu
aus dem Jndijcen und Roten PYteere — befeftigt. Der Halsjehumncbeftand
entweder aus einem einfachen Ring oder aus mehreren Ringen, die hinten mit

u

Gefidhtsurneang einer Steintijte.

einent bejondern Schlupftiice verjehen waren. Lewterer Schmuck wird heute
Ringhalstragen genannt. Om Giirtel, der von einem gejchmactvollen
Hafen zujammengehaltenwurde, trug man nicht bloR Waffen, jondern aud
Werkzenge, beijpielsweije fleine Schleiffteine zum UAnjcharfender Waffen
und Haarzangen. Lebtere fanden wabhrfcheinlichzum Wheneifenund Wusziehen
pon Barthaaren Verwendung. Wn den W2rmen hatte man Armjpirale. Sie

waren jedoch nicht mehr fo breit wie in friiherer Beit. Ntanche Wrmjpiralen
endigten in einer Schleife und werden deshalb ,,Schleifenringe”genannt.
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Die offenen Armringe der jiingften Bronzezeit haben fnopfartige Enden,

wiihrend die der Alteren Brongezeit pig endigten. Der weitere WArmjdmuc
wurde um den blofen Oberarm, der engere um das Handgelenf getragen.
Bei den Tongefafen findet man auger der friiheren Tervinenform jdon
hiufiger die Rannenform, jogar Tipfe, Schalen und Mapfe. Guterefjant
jind die weftprenfifden GeficGtsurnen. Sie Laffenmeiftens Ohren, Augen,
Naje, Meund, ja jogar den Bart erfennen. Die RKopfbedeciungijt durch den

pft vergierten Urnendectel dargeftellt. Der Urnenhals tragt entweder wirt-

liden Schmuck oder die erhabene Darftellung eines foldjen. Der bauchige
Teil der Urnen hat nicht felten eingeribte Beidhnungen. Man fieht da Reiter,

bejpannte Wagen, Baume ujw. Dieje Zeichnungen lafjen uns interefjante
RitckfHhliiffeauf die weftpreupijde Urbevilterung tun. Die Leichen wurden

bamalS verbrannt, die Wjehe in Urnen gejammelt und in rechtecig ge-

jormten Steinfiftengrabern, die fic) unter der Crdoberflache befanden,
beigejebt. Die Urnen ftehen zuweilen auf glatten Steinen. Unter gewihn-
licen Urnen finden fich auch Geficht3urnen, aber jeltener Brongeurnen.
Ferner hat man fleine Betgefape, joge-
nannte Beremontalgefape,leer im Grabe ge-

funden. Gn ihnen wurden hichftwahrjdhein-
lich den Toten Mahrungsmittel in das Grab

gegeben, damit fie auch im Senjeits ver-

jorgt jeter.
Die Gijengeit. Ntan unterjchetdet hier

eine Borzeit, eine Bliitezeit und eine Yach-
zeit. Die Bliitezeit ift der AXbjchnitt,in
Rem fich der Cinflub der weltbeherrjdenden
Romer felbft in unjerer abgelegenen Gegend
bemerfbar madjte. tan nennt fie daber
auch jclechtweg die rimifde Zeit. Shr vor-

auf geht die vorrimijde, und ihr folgt die  Geftieltes tinernes Beigefar.

nachrimijche Bett.
1. Die vorrimifde oder La Tene-Beit fithrt ihren gweiten Yamen

deshalb, weil ihre bemerfenswerteften Hunde an einer Stelle des Ieuen-

burger Sees im Kanton Neuchatel, die den Yamen La Tene, d. h. Untiefe,
triigt, gemacht worden find. Gie umfaft in unjerer Hetmatprovingungefahr
die Beit um Chrifti Geburt. Jn ihr ift das Cijen bereits sur Vorherr]cdhaft
gelangt, und dic Verwendung der Bronze tritt immer mehr in den Hinter-
qrund. Die Waffen find faft durchweg aus Cijen gefertigt. Selbjt eijerne
Shuucfjachen wie Schnallen, Fibeln, Schildbuckel ujw. find in Gebrauch,
daneber finden fich noch bronzene Schmuctjachen wie Armringe und Giirtel-

hafen. Tinerne Spinnwirtel beweijen, dak} Spinnen und Weben allgemein
befaunt waren. Giferne Scheren (in Gorn unjerer Schafjcheren), Feilen,
Rajpelu, Gravierftichel zeigen, da} die Werkzenge bereits eine gewifje Voll-

fommenbeit erlangt Hatten. Die Leichen wurden noch verbrannt. her die

Ajchenurnen wurden ohne Steinkifte loje in fejfelfirmigen Gruben dem Boden

iibergeben. Qn mandhenFallen wurde die Leichenajcheohne Urne in Gruben

gejchiittet (Brandgruben) und dann jamt ven Beigaben (fleinere Tongefafe,
Waffen, Werkzeuge) mit Erde giugedectt.

2. Die rimijdhe Beit. Seitdem in Rom der HeimijcheVBernftein



nicht allein Luryugs-, fondern auch Modeartifel gewvrden war, wurde die

Nachirage nach dicjent fojjilen Harze bet uns noch grbper. Die Handler
fauften ihn entweder gegen bare rimifde Mtiinze oder juchten ifn gegen

Erzeugniffe der Damals Hohen rébmijchenKultur eingutanjden. Dagzu ge-

Hiren Gewandfibeln der verjchiedenftenForm, Arvmringe und Armjpiralen
aus Bronze und Silber, Halsfetten nebft Schliehhaten, aus Silber und Gold

gefertigt, bronzene Schnallen, Miemengungen und Sporen, ferner ein- und

aweijeitiqe Knocenfimme, Glastnipfe, farbige Glasperlen, verjchiedenartige
Anhinger aus Silber, Gold und Bernjtein. Wuperdem fommen grofere
Gebrauds- und Brunfgefife von edler Form vor, darunter Schalen, Keffel,
Schipfeellen, Kafferoflen, Rannen, Trinfglajer ujw. Waffenfunde find felten.
Dic Meiingen, die dem Handelsverfehr dienten und bi zu uns famen, find
aus Bronze, Silber und Gold geprigt. Silbermiingen find am haufigiten ge-
funden worden. Die Leicjen wurden meiftens unverbrannt, mit KletdDungund

Sa&hmucfverfehen, beftattet. Sie Liegen gewihnlich in regelrechten Reihen,.
jo dDa®man DdDicjeBegrabuisititten Ret hHengraber neunt. Hurweilenwurde
Den Toten eine Miiinze in den Ptund gelegt. UXucherbielten fie in einer

Brongejchale Nahrungsmittel, beijpielsweife Hajelniijje, mit ins Grab.
3. Die nadhrimifde oder nordifd-arabijdhe Beit. WMtit der

VslEerwanderung Hirt der Cinflupk de3 Moimervolfs in unjerer Hetmatproving
auf. %n ihre Stelle treten die WAraber, und die arabijdhe Stadt Bagdad
mit Dem Hafen Basra wird der MNittelpunft cines neuen Weltverfehrs. Die

HandelSheziehungender Uraber erjtrecten fich auch auf Weftprengken, gehen
jogar noch weiter nach Morden Hinauf. Wir finden aus jener Rett verj}chiedene
arabijce Meiingen(aus der Zeit der Gafjaniden und Omajaden) und Silber-

filigranarbeiten. Die arabifchen Mtiinzen Heifen auch fufijcheMeiinzen (nach
Der Stadt Rufa) oder Dirhems. Aber auch deutjches, englijdes und un-

garijdje3 Geld, das aus jener Rett ftammt, ift bet uns gefunden worden.

Damals muk ein reger Handelsverfehr nach allen Richtungen jtattgefunden
haben. Die Leichen wurden tetlS beerdigt, teils verbrannt. Die Tongefape
seichnen fich durch cigenartige Vergzierungen aus. Neeijt fommen parallele
Linien vor, die horizontal oder wellenfirmig verlaufen. Qnterefjante Hunde
find die Scjlafenringe und die Hacfilberfunde, furz und flein gehactte
Miinzgen. CErftere bilden einen Klapperjehmucl, der an etnem Band an der

Sehlafe getragen wurde. Wus diejer Zeit lernen wir auch Rejte von VBauten
fennen. 8% jind dics Die zahlretchenBurgberge und Burgwille, die im

Volfsnrmbde gewihnlich Schwedenjchanzen, Heidenjchangen oder SchlopBberge
heiBen. Gie waren in friegerifchen Zeiten Bujfluchtaftitten fiir Neenjden
und Vieh. Daher findet man Hier in geringer Tiefe Uberrefte von Haus-
tieren, Wild und Fijchen, auch Tongefife und Gerate.

2. Die geidhichtligheZeit.
Begiun derjelben. Beim Beginne der chrijtlichen Beitrechnung betraten

germanijche Vilferftimme, und gwar Goten, den hetmijechenBoden, um Hier
Wobhnfige zu fuchen. Die Leute der Steine und Bronzezeit, die durch fie
verdringt wurden, migen vielleicht Finnen gewefen jein. Ahre Wobhnfibe
Hatten die Goten hauptiachlich in der Weichjelgegend. YXordsiftlichdavon

wohuten Lettifde Vilferftimme, und gwar die alten Preufen, Litauer, Muren



ae Ss

und Lette. Tacitus bezeichnetfie in feiner Vilfertafel mit dem gemeinjamen
Namen Wftier. Wahrend dev arabijch-nordijcen Zeit trat jedod) an Stelle der

Goten, links der Weichjel, der flawijce Stamm der Wenden (Venedi). Spater
vermifdten fic) die Wenden mit anderen flawifden Stdmmen, namentlich mit
den Polen, und verteilten fich auf das Gebiet gwijden Weichfel und Leba,
Oftjee und Mebe. Die HeutigenMafjuben find ihre Machfommen. Die Wftier
find von Qordoften her in unfere Heimatproving eingedrungen. Gie waren

e8, welche Die grofartigen HandelSbeziehungen mit Weftrom und jpiter mit

Oftrom (Funde byzantinijcher Goldmiinzen in der Nahe von Elbing) unter-

hielten. Bis ins 9. Sahrhundert Hinein war die Bezeichnung Wftier fiir
die Vewohner rechts der Weichjel eine allgemeine. Sie bezog fich aber nicht
nur auf fettijche, jondern auch auf flawifdhe Stimme. Ym Culmerlande

hat man namlich) Schlafenringe gefunden, die etn charafteriftifcher Ropf-
jchmmcljlawijdher Volfer find.  Dieje Slawen waren jedoch nicht Wenden,
jondern Polen (Lechen). Sie drangen von Siiden her in unjere Proving ein.
Cinen furzen Bericht ither die damalige Bevilferung gibt uns der angel-
jachjtjche Seefahrer Wulfftan, der am Ende de3 9. Sabhrhunderts
das Land der Aftier, Cften, befuchte und bis zur Stadt Trujo, die am

Draujenjee lag, gelangte. Diejer Gee war damals viel grifer al8 heute, und

jo haben wir dieje Stadt etwa da zu juchen, wo heute die Vorftidte Elbings
find. Um das Yahr 1000 werden die Vewohner des Cftenlandes fchon
PBruzzengenannt. Yhre Kiiften wurden Hfters von Wickingern heimgejudt,
Samland jogar von den Dénen erobert.

Die Prugzen oder die alten Prenfen. Sie gehiren ihrer Sprade nach
zum LettijchenBweige des indogermant}chenSprachftammes und find jomit
Stammverwandte der Letten, Litauer und Kuren. Jhr Land war in elf Gaue

eingeteilt, von denen Culm, Bomefanien und ein Teil von Pogejanien arf
das heutige Weftprenfen entfallen. Die weltliche Herrjchaft iiber die ein-

zelnen Gane fiihrte ein jelbftgewabhlterFiirft. Die alten Prengen zerfielen
in Wdlige, Frete und Unfrete. WLS WAckerbauer und Viehsiichter wohnten fie
teil in Dérfern, tetls auf eingelnen Hofen. Die Frau wurde gefauft und

jpielte eine untergeordnete Rolle, zumal vielfach Vielweiberei 3u finden war.

Trogodem beftanden finnige HochzettSgebrauche. Die PBreuffentrugen wollene
und leinene Kleider und taujchten fie gegen Belze und Felle ein. Das

Rerbholz diente ihnen alS Kalender. Sie libten Gajtfreundfchaft in hichftem
Mag und machten an ihrer Kiifte nie das Strandrecht geltend. Bhr Giben-
Dienft war ein Naturdienjt. Sie verehrten Sonne, Ytond, Sterne, Donner
und Slik, Vigel und vierfitRige Tiere, jelbft Kriten. Doch fuchten fie die

Naturfrafte auch zu perjonifizieren und unter beftimmten Bildern anzubeten.
Diefe Bilder befanden fich im heiligen Haine Romowe. Ob e3 nur ein
Romowe oder mehrere diejer Haine gegeben hat, ift noch unentjchieden. Die

religidje Herrjdhaft iiber das Volf itbten Priefter und PBriefterinnen aus,
an deren Spige der Oberpriefter oder Rriwe ftand. Die Unterpriefter hieBen
Waidelotten. Den Gittern opferte man weige Pferde, beim CErntefeft einen

Boek, 3u Kriegszeiten fogar Gefangene. Bejondere Fefte waren die Friihlings-
einjeguung mit der Bitte um Hruchtbarfeit der Felder und das Feft de3

Ernteanfangs. Chenjo finnig wie die Hochgeitsgebraiucdewaren auch die
bet der Veftattung der Toten. Gm 10. und 11. Yahrhunderte begannen die

chriftlichen Befehrungsverjuche. Doch ijt e8 erft dem Deutichen Ritterorden
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in HeiBen Kampfen (1230—1283) gelungen, die alten Brenfen gu unter-

werfen und in ihr Land das Chriftentum dauernd eingufiihren. Bhre Sprache
ift ausgeftorben. Mur wenige Probe find auf un gefommen, ndmlich
einige Worterverzeichniffeund zwei Uberjebungen de Lutherjden Katechismus
aus Den Sabren 1545 und 1561.

Dentihe Cinwanderer. Schon im Jahre 1233 forderte der Hochmeifter
in einem Rundjchreiben an die Ordensniederlaffungen Deutjdhlands zur Bez

fiedelung de8 bereits im VBefigedes Deutjchen Ritterordens befindlidjenCulmer-
fande3 auf. Cr jchrieb u.a.: ,Die Waffen de3 Orden3 find vom Gliicke be-

giinftigt. Cine jchine grofe Landjchaft ift bereits gewonnen, aber fie ijt ent-
vilfcrt und verwwiiftetund bedarf neuer Bewohner”. Dieje Wufforderung blieb

nicht ohne Wirking. Sachjen aus der Gegend von Magdeburg fiedelten fich
auf Dem genannten Landftrich an. Liibecker griindeten die Stadt Elbing und

liepen fich in der Umgegend nieder. Jun den Miederungsgebicten der Weichjel
juchten Hollander und Holftetner eine neue Heimat, befonders jeitdem die

Deiche aufge|chitttet waren und den Bewohnern Sicherheit gegen die Fluten
boten. Cinzelne HochgelegeneStellen de} Werder3, wie beijpielSweije bei

Ladefopp, Fichthor|t, Schineberg a. d. Weichjel waren fcjon vor hiftorijcer
Beit von Menfchen bewohnt. Cine gleichmafige Befiedlung fand jedoch
ebenfallg erjt unter dem Ritterorden ftatt. Die Gebiete bei Marienwerder
und Marienburg wurden durch niederjachfijcheCinwanderer in Befis genonmmen,
die teils mit Burghard von NYtagdeburg, teil 1236 mit dem Mearfgrafen
Heinrid) von Meiben gefommen waren. Yu die Umgegend von Graudenz
famen Cinwanderer aus dem Braunjdhweigijdhen unter dem Herzog Otto
yon Braunjdweig. Karwenbruch, in der Mordwefteckeunjerer Proving gelegen,
ift eine hHollandijcheAnfiedlung. WL HerzogWlba 1567 in Holland einvriicéte,um

dort die Reformation gewaltjam 3u unterdritcen, da verliefen viele Hollinder
ihre alte Heimat und wanderten aus. Cinige Liefen fich auch in Weltprenfen
nieder. 1599 verlieh der Bubiger Starvft Safob Weiher jechs hollandifden
wlidtlingen und ihren Familien den ,grofen Ntoraft” an der Oftjee, der
Das Karwenjdhe Bruch hief, zur Urbarmachung. 1899 feierte die Ortjdhaft
Karwenbrucd) das Heft ibres B00jahrigen Bejtehen3. Die Karwenbrucher
haben dent}cheArt und Sitte tre bewahrt und ftet3 eine dentde Oaje mitten im

Polentume gebildet. (Siehe Seite 70!) Nene Cinwanderungen fanden ftatt, nach-
dem Wejtpreupen 1772 wieder preupijch geworden war. Jn der KRojdneideret,
einer fruchtbaren Gegend awijcen Tuchel und Konib, haben fic) Weftfalen
niedergelajjen. MNamentlicd)famen viele Wiirttemberger und Badenjer 3u
ung. Go wurde 1803 von Wiirttembergern die Kolonie Dohnasberg im

Kreije MNeuftadt begriindet. Wuch in den Kreijen Thorn und Culm haben
fich jiiddent}cheWAnfiedlerniedergelaffen. Noch heute gibt eS dort ,Schwaben-
dDorfer”. Nicht nur an den Namensendungen le“ und er“ (Ofterle,
Kiinzle, Schwertle, Bodammer ufw.) fann man die Ytachfommen jener
von Friedrich dem Grofen herbeigerufenen Wnfiedler erfennen, jondern
aud) an dem iunverfilfhten jdhwabijden Dialeft und verfchiedenen Ge-

braucden. Wim deutlichften geigt fich die jchwabijcheStammeseigentiimlichfeit
im Herbjte bet der Mirmesfeier (Kirbe), die bet und fein Rirdhweih-, jondern
ein Erntefeft ijt. Wls 1776 von dem grofen Kinige der Bau der Feftung
Graudenz (heute Fejte Courbiere) bejdlofjen wurde, befahl er, Bauhand-
werfer und Biegelftretcher aus dem Boigtland und aus Sacdhjen hierher-
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fommen 3u Lafjen. ,Gte jollten mbglichft tn new 3u bauenden Haujern etab-

lieret werden, um die Wngahl guter Biirger 3u vermehren und fich mit den

Polen zu melieren.” Gn nenefter Beit hat die Wnfiedlungs-Kommiffion
viele dentfche Cinwanderer hierhergezogen.

3. Gegenwirtige Bevilferung.
Die Kajjuben. Wean benennt jo dite bodenjajjigen fatholijden Slawen

Der Kreije Danziger Hihe, Pubig, Neuftadt, Rarthaus, hier etwa 66 Y der

Bevslferung, und Berent, gum Teil auch der Kreije Konig und Schlochau
und rechuet iiber 100200 Rafjuben, die auf Weftprenufen entfallen. Dieje
Bahl wird aber 3u niedrig fein, weil fic) auf den Zabhlfartenviele Kajjuben

Charafteriftijches faffubijdes Banernhaus.

alS Bolen bezeichnen. LTetlweije gejchieht dies aus Untwifjenheit, tetlweije
aber auch auf Drangen fanatijcher Polen. Die Sprache weicht vom PBolnijchen
ftarf ab, jo dag fie den Polen jchwer verjtindlich ift. Wufer einigen ditrf-
tigen Wufzeichnungenvon Liedern ift feine Literatur in der Sprache der

RKaffubenvorhanden. Zuerft werden fie in den Urfunden von 1267 und 1291

erwaihut. Die HerzgigeBarnim I. und Bogislaw nennen fich darin Hergzige
Der Kafjuben und Wenden. Von den pommerjchenHerzigen beibehalten, ift
Der Titel fpdter in den furfiirjtlic) brandenburgijchen iibergegangen und
wird noch jebt in Dem grofen und fleinen Titel des Kinigs von PBreufen
gefiihrt. Bwifchen deutjchem und fafjubijchem Wejen befteht ein ungeheurer
Unterjchied. Cine Vermijdhung beider Stdmme fommt jelten oder nie vor.

Beim Deutfdhen findet fich dem Kaffuben gegentiber eine gewiffemitletdige
Mipachtung, betm Kafjuben dem Deut}chen gegeniiber Miiptrauen und %Xb-

jehlieBung. Wher auch awijden Polen und Kafjuben zeigen jich verjchtedene
Stammeseigentitmlichfeiten,und zwar nicht nur in der Sprache, jondern auch

6*
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im gangen Auftreten und firperlichen WAusfehen.LZ nationale Untugenden
ZaH(tman beim RKafjubenMange! an Wabhrheitsliebeund an Urteilsfahigfeit,
unverftindige Brozebjucht, Gleichgiiltigfeit gegen alles Ydeale und Unjauber-
feit. Die deutfche Kultur findet bei ihnen nur fchwer Cingang.

Trogdem gibt eS nur noch wenige Doirfer, die fic) den echten fafjubijden
Gharafter erhalten haben. Gite muten wun8 an wie ein Qodyllaus laing{t
vergangener Zeit. Die fleinen Haufer von niedrigen Rirjchbaumen und

bliihenden Hollunderbiifcdeneingejchlojfen, jdauen mit ihren moosbedeckten

Strohdadern gar friedlich und jorglos in die Welt hinein, jo dah ein be-
Deutender Landjchaftsmaler begeiftert ausrief: ,,Hier liegt ein Rapttal offen
vor uns. Dian miifte dieje Stimmung auf der Leinwand feftzuhalten juchen,
und der Erfolg wire ficher.“

wu friiherer Zeit haben die Kafjuben ihre Wohnhiujer durchweg aus

Hols evbaut. Heute find diefe Holghaujer nur felten zu finden. Charatte-
riftijc) ift an ihnen der Vorbau. Die eine Giebelfeite tritt namlich etwas

Hervor und wird von Bogen getragen, die auf runden Holzpfoften ruben.
Hiafiger find noch die Wobhnhiujer mit einem halben Vorbau, der nur von

einem €cfpfeiler getragen wird. Das Vunere de3 Haufes bejteht in der

Regel aus einer grofen Stube und einem fleinen Verfchlage, der den Mamen

Wlfep tragt.
Die Polen hilden einen grofen VBeftandteil (mit den Kajjuben zujammen

rund ein Drittel) der weftprengijden Bevilferung. Im RegierungsbeziréDanzig
wohnen etwa 110000, im Regterungsbezirf Marienwerder liber 325 000 Polen,
Die faft Durcdhwegfatholijdh find. Leider befunden jeit einigen Sahrzehnten
fajt alle Polen eine heftigeGeqnerjchaftgegen das Dentjchtum. Bei threm Kampfe
fiir ihre Nationalitdt verbreiten fie gern den Srrtum, als ob e3 fich nur um die

Crhaltung ihrer Sprache und nicht um die gejamte Nationalitat handele.
&3 ift aber tatfdichlichder Fall, daf da3 Polentum durch Uusbrettung fetner
Sprache immer neue Gebiete erobert. Gelegenbeit bietet dagw vor allen die

Sachengingerei, Die nirgend jo grok wie bei den Polen it. Auch die

weftprenpBijdenBolen beobachten ein ftarres Fefthalten an ihrer Nationalitat
und juchen jedeS frembdeElement zuriictzuftofen. Die dem Bolen von Sugend
auf eingetmpfte aalglatte Hvflidfett dient ihm recht haufig als Meittel, das

grembde und vor allem das Deutjce von fich fern zu halten. Die Ahneigung
gegen das Deutihtunt dufert jich jogar in offenen feindjeligenBeftrebungen. Die

Staatsregierung ift daher gegwungen, fo fehr fie jede Stammeseigentiimlichfeit
jchonen will, mit aller Macht das Deutjchtum unjerer Proving gu Heben.

Die Miennoniten find Cinwanderer aus Holland und Weftfriesland.
Shre alte Heimat ift gwijchen der Zuiderjee und dem Dollart 3u juchen. Gn-
folge barter Bedriicung verlieBen fie diefelbe und fiedelten fich feit 1581
in den Ytiederungsgebieten der Wetchjel und Neemel an. lS aber die oft-
prenupijden Mennoniten unter Friedrid) Wilhelm I. gum Neilitardienjte
gezwungen werden jollten, wanderten fie griftenteifs aus und famen and
nach Weftpreufen, wo fie fich in den Niederungen bei Elbing, Graudensz,
Schweh, Culm und Thorn niederliefen. lS Weftpreuffen 1772 prenijeh
geworden war, erhielten die Mennoniten von Friedrich dem Grofen ein Privileg,
nach Dem fie gegen eine jabrliche Zahlung von 15000 Me. an das damalige
Culmer Kadettenhaus dauernd vom Ntilitardienfte befreit wurden. Wn den Fret-
heitstriegen beteiligten fie fic) durch grofe freiwillige Beitrage und zeigten fich
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auc) jonjt als opferbereite Staatsbiirger. (Mbraham Mticlel.) Seit der Mord-

DeutfchenBundesverfafjung 1868 werden auch die Mennoniten als Soldaten

eingezogen, Ddienen,allerdings mit Miickfichtauf ihr Befenntnis meiftens als

Lazarettgehilfen, Ofonomiechandiwerfer,Schreiber oder Trainjoldaten, obwohf
eS nicht ausgejcdhlofjenift, dak auch manche Mennoniten im Dienjte mit der

Waffe ausgebildet werden. Die Hauptpunfte ihrer Glaubensfabungen find:
Verwerfung der Kindertaufe, de3 Cide3, de Rriege3 und eines bejonderen
Priefterftandes. Der Lebenswandel jedes Gemeindemitgliedes unterfteht einer

ftrengen Rirchenzucht. Dirfer mit ausjchlieblichmennonitijcherBevilferung find
felten. Qn der Megel wohnen die Mtennoniten mit anderen Deutjchen Zu-
jamimen. Die Mennoniten bilden einen fraftigen Ntenfchenjchlag. Sie find
fromme, fleiBige und finigstrene Leute. Bhre Sprache ift gewihnlich mieder-

deut}dh,ihre Haupthejchiftigung die Landwirtjchaft, in der jie Hervorragendes
geleiftet haben.

Die dentfhe Bevilferung. C3 ijt wohl mit Beftimmtheit angunehmen,
dak fich die Abfinunlinge der erjten deutjchen Cinwanderer im Laufe
Der Vahrhunderte vielfach mit der Urbevolferung, Breupen, Wenden ufw.
vermijcdht haben, jo daw die gegenwartigen Deutjchen Wejtpreupens trog
Der dDeutfchenSprache nicht alle reineS deutjehes Blut in den Wdern haben.
Sicher aber ift die Vermifchung der cingewanderten deutfhen Staimme
untercinander. C3 ift Dadurch ein Menjchenjchlag entftanden, der fich durch
Dic ftindigen RKampfemit den benachbarten Slawen in jeiner deutjchen
Cigenart bejonders entwidelt Hat. Wor allem zeigt er ein ausgeprigtes
nationales Bewutfein. Um das deutjhe Wefen in unjerer Heimatproving
3u pflegen, hat die Kiniglidhe Anjiedlungsfommijjion fiir Weft-
preufen und Bojen (Sis in Pofen) feit ihrer Crvichtung im ahve
1886 bis zur Gegenwart etwa 100000 ha Land erworben und Ddiefes

Land den deutfden Cinwanderern zur Bewirtjchaftung tibergeben. Sie

Hat im erfter Reihe Die Kreile wit itberwiegend polnijdher Bevdlferung
wie Berent, Pr. Stargard, Briejen, Strasburg und Schweb beritdfichtigt.
Aus allen deutjchen Gauen, aus Hannover, Weftfalen, der Rbeinpfalz,
Sachjen find die Unfiedler Herbetgeftrdmt und haben bet uns ein neues Heim
gefunden. Die fertigen Wnfiedlungen mit ihren verfehiedenartigen Banern-

hiujern (meift der alten Hetmat der Anjiedler angepaft), mit den grofen
Holzicheunen, den gerdumigen Stallungen, dem ftattlichen Vieh, mit den Land-

wirt}chaftlicen Majchinen nenefter Art machen einen recht behaglicen Cindrucé.

Selbft deutiche Riiclwanderer aus Rupland finden fich unter den WAnjiedfern.
Sie haben trog ihres Langen kufenthalts in Rubland deutjde Sitte und

Sprache nicht abgelegt. itr AWbjabgelegenheitder Landwirt}chaftliden Cr-

zeugniffe forgen die Wtolferciz und Brenneretgenofjenfdaften. Grofe Ring-
ofengiegeletenmit ihren voraliglichenFabrifaten an Ziegelu, Dachfteinen und

“DrainrbHrenverjorgen das ganze Antiedlungsgebiet. Die WAnjiedlungsbanern-
giiter find in der Regel nur jo grok, dDa®jie von dem WAnfiedlerund jeiner
samilie felbft, hichjtens unter Hinguziehung cine Knechtes oder einer Ptagd
bewirt}chaftet werden finnen. Sie find, von einigen Aunsnahmen abgefehen,
faum groper alS 15 ha. Das Kapital, das angezahlt werden mug, tft im

Verhaltniffe gum Werte des Grundftiicls gering. Das Reftfaufgeld wird

rentenmapig abgetragen, jo dak der Anfiedler nach Verlauf einer Reihe von

Sahrenrechtmapiqer Cigentitmer des Gutes tft. Er darf aber da8 Wnfiedlanigs-
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gut nicht verfaufen oder ohne Genehmigung dev Kommiffion auftetlen. C3
vererbt fic) jpater auf den alteften Sohn. Die Wrbeiterhaujer im WAnfied-
{ung3gebiete find hoc) und Iuftig gebaut. Ju jedem Hauje befinden fic
swet Wohnungen, beftehendaus Wohnjtube, KRammern und Kiiche, Bodenraum,
Keller und Stall. Die Mtiete ijt verhaltnismipig niedrig. Cine Kuh erhalt
der Arbeiter auf WAbzahlung.  Selbjtverftindlich jorgt die %Anfiedlungs-
fommijfion auch fiir die Pflege geiftiger Buterefjen durch den Bau von

ae
und Schulen. Bhr Werk hat in Weftprenfen bereits viel Segen

geftiftet.

G. Bejchaftiquirg der Bewohner.

1. Die Landwirthaft mit ihren Mebengweigenund die land-

wirt}dhaftlidjeYudujtrie.
Acerbau. Er bildet die Hauptbejchaftiqungder Bewohner Weftpreupens.

Der Kleingrundbefis (bis 100 ha) herrjcht vor. Wllerdings fann man bet

uns nicht alle Betriebe unter 100 ha zum Kleingrundbefib rechnen. C3 gibt
Niederungswirt}chaften, mit 75—100 ha, die nicht nur einen Hoheren Wert

al% viele griferen Giiter haben, jondern auch mehr Vieh halten und mehr
Leute bejchaftigen als dieje. Um den Kleinbefiz zu Heben,leqt die General-

Kommiffion fiir die Provinzen Weftpreupen und PBojen mit dem

Sig in Bromberg fogenannte Rentengitter an, deren Bahl fich alljahrlid
vermehrt. Dem gleichen Bwec dient die Berenter Befiedelungs-
genojjenjchaft und die Landbanf. Obdlindereten, die fich wenig oder

gar nicht fiir den WUcerbau eiguen, werden von der Regierung angefauft
und aufgeforftet. Weftpreufen hat ungefahr 60 finiglihe Domanen, deren

Bahl ebenfalls ftindig vermehrt wird. Die am meiften angebauten Feld-
fritchte find Roggen, Hafer, Kartoffelu, Buckerriiben und Klee zu Viehweiden.
Sn geringerer Neenge werden Weizen, Gerfte und Nenggetretde angebaut.
Das het uns gebaute Getreide wird vielfach in hetmifchenMitiihlen ver-

mahlen, von denen einige fo groR find, da® fie fiir die Wrsfuhr arbeiten

finnen. Gon der Deutjche Ritterorden hat fiir die WAnlagevon guten
Miihlen nach Krdften gejorgt. Bu den Ordensiniihlen wurde das Betriebs-

wafjer oft von weit in flinftlichen Kandlen hergeholt (Lrinke, Ntartenburger
Miihlengraben, Hommelfandle in Clbing). Cin Denfmal diefer Ordens-

Slixjorge ift Die Grope Mtithle in Danzig, ein etgenartiges Bauwerf, aus

dent Ende de$ 14. Vahrhundert3 ftammend. Die bedeutendften Wafjermiihlen
finden fich am Schwargwaffer, an der Radaune, der Ferje und der Kiiddow.

Landwirt{dhaftlidhe Unterridtsganjtalten in Weftprenffen find:
Die Landwirt}chaftsjchule in Marienburg, die Landwirt}chaftlicdenWinter=

jchulen am Zoppot, Schlochau, Tomfen, Kr. Strasburg, Schweb uw. a., die

Ackerbaujdhule in Zelenin (bet Berent), die Haushaltungsjdhule in Schinect.
Dagu treten cine Reihe landwirt}chaftlicder Fortbildungsjchulen. Gn Danzig
befinbdetfick feit 1877 cine landwirt{chaftlicbeVerfuchs- und Samen-RKontroll-
Station,



Gemiije- und Gartenban. Durch ausgedehnten Gemiijebar zeichnen fich
aus die Ortidhaften bet Danzig (Obra, Miederfeld ujw.) und bei Clbing
jowie Die Miederungsgegenden bei Graudenz und Thorn. Reich an Gemiife-
ertrage jind die Danziger und Soppoter Niejelfelder, ferner die Culmer

Barf
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Miederungen. Gn Culm wurde die erfte Fabrif im Often fiir Sanerfohl-
gewinnung gegriindet. WAnjehulicheBlumengirtnereien finden fich faft in

jeder Stadt. Die bedentendfte Girtneret der Proving ift die Kunft- dnd
HandelSgdrineret zu PBrauft. Herrliche Gartenanlagen befikt Cartowis.
Sehenswert find die dortigen Rebenpflangungen und Treibbaustulturen. Zu



eriwdhuenfindauch die Parfanlangen in Oliva und Cadinen. Der Kiniglide
Garten in Oliva gehirt zu den erften Sehenswiirdigteitender Proving.
Whnlice Riefeneremplare von RKaftanienbaumen find in unjerem Ojten faum
wieder zu finden. Der jehinfte Teil des Gartengs ift die iiber 100 m Lange
Allee ,,der fiirftlichen Wusficht”. Die Buchenhecfen jfchaffendurch ihre
Perfpeftive die optijche Taufcdung, als grenze Der Garten an das Meecr.
Aber auch die Blumene und Teppichbeete find von grofer Schinheit. Dem

Wiederherfteller des Garten3, KRiniglidhem Gartenbauinjpeftor Sdon-
Dorfy, it an der Stitte jeiner Wirffamfeit cin Denfmal aus rotem Granit

errichtct. Cin Prachtftiice der Gartenfunjt ijt der Kafinogarten in Clbing,
welcher der Dortigen Reffource Humanitas gehirt.

Objthan. Grofe Flachen, bejonders in den Miederungen, dienen dew

Obftbau. Gn Linde bei Pr. Friedland ift eine nennenswerte Obftwein-
felterct. Cine andere anjehnlice Obftweinfelteret findet fich in Culm,
Dic cinen groken Teil unferes Ytiederungsob{te3 verarbeitet. Dicfer Yteben-

aweig Der Landwirtchaft ijt recht eintraglich und findet bet dem Riicfgange
Der Getreide-, Riiben= und Kartoffelpretje immer mehr Beachtung. Die

Landwirt}haftsfammer verteilt alljahrlich cine grofe Wuzahl guter Objt-
baumeen an fleinere Landwirte und Lehrer und hat Wandergirtner an-

geftellt, die in Der Proving umberziehen und VBelehrungen iiber Objtanbau
und Objftveredlung geben. Das wejtpreufijd)e Obst tft jehr jchmackhaft.
Der weife Stettiner Wpfel der Marienwerderer Miederung prangt jogar aif
Dev faijerlichen Tafel. BeachtenSwert ift auch der WAnbau der ,,ungari}chen
Hauspflaume”,die auf bejonderen Darren getroctnet oder gu Weus gefoeht,
einen nennensiverten Handelsartifel bildet. Cine PBflaumenmusfabrif
befindet fich in Boggujchau, Kr. Graudenz.

Der Weftprenfkifdhe Provingial-Obftbauverein veranftaltet fat
in jedem Jahr eine Obft- und Gartenansitellung. Die Graudenzer Wlirs-

ftellung von 1904 wieS ganz bejonders jchines heimijches Obst auf.
Der Tabafban befchrantt fich auf fletne Gebiete in der Vtarienwerderer

MNiederungund im Landfreis Clbing. Tabafbauende Ort}chaften in der er-

wahnten Miedcrung find: Gr. Wolz, Rospibg, Sedlinen, Ellerwalde, Sdinfen-
berg, Treugenfohl, Rundewieje. Bum Ernten der gelb gewordenen Tabak-
blatter erhalten die Dorffchiiler bejondere Ferien. Die gropte Bigarrenfabrif des

HOftens,Diejenigevon Lijer u. Wolff, befindet fichin Clbing. Sie gehirt zu den

wichtigiten induftriellen Unternehmungen der Proving und befchaftigt etwa

3000 MArbeiter. Die Fahresproduftion betragt erheblich tiber 100 Millionen

Bigarren. Wn Steuern und Bollen werden jahrlich rund 700000 Maré ent-

ricjtet. Sie hat bejonders viele Verfaufsftcllen in Berlin. Schuupf-,
Rauch= und Kautabaf wird in Pr. Stargard gewounen. Yun Graudenz und

Saftrow find grigfere Bigarrenz, Rauch- und Schnupftabaffabrifen. Ytennens-
werte Zigarcttenfabrifen hat Danzig.

Der Weidenbau, der in der Weidhjelniederung jeine Hetinftitte Hat,
wird neucrdings auch an anderen Stellen der Proving gepflegt. Wtan ver-

jucht RKorbweidentulturen da angiulegen, wo fich der Boden fiir WAcfer- und

Wiejenbawnicht recht eignen will, Die Weftpr. Weitdenverwertungs-
genojjenjdaft gu Grauden, gegriindet1897, begwect, den Weiden-

pian oben unjerer Proving eine angemefjeneVerwertung ihrer Weiden

gu fichern, wozu eine eiqene Schilfabrif, cin Treibhaus und andere Cin-
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richtungen unterhalten werden. Qu Culm beftehen Fafreifenfabrifen. Die
Weidenrinde (apt fich als Gerbftoff verwenden, auferdem gewinnt man

Daraus verjchiedeneChemifalien (Saligin ufw.). Meuerdings ift e3 gelungen,
aus Weidenrindenbajt cine wertvolle Gefpinftfajer zu ergzielen. Dieje Fajer
hat die Stirfe des Hanfes, die Gejchmeidigfeit der Baumwolle und ift un-

gefabr fo billig wie Gute. Die darans gefertigten Gegenftinde wie Sdiffstane,
Stride, Gewebe zu Kartoffel- und Getreidefiictenfind auferft widerftandsfahig
und haltbar. Die gejchalten Sticke benugt man zu den mannigfaltigiten
Korbwaren. Weidenheckendienen zum Sehube gegen den Funfenauswurf der
Lofomotiven an den Cijenbahn-Fahrdammen. Bn den Weidenanpflanzungen
Halt fic) das Fajanenwild gern auf. Cs ijt hier fiir dic Snfeftenvertilgung
pon unjchabbarem Werte.

Hopfenban. Hopfenplantagen findet man in der Nahe von Dt. Eylau,
bejonders aber im Drewenstale gwifden Meumarf und Kauernif auf dem
Gute Marienhof. Unjer Klima eignet fich jehr gut fiir den Hopfenbau.
graucn und Kinder, die gi fchwereren Feldarbeiten nicht herangezogen
werden finnen, finden bet der Hopfenernte Lohnende Bejchaftigung.

Bucerindujtrie. Der Bucferriibenbau wird in Weftpreufen in umfang-
reichem Niapftabe betrieben. Die Ritben werden in folgenden Fabrifen ver-

arbeitet: Culntjee, Marienwerder und Marienburg (vereinigt), Unislaw,
Melno, Schweg, Pelplin, Meutetch,Meu-Schinjee, WUitfelde,Dirjchan (alte)*),
Dirjchau (Ceres), Gr. Binder, Sobbowib, Lieffau, Riefenburg, Tiegenhof,
Brauft und YNtewe. Die grifte Fabrif nicht nur Weftprenfens, jondern anch
De$ ganzen Deutjchen Reiches ijt Culmfee, die 1904 abbrannte, aber wieder new

aufgebaut ift. Dte Sdhnigel finden al3 Viehfutter Verwendung und werden
in einigen Gabrifen durch cin Trockenverfahren dauerhaft gemacht. Der

Rohzucter geht nach den Raffinerien in Meufahrwajjfer und Danzig, um dort
veredelt gu werden. Cin gang bedeutender Teil wird auf dem Waffer-
weg, liber die Ojtjee, den Raijer Wilhelm-Nanal und den Rhein auf-
wirts, nach Ludwigshafen verfrachtet und behauptet den dortigen Marft

infolge der billigeren Wafferfrachten gegeniiber der mitteldent}cden Bro-
duftion. Die Zuckerwaren= Gndujftric bliiht bejonders in Danzig und
Mtarienwerder.

Die Spiritusindnjftrie ift in Wejtpreufen bedeutend. C8 wird in unferen
gahlreichen Brennercien mehr Spiritus erzeugt, als in der Proving verbraucht
wird. C3 finnen daher anjehnliche Mtengen verjchickt werden. Fiir die

Spritfabrifation find bejonders Pr. Stargard und Thorn widhtig. Grofe
Lifirfabrifen gibt e3 in Danzig. Die CErzeugnifjede3 1598 von WAmbrofius
Vermillen gegriindeten Danziger ,,Lach3" erfreuen fich weit und breit ciner

grofen Beliebtheit. Leffing hat ihnen in der Minna von Barnhelm, Keift
im Zerbrocenen Krug und Paul Heyje in dem vaterlindifden Schanjpiele
Kolberg Zu literarijcher Beriihintheit verholfen. Das Danziger ,,Goldwaffer’
gehirte ehemals zu den vier Wundern Polens. Nicht minder befannt ift der

Tiegenhifer ,,Machandel’, cin Wacholderlifir, dev einen um jo befferen
Gejchmackerhalt, je Langer er gelagert hat. Bedentende Lifdrfabrifen haben
auc) Elbing und Thorn.

1) Ym Kreije Dirfchan allein find folgende Zuckerfabrifen:Die alte und die nenc

(Ceres-)3ucerfabrif in Dirjdhau, ferner die Fabrifen in Pelplin und Sobbowit.
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Sonftige Qudujtrien, die mehr oder weniger von demHeimijcen WAcerbau

abbangig find, find die Bierbraueret und die Stirfefabrifation. Brauereien,
bie fiir den Export arbeiten, finden fichvor allem in Culm (Hicherlbrareret),
Graudenz (Vranerei Kunterftein), Clhing (Cnglijeh Brunnen), Tiegenhof
und Danzig. Von den Danziger Bieren verdient das fcjon im 14. Yahr-
hundert befannte dicflitijige, jibe Sopenbier genannt 3u werden. Die Starfe-

fabrifation geht leider bei uns immer mehr zuriic&. Bon Bedeutung tft nar

Die jeit flirgzererZeit beftehende Starfefabrif in Thorn.
Pferdezuht. Hierzu find die Weichjel- und Mogatniederungen ganz

vorsiiglich geetgnet. Der Metarienburger Mreis ift der pferderetchfte des

ganzen preufijden Staates. Buchtpferde find teils aus Litauen, teil aus

Hannover ecingefiihrtworden. Das auf dev ,, Hdhe“gegzogene Pferd unter}cheidet
fich wefentlic) vom Miederungspferde. Das faffubijce PBferd ift ein fleines,

unanjehnliches, aber fehr gentigjames und Leiftungsfabiges Tier, daS dem

fajjubijden Bauer auf jeinem hohen, falten und wenig ertragreicden Boden

geradezn unerjeblich ift. RKiniglicheLandgeftiite find in Br. Stargard und

Marienwerder. Jn Marienburg und Brielen finden alljahrlich Luruspferde-
miirtte ftatt, Die gut befucht find. Grofe Pferdemarfte find auch in Meuteich
und Sajtrow. Bur Hebung der Heimijcen Pferdegucht ift 1890 die Weft-
preupijdhe Stutbucgefellfcbhaft gegriindet worden. Weftpreugen gehirt
nebft Oftprenfen zu den Remontierungsprovingen unferer Kavalleric. Lehr-
fehmieden und Hufbejdlag-Lehrichmieden haben wir in Danzig, Plarienburg
und Ptarienwerder.

Die Hindviehsucht fteht in Weftpreufen in gleich Hoher Bliite wie die

PBferdezucht, Das YXiederungsrind ift faft durchweg hollandijcher Woftammung.
ES geichnet fic) durch einen grofen Mtilchreichtum aus. Der Kopf ift ver-

Haltnismigig flein, der HalS ohne grofe Wamme, der Riicken giemlic) gerade.
Der SHhwanzanjak liegt in der Nitckenebene, nicht erhiht, aber wfter ttefer. Die

Breite deS Rrengzes zwijchen den Hliften und in der Rippenwslbung ijt eben-

maipig entrwickelt, swar ticf im RKirper, jedoch verhiltnigmapig jchwacderim
Vorderteil als im Hinterteile. Die Milchadern find ftarf Hervortretend,das Cuter

ift tief und voll. Die Farbe ift verfcieden: grau, rot, doch vorwiegend jchwarz
oder fchwarzbunt geflecit. Haut und Haare find metftenS weich und fein.
Der Hebung der NRindviehzudhtdient die Wejtpreupijdhe Herdbuch-
gejelljchaft, gegriindet im Qulit 1889 in Dirjdhau.

Meicretwefen. Gn Weftprenfen find etwa 4500 Neolfereien vorhanden.
Davon liefert eine fleine Anzahl nur Kije. Die iiberwiegende UWngahlbefteht aus

Buttercien und jolchen Molfercien, dic Butter und Kaje bereiten. Umi einen ge-

fichertenUbjag der Butter zu verjchaffen,hat fichder Weltpreupijde Butter-

verfaufsverband gebildet. Die Molfereigenoffenjchaftgu Rojenberg ijt eine

der griften Butterfabrifen Deutfhlands. C3 werden jahrlich tiber 6 Meillionen
Liter Mtilch verarbeitet. Die weftprenfijche Butter geht hauptyachlic) nach
Berlin, Weft. und Siiddeutfehland. Die Majeproduftion Weftpreubens
(Schweizerfaje nach Cmimentaler rt, Tilfiter Kafe, jogenannter Miederungs-
fiije ujw.) ift der anderer PBrovingenweit liberlegen. Die Mtolferet}/hule
in Branft und die Meierinnenjceule in Frevyftadt dienen der Ausbtldung
eines tiichtiqen Nteiereiperjonals.

Weitere Zweige der Viehsudht. Dic Schweinezucht tft in den Lebten
Sahren ganz augerordentlich gewachjen. Cine einheitlice Buchtrichtung gibt
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eS in Weftpreufen allerdings noch nicht. Wm meiften wird wohl das
grope Yorfjhire-Schwein gesichtet und mit diefem das Landjchwein ge-
frengt. Qtur vereingelt finden fic) andere Rafjen. Cin grofes Hindernis
fiir die HheimijdheSHweinezucht war in jfriiheren Jahren das wiederholte
Offnen der ruffijden Grenge.  Dadurch wurden die Breife erheblich
gedritdt und gefibriice Senchen eingefdleppt. Die Schafzucht ift wie
itberall jo auc) in Weftprenfen im Miicégang. WAllerdingsbefiken nod
einige grofe Giiter de3 Kretjes Rofenberg, beifpielsmeife Bellfdwis, an-

jehuliche Schafercien. Dasfelbe gilt von dem Rittergute Marfau und
der Kdnigl. Domine Sobbowig im Rreije Dirjchau. In Narfaw werden

alljahrlich grope Bockauftionen abgehalten, zu denen Kéufer felb{t aus Winerifa
und Xujtralien erjdheinen. Cin Boe foftet im Durehfehnitte 300 Mek, doch
werden fiir bejonders jcjdne Tiere erheblich hihere Breije gezahlt. Jn lebter
Beit {cheint man im allgemeinen der Schafzucht wieder grifere Beachtung
gut jehenfen. Dev Ziegengzucht wendet man neuerdings auch mehr Snterejfe
alg friiher zu. Die Landwirtjdhaftsfammer hat in Weftprenfen die Gaanen-
taler Rafje eingefiihrt und damit viel WAner~ennunggefunden. Die Feder-
viehzucht wird infolge der Wnreqgungder Kiniglichen Staatsregierung nach
Kraften gefirdert. Gie hat aber viel mit der billigen Cinfuhr von Gefliigel
und Ciern aus Rupland und der Seuchengefahr (Gefliigelcholera)zu fimpfen.
Die friiher bedeutende Ganfezuchtijt jebt faft ganz verfehwunden. Mur im weft-
lichen Leile de3 Mreijes Karthaus ift fte nicht unbedeutend. Sie wird durch
Den Ddortigen Seenreichtum begiinftigt. Groge Herden von Ganjen werden

nach Bommern zur Malt verfauft, wo fie dann die beriihmten Ritgenwalder
Gdanjebriifte Liefern. Bielfach werden rujffifeheGanje eingefiihrt, die anfangs
auf die Stoppeln getrieben und dann gemiiftet und gefchlachtet werden.

Die Bmuerei erfreute fic) jchon zur Ordenszeit einer groken Bliite
(Beutuerdbrfer), heute liegt fie aufer bet einigen fleineren Landwirten faft ans-

jehlieBlic) in den Handen der Landlehrer. Jn Weftpreufen waren bereits
in den Sahren 1878 und 1879 die erjten bicnenwirt)chaftltchenVereine ent-

ftanden. ihrer unter den Vereinen waren der Danziger Hauptverein und
der Sentralverein WeftprenpijdherBienenwirte zu Narienburg. Gm Sabre 1891

erfolgte die Vereinigung betder gum Weftprenfkijden Provinzialverein
fiir Bienenzucht. WLS gutes Forderungsmittel der Bienenzucht hat der

Provingialverein ftct3 die WAusftellungenund Verjammlungen betrachtet. Er
veranftaltete Daher 1893 eine Provingtalausftellung in Danzig. 1896 beteiligte
er fich an der Gewerbeausftellung in Graudeng mit einer bienenwirt}dhaftlichen
Sonderausgitelling, aukerdem Hat er verfcjiedenen jeiner Bweigvercine Bei-

hilfen zur Veranftaltung fletnerer Wusjtellungen gegeben, die ftet3 gute
yrlichte gezeitigt haben. Gm Vahre 1904 beteiligte er fich mit einer bienen-

wirtjhaftliden Sammelausftellung auch an der grofen Ausftellung der Dentjden
Landwirt}haftsgejelljdaft und brachte da gum Ausdrucke, da Bienengucht
und Landiwirtfehaft eng gufammengehiren. Bejonder3 wirkjam find die
Bienenzucht-Lehrfurje, die in jedem Vahr in verjehiedenen Gegenden Weft-
preupend abgehalten werden. Weltbefannt find die Thorner Pfefferfuchen,
ein Den PBrinten, Leckerli und LebEuchenanderer Stadte verwandtes Honigz
gebic, defjen Leig Durchlanges Lagern an Giite gewinnt, fo dak man der Sage
nach das Vermobgen,das der Chorner Pfefferfiichler feinen Crben hinterliefs,nach
Der Peaffe des tut Keller Lageruden Teiges beftimmte. Die erlefenfte Hochzeits-
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oder MorgengabeDer VBrautleute aus der Honigflichlerzunft, die iibrigens
nur aus Zunftfamilien heiraten durften, beftand in einer Biitte voll flin}zig-
jahrigen Teiges.

2. GewerblidheFudujtrie.
Allgemeines. Unjere Heimatproving ift armt an mineralijden Robh-

produften. Gifen und Steinfohle fehlen ihr ganz. Deshalb founte ich
unjere Suduftric nidt zu der Hihe emporfdhwingen, die fie in anderen PBro-
vingen unter gliidlicjeren Verhaltniffen erreicht hat. Und doch haben einige
Suduftriesweige auch bei uns cinen grofen Ruf erlangt. C8 jet vor allem

auf die Torpedoboote der Schichau-Werjt hingewiejen. Die Staatsregierung,
unfer geliebter Mtonard) an der Spike, wendet unansgefebt der Hetmnijcdhen
Suduftrie thre ganze Flirforge zu. Deshalb find in den Lesten Sahrzehnten
nicht nur anjehnliche induftrielle Unternehmungen entjtanden, jondern wir

verdanfen Dicjer Fiirjorge auch dic jiing{te technijcheHochjchuleder Mtonardie,
Die fich in Langfuhr bet Danzig befindet. Sic joll die verbefjerungsbediirftige
wirtihaftlicje Yage Weftpreufens giinftiger geftalten, auf den Gebieten der

subduftrie, De3 Gewerbes, de3 HandelS und de3 Verfehrs, fowie auch auf
Dent Der Landwirticdhaft anregend und befruchtend wirfen und die Sihne
der Proving mehr, wie ¢8 LiSher gefchehenift, zur fiinftlerijden und technijchen
Betitigung herangichen. Die Danziger technifde Hocfdule joll aber

auch die in Der Lebten Beit befonders gefdhrdeten deut}den Juterefjen in den

Ojtmarfen ftirfen, Anregung zu neuen induftricllen Unternehnungen bieten,
Dadurch Arbeitsfrafte aus dem tibrigen Deutfehland 3u un herholen und die

Heimatproving immer mehr in das deutjehe Wejen Hineingiehen. Damit Hat
fie Die Wufgabe, cine Zentralftitte deut}eer Kultur zu jein. Bhre Croffnung
erfolgte am 6. Oftober 1904 durch Ratfer Wilhelm Tl.

Die Danziger tednijche Hochjchule.



Die Hebung unfjererJuduftrie lapt fic) auch der Verband Oftdentj her
suduftrieller angelegen jein. Cr verdanft jcin Entftehen dem tatfraftigen
Wirfen des verftorbenen Oberprafidenten v.Gofler. Das Griindungsjahr ijt 1898.

Die Mietallindujtrie bLiht bejonders in den gréferen Stidten: Danzig,
Clhing, Graudenz, Thorn ujw. Die Herjtellung landwirtjhaftlider Majchinen
hat den Vorrang. Wejtpreufen Liefert auf dicfem Gebicte jogar fiir das
Ausland. Bedeutende Nafchinenfabrifen find in Danzig, Dirjdau, Pr.
Stargard, Thorn, Graudenz. Die Firma °. Vengfi 2. G. in Grandenz
fertigt in neuerer Zeit aud) Dampfpfliige an. Zu den in grofem Stile ge-
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eine Reffeljchmiede und cine Waggonjabrif. Won ganz bejonderem Ruj
ift aber die Wtajchinenfabrif und Schiffswerft von Schichau in Clbing.
Sie befchaftiqt iiber 3000 Arbeiter und fertigt aufer Torpedobooten
auch fleinere Dampf}chiffe, Lofomotiven, Dampffetjel ujw. an. Dard) fie
ijt Clbing 3u einer der beriihmteften Buduftrieftitten CEuropas geniadht.
Bum Bau groper Kriegs}chiffe und Seedampfer befigt die Firma in Danzig
eine gweite Werft, Die fich in der Nihe der Raijerlicen Werft befindet.
werdinand Schidau war ein Sohn der Stadt Elbing, wo er 1814 ge-
boren wurde. Cr Hat fich 1837 unter befcheidenenVerhaltnijjen etabliert.
1841 baute er den erjten deutjchen Dampfbagger. XLS er 1896 ftarb, hatte
feine Gabrif Weltruf. Wm 18. November 1900 wurde fein Denfmal ent-

hitllt. €3 zeigt das VBronze-Standbild Schichaus in mehr als Lebensgrife
und hat einen Sockel, der aus poliertem Granit befteht. Der Schipfer des
lebenStreu auggefiihrien Denfmals ijt der Berliner PBrofefforHaverfamp.

Die Holgzindufiriefindet in den grofen Holgvorradtender weftprenfijchen
Staats- und Brivatforften fowie in dem auf der Weichfel hierher verflipten
ruffijhen Holz tiberreiches Material. Babhlreiche,nicht felten in grokem
Mapftab angelegte, Schneidemiihlen, teils mit Waffer-, tetls mit Dampfbetrieb
eingericjtet, verarbeiten viel Rohmaterial zu Brettern, Balfen, Bohlen ujw.,
Die weit liber die Proving Hinaus, vornehmlich aber nach Berlin, WAbjas
finden.  Wiele Wrbeiter erhalten dadurch Lohnende Bejchiftigung. Cine

Menge Grubenholz geht aus Weftprenfen in die Bergwerfsgebiete Welt-
falenS und der Rheinproving. Bu Czer8f befinden fich Lciftenfabrifen, die

mehrere Hundert wrbeiter befcdhiftigen. Cine Fabrif fiir Zylinderfifjer Hat
ihren Gis in Clbing. Cin nennenswerter Zweig der weftprenfijden Holz-
indujftrie ijt die Mlibel- und Stublfabrifation. abrifen dafiir find in

Gofjentin bet Xeuftadt, Hier werden Stiihle nach Wiener Mtujter angefertigt,
Gzers€ und Clbing.

Tou- und Kalfindujtrie. Die Zicgelfabrifation ift iiberall da vertreten,
wo der Lehn in gréperen Lagern entweder zu Tage tritt oder leicht abge-
baut werden fann. Ztegeleten gibt e3 in unferer Proving in grofer Augahl.
Vor allent finden fie fich an dem Whhange de3 Hohengeliindes, das fich am

Brijchen Hajfe hingieht. Grofke modern eingerichteteZiegeleien hat auch Grau-

Denz. Cine derjelben befchaftigt liber 200 Wrbeiter und ftellt als Spezialitat
Strangfalaziegel fiir Bedachungen her. Der Graudenzer Ton ift ein vor-

gligliches Weaterial und hat fich bet den Feftungsbauten dafelbjt in einem
Bettraume von iiber Hundert Jahren vorsiiglich bewahrt. Grofe Mtengen
von Stegelu werden ferner in Gramtfcen bet Thorn gefertigt. Won Ruf
ift Die Marienburger Biegelet und Tonwarenfabrif, Wftien-Gejelljcaft in

Ralthof. Wut Wunfdh des Kaifers ift auf feinem Gut Cadinen cine Mtajolifa-
fabrif eingerichtet. Der dortige Ton ift fo gut, daw er fich felbft gur

Erzeugung fiinjtlerijdher Meajolifajacheneiguet. Die Herftellung von Ofen-
facheln, dic in Lebter Zeit in unferer Proving darniederlag, foll wieder be-

lebt werden. 8u den neueften Sndujftriezweigen gehirt die RKalffandjtein-
fabrifation, die auch in Weftpreufen Boden zt gewinnen fucht. Gand wird
nit Ralf vermengt und in bejonderen Preffen zu Baujteinen geformt. %Xn
Dent verjchiedenften Stellen der Proving, wo feinfirniger Gand ijt, werden

Dieje Hinjtlicen Steine gefertigt. Neuerdings wird auch der Weichfeljand
gu Dicjen Steinen verarbeitet, die dann gleich beim BubhnenbanVerwendung
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finden. Gie follen fich fiir diefen Bwec vorziiglich eignen. Unjehuliche Je-
mentfabrifen finden fich in Clbing und in Grandenz. Die Karthaiujer Kalf-

mergelwerfe gewinnen Kalfmergel fiir Diingeswece. Bhre Fabrifate find im

wejentlichen ein Broduft der Ntufchelablagerungen, die fich in der Ciszeit
in Den bei Rarthaus befindlichen gewaltigen Mtorinen angehauft haben.

Die HhemijdheQuduftrie hat ihren Hauptplak in Danzig. Wn der alten

Weichfel Liegen verjchiedene chemijche Fabrifen. Die hetmijche chemijche
Suduftrie erftrect fich teil auf die Wusnugung der Nebenprodufte der Leucht-
gasgewinnung Zu Dachpappen und anderen Bwecfen, teil3 auf die Gewinnung
flin}tlicherDiingemittel (Superphosphat) und auf die Herftellungvon Farben
und Lacken. Seifenfabrifen haben wir u.a. in Danzig, Mtarienwerder und

Thorn. Qn der Tucheler Heide finden fic) Glashiitten, die bedeutendfte ift
in Luijental, Kr. Shwe. Sie fertigen hauptjachlich Hohlglas an. Cine

Blindwarenfabrif ijt in Schellmithl bet Dangzig.
Lederindnftrie. Wnjehnlide Schuhwarenfabrifen haben wir in Gr. Star-

gard, Graudenz und Sajtrow. Die Gerbereien find an Bahl und Umfang
gegen frither fehr zurtickgegangen.

Die VBerujtein-Qnduftriehat, joweit Weftpreufen in Frage fommt, ifren
Sig in Danzig. Schon zur Beit des Ordens, der fich den Bernftetu-
handel alS Mtonopol vorbehalten hatte, gab e3 dort ,,Paternoftermacher“,
Die Den goldgelben Bernftein zu Rofenfranzen verarbeiteten. SGpiter machte
man aus BVernitein die verjchicdenftenGegenftinde: Leuchter, Becher, Bilder-

rahmen, Schalen, felbft Pulverhirner und vor allem Scmucfjachen. Moc
heute ijt die Machfrage nad) Bernjteinarbeiten aller Art aus echtem Bernjtein
und PBrefbernftein (Yanbroid) bedeutend, und die Bernfteinarbeiter finden
LohnendeBejchaftigung. Das Rohmaterial wird von den Kiniglichen Bern-

fteinwerfen in Rinigsberg bezgogen. Bm Gahre 1903 wurden in Danzig
allein 4500 kg Robhbernftein und 470 kg Wurbroid mehr bezogen und ver-=

avbeitet al8 1902. 8 befteht dort auch cine Kunft- und Berufteindrechflerei-
PBetriebsgenoffenjcaft.

3. wilderei.
Seefijdjeret. Wn unferer Ojtieefitfte Liegen diefer Befchaftigung etwa

2000 Perjouen ob, darunter rund 1300 Berufsfijcher. Die Hauptwohn-
orte Der Sijcher find: Karwen, Chlapau, Grokendorf, die Ortjchajten der

Halbinjel Hela, die alle fajt gang auf die Bijcheret angewiejen find, jodann
Schwarzau, Rewa, dann an der Zoppoter Bucht: Gdingen, Oxhift, Boppot,
Glettfau und Brofen, swijchen der Toten Weichjel und der neneften Weichjel-
minding: Weichfeliniinde,Heubude,Krafau, Neufahr, Bohnjac, Schiewenhorit,
jenjeitS diefer Mtiindung: Micelswalde, Steegen und Stutthof, endlich auf
‘der HrifchenNehrung: Bodenwinkel, Vogeljang, Pribbernau, Liep, Kahlberg
und Yarmeln Bei der KMiiftenfifderet, die in Sicht des Landes in

pijenen Biten, die gum Rudern und Segeln eingerichtet find, betrieben

wird, werden im Friihjahre groke Buggarne, die fogenannten Strandgarne,
benubt, mit welchen die fleineren, im flachen Riiftenwafjer fich aufhaltenden
Lachje, Meelnige genaunt, gefangen werden. Gm Sommer gibt die Flunder-
fijcherei den Hauptertrag. Dagu benust man teils die fogenannten Beijen,
Sijchjace an Langen Leinen mit Strohfcheuchern, welche im Kreis iiber den

Grund gezogen werden, teil Stelluegbe mit grofen Mtaichen aus fehr fetnem
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Garn, teils auc) UAngelfchniivemit Hunderten von Wngeln, die mit halb-
fingerlangen Rrebjen, den jogenannten Krabben (Garnelen) befsdert werden.
wit Herbjte werden an der Miifte Walwehre aufgeftellt, lange Mebfackemit
tridterformigen Cingdngen (Rehlen), von denen man mebhreremit einander

durch) Mebwinde (Stretctitcher) verbindet. Soldhe Wehre ftehen im rechten
Winkel zur Miifte, und ihre Fangdffuungen find jo geridjtet, dak der von

OD. nach W. wandernde al, der nach den Laichplagen in der MNordfee
ftrebt, in fie Hinein gerat. Jn den Wintermonaten ift e3 dagegen mit der

Kiiftenfijdheretfehlechtbeftellt. In der Pubiger Wiek werden dann unter der
Cisdecke Wale mit LanggeftieltenSpeeren erbentet, auch wird in den tieferen
Teilen der Wiek wohl mit Garnen unter Cis gefijdht. Bon anderen Fijchen
werden Die WAalquappeoder Aalmutter Hfters an Angelfchniiren und in Beijen,
der Dorf) mit Strandgarnen, fowie an Angelfejniiven mit ftarferen WAngel-
Hafen, die mit Fijchfsder verjehen find, gefangen. Steinbutt und Hornhecht
fontmen bejonders im Friihjahr auf den jteinigen Griinden, 3. B. bet Oxrhift
und RKoliebfen, zu Fang. Burweilen erfdeint, namentlich im Herbft und im

griihjahr, der Hering oder fein fleinerer Verwandter, der Breitling (die
Sprotte) nahe an der Miifte, doch Halten fichdieje Fijche in vielen Qahren nur

in tieferent Waffer auf und find dann Gegenftand der Hochjecefifderet. Dieje
wird mit gededten Kuttern, etnmaftigen Fahrzeugen mit Kajlite und gedecéten
Riumen fiir die Neweund die Fijdbeute, ausgeiibt, deren die weftprenkijden
Hijcher wohl 200 befigen. Die Kutter haben meift nur 8S—10 m Linge und 1 m

Ziefgang, find aber jo jeetiichtig, dak die Fifcer damit die Oftjee weithin
befahren und ihre VBeutegiigebis Gotland und Bornholm ausdehnen finnen.

Dod) braucen fie in der Regel nicht fo weit zu gehen, da die Danziger
Bucht und bejonder3 die Umgegend von Hela fiir einen der ergiebigften Fang-
griinde Der Oftfee gilt, und der in Hela gefchaffeneFifcercihafen nicht nur

von weftprenpijden Fijcheru, fondern aud) von PBommern,Oftpreugen und
Auslandern in groper Zahl aufgejucht wird. WAnderevon den Fifchfuttern auf-
gejudte Hafen find Pubig, Neufahrwajfer und die Tote Weichjel zwijcjen
Danzig und Stedlersfihre, wo man die jehmucéenFahrzeuge fic) oft in den

gluten wiegen fieht. Gegenftand der Hochjecfijcheretfind die Breitlinge,
Die 3eitweife in folden Meengen erjcheinen, daw zu ihrem Fang auch fleine
Seedampfer ausgeriiftet werden, jodann die Heringe, die hauptjachlich mit

Treibneben gefangen werden, Mebwanden bi8 zu 1,5 km Lange, die mit der

Meeresftrimung treiben und in deren Majchen fich die im freien Zuftande
bunt jchillernden Heringe verfangen, endlich der Oftfeclachs, dem teil3 mit

weitmajdhigen Trethnegen, nenerdings aber namentlic) anch mit ecigenartig
eingeriteten grofen Angeln, die auf 50m und mehr Tiefe ausgelegt werden,
nachgeftellt wird. Dte Ertrage find recht verfdhieden.

Grofen WAbbruchtun den Fifdern die Seehunde, die, obwobhtfie ihre
DHauptwohnplagein den nbrdlicjen Teilen der Oftfee haben, anf ihren Streif-
gligen gumtetitDem Lachje folgen und namentlich im Winter wahrend der Lachs-
fiheret oft einen grofen Teil der erbeuteten Fijche anfreffen oder ganz
fortichleppen, auch die ausgelegten Nebe zerreifen.

Bur Veauffichtigung der Fijcherci find vier Fifdmeifter ecingejest, die
in Pubig, Hela, Plehnendor—fund Schiewenhorft ftationiert find und unter
dem al Oberfifcdmeifter amtierenden Hafenbauin{peftorder Danziger Bucht
‘nt Nenfahrwajer ftehen.
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on Hela und Weichjeluriinde beftehen vom GStaat unterftiigte New-
verfiderungsfaffen, bet denen die Fijcher ihre Boote und Gerdte gegen
Sturmjchdden verficern finnen. Sie haben fchon manches Ungliicl wieder

gut machen miiffer.
Die gefangenen Fijche werden gum gripten Teile frijeh verfauft, ein

anderer Teil wird geriuchert oder cingelegt, mariniert. Befannt find bejonders
die Hlunderrdudereienin Heubude. Die an der HelacrUufentitjte gefangenen
Schollen und Flundern werden meift in den griferen Raucheranftalten in

Chlapau und Bubig guberettet. Gerduchert werden ferner in grofen Mengen
Heringe (Biicllinge) und Breitlinge (Sprotten), ferner Wale und die fel-
teneren, fehr wobhljchmectendenHornhechte. ae Vachs und Schnepel werden

vielfach geraduchert. Die Breitlinge werden vielfach wie WAnfchovismariniert.
Auf ahuliche Weife werden auc) die Heringe — teilweije in gebratenem
Buftand — und die Aale dauernd haltbar und genieBbar gemacht.

Hafffijdherei. Das Frijche Haff befibt nur tm HftlichenTetle jehwachjalzige,
im wejftprengifcen Letle dagegen nur jithe Waffer, und ift durchweg vor-

nehinlich von Siipwafferfijdhenbewohnt, unter denen namentlich der Wal, dem-

nacht Zander und VBrefjen,den wertvollften Teil der Mugung ergeben. Die Fijcher,
von denen faft die Halfte zu Weftpreufen gehiren, benugen zum ange der

jehr diinn durd) das Haff zerftreuten Fijdhe lange MXNesgwandeund gzahlreiche
wangjaice, auch haufig Bugnebe. WLS Fahrzeuge dienen vtelfach die joge-
naunten Wigelfahue, Boote von uvralter Bauart und einer Bejegelung, wie
man fie fonft nur noch in weltentlegenen Gegenden antrifft. Om ganzen
wird die Hafffifcheret von etwa 1500 Berufsfifcern und gegen 3000 Gelegen-
Heitsfijchernund Fijchereigehilfen ausgeiibt.

Binnenfijherci. Gn der Binnenfifcheret unterjcdhetdenwir: a) die Strom-

fifcheret in Werchfel und Nogat, b) die Flup- und Badhfifcherei,c) die Seen-

fijcheret, d) die Teichwirt)chaft.
a) Die Stromfijdheret, die im Melindungsgebiete der Weichfel oft

in Die Meeresfijcheret, an der MNogatmiindungin die Hafffijderci iibergebht,
hat zum Gegenftande namentlic) den Fang der Wanderfifde, Lachs und

Meerforelle, Perpel, Xal, Stir und Meunauge. Die Lachfe und Meerforellen
ftetgen gum griften Teil tm Spatherbft aus dev Oftjee in die Weichjelhinauf,
unt bei einem viele Pionate daucrnden Wanderjzug ihre in dem oberen Weichjel-
gebtete, namentlich) im Dunajec Liegenden Laichplaibe anfzujuchen. WMtan

fingt fie an der Weichjelmiindung mit Zuggarnen, auch in Treibnesen, die
Den Strom abwirts jchwinmen und die thnen entgegenfommenden Fife
aufnehmen. Weiter oberhalb werden an den Sandbinfen der Weichjel ftarfe
raugiicke aufgeftellt, welche viele diejer foftbaren Bejucher aus dem Meeere

faugen. Der Stir wird tm Sommer ebenfall3 bejonders ftarf an der Weichfel-
mlindung gefangen. Wus feinem grauen bis fchwarzen Rogen ftellt man in

gientlich grober Menge einen guten Kaviar her. Bim oberen Teile der Weichfel
werden Stire nicht Hiufig gefangen. Uberhaupt hat die ftarfe Nachftellung,
Der Diefer Bijch bet wns ausgejebt ift, cinen ganz erheblicen Riickgang in
Der Gangmenge zur Folge gehabt. Wal und YXteunaugewerden in jehmalen
und langen Reujen aus Korbgeflecht, die man an Drahtjeilen befeftigt
quer iiber den Grund de3 Stromes Legt, gefangen, der Wal im Hrithjahr
und Gontmer, das Neunauge im Spatherbfte bi in den Winter hinein. Die

Neunaugen werden befanntlich vor dem Nearinieren gerdftet nachdem fie
7
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vorher getite find, dad gejchieht in den Ortfdhaften in dev Nahe der Fang-
plage. — Qn der Yogat fehlen Lach3, Meerforelle und Stir, wie denn
dieje Bijde in das Frifdhe Haff mur noch ganz ausnahmsweife eintreten.
Dagegen ijt der Fang der Meunaugen und ale, wo3zu man in den Yogat-
miindungen grofe jehr engmafdhigeFanglace aufftellt, noch ziemlichretchlich.
Weitberiihmt find die von dort ftammenden jogenannten Elbinger Neunaugen,
gu deren Marinade frither cin aus eigen dagwtgebrautem Bier in Tieqenhoj
hergeftellter Biereffig benugt wurde. Crwahnenswert ijt auch der Fang des
im Friihjahr aus dem Haff in die Nogat aufftetgenden Stintes, der frijch
ein vorgliglichesGeridht gibt. Bon anderen, fogenannten Standfijden werden
in Der Weidhfelund Nogat gefangen: am meiften Gieftern, dann Hecht, Wland,
Brefjen, Varben, Barjce, Rapen, Quappen. Bejonders wertvoll find dic
Bander und die durch regelmafigen Cinjag von Brut in der Weichjel
giemlicd)Haufig gewordenen Karpfen. Wllen diefen Fijden wird mit wang-
jacen und Zuggarnen, 3. B. mit Kreughamen (Nebtiicher,die iiber zwei gefreuzte
Stangen gefpannt find,) nachgeftellt.
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b) Die FifGeret in den Flifjen und Baden wird bei uns ftellen-
weije Durch gwei jonft feltene Cdelfifde befonders eintraglich)gemacht, namlich
durd) die Bachforelle und die Wfcheoder Strommarine. Leider wird in den
fleineren Glitfjen meift arge Raubfifderet betvieben, jo dak webder von Schonung
und Hege,nochvon einer dem grofen Werte diejer Fijdje entfpredjendenMubung

|

die Rede ift. Cin grofer Teil unjerer Flifje hat faft die Bejchaffenheitvon

Gebirgsbicden: xeines, fihles Wafer, ftarkes Gefille, reiche Waffermenge,
fiefiger Grund, jchattige Ufer, fo da fie mit ihrem reidhen wt|hbejtande,
gu Dem aufer den genannten noc) Dibel, Barbe, Nafe, Quappe, Hecht und
YAat uebjt vielen fleineren Fijdarten gehiren, dem verftindigen Fijdher und
Angler ein wahres Paradies fein finnten.

c) Die Fijdheret auf den Binnenjfeen ift fiir ung wohl von grifter
Bedeutung. Wm beften geeignet find die flacherenSeen, die auch die jehmact-
haftejten Gijdhe aufweijen. WAuferBarfd und PBlshefinden fich Dort nament-
lich Breffen, Sdleie, Hechte, Wale. Hier und da fommen auch Zander vor.
Den tiefen Seen ift die Eleine Mardne eigen, die hier bei guter Behandlung
des Sees nicht felten */, kg und davitber fcjwer wird. Der fonft wenig gejchibte
Ufelei, den viele Seen in iiberaus reidjen Mengen beherbergen(3.B. der Weit-
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jee und Gejerichjee),wird um feiner Schuppen willen gefifcht, aus denen fitnjt-
liche Perlen gewonnen werden. (Siehe Seite 57!) Der Krebs, der frither
fajt alle unjere Seen bewohnte, ift durch Kranfheiten, namentlic) Durchdie joge-
naunte RrebSpeft, in vielen Seen vernichtet. Bu jeiner Schonung find deshalb
bejondere Vorjchriften eingefiihrt. Meben den fonjft ibliden Fanggerdten
gebrauchen die Suhaber fleiner Fifchereten die Mleppe, einen Mebwjackohne
Sliigel, Der an den Zugleinen Lange DdDiinneHolgbrettchen oder Strohwijche
tragt, welche die Fijche in den Sack jcheuchen. Die Hauptfifchgeitfiir die

Sijcheret mit grofen Garnen, die jehr ergiebig ijt und oft die eigentliche
Ernte de3 Fijchers darftellt, ijt Herbjt und Winter.

d) Die Teich wirt)dhaft ift bei uns von geringerer Bedeutung. Karpfen-
teiche beftehen namentlicy in der Clbinger und Miarienburger Gegend,
gorellenteihe an den Riijtenbachen der Danziger Bucht.

Der Wejtprenfijdhe ijdereiverein. Der Firderung dev Fifdheret in

allen Gewajjern dev Proving nimmt fich vornehmlich der jett 1880 beftehende
WeftprenfijecheFijchereivercin in Danzig an, welcherdie Hffentliden Gewafjer
vielfach mit geeigneten Sebfijcen verfieht, namentlic) den Wal alljahriich in

jolde Gebiete einfest, in welche er nicht aus der See einwandern fann, und

jeinen Mtitgliedern mannigface Vorteile und Hilfe mit Rat und Tat bietet.

Er unterhalt aud) Fifsbrutanftalten. Die bedeutendfte befindet fich im

Parke der Blindenanftalt Kinigstal bet Danzig.

H. Ortstunde,

1, Die Provingialhauptitadt.
Danzigs Gejdidte. Schon um das Jahr 997 wird Danzig unter dem

Namen Gyddanize erwahnt. Cs gejchieht das in der LebenSgejchichtedes

Erzbifchofs Adalbert von Prag. Ctwa 150 Jahre fpater war bereits die

Burg ,castrum Gdansk“ vorhanden und Danzig die Hauptftadt der Hergige
von Ponmerellen, die fic) zum Hfteren auch Herzige von Danzig nannten.

Qu der erften Halfte de3 13. Vahrhunderts famen Litbecker RKanfleuteund

Reeder nad) Danzig, um hier HandelSgejchafte zu betreiben. Die pomme-
rellijchen Herzige gewahrten ifnen manche Vorrechte. So ficherten fie thnen
Bollfreiheiten zu und geftatteten die Anlage einer Faftorei. NXeben den bis-

herigen Bewohnern jlawifchen Stammes, die auf dem Hafelwerf ihr en-

wejen Hatten, entitand bald eine deutfche WAnfiedlung,die fpdter die ,,alte
Stadt Danzig” genannt wurde.

Im Jahre 1308 eroberte der Deutjche Ritterorden Burg und Stadt

Danzig. Cr firderte und ficherte auf dem flidlicjen Ufer der Mtottlan eine
neue DeutjcheWAnfiedlung,die ,,rechte Stadt“, die er mit culmifdem Recht
ausftattete, baute das alte herzoglicheSchlok gu einer feften Ritterburg mit

Haupthaus, Vorburg und Schlopfapelle aus und traf auch jonft eine Anzahl
vorsiiglidher Cinrichtungen, um Sicherheit und Wobhfftand de3 Danjziger
GemeinwejenS zu heben. Um 1350 wurde Danzig Mitglied dev Hanja und

qe
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gelangte bald in diejem Stadtebunde gu einer an-

gejehenenStellung. Mit dem Verfalle de3 Ordens

janf auch die Bedeutung der Stadt Danzig, die

jeit dent Tode deS Hochmeifters Winrich von

Kniprode unter der Willfiir der OrdenSgebietiger
fewer 3u Leiden hatte (Crmordung de3 Biirger-
meifters Konrad Lewfar). WLS daher die preupi-
jhe Stande 1440 gegen die Herrjchaft des
Orden in Marienwerder zum Preugifden Bunde Wappen der Stadt Dansgis.

zujanmnentraten, wurde Dangig das haupt}achlich{te
Mitglied desfelben. 1454 jchloR fich Danzig den Polen an. Das Ordens3-

jehloB und die 1380 vom Orden zunt Schaden Danzig angelegte Gungftadt
(wo jebt die Ratjerliche Werft liegt) wurden zerjtirt. Hente ift von der

ftolgen Ordensburg als bejchetdener Uberreft nur der Schwanturm, am

wijhmartte gelegen, tibrig geblichen. Gm gweiten Thorner Frieden 1466 fiel
Danzig an Polen, dazu alles Ordensland wejtlich der Weichjel und Nogat,
das Culmerland und das Bistum Crmland.

Danjig erhielt eigene Gerichtsbarfeit, Zollfreiheit, das Mtiingrecht, freie
Befugnifje 34 Blindnifjen, durfte Krieg fiihren und Frieden fehliefen, furg:
die Stadt trug den Charafter eines Freiftaates. Co hatte fie, trogdem fie
duperlich gu Polen gehirte, ihre innere Selbftindigfeit und wurde ein Hort
DeutfcherKultur und deut}chenBiirgerfinnes. Die Reformation fand friih-
geitig Cingang. Handel und Wobhlftand gelangten gu grofer Bliite. Biele

ree ats Brahtbauten wurden aufge-
: :

fiihrt. Wuch die vollitindige
Cinverleibung  Weftpreufens
an Bolen auf dent ReicdhStage
zu Lublin 1569 tat vorlaufig
Dem Glanze der deut}chen
Stadt Danzig fetnen Wbbrach.
8 follte aber anders fontmen.

Die traurvigen Buftinde des

polnijchen Reiches, das nie fiir
Danzig fordernd und fchiibend
eingetreten ift, machtenfichbald
bemerfbar. 1577 erhoben fich
Die Danziger gegen den neu-

gewahlten polnijden RKinig
Stephan Bathory. Bergebens
belagerte Diejer die Stadt.

Endlich jehlok er Frieden, be-

giligte fic) mit der Zabhlung
einer Geldjumme und mit der

Huldigung, beftitigte aber aus-

driiclich alle fritheren Brivi-
legien, auch das Recht der

Religions fretheit. Schwere
eee

Beiten famen liber Danzig wah-
Das Danziger Krantor, ein Wahrgciden der Stadt. vend des jchwedt}ch-polntjdhen
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Krieges (1654—1660). Sm polnijden Erbfolgetriege (1733—1735) fliichtete
fic) der Minig Stanislaus Ledsesynsti vor jetnem Gegner, Auguft III.
von Sachjen, nach Danzig. Die Folge davon war eine harte Belagerung
Diejer Stadt durch ein rufjijch-fachfifdesHeer. Endlich mufite fie fapitulieren
und eine bedeutende Geldjunme gahlen. Wm fehlimmften aber erging e3

Danzig, als 1772 Weftprenfen ohne dieje Stadt dem preugifdjen Staat ein-
verleibt wurde. PreuRijdhe Bollgejebe verhinderten Cine und Ausfuhr von

Waren, und jo wurde der Handel vollftindig Lahm gelegt.
om Sabre 1793 wurde auch Danzig preufijeh, und min begann fiir

die Stadt eine befjere Beit. Der Handel hob fich wieder, die Cinwohnerzahl
mehrte fic) jdhnell, und die Wohlhabenheit nahm ftetig zu. Da fam aber
Preufens ungliiflider Krieg. Tro hartndciger Verteidigung unter dem

Silberhiitte.

General von Kalcreuth fiel die Stadt am 27. Mai 1807 den Frangojfen in die
Hinde. Sm Vilfiter Frieden wurde fie als freie Stadt erflart, mufte jedod
eine frangifijhe Bejabung unter Rapp aufnehmen und unterhalten. Dies
Dauerte bis 1814, in welcher Zeit Danzig vollftindig verarmte. Das lebte
Jahr diejer _,,freiftaatlicjenHerrlichfeit” ift das traurigfte in Dangzigs
Gejchichte. Vom Januar bi November deS Bahres 1813 wurde die Stadt
von den Preufen und Nufjen belagert. Hunger und Krankheit rafften
Tauiende der Cinwohnerjdhaft dahin. Wm 3, Februar 1814 fiel fie wieder
an PBreupen,faum ein Schatten threr einftigen Grbfe und Macht.

Nur allmahlich erholte fich die jdwergepriifte Stadt, nur langjam
bLiihte fie wieder empor. Cinen fréftigen Wuffchwungnahmfie unter dem

Oberbiirgermeifter v. Winter (1863—1890). Die WAnlageder Quellwaffer-
leitung und der RKanalijation in Verbindung mit Riejelfeldern ift fein Hanpt-
wert, das Danzig gu einer gejunden Stadt und fiir andere Stadte vorbildlic
madte. 1878 wurde Danzig Hauptitadt der neuen Proving Weftprenfen.



Die Franengaffe, im Hintergrunde die Marienfirdye.

Um den Wnforderungen
DeS modernen Lebens und

VerFehrs Blab zu jchaffen,
mupte Die innere Wallbe-

feftigung teilweije fallen.
Auf dem gewonnenen Ge-

lande wurde ein Haupt-
bahnhof gebaut und ein
neuer jchiner CStadtterl

angelegt. Die Cinricdtung
deS Freibezivf3 und des

RKaijerhafens haben dem

Danziger Seehandel einen

bedentenden Warfichwung
verliehen. Die grofen ge-

werblicen und induftri-
ellen Unternehimungender

jling{tenZeit an den Ufern
Der Mottlau und Weichjel
machen Danziq zu etnem

angejehenen  Sudujftrie=
ort. WL wiffen)}chaftliden
Mittelpuntt befikt die
Stadt jeit dem Herbjte
1904 eine technijdheHoch-
{chule. (Siehe Seite 92!)
So fteht Danzig wieder

midtig und bliihend da

im Rranze der deut)}hen
Schwefterftidte.

Die widhtigiter Bau-
werfe. Danzig gebhidrt



Die aftronomijce Uhr in der Danziger Ntarienfirde.

feiner Bauwerfe wegen gu den interefjanteften Stadten. Die Gotteshaujer be-

fiben faft Durchweg die Stilform de$ 14. und 15. Jahrhunderts. Die ftattlichen
Privathaujer, die aus dem 16. und 17. Jahrhundert ftammen, fowie die jener
Geit angehirenden bffentliden Bauten weijenjedochdie reichgegliedertenGormen
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deS Menaifjanceftiles auf, in dem auch die meiften grofen Hffentliden Gebaude
Der Meuzeitaufgefiihrt find. Nan hat diejen Stil beibehalten,um den Charafter
von Wlt-Dangzigmiglichft zu wahren. Cine Cigentiimlichfeitder alten Danziger
Gafjen find die fogenannten Beijdlaige. Sie haben leider dem wachjenden
Verkehre weichenmiiffen. Mur in der Frauengajje, Sopengajje und den nach
der Meovttlau zu gelegenen Teilen der Heiligengerijtgafjeund Brothanfengajje
find fie noch zu finden. Man verjteht darunter eine meift mit fteinerner
reliefgejchiniicter Briiftung verjehene PBlattform vor dem ErdgejchoR in der

ganzen Breite de Hautes, zu der einige Stufen hinanfiihren. Das Gelander

Diejer Stufen wird nicht jelten von madhtigen Steinfugeln getragen. Die

Wohnhinfer der Patrizierfamilien W{t-Danzig3 ftehen mit ihrer fejmalen,
hohen und oft reichvergierten Giebeljeite nach der Strafe. Gie bargen
friiher gundchft einen duberft gerdumigen Hausflur, der gewihnlich das ganze
CrogejdhogReinnahm. Heute beftehen nur wenige diefer Hausflure, Dielen,
in ihrer alten Gorm, mit der breiten reichgejdhnitten Wendeltreppe gx den
oberen Stockwerfen.

Unter Danzigs Kirchen ift in erfter Methe die Mtarienfirche gu nennen.

Sie wurde in den Jahren
1343—1503 erbaut und

ift Die gréfte proteftan-
tijcheKircheDeut}chlands.
Von ihrem 78 m hohen
Lurme hat man eine weite

Ausficht. Sie ift reich
an verjchiedenftenRunjt-
denfmilern. Darunter ijt
das Olgemilde von Hans
WMemling, das jlingfte
Geridt darjtellend, das

beriihmtefte. Das Bild
wurde im Qahre 1473
Den Hollandern von dent

Danziger Seehelden Parl
Benece jamt einer reich
befrachteten Galeere ab-

genonmten. Die Franjzojen
jehleppten e3 1807 nach
Paris. Friedrich Wile

Helm III. jchenfte eS nach
dem Barijer Frieden den

Dangigern huldvollft zu-
rlicf. Weitere Runft)chave
der Wearienkirchefind der

ehemalige Hochaltar, das

Taufbecken, eine aftrono-
mijde Uhr, ein aus Holz
gejdhnibtes Krugifir und
das Lutherdenfmal, das

Das Danziger Mathans. bet Gelegenheit der 400.
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Wiederfehr de3 Geburtstages Luthers im fiidlichen Arme deF Querjchiffes
errichtet ift. Qu der Mlarienfirde hat der Dichter Martin Opts femmeLeste
Ruheftatt gefunden. Die altefte Kirche Dangigs ift die Ratharinenfirde,
Hichftwahrideinlich1185 gegriindet, deren Turm mit Glocenjpiel am 3. Sult
1905 durch Blig und Brand 3erjtirt wurde. Das Glockenjpiel beftand ans

35 eingelnen, tm ganzen itber 5000 ke jchweren Glocen. C3 wurde 1738

angebracht und jtanmmtevon einem niederlindijden Riinftler. Der Turm wird

in jeiner alten Schinheit neu aufgefiihrt werden. Die gweitgrdpteKirche der

Stadt ift wohl die vom HochmerfterKonrad v. Yungingen crbaute Bri-

gittenfirde.
out Mittelpuntte der Stadt befindet fichdas von 1326—1330 und in folgen-

Den Qahren erbaute Rathaus mit einem 82 m hohen, fchlanfen und reich ge-

gliederten Turme, defjenSpike durch cine [ebensgrofe vergoldete Figur, die den

Polenfinig Sigismund II. darftellt, gefrint ift. uch von diefemTurme herab
ertint ein Glocenfpicl. Das Bunere de Rathaujes ift ganz bejonders
jehen3wert und durchaus gecignet, eine unmittelbare Voritellung de3 Reich-
tums und de3 feinen Kunftfinnes der alten Danziger zu geben. Dte herrlicjen
Sile jind nenerdings
mit Gemitlden beriihmter
Meeifter, die Szenen aus

Der Gejchichte Danzigs
Darftellen, gejchiniictt.

Unweit des Rat-

Haujes befindet fich der

Artushof, der anfangs
alg WBVerjannnlungsort
der vornuehinen Biirger
Danzigs Diente und jebt
alg Boirje benubt wird.

Urjpriinglich joll dtejes
Haus von der St. Ge-

orgsbriiderjchaft erbaut

worden jein. Sein Jtame

weift auf England, das

Stammland de§ Konig
Artur oder Wrtugs, hin.
Die St. Georgsbriider
jehaften, wie fie auch
in Glbing und Thorn
yorfommen, find ent-

fchieden unter dem Cin-

fluffe des LebhaftenVer-

fehrs gwijden Cngland
und dem OrdenSgebiet
entftanden. Dak unjere
St. Georgsbriiderjdhaf-
ten und Die englijcen
Artusbriiderfchaften et- “

was Gemeinjames hatten, Der Artushof in Danzig.
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geht jon daraus fervor, dag die englifdhen SMreugfahrer, die otefer
Briiderjhaft angehirten, ftets ein Georgsbanner mit fic) fiihrten. Vor
Dem Artushofe befindet fich, von etnent funftvoll gearbeiteten jcdhmiede-
eijernen Gitter umgeben, cin Meptunsbrunnen. Die Brongefigur- de

Neptun ijt 1620 von Adrian de VBries in Wugsburg gegofjen worden. Den

Das Benghaus in Danzig.

Langen Markt bejchlieht das Griine Tor. C8 dient feit 1880 dem Weft-

preupt) d enProvingtal-Mufeum als Hauptfammlungsraumund ijt dadurd
eine Stitte geworden, die flix die Renntnis und Erforjdhung unjerer Proving
von gripter Bedeutung ijt. Die Perle der Danziger Renaijjancebauten ijt
das Zeughaus, in der Wollwebergajje und von diejer ans durdhgehendbis

gum RKohlenmarttegelegen. C8 ift ein Biegelrohbau mit zum Teile vergoldeten
Sandfteingliederungen, 1605 durcd) Anthony van Obbergen erbaut. Gn der
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wleijchergaffe Ltegt das ehemalige Franzisfanerflofter, das heute die

Sanmlungen des Danziger Stadtmujeums, das PBrovingial-Kunftgewerbe-

mujenumund eine jehenSwerte Gemildegalerie (Werke von Chodowiecki, Paul
Meyerheim, Cd. Hildebrandt, Sderres, Stryowsti ujw.) enthalt. Wn dag

SrangzisfanerflofterjtHPt Die Trinitatisfirde mit ihrem prachtigen gotijden
Weftgiebel.

Von den Danziger Meubauten find gu nennen: da8 Hauptpoftamt in
der Langgaffe, die Oberpoftdireftions, das Regierungsgebaude und das Landes-

haus auf Yeugarten, der Hauptbahnhof, auf dem durch die YMttederlequng
der. Walle gewonnenen Geldnde, das Generalfommando an der Silberhiitte,
Das Gebiude deg Spartajjen-sUftien-Vereins, die Markthalle auf dem Domint-

fanerplas, die in gotijden Formengehalten ift, und die Synagoge.
Vor dem Hohen Tore, einent mit reich vergoldeten Wappen (polnijdhes,

Danziger, weftpreufij ches) gejdjmuiceten,Ende de$ 16. Jahrhunderts errichteten
Sandfteinbauwerfe, fteht das Kaifer Wilhelm-Denf*mal. C3 ift nach dem

Cntwurfe des Bild- ae

!

hauers Prof. Bsrme!l
in Berlin angefertigt
und tragt die Wid-

mung: RKaijer Wil-

helm dem Grogen
Die Danfbare Proving
Weftpreufen 1903.

Wm 21. Septentber
1903 wurde e3 in

Gegenwart RKaijer
Wilhelms Il. enthiillt.
Das Poftament von

j{chwedi}chemNarmor

ift retchgegliedert.Ju
Wehr und Waffen
halt vor Ddemfelben
Borujfia die Wadht, Das Kafer Wilhelm-Denfinal in Danzig.
weit hinaus}chaucnd
in die Herne und in die Bufunft. Wuf der Bruft diejer Herrlichen Frauen-
geftalt prangt das Wappen Weftpreupens.Shine Reliefs fchiniicfendie
Seitenwinde des Poftaments. Das eine zeigt cin Pangerjchiff auf hoher
See. Davor fist, die Haare von Mecrwajfer triefend, Wgir, der Herr
der Bluten, in der Rechten den Dreizack jchwingend,wahrendDie Linke

fich auf einen Delphin ftiigt. Das andere Relief zeigt eine Fluplandjchaft.
Wf fanftbewmegtenWellen gleiten Schiff und Slop Den Strom Hinab, an

Defjen Ufern fleiBige Bauern das Korn mahen. Bm Hintergrund erblict
man die ftattliche Wtarienburg. Bor diefem fteinernenBildnifje lagert auf
den Stufen deS Poftaments an jprudelndem Oitell ein Weib, deffen fchiner
Kirper in einen Vifchleib endet, e3 ift eine jymbolijche Darftellung der

Weichjel. Auf der lebten Seite de Poftaments Liegen die Reichsinfiqnien.
Auf dem Holgmarft ijt aus franfijchem Naujchelfalffteine nach dem Cntwurfe
De3 VBildhaucrs Grof. G. Behrens in Breslau ein ftattliches Krieger-
Denfmal erricdtet. Sitdlich vom Hohen Tor erheben fich als Mtonumental-

ay
.

SSS SEES EGR IES
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bauten das ReichShantgebdude'), bet dem die Cadiner Ntajolifa als Decfen-

fehmucl gu weitgehender und ftilvoller Anwendung gebracht worden ift, und
Das neite Haus der WeftprenpijcdenLandjchaft.

Beriihmte Danziger. 1) Joh. Wilh. Baron von Arcdenholz wurde
1743 in Langfuhr geboren und ftarb 1812 auf jeinem Landfig Oyendorf
bet Hamburg. Er gilt als ein vorgiiglicher Gefcichtsjdhreiber und Reije-
jchilderer. Sein Darftellungstalent geigt fic) am beften in feinem Haupt-
werfe: Gejdhichte de jiebenjahrigen Mrieges. 2) Daniel Mifolaus

Ghodowiedt wurde 1726 3u Danzig geboren und ftarb 1801 als
Direftor der Ufademie der Miinfte in Berlin. Cr ift einer der bedeu-

tendjten Kupferftecher aller Beiten. Wir haben von ihm Qllujtrationen,
Litelfupfer und Vignetten 3u Lejfings Minna von Barnhelm, zu Werken

Stolbergs, Biirgers, Gellerts, Claudius’, Gegner3, Matthijons, Hiltys,
Blumauers, Klopftocs, Goethes, zu Bajedows Clementarwerf, Salgmanns
Clementarbucd) ujw. Sein Ruhm war fo grof, dah fajt jeder zeitgenvffijche
Schriftiteller jeine Werke mit Stichen von Chodowiedis Hand jchmiicten
lajjen wollte. 3) Gabriel Daniel Fahrenheit, geb. 1686, geft. 1736, hat
das Verdienft, ftatt des Weingeiftes das Queckfilber gur Fiillung de3 Ther-
mometers 3u verwenden und damit DdDiejemYnftrument eine grifere Ge-

nauigfeit zu verleihen. Den Raum swijdhen dem von ihm angenommenen
Nullpuntte (Kalte im Winter 1709 in Danzig, die fich aber auch durch eine

Mijhung von Schnee und Salmiaf herftellen laft,) und dem Siedepunfte des

Wafers teilte er in 212 Grade ein. Die Fahrenheitihe Sfala ift noch
heute in England und in der Union vielfach in Gebranch. 4) Joh. Daniel

walt, geb. 1768, geft. 1826 in Weimar, wird der Weftprengijche Pefta-
{ozzt_genannt, weil er alS Begriinder der Rettungshaujer fiir die verwahr-
{ojte Jugend angejehen werden fann. Leider ift das Gebiet jeiner Tatigfeit
nicht die Heimatproving, fondern Weimar, wo er eine Erziehung3- und

Rettungsanftalt begriindete, die nach jeinem Tode vom Staat iibernonmmen
wurde und als FalffcdhesBuftitut noch heute befteht. 5) Otto Friedr.
Gruppe, geb. 1804, geft. 1876 in Berlin, wo er den griften Teil jeines
Lebens zugebracht hat, ift ein bedentender PBhilojoph,Wltertumsforjcher und

Dichter. WlZ Dichter Hat er betjpielSweije den Schillerjchen Demetrius zu
vollenden gejucht. Ferner dichteteer Dramen (Otto von Wittelsbach) und Cpen
(Raijer Karl und Vaterlaindijche Gedichte). Durch jein , Leben und Werke

Deut}cherDichter“Hat er fich alS Literaturhiftorifer einen angejehenenNamen

verjdafft. 6) Joh. Hewelfe (latinifiert Hevelius) wurde 1611 geboren und

ftarb 1687 in feiner Vaterftadt, wo er in der Katharinenfirche beerdigt liegt.
Er gilt als bedeutender Wftronom. Bur Hauptarifgabe hatte er fich die

Erforjdung de Moundes geftellt. Wuf der Wfefferftadt bejah er eine eigene
Sternwarte mit felbjtgefertigtenWApparaten. 7) Cduard Hildebrandt, geb.
1818, geft. 1868 in Berlin als Mitglied der Wfademie der RMiinfte,ift ein

bertifmter Wafer, der fich bejonders durch fjeine Wquarelle grofen Ruf er-

worben hat. 1863—1864 unternahm er eine Retje um die Erde. Cine

1) Die Hauptfigur_an der Hanptfaffade weift auf den Seeverfehr hin. Rechts von
einem fegelgefdhwelltenSchiffe, dem Kaijer Wilhelm I. in eigenhindiger ZBeicdnungdie
Horm einer alten Danziger Rogge gab, lieft man namlid) das RKaijerwort ,Der Dreizac
gehirt in de8 Dentidhen Fanft", und zur Linken fteht wunferes RKaifers befannter WAns-
iprud) ,Unfere Zufunft liegt auf dem Waffer”.
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bebdentende Bahl von Olbildern und Aquarellen ijt die Hrucht diefer Reife.
wu der Dangiger Gemildegalerie im Frangisfanerflofter befindet fic) von ihm
das Bild eines Schiffes in den dquatorialen Gewaffern, das unter dem
Namen ,Das blaue Wunder“ befannt ijt und fic) durch)grofe Farbenpracht
auszeichnet. Die Mationalgalerie in Gerlin befigt von fetnen Olbildern:
Kiijte der Normandie, Strand bei Abendlicht, SchloR Kronborg bet Helfingir.
8. Ernft Viktor von Leyden, geb. 1832, ift einer der bedeutendften Me-
Diginer der Gegenwart. Seine wiffenfchaftlidenWArbeiten behandeln vorzugs-
weifje die Yerven- und Riiclenmarksfrantheiten. Er ijt Brofeffor in Berlin.
1896 erbielt Leyden den erblicjen Adel. 9. Ludwig Pictf ch,geb. 1824, gehirt
gu den beliebtejten Tagesfchriftftellern und Zeichuern. Wm wweiteftenbefannt
ift er durch jeine jchriftitellerijcheTatigteit wahrend beS Krieges 1870/71
geworden. 10. Robert Reinic, Maler und Dichter, wurde 1805 geboren
und ftarb 1852 in Dresden. Gemeinjam mit Ludwig Richter gab er Hebels
allemannijde Gedichte heraus, von denen er die HochdeutfcheUbertragung
lieferte. Seine prachtigiten Dichtungen enthalt das Buch ,Medrchen-, Lieder-
und Gejdhidtenbuch, gejammelte Dichtungen Robert Reinics fiir die Sugend”.
€% jollte in feiner Schiilerbibliothef fehlen. 11. Artur Sdhopenhauer,
geb. 1788, geft. 1860 in Frankfurt a. M., wofelbft ihm auch ein Denfmal
erricdhtetijt. Cr ift einer der bedeutendften deutjden Philojophen. Sein

Hauptwerk ift ,Die Welt als Wille und Vorftellung”. Sohanna Schopen-
Hauer, jeine Mutter, auch in Danzig gebiirtig, ift alg Romanfchriftftellerin
befannt. 12. Johannes Trojan, geb. 1837, ift Chefredafteur de3

»Rladderadatjdh“und Humoriftijdher Dichter von Ruf. Sein Buch , Von
Cinem gum WAndern“ enthalt treffliche Schilderungen von friiheren Verhalt-
nifjen jeiner Vaterjtadt.

Voriibergehend haben fic) in Danzig aufgehalten: Martin Opis
(Biichlein von der deutjdhen Poeterey 1624), der 1639 in Danzig an der Bejt
ftarb, und wie bereits erwahnt, in der Marienfircdhebegraben liegt, hichft-
wahrjceinlic) aud Andreas Sdliiter, der glingendfte Meifter des deutfdjen
Barocftils und Sdhipfer de3 Denfmals de3 Grofen Kurfiirften in Berlin,
in fenen Sugend- und Lehrjahren und Jofef Freiherr von Cicendorff,
der Dichter deS Liedes in einem fihlen Grunde“, der von 1821—1824
in Dangig Regierungsrat war. Bn Langfubr ftarb im Sahre 1841 in friihem
WUlter der beliebte Liederfomponift Carl Friedridy Curjdmann.

Dangzigs Umgegend. Cine herrlice Lindenallee fiihrt nach der Vorftadt
Langfuhr, die anmutig am Fue de3 Gohannisberges liegt. Der Hichjte
Punkt des Yohannisberges ijt dte ,Minigshihe“, von der man etue pradjtige
Ansficht genieBt. Dicht bei Langfuhr findet fich verftectt im Waldesqriin
die Provingial-Blindenanftalt Kinigstal. Bei Strie® find die Kajernen
und das RKafinoder Totenfopf-Hujarenbrigade. 5 km ndrdlich von Langfubr
und 2'/, km von der See (Vadeort Glettfau) entfernt liegt der Marftflecien
Oliva. Hier wurde in herrlicher Gegend 1178 von dent ponmmerellijden
Herzog Sambor ein Zifterzienjer Klofter gegriindet. Die erften Méinche,die

fich in DiejemRlofter niederliefen, ftammten aus der Gegend von Stargard
in Pommern. Bon den Kloftergebiuden find noch die fchine alte Kirche,
Der Kreuggang mit der Klaufur, die Wirtjchaftsgebaude (die im Leben der

Bifterzienfer eine widjtige Rolle jpielten), und die frithere Wohnung der

WAbte,jebt Kiniglidhes Shlof, erhalten. Yn der Kirche befindet fichcine der
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aes, iS i Anju. v. H. Chill= Thorn.

Offizier-Rafino der Totenfopf-Hujarenbrigade.

griften Orgeln Deutjchlands. Bu Oliva wurde 1660 der Friede gefchlofjen,
Der Dent jchwedijdh-polnijden Kriege (1654—1660) ein Cnde gemachthat. Moh
heute wird in einem Raume de3 Klofters der Tijch gezeigt, an dem der

sriede unterzeichnet wurde. Yin Vahre 1831 wurde das Klofter aufgehoben.
Dicht neben der Kirche liegt der Kiniglicde Garten, ein groper Barf mit

herrlicen gartnerijchen Wnlagen. (CSieheSeite 88!) Ytichtweit davon erhebt
fich der KarlSberg, der einer der grofartigiten WAusfichtspunfteder Danziger
Unigebung ijt. Bm Herbfte 1904 wurde in Oliva das Lehrerinnen-
ecierabendhaus fiir Weftprenugken erdffuet. Bu Fiipen de Hihenguges
fiidlich von Oliva Liegen am Waldesrand entlang die fieben PBelonfer

Hite, urfpriinglicd) Herrenfige von Danziger Patrizierfamilien. Bwei der-

felben werden jebt alS Kinder- und Watjenhaus und als Armenhaus benubt.
Im Schwabentale treibt ein Bach eine Anzahl von Cijen- und Kupfer-
hammern. Geit undenflicen Zeiten haben fic) dieje Werke in denjelben
gamilien erhalten.

uf einer furzen Strecke Weges nirdlich von Oliva gefangt man

nach dem gripten und pradhtigften Badeorte der Heimijden Riifte, Zopypot.
&$ hat alle Cinrichtungen eines Geebades erften Range’. Das Seebad
wurde 1822 durcd) Dr. Johann George Haffner, einen geborenen Deutfch-
Eljafjer, begriindet. Shine WAusfichtspunftebet BZoppot find die Tal-

miihle, die Kinigshihe und die RKaijerWilhelimhihe. Boppot gilt als der

Xypus eines rechten Oftjeebades, injofern der fpegtell maritime Charafter,
wie ifn die Mordjecbider befigen, gurlictritt vor der Landjchajftlicen Lieb-

Tichfeit. Dieje bildet fich aus der tnnigen Vereinigung von Hiigelgelanden
und jdinen, dicht an den Strand herantretenden Wildern mit einer im

Spiel ihrer Kradfte milden, gemafigten See. Priachtige Wusfllige in die

Umgegend und-die unmittelbare Mahe der Stadt Danzig fommmen hinzu, um



— 111 —

Boppot in der Satjon ein ungemein lebendiges Badegetriebe gu verleihen.
Wijahrlich find iiber 10000 Badegafte dort. Boppot ift am 1. April 1902

Stadtgemeinde geworden und gehirt jomit 3u den jlingften Stddten Preufens.
Das Wappen Zopyots ninmmt auf die Lage de3 Ortes Bezug. C8 ftellt
eine Miiwe mit einem Fijch auf einer Diine fiend dar.

Rive
und

Schfop
in

Oliva.

Der Hafenort MNeufahrwajjer, auf der linfen Seite der Weichjel, lag
urjpriinglich auf Ofivaer Grund und Boden und ift erft 1807 in den

freien endgiiltigen Belig Danzigs iibergegangen. Gegeniiber befindet fich die

wejtung Weicdhjelmiinde, dazu das gleichnamigeDorf mit fleinem Seebad,
und der Vadeort Wefterplatte. Cin groper Vorzug fiir die Badegafte auf



Wefterplatte ft
Die Mahe des

Hafens,  dejfjen
Schiffs = Verfehr
viel Sntereffantes
bietet. Sehr be-

liebt find die

Spaziergdngeauf
den Wtofen und

ant Hafenfanal.
Etwa 15 Mtinu-
ten vom Meufahr-
waffer  entfernt
liegt am Strande
der ftille, freund-

 liche

=

Badeort
.

Brijen. Welt-
CSijenhanumerbei Oliva. lich von Danzig

finden wir Den

Vorort Schidlib, jlidlich das grope Dorf Ohra, das fagenunnwobene
St. ALbrecht') und weiterhin das durch jeine Gartenanlagen befannte, an

Der Radaune gelegene Prauft. Wut der Danziger Mehrung liegt der Badeort

Heubude. Sehenswert find die dortigen NRiejelanlagen der Danziger

es

Der Kurgarten mit dem Seejteg im ZBoppot.

1) Der Sage nach rubte Wdalbert von Prag, der Wpoftel der Prenfen, in St. Wlbrecht
von den Wuftrengungen der Reife ans und predigte an diefer den heidnifchen Wdttern
geweihten Stitte suerft das-Cvangeltum. Hier foll auch fein Leidchnam odret Gahre lang
in der Ultartrube einer Heinen Waldfapelle gelegen haben, bis derjelbe durd) den KRinig
Boleslaus Chrobry nad) Guejen iibergefiihrt wurde.
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Kanalijation. Von Ruf find die Heubuder Flundern, die al8 bejondere
Delifatefje gelten. Lohnend find die WAusfliigenach Neufahr und Plehnen-
Dorf. Die Hohe Diine bet Plehnendorf gewahrt eine grofartige Wusficht
auf das Mteer und die Weichfelniederung.

2, Das nordwejtlide Bommerellen.
Menjtadt Hat eine fchine Lage. Der in der Xihe der Stadt befind-

licheKRalvarienuberg,der eine Hauptwallfahrtsftatte der weftpreufijchen Katho-
lifen ijt, tragt 13 grifere und fleinere Rapellen. Geltjam ift die Gejdhichte
der Cntftehung diejer Stadt. Bnfolge eines Geliibdes griindete der Ptarien-

burger Woiwode Vafob Weiher 1643 dort eine Mirche. Um fiir fie auch

Schlofg Meuftadt.

eine Gemeinde zu Haben, gab ev nocd) in demjelben Yahre mit Erlawbnis des

Konig von Polen das Statut einer Stadt heraus. Bald fanden fic) Wn-

fiedler. Die Stadt fithrte bis in die gweite Halfte de3 18. Sahrhunderts.
den Ramen Weihersfret. Vor dent tm Yahre 1729 erbauten Rathaus erhebt
fich ein Ratjer Wilhelm-Denfmal. Zur Wallfahrtszeit hervjdht ein reges
Leben in den Straken der Stadt. Dhr Emporbliihen verdanft fie haupt-
jachlich dem Umftande, daf fie Wallfahrtsort ijt. Der Schlofpart de3 Grafen
Keyjerlingf, der dem Neuftidter Publifum unentgeltlic) gedffnet ijt, gewahrt
mit jeinen Wafferliiufen, Kasfaden und fhinen Laubgingen einen angenehmen
Aufenthalt. Wuf anmutigen Waldwegen erreicht man jflidlichvon der Stadt
den Schlopberg, der eine wunderfchine Ausficht auf die waldbedeckten Hihen
und die ttefen Taletnfchnitte der nadherenund weiteren Umgebung gewahrt.
Dicht bet der Stadt, am Fup eines bewaldeten Whhanged,liegt die Provingial-
Srrenanjtalt MNewftadt.

8
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Pugig, vom Plutnigbrad ans gefeherr.

Pubig wurde bereits vor dem Qahre 1200 von dem PBonnmerellenherzog

Kirdhe in Orhoft.

Meftwin I. zum Narftylecken
erhoben. Yack Crwerbung
DeS Landes durch die Kreuz-
ritter erhielt der Ort am

16. Ytovember 1348 dire)
Den HochmeifterOujemer von

Arfherg die Stadtrechte. Cr
war befeftigt, bejak auch eine

Burg. Heute find Burg und

Umwvallung vollftindig vom

Crdboden verjdwunden. Die

hod)gelegenefatholifcdheKirche
mit einem jchinen Giebel

ftammt aus der Ordenszeit
und bifdet mit ihremftumpfen
Glocenturm eine Seemerfe
Der Schiffer. Wiahrend der

Kampfe de3 Ordens mit den

olen wedhfelte die Stadt

haufig ihren Befiger, wurde

auch einigemal an Danzig
verpfindet, und Danzig ver-

pfandete fie wieder an die

Schweden, von denen der
Orden Pubig zuritckeroberte.
Bur Zeit de3 Meittelalters
trieh Bubig einen lebhaften
Handel mit dem dort ge-
brauten vorziiglicjen Biere.
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Seit 1887 ift Pubig Kreisftadt und erfreut fich in nenefter Zeit als Bade-
ort eine3 Lebhaften Zujprucjes von Kurgdften. Vom Kurhaute hat man eine
HerrlicheUusficht auf See, Mitfte und Landzunge Hela. Das WappenPubigs
geigt einen Liwen, deveinen Fijd) in den Vorderpranfen hilt. Siidiftlich
von Pugig erhebt fic) in unvergletchlic) jchiner Lage auf fteiler Anhihe an

der Meeresfiifte das alte Starojftenfdhlop Rugau, von herrliden PBarkfan-
lagen umgeben. Oxhoft hat eine uralte Kirche, die anf der Mampe 40 m

hoch iiber dent Yeeresjpiegel gelegen ift. Von dem Kirchhofe genteft man

eine weite Wusficht
auf Die Danziger
Bucht. Hier hat man

einen der jchinften
Ausfichtspuntte der

roving. ;

Zarnowik. Oftlich
vom YMordzipfeldes

Barnowiker Sees bez

findet fich Das Dorf
Harnowik. Dort war

frliher ein Zifterzten-
ferinnen-Rlofter, das
1590 in ein felb-
ftandiges Benediftine-

rinnen-Riofter umge-
wandelt wurde, 1835

wurde e3 aufgehoben.
Von dem Klofter find
heute noch die ftatt-
liche Kirche, ein Reft
der eigentlichenKlau-

fur, allerdings tetfl-

werfegu Wohngzwecen
umgebaut, und der

Kreuzgang vorhanden.
Die Kirche birgt fojt-

oe ee Ge- =

wander un erdte. Ries

Gtwva 5km Sftliehon
Pfarvfirde 3u ZBarnowis.

Barnowib Liegt, umgeben von alten Riiftern, Rrocow, Weltprenkens Alteftes
Herrenfhlof, defjen Befiger ebenfo wie das Schlofh heift. Das Gefchlechtder
Krockows gehirt zu den alteften AdelSgefchlechternDeutjdlands. Schon 1288
werden Shlof und Familie Krocow urfundlich erwihnt. 1462 war in der

Mahe des Sehlojjes eine Schlacht gwijchen den Polen und dem Orden, die
fiir den Lebteren unglitctlich ansfiel.

3. Das mittlere Pommerellen.

— Karthaus.SmSabre 1381wandte fichJohannes Thiergart aus Rufio)chin
bet Danzig an die Karthauje Martengarten zu Brag mit der Bitte um Her-

8*
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fendung von Minchen zwecs Errictung eines Klofters. Ytod) in demjelben
Sahre erjchien der jachfijce Mind Johann Deterhus, und bereits 1384
war das ganze Kiojter vollendet. C3 erhielt mit Miicficht auf feine Herrliche
Lage den Namen NYiarienparadies. Hundert Yahre jpiter ging man an die

Erbauung einer Klofterfirche, die 1403 eingeweiht wurde. Bon dent urjpriing-
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in der‘gangenbaulichen Cinridtung de8 Klofters

lichen Bau DdieferKirche
ift im grofen und ganzen
nur noch das Mtauerwerf

erhalten. Dach und Turm
wurden imt 18. Sahrhun-
Dert ernenert. Der Turm

weift heute die Gormen des

Renaifjanceftiles auf. Die

Kirdhe birgt viele Se-

hensiwitrdigfetten. Reiche
Schnibereten weijen der

Hocaltar und die Chor-
ftithle auf. Zahlreide, zum
Teil recht funftvoll aus-

gefiihrte Gemdlde zieren
Die Winde. Won den in
der Safriftet aufbewahrten
PBaramentenverdient eine
aus Dem 15. Jahrhundert
ftammende Rajel bejondere
Beachtung. 1826 wurde
das Kiofter aufgelsft. Der

lebte Mtincd, Pater Cafi-
mir, ftarb erft 1859. Die

Kiofterfirche dient jest
als fatholijce Bfarrfirche.
Maker Ddiejer jind nocd
Zeile der alten Kreujz-
ginge, Das ehemalige Re-

feftorium, eine Rarthaufe,
Der Klofterbrunnen und

Hefte der Kloftermaner
erhalten. Der Karthaujer=
Orden verband das ge-

meinjdaftlidhe  KLofter-
leben mit dent Ginfiedler-
tum Der Eremiten. Diejer
Cigenart de3 Orden3 mufte

Rechuung getragen werden.
weder Mind erhielt nicht nur eine Selle, fondern cine ganze Rlauje als Woh-
nung. Diefe beftand aus Vorraum, Kiiche,Stube, Schlafraum und war jamt
dem fleinen Garten von einer Mauer umgeben. wut Der Ntitte Der gangzen

Kiofteranlagebefand fich in der Regel der Gottesacker. Die Minche fiihrten
ein Leben in ftrenger Cnthaltjamfeit und MNtapigfeit. Sie fafteten viel, be-



vbachteten Schweigen und Zeichnetenfich durch Heth, Wohltatigfeit und Gaft-
freiheit aus.

Die Cijenbahnfahrt von Brauft nach dem Rreigort und Miarftflecken
RKarthaus gewahrt herrlide WAusfichtenin das Radaunetal mit feinen an-

mutigen Uferhihen. Cine Anzahl von Htiihlen, PBapierfabrifen,Hol3zchleife-
reien, Cijenhammern, die von der rajchfliefenden Radaune getrieben werden,
ift fichtbar. Mtalerijch gelegene Ortjchaften zeigen fich. Rarthaus befteht,
wie Die Ynjchrift eines Gedenfjteines ergibt, iiber 500 Vahre. Dieje Sn-
jehrift Tautet furz ,,1382—1882". Der Ort befigt feit einigen Jahren ein

{chinesKriegerdenfmal. Bon dent 50m hohen Turme der Lutherfirche genieft
ian einen weiter Rundblicl iiber die Karthiujer Umgegend bis 3um Turm-

berge Hin. Rarthaus felbft ftellt fichunjeren Blicten am fchinften vom Spib-
berge dar, der die Nuinen einer frither gum Klofter gehirenden Kapelle tragt.
Der Hdhenlage und der herrlichen Umgebung wegen, die cine reiche Wb-

wedhjelung von Wald und See (Mlofterjee,Krugjee, Schwarzer See, Stiller
See) bietet, wird Karthaus gern von Sommerfrijehlern aufgejucht. Der
Ort ift gudent mit verjdhiedenen modernen ftadtijcdhenCinrichtungen verfehen.
Auf einer Hohe jiidlich vom fatholijdhen Friedhof erhebt fich swifcjen einer

Ciche und einer Linde ein groped obelisfenfirmiges Sprengftiic eines

grauen Granitfindlings mit der Snjdhrift: ,, Hier weilte Konig Friedrich
Wilhelm IV., 6. 8. 1851.“ Der Gedenfftein wurde vom Kriegerverein im

Wuguft 1904 errichtet.
Su der Méihevon Karthaus findet fich das ehemalige Bramonftratenjer

Minchs- und Nonnenflofter Zucau. Wus ihrem Nutterhauje St. Vinzenz in
Breslau brachten die Pramonftratenfer deutjcheArt und Sitte in das fafjubi}che
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Land. Die Bliitezeit de Nlofters fallt unt

Das Vahr 1400. 1433 wurde e3 von den

Huffiten verwwiiftet. Die Aufldjung evr-

folgte 1836. Das weftlid) von Karthaus
gelegene Rirchdor| Sierafowrs befist
eineSchursholzfirde, die alS ein charaf-
teriftijches Beijpiel der etnfachen und

doch ausdrucsvollen Bauweije Ddiejer
eigenartigen Gotteshaufjer unfjerer PBro-
ving angejehen werden fann und ein
wertvolles Baudenfinal derjelben ift.

Berent liegt in der Mahe der Ferje,
Die nicht weit von hier den Pbhilippi-
jee DurchflieBt. Cine Miederlafjung ift
dort jon Ende de 13. Jahrhunderts
gewejen. WI3 Stadt wird der Ort aber

erft 1437 ermwahnt. Gm Wappen fiihrt
Verent das Bild eines Buren, weldher
Umjtand mit dem Mammenin Verbindung
ftehen mag. StromabwartS an der

eerje liegt das Dorf Wlt-RKijchau, in

DefjenMtiihefich das Schlok Kijdau
befindet. Der einzige noch erhaltene
Reft diejes Sehlojjes von Bedeutung
ijt das Portal mit dem Hftlichen Cck-
turm. Crbauer de Schloffes ift der

3

-

Deutjche NRitterorden. Gn polnijcher
Kriegerdenfmal in Karthaus. Heit war e3 Sib eines Staroften.

pect
Be

Platte aus dem Denfmalardhiv der Proving Weftprengen.

Sdhurgzholsfirdhein Sterafowib, Kr. Rarthaus.
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Schined. SchloB und Stadt Schineck verdanfen dem Yohauniterorden
ifte Entftehung. Schon um 1180 foll die Stadt gegriindet worden fein,
doch wird der Ort zum erften Male 1305 al Stadt genannt. 1370 ver-

faufte der Sohanniterorden die Stadt Schinec an den HochmetfterWinrich
von Kniprode. Das Schlof, von dem jest nur noch fpdrliche Uberrefte vor-

handen find, fag fiidweftlic) von der Stadt und war zur Polenzeit Sib
eines Starojten. Chemals war fie von Mauern und Tiirmen umgeben. Heute
ift von Diejen Befeftiqungsanlagen nur wenig zu fehen. Schineck liegt auf
dem Miicken eines Hihengzuges, der im MW. ftetl gegen die Five abfallt.
Das Stadtwappen zeigt das Haupt Fohannes de Taufers in einer Sehiiffel.

Mach Originalauju. v. Dr. C. Stbdtuer-Verlin 1904. Gef. gefch.

Wite Hanjer in Pr. Stargard, an der Serfe gelegen.

Gr, Stargard. Jhre Bedeutung und ihr Wachstum verdankt dieje Stadt
Den Unmftinden, daf fie ihrer Lage nach die Vermittelung de HandelSverfehrs
awijden der Niederung und einem weiten ftadteleeren Hinterland iiber-

nehinen founte und daf die alte Verfehrsftrafe nach Danzig hier vorbeifiihrte.
Die neuen Cijenbahnlinien haben das Wach3tum noch befirdern helfen.
Kr. Stargard ift ein angejehener Fabrif- und Snduftricort (Cijengiefereien,
Tabaf- und Spritfabrifen, bedeutende Weiihlen). Wuf dem gerdumigen
Marftplage fteht ein ftattliches Rathaus, und vor demjelben erhebt fic
ein Ratjer Wilhelm-Denfmal. Die fatholijche Wfarrfirche ijt das einzige
Bauwerk, das aus der Ordenszeit ftammt. Dicht daneben befindet fitchdas

Danziger Tor. Die ehemalige Befeftigung der Stadt Lipt fich Heute nocd
ziemlic) genau verfolgen. Das Yohanniter-Schlof, das uirdlich von der

Stadt lag, tft vollftindig vom Crdboden verjchwunden. Cin Orden3jchlof
jcheint in Pr. Stargard nicht gewejen zu jein. Bhre Handfelte erhielt die

Stadt 1348 durch den HochmeifterDufemer von Wrfberg.
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Su der Mahe von Br. Stargard fliegen die Provinzial-Qrrenanftalt
Conradftein und das Konigl. Landgeftiit Rr. Stargard. Jun Ofjief, 28 km

jitdlich von Br. Stargard, befand fich eine Orden3burg, und gwar auf etner

Wlateauinjel in fumpfigem Geldinde, das in einen See hineinragt. Unter

wriedrid) dem Gropen wurde jie abgebrocden, und die dDadurchgewonnenen
Mtatertalien wurden gum Wufbau der Kajernen in Pr. Stargard benubt. Fun-
Damentitberrefte find noch Heute vorhanden. Bei Sch warzwajjer im Kreije
Br. Stargard fteht cin anmutiges Denfmal in Geftalt cine’ antifen

Wegetempelchens mit der Ynjdhrift: Friedrich Wilhelm T1., dem Retter
in Der Mot und dem Griinder diejer Strafe, fein Danfbares Volf MDCCCXXX.
Die Strafe, um die e8 fic) Handelt, ift die Chaufjee Berlin—Kinigsberg.
Sie wurde von 1820—1831 auf Rechnung des Staates erbaut.

Pelplin, an der erje
gelegen, bejaR frither ein

Bijterzienjer-RKlofterund tft
Der echteTypus eines Kio j{ter-
ortes. Urjpriinglich befand
fich Das Kofter in dem den

Hifterzienfern vom Herzog
SGambor gejchenften Yo-
qutfen. 1276 erfolgte die

Verlegung nad Pelplin.
Schwere Zeiten famen itber

das Kiojfternach der Schlacht
bet Tannenberg. Polnijche
Hilfsvilfer fuchten e3 arg

hetm. Schlimmer wurde cs

noc) wahrend de3 Cinfalls
Der Huffiten und zur Zeit
DeS Dreizehnjahrigen Rrie-

ged. Sn dem fchwedtj}ch-
polnijden Rriege jchienen

ilk te eekhiaenest Die Kioftergebaude ganz dem
Nac Orviginalaufn. v. Dr. E. Stidtner=Verlin 1904. Gef. gefd. : .

6
ee guar: Verfalle geweiht 3u jein.i Ape ae

1823 wurde das KLofterauf-
gehoben und dem Bijehof von Culm jamt jeinem Domfapitel zum Wohnjis an-

gewiejen. Die Kiofterfirche wurde Kathedrale des VBistums. Die Uberfiedlung
De3 Domfapitels von Culmjce nach Pelplin erfolgte im folgenden Yahre. Zur
Ausbildung der fatholijchen Geiftlicfeit flir die Culmer Didzeje befindet
fich in Pelplin cin Priefterfeminar. C8 ift ebenfo wie ein Brogymnajium
(Kollegium Nlarianum) in den ehemaligen Kloftcrraumen untergebradt.

Der Ort Pelplin erfreut fich in den Lesten Gahrgehnten eines fteten
Wufoliihens. Bu der Mahe des Bahnhofes befindet fich ein groper ftaatlider
Silvjpeicher, den cine ,,Kornhausgejelljchaft”gemictet Hat.

A. Das iibrige Pommerellen.
Tugel. Schon vor Vefigergreifung de3 Landes durch den Deutjdhen

Ritterorden befand fich hier eine Burg und eine gripere Miederlafjung. Der
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Komtur Dietrich von Lichtenhein baute die Burg zx einem Ordensfchlof
aus und gab der Niederlajjung ihre erfte Handfefte, die 1346 durch eine
neue, Die Der HodhmetfterDujemer von Arfberg augsftellte,erfebt wurde. Wahrend
der Ordengzeit waren die Gejchice der Stadt recht-weehfelvoll. Nach dem

gweiten Thorner Frieden 1466 wurde das Tucheler Ordenshaus Sik eines
Starojten. Von der eYemaligenBurg find nur noch fparlicheUberrefte vor-

Handen. Tuchel liegt in der Mihe der Brahe und treibt lebhaften Getreide-
und Holzhandet.

Konig ift cin wichtigerCijfendahntnotenpunft.Die unmittelbare Umgegend
ift recht fruchtbar. Ungefihr 1 km von der Stadt liegt der Stadtwald, der
durch Promenadenwege und Anlagen in einen fchinen Barf umgewandelt
worden ift. Die Perle der Koniger Umgebung ijt dag 7 km von der Stadt

entfernte, am Nistendorfer See romantifeh gelegene Burj chmiihl, etn der Stadt

gehiriger Buchenwald. Der dortige ,,SchloRberg”gewahrt eine Herrlice
Ausficht iiber bewaldete Abhinge hinweg nach dem Neiisfendorfer See.

Die Stadt ift wie Tuchel und Schlochan bereits vor Anfunft der Ordens-
ritter geqriindet worden. Shre Gejchichte beginnt jedoch erft mit der de3
Ordens in unjerer Proving. Die Bliitezeit fallt in das 14. Jahrhundert.
Der HochmeifterWinrich von Kniprode machte ihr grofe Schenfungen. Koni
gehirte gu den fefteften Punften de3 Ordens und wurde ,die Pforte des
Ordens gen Deutjchland” genannt. Gm S. und Me. begrengten gwet Seen die
Stadt joweit, dah fie im W. und O. durch Nanern und Graben Letcht
gefichert werden fonnte. Heute ift von diejfen beiden Geen nur der Miinchs-
jee vorhanden. Der andere, der Ziegelfee, ift abgelaffen und wird zugefchitttet.
Stadttore gab e3 vier: das Danziger, am Ende der Danziger Strafe, das

Minchtor, das Schlochauer- und da Ntithlentor. Das Schlochaner Tor ftebht
noch Hente wohl erhalten da. Auf den Mtauern erhoben fich 22 fefte Titrme.
Die Stadt hatte ihre eigene Gerichtsbarfeit. Wich muf damals bedeutender

Wohfftand vorhanden gewejen jein. Unter den Yunungen oder Gewerfen nahm
die Tuchmacherinnungeine bejonders angejeheneStellung ein. 1433 zogen die

Hujfiten vor Konig. Der Umnftand, daf{ der Deutjche Ritterorden dem Reiche
gegen die Hujfiten Hilfe geleiftet hatte, war die Veranlafjung zu einem Rache-
guge, den Diefe in Verbindung mit den Polen gegen den Orden unternahmen.
ALS Die Feinde nach vielen vergeblicen AUnliufen der Stadt nicht beifommen
fonnten, verjuchten fie die Critiirmung von den Seen aus. Auf Flipen, die
in aller Gile gujammengejdhlagenworden waren, riicéten fie vor. Aber die

Birger Hffneten die Schlenjen und durchftachen die Damme. Das Waffer
floB ab, und die Feinde lagen feft im Mtorajt, cin nahes Riel fiir die Gejdoffe,
die von den Ptauern und Tiirmen auf fie abgefchidt wurden. Gm dreizehn-
jabrigen Rriege (1454—-1466)blieh Roni dem Orden treu und war deffen
wichtigfter Stiigpuntt bis zum Cnde DdiefesKrieges. 1454 wurden die
Verbiindeten (Der Preupijche Bund und die Polen) bei Konig am Heerbrude
pom Orden vollig gejchlagen. Der glinzende Sieg de3 Ordens ift zu einem

qrofen Teil auf die Meithilfe der Roniber Biirgerfdhaft!) guriicfgufiihren. Sm
Sabre 1826 fand man beim Ban der Chaufjee von Konig nach Schlochan

1) Der Augenblic, in dem die Koniber Vitrger in denKampf eingretfen,ift anf einem
Gemilde dargeftellt, das der Kreis Ronis der Stadt sur Unsfdmitcung ihres nenen Rathang-
jaaleS gejdenft hat. Das Bild ift von Frib Grotemeyer gemalt.
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Die Gebeine der KMimpfer aus dicjer Sdhlacht und fete fie auf einem
bejonderen Friedhof an der Chaufjee bei Ricnan bet. Cin Holzfrenz,
umgeben von Linden, bezeichnet dte Stitte. 1466 mufte fich anch die
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tree Stadt Koni ergeben. Die Ordensfiloner erhielten aber unter ihrem
tapfern Fithrer Kajpar Moftiz freien Abgug. Der vorleste Hochmeifter,
Herzog riedric) von Sachjen, jtellte der Stadt Konik folgendes ehrenvolle
Seugms aus:

,, Die Koniber Biirger verdienen, dafXman fie alle 3u Nittern
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{chliige,da fie allein, al Land und Leute abfielen, dem Orden tren geblieben
find.” Bur Beit des jhwedijch-polnijden Krieges wurde Konik von einer

jhweren Pelt heimgejucdt. Wm 18. Degentber 1657 vernichtete eine gewaltige
Feuersbrunft faft alle Gebaude der Stadt. Und noch lange danach wurde der

18. Dezember als Buf- und Vettag von den Biirgern gefetert. Diejes Brandes
und noc) anderer Feuersbriinfte wegen (1732 und 1742) befikt Ronib wenig
alte Bauwerfe. Wiuch zur Beit deS nordifden Krieges und des polnijchen
Erbfolgefrieges hatte Ronis manche Widerwartigfeit gu ertragen. Belfer wurde

e3 erft mit der preufijhen Beftbergretfung 1772.
Das Kinigl. Gymmnafium3u Konig befindet fic) in dem Gebdude des

ehemaligen ejuitenfollegiums. Die Nejuiten LieBen fich 1620 in Ronis
wieder. 1773 wurde der Orden aufgehoben und das Kofter 3u einem fatho-
lijchen Gymmafium eingerichtet. Die ehemalige Vejuitentirde ift jest Gym-
nafialfirche. Das jogenannte Konvift war friiher Auguftiner-Mlofter. 1819

wurde e3 afgehoben, die Grundbefibungen wurden dem Gymnafium iiber-

wiejen, Die Rloftergebdude aber gu Wohnungen fiir arme Schiiler eingerichtet.
Auger dev ftattlichen fatholijchen Kirche, deren Griindung bereits auf das

Sahr 1205 guriicgefithrt wird, dem Yejuitenfollegium und dem Schlochauer
Tor befikt Moni an jehenSwerten Baulichfeiten ein jchines Rathaus, das

aber der allerneueften. Beit angehirt. An nenzeitlichen Kunftdenfmalern find
das Kaijer Wilhelm-DHenfmalund das Kriegerdenfmal gu nennen. Yteber

Lebterem fteht cine am 25jahrigen Gedenftage der Schlacht bei Sedan vom

Kinige gejchenfte Kanone, die 1870/71 den Frangojen abgenommen worden

ijt. Cine Henffaule in der Stadt tragt folgende WAuffehrift: ,,Hier ftand

KatholifcheKirche und Gynmafium in Ronis.
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die um 1385 erbaute und am 14. Mai 1656 im Kriege mit den Schweden
abgebrannte St. Gevrgsfapelle nebft Spital.“

Bu Konig wurde 1710 der nacdhmaligeVerliner Gropinoduftrielle Joh.
Gogfowsti geboren. Yn fjeiner Gamt- und Seidenftofffabrif. bejchaftigte er

1500 Avbeiter, fiir die ev viiterlich forgte. Bur Beit de3 fiebenjahrigenKrieges
{eiftete er der belagerten Stadt Berlin grofe Dienfte. Sein patriotifcher
HOpfermutzerriittete jedoch jeine Vermigenslage. Cr ftarh 1775 in Berlin.

——-

Hilmarshof. Die Provingial - Befjerungs- und Landarmen - Anjtalt
Hilmarshof bet Konib wurde 1883—1885 erbaut. GSie .ift beftimmt zur
Vollftreung der MNachhaftan den fiir beftimmte Vergehen geridjtlich ver-

urteilten und anf Grund des § 38 deS Preufijchen Gejeges vont 8. Petr;
1871 von dem WeftpreupijchenLandarmenverband in cin Arbeitshaus unter-

gubringenden Gerfonen. Hierher gehiren: Landftretcher, Vettler ujw. Die

Nachhaft darf aber die Brift von gwei Bahren nicht tiberjchreiten. Die

Anftalt hat ferner den Swe, land- und ortsarme Perjonen, jowie Siedhe,
deren Unterbringung dem Landarmenverband obltegt, aufzunehmen und 31

verpflegen. €3 find dies namentlic) hilfsbediirftige Geiftestrante, Ydioten,
Taubftumme und Blinde. Uber die Aufuahme joldher Hilfsbediirftigen ent-

jhetdet der Landeshauptmann der PRrovingWeftprenfen. Wuf Grund des

Gefebes vom 2. Suli 1900 ift der WAnftalteine Anzahl Flirforgeziglinge,
Die Das jchulpflichtige Wlter iiberjchritten haben, zur weiteren Crziehung
liberwiejen. Die Ziglinge werden vollftandig abgejondert von den itbrigen
Anftaltsinfafjen gehalten, durch Erziehungsgehtlfen bet der Arbeit beauffichtigt
und in den Stunden, wahrend welchen fie nicht mit irgend einem Handwerk
oder mit WArbeiten in der Hans oder Landwirt}chaft befchaftigt werden, in
Den UnterridtSgegen{tinden der BWolfsjchuleweitergebildet. Cine weitere

Cinrichtung der Anflalt ijt die am 17. Februar 1892 ervichtete Wrbeits-
folonie fiir arbeitsloje Wanderer. Der Hauptsweck diejer Cinrichtung ift,
arbeit3willigen Miainnern in Zeiten des WArbeitsmangels Bejchaftigung 3u

gebert, bis fich wieder anderweitige Arbeit findet. Wruchdieje Koloniften find
von den iibrigen Anftaltsinjajjen abgefondert und in einem eigenen Gebaude

untergebracht. Um den Korrigendenfiir ihr fpdteres Fortfommen nach Medglich-
feit Die Wege gu ebnen, werden dicfelben nach ihren getftigen Fabhigfetten und

firperliden RKrijtenzu geordueter Belhaftigqungherangezogen. Diejelbe erfolgt
teilS int Sunern der Anftalt mit Ynduftries und Hausarbeiten, teils im

qreten im LandwirtjchaftlicjenBetriebe, teilZ mit Wrbeiten in einer Biegelet.
Der Unftalt fteht 3 diejem Zwece das Provingialqut Gigel zur Verfligung,
Das auch eine Biegelet befibt. Der Crbauung und Unterhaltung der Haus-
linge dient eine Biicherjammlung. eben der Cingelleftiivewird an Sonn-
und Feiertagen auf den Wrbeitsjalen, jowie auch an allen Tagen nach Ver-

{hluk der Anftalt bis abends 9 Whr anf den Schlaffilen vorgelefen. Die

Anftalt Hat Wafjerleitung und Sdhwemmeanalijationin Verbindung mit eter

Riejelfeldanlage. Die Verwaltung und Xufficht fiihren der Provinzialans-
fehug und der Lande8hauptmann, die unmittelbare Leitung Liegt in den

Handen de3 WAnftaltsdireftors.
Nordsftlid) von Koni an der Bahn nach Dirjdhau liegt der grofe

Babrifort Czersf, dev fic) durch jeine Holzinduftrie auszeichnet.
Sdhlodan, cine alte Wnfiedlung mit einer Burg, fam 1312 in den Vefiz

deS Ordens. Diefer baute die Burg gu cinem feften OrdensjchloR um und
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errichtete dDortjelbjteine

Komturei. Die Lage
des Schloffes auf ciner

Landzunge im Sehlo-
chauer Wintsjee,Die nur

im WW. in einer Breite

yon 100 m mit dem

Feftlande  gujammen-
hing, machte e8 faft un-

einnehmibar.Xuch die

Ubergabe1454 imdrei-

zehnjabrigen Krieg er-

folgte lediglichdeShalb,
weil e3 nicht gentigend
mit Mannjchaften be-

febt war. Heute find
von der Burg nur noch
bejcheidene  WUberrejte
vorhanden. Gn die Ruz

ine .deS Haupthaujes
ijt, anjchlieBend an den

alten Bergfried, 31

Anfang de$ 19. Sahr-
hundert3 die evange-

lijche Kirche hinein-
gebaut, jo dap muin-

mehr der Vergfried als

Glockenturnt dient. Un-

mittelbar an den Gee,
und gwar auf Demder

Stadt entgegengejebten
Ufer, grengt ein herr-
LicherBuchenwatd,der

Cvangelijdhe Kirdhe in Schlochau.
Luifenhatn.

Gr. Friedland, hart an der Sitdgrenze de3 Schlochaner Kreifes auf dem

hohen Ufer dev Dobrinfazgelegen, die Hier in einen See hineinfliebt, empfing
Die Stadtredte 1354 durch den Hochmeifter Winrich von Kniprode. Die

Stadt war anfangs Sib einer Orden8vogtei, hatte auch ftarfe Befeftigungs-
anlagen, von denen ein fleiner Teil fichtbar ift. Mtan beabfichtigt jedoch,
die alte Stadtmauer noch weiter freigulegen. Bm Sahre 1697 braunte fie
mitjamt den Rirchen bis auf drei Haufer ab, deShalb find faft gar fetne

alten Bauten erhalten geblieben. In Pottlig wurde am 20. Sunt 1773 Fiirjt
Leberecht Bliicher, der nachmalige , Mtarjchall Vorwarts", mit Fraulein
v. Mehling, Lochter eines jachfijden Oberften a. D. und Generalpdchters der

Herricaft Flatow, getraut.
Landed, gegenwartig dte fleinfte Stadt Weftprenfens, hat den Ytamen

nach der Lage in der duferften Sitdweftede de3 Ordenslande3. Da, wo die
Dobrinfa die Miiddow erreidht, grenzte das Ordensland jowohl an Bolen
al auch an Bommern. Frither ftand in Landed das Tuchmadhergewerbein
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groper Bllite. 1802 waren dort noch 47 Tuchweberftiihle im Gange. Zur
Ordenszeit war Lanbdecf ein Dorf.

Hamumerftein, an der Babhne, erhielt die Handfefte gegen Cnde de3
14. Bahrhunderts durch den HochmerfterKonrad von Gungingen. GSiidlid
von Hammerftein ift ein groker Militar] hiekplag fiir Snfanterie und Feld-
artillerie. Die Schrapnells und Granaten haben dort auf dem weiten

jandigen Geldnde eine ungehinderte Flugbahn von etwa 8 km. Qu der

Nahe der Stadt befindet fich das Scshlo® Hammerftein, das unter polnijcher
Regierung der Sik eines Staroften war.

Baldenburg ijt der Geburtgort de3 Volfsichriftiteller3 und Vogelfundigen
Karl Rup, geb. 1833, qeft. 1899. Sein bedentend{tes Werk ijt wohl fein
»pandbuchflir Vogelliebhaber“.Vou begetfterter Maturliebe legen jeine Biicher
prsit Der freten Natur” und ,,.Das Heimijde Maturleben im Mreislaufe des

sabres” Zeugnis ab. Baldenburg erhielt das Stadtrecht in demjelbenBahr
al Hammerftein.

«BD. Dev Siidweftzipfel Weitprenpens.
elatow, cine typtjicheBwijchenjee-Wnfiedlung(beide Seen werden von

der Glumia durchflofjen), ijt ein alter Ort, erhielt aber erft um die Neitte
de 17. Sabhrhunderts Stadtrechte. Das Schlof, das im Anfange des
17. Vahrhunderts erbaut wurde, fag auf einer flinftlicjen Gnjel, die durch
UWbjperrungeiner weit in einen See vorjpringenden Landzunge gebildet war.

&3$ wurde 1657 von den Schweden eingenommen und 3zerftirt. Das jebige
Schlop ftammt aus neuerer Beit. Bis 1820 ftand die Stadt unter den Bejigern
Der Herridaft Flatow. Bu dem genannten Gahre faufte aber Friedrid
Wilhelm III. diejfeHerrfchaft einem Herrn von Gerhard ab.

Die Stadt befikt ein Denfmal Wilhelms I., das an der Strafe nach dem

einige Kilometer entfernten Bahnhof errichtet ijt. Cin Kriegerdenfmal ftebht
vor dent Parke der pringlicjen Domine. Der Geh. Medizinalrat PBrofejjor
Dr. Tobold, ein bedeutender Kehlfopfforjcher ijt in Flatow im Gahre 1827

geboren. Geit 1865 gehirt er der Univerfitdt Berlin als Lehrer an. WAufdem
Gute Grejonfe bet Flatow lebte von 1774—1780 Fiirft Bliicher als

Pachter. Bring Karl von Prengen liek ihur dort 1863 ein Denfmal in Geftalt
eines Miarmorfrenzes, das fichauf einem Mtarmorblock erhebt, feben. C8 fteht
auf dem BFriedhoftund trigt auf der VBorderjeitedie Bujchrift: Hier ruhen
gwei Kinder de8 Feldmarjdalls Flirften Bliidher von Wabhlftatt: Crnjt Friedrich
Augujt, geb. 30. April 1774, und Bernhard Franz Joachim, geb. 10. Februar
1778. Dem Andenfen ihres HeldenmiitigenVater errichtete die? Dentmal
gum 17. Miirz 1863 Karl Pring von Preugen. Die Riickjeitetragt folgende
Worte: Der verewigte Feldmarjhall Flirft Leberecht Bliicher von Wahl ftatt
befand fic) in den Yahren 1774—1780 al Rittmeifter a. D. in Pachtbefis
der Vorwerfe Grejonjfe und Stewnis.

Krojanfe, fiidweftlich von Flatow an der Glumia gelegen, erhielt 1420

Stadtrechte und ftand ebenjo wie Flatow, Vandsburg und Bempelburg unter

abdliger Herrjchaft. Das Schlofs der polnijden Grundherren befand fic
in Der Sitdwejtee der Stadt, dicht an der Ghumia. Yn einen Hliigel ijt
die fatholijche Kirche eingebaut. Die Herrjchaft Krojante erwarb Friedrich
Wilhelm IL]. im Yahre 1839 von den Wolffjden Exrben.
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Der jebige Befiber der Herrjcaften Flatow (18947 ha) and

Krojanfte (5472 ha) ift Pring Friedrich Leopold von Preufen. Ste wm-

fafjen 11865 ha Wald mit gwet Oberfirftereten, Kujan und Flatow. Die

Gejamtverwaltung diejer grofen Vegiiterungen flihrt das pringliche Rentamt

in Flatow. Bis gum Yahre 1840 hatte der nachmalige Kaifer Wilhelm I.

die Nubniehung derjelben, nach ihm fein Bruder Pring Karl, dann dejjen
Sohn, der Feldmarjchall Pring Friedrich Karl, und jest, wie bereits erwihnt,
Pring Friedrich Leopold, ein Sohn des Lebteren.

Bandsburg iit auf einem Gfthmas gwijden swet Seen angelegt, von

Denen Der eine jebt nur nocd ein Bruch ijt. Bon dem Schlofje der

fritheren Grundherren find Rejte nicht mehr erhalten. Wann Vandsburg
Stadt geworden ijt, (abt fich nicht feftftellen, da die PBrivilegien verloren

gegangen find.
Zempelburg hat den Namen von der an der Stadt worbeiflieBenden

Bempolna, einem Mebenflujje der Brahe, erhalten. Won einer fritheren Be-

feftigung find weder Nachrichtennoch Spuren erhalten. Die fatholijde Bfarr-
firche fteht verftectt unten im Bempolnatale. Dicjer Umjtand deutet ent-

jchieden darauf hin, dDaR-die auf dem Hohen Ufer befindlicheStadt gur Zeit
Der Griindung der Kirche eine andere Lage gehabt haben mus.

Kamin erhielt die Stadtrechte 1360, war der Mtittelpunft und Sik des

im WAnfangede3 16. Sahrhunderts gegriindeten Archidiafonats Kamin und

ftand unter geiftlicher Grundbherrjchaft. 1648 wurde Hier ein Domftift er-

richtet und die fatholijche Kirche zur Domfirdhe beftimmt. Die Domherren
ebten aber nicht in Ramin, fondern waren alS Bfarrer, PBripfte ufw. bet

verfdiedenen Rirden in der Umgegend angeftellt und Hatten den Crgbijdhof
von Gnefen gum Oberhaupte. Die nachfte Wafficht iiber fie fithrte ein vom

ErgbijchoFangeftellter Generalvifar, der zugleichGeiftlicher an der Domfirche
war. 1832 wurde das Domftift aufgehoben und die Kirche desjelben nebjt
Den iibrigen fatholijchen Rirhen des Flatower Kreifes mit dem Bistume Culm

vereinigt. _

Dt. Krone ift gwijchen zwei Seen, dem Schlof- und dem Stadtiec,
landjchaftlich ichin gelegen. Urjpriinglic) war Dt. Krone ein Dor}.
Wann diejes Dorf Stadtgerechtigfeit erhalten hat, lat fich nicht genau
ermitteln, fiir gewihnlich wird das Bahr 1303 angenommen. Ytachdentder

Ort unter verjchiedenerHerrjchaft, auch unter der der Tempelherren geftanden
hatte, ging er 1368 nit dem Cnde der brandenburgijdhen Herrjchaft in

polnijden Befik liber. Die Vejuiten Hatten dort cin Mollegium. Mach Xuf-
hebung thre Orden8 (1773) wurde die Vejuitenfdule 1781 in ein Kinig-
liches Gymnafium verwandelt. Der als Dichter, bejonders durch jein Gedicht
der Ariihling” befaunte Cwald Chriftian von Nleift (geb. 1715 bei

RKEZlin, geft. 1759 in der Sehlacht bet Kunersdorj al preukijcher Ytajor)
hat in Dt. Krone jeine Sugendjahre verlebt und in der damaligen Sejuiten-
jehule jeine erfte Bildung erhalten. Dt. Krone befigt cine Kiniglide Bau-

gewerfjchule und verfiigt feit 1905 tiber ein herrliche3 Zentraljdulgebaude.
Den beiden Ratjern Wilhelm I. und Friedrich II. hat Dt. Krone ein

»Swei-RKaifer-Denfmal” errictet, das gleichzeitig Kriegerdenfmal ift.
Am 1. Dezember 1904 wurde dortjelbft cin Bismarcd-Denfmal enthiillt.
Auf einem vierecigen Gockel erhebt fich, flanfiert und geftiikt von fleineren
Blicken ein machtiger nordijdher Findling von 5m Hohe, deffen Borderjfeite
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Das Bi8smard-Denfmal in Dt. Krone.

ein trefflices Bronzerelief de3 Kanglers tragt, wahrend die Spibe des Steines ein

Schwert und Katjerfrone mit jeinen Fangen fehiibenderReichSadlerfront. Das
Denfmal ift ein Werk de3 Verliner Bildhaners WAdolfFMiirle. Wm Stadtiee
entlang fommt man nach dem herrliden Bucdhwalde. Hier befindet fich auf
einer Anhihe eine Gedenftafel, die an Kaifer Friedrich II. erinnert, der
im Jahre 1868 in Dt. Krone weilte und die fhinen Waldungen in der Méihe
der Stadt bejuchte. Von dem Buchwalde fiihrt eine Briice iiber den Stadtiee
nad) dem Kilogow, einem Laub- und Nadelwalde. Grofe WAngiehungiibt

hier auf den Frembden der Hertajee aus, der fic) dreift an Schinheit mit
Dem gleidjnamigen See auf Miigen mefjen fann.



Gymnafium in Dt. Krone.

Jajtrow, umveit der Miiddow gelegen, ift eine LanggeftrectteStadt mit

vielen Haufern in Holzfachwerf, die ihr ein charafteriftijdes WAusjehen
verleihen. Gm fiidlichen Teile der Stadt liegt das Anton von Often|de
Waijenhans, das jeit 1846 mit grofem GSegen wirft. Wollwatjen,
RKnaben und Madchen, vont jechftenLebensjahr an, werden dort gegen ein

EintrittsgeldD von 20 Mee. foftenlos erzogen. Dem Waijenhaufe ftehen dazu
die Binjen von einemKapital vou */, Yiillionen ME. gur Verfiigung. Die

Bahl der Ziglinge betragt zwifdhen 70 und 80. Der Staroft von Ujd
Graf Peter von Potulick, verlieh 1602 dem Dorje Yaftrow die Stadt-

gerechtigtcit. Berichtet wird von einem blithenden Weinbau, den Jaftrow
bis zum jfchwedifdh-polnijdenRriege betrieben haben foll. Die Schweden
haben 1659 die Anpjlangungen vollftindig vernichtet. Die Haupthe}dhaftigung
der Bewohner am Ende de3 18. und Anfange de8 19. Jahrhunderts war

Die Tuchweberei. Die Tuche aus Vaftrow Hatten guten Ruf und fanden jelbft
‘in Rubland und Polen reifenden Whjab. 1816 waren noch etwa 180 Tuch-
webftiihle im Gebranche. 1784 legte ficy die Stadt eine grofe Schinfarberet
an. Friedrich der Grofe, der jamtlice Juduftriebeftrebungen im Often aufs
eifrigite unterftiibte, jdenfte dagu furg vor fetnem Lode die Gumme von

2600 Talern. Jn der Mahe von Vaftrowijt Bethfenhammer mit den Kiid do w-

werfen. (Siehe Seite 51!) Aus dev Vaftrower Synagogengemeinde ift der

berithimtePhilologe Profefjor Karl Lehrs hervorgegangen. Er ift allerdings
in Rinigberg geboren worden, wohin jein Vater, Pinkus Lehrs, furz vor

jeiner Geburt hingezogen war. aftrow hat ein fdhines Kriegerdenfmal.
Mire. Friedland wurde im WAnfangede3 14. Vahrhunderts begriindet

und gehirte damals den Mtarfgrafen von Brandenburg, aus welchem Um-

ftande fich auch der Ytame erflirt. 1368 fief e3 ebenjo wie Dt. Krone an

9



Der Hertafee im Klobow bet Dt. Krone.

das polnifhe Reich und verblieh bet demjelben big 1772. Das in der

Miihe der Stadt befindlice SchloR wurde auf einem fumpfigen Geldinde er-
baut und 1745 fertiggeftellt. Leider droht e8 feiner fhlechten Fundamen-
tierung wegen vollftandig gu verfallen.

Lik war der Ptittelpuntt der grofen Herrjchaft Tiik und wurde 1333
aug einem Slecken, der fich neben dem Sehloffe de3 Grundbherrn befand,
von den Briidern Stanislaus und Chriftoph von Wedel zur Stadt erhoben.
Ctwas fiidlic) von der Stadt anf einem auf dret Seiten von Waffergriben
umfloffenen Hiigel liegt da8 SchloR Tits.

Seloppe, in der duferften Sitdweftede unjerer Proving, wurde wahr-
jceinlich jchon in der Meitte des 14. Qahrhunderts zur Stadt erhoben, die
erfte befannte Stadtgerechtigheit ftammt jedoch erft von 1614. Friiher ging
die grofe Poft- und Berkehrsftrafe von Berlin nach RKonigsberg iiber

Schloppe. Damals hatte die Stadt al¥ Reijeftation cine gewiffeBedeutung.

6. Die Weidhjeljtidte.
a) Thorn.

Gejhichtligjes. Bald nachdem der Landmeifter Hermann VBalf mit feinem
Hiuflein von Rittern den preufijdhen Boden betreten hatte, griindete er 1231
die Burg Wlt-Thorn. Sie war von der einfachftenBejhaffenheit und joll
der Sage nach auf einem Cichbaum ervidtet worden fein. Nach furzer eit
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wurde jedoch dieje Ytiederlafjung anfgegeben und
10 km bftlich davon das jebige Thorn angelegt.
Gegen Ende des Gahres 1233 fonnte der Hoch-
metfter Hermann von Salga der neuen Anfiedlung
berett3 das Stadtrecht verleithen. Die Lage Thorns
alg ,Britcenjtadt” war fiir die Entwicelung des

jungen Gemeinwejens fehr giinftig. Bejonders ge-
fangte der Handel gu hoher Biiite, und friihe fhloR
fich Die Stadt dem Hanjabund an. 1264 entftand
die Neunftadt, die ihre eigene Handfefte erbielt.
Unter der Regierungszeit des HochmeiftersWinridh
pon Kniprode hatte die , Kinigin der Weichfel”ihr
goldenes Zeitalter. Mit dem Unfange de3 15. Sahrhunderts begann fiir

Anno
1659,

horn

Thorn
im

Fahre
1656,



Thorn aber eine fchwere Beit. Mach der Sehlacht bei Xannenberg 1410

mute fic) die Stadt den Polen ergeben, fiel jedochbald an den Orden guriie,
der im erften Xhorner Frieden 1411 auch die verloren gegangene Xhorner
Burg wieder erhielt. Im Friedensjluf am Melnofee 1422 mufte
Der Orden das auf dem anderen Weichjelufer Thorn gegeniiber LiegendeGebiet
an die Polen abtreten. Diefe erbauten dict an der Weichjel die Burg
Dybow als Zollhaus, gritndeten eine Niederlajfung und waren aufs eifrigite
bejtrebt, den Handel Thorns lahm 3u legen. An der Spige de3 1440 ge-
griindeten Breupijchen Bundes ftand Thorn, und von Hier aus wurde

auch 1454 der UWhjagebriefan den Hochmetftergefchicdt. Bald darauf Leiftete
Die Stadt dem polnifchen Koinige den Huldigungseid. Diejer Schritt Ffiihrte
Den DreigehnjahrigenKrieg herbei, der 1466 durch den gweiten Thorner Frieden
beendigt wurde. Thorn wurde in demfelben eine polnijde Stadt. Dag
Gliicl, dad fich die Thorner Biirgerfehaft von der polnijchen Herrfchaft ver-

jprodjen hatte, war nur von furger Dauner. Polnifehe Willfiir und Mif‘-
wirt}chaft zeigte fic) bald und nahm von Sahr zu ahr an Umfang zu.
Neben politifden und nationalen Gegenfagen gwifeyenStadt und Regierung
madten fic) anch firchlichebemerfbar, die 1724 3u dem Thorner Blutbade
fiifrten. Der Viirgermetjter Gottfried Risner wurde nebjt neun VBiirgern
enthauptet. Thorn blich wie Dangig bis 1793 polnijdh. Die Jahre von

1772—1793 wurden fiir die Stadt fehr verhingnisvoll, ba fie jowohl von

Preugen alZ auch von Polen durch Zollgrengen abgefdlofjen und als Uus-
land behandelt wurde. Handel und Gewerbe gingen vollftindig zuriict.
Erft mit der Cinverleibung in den preukijchen Staat wurde e8 beffer. Das

WAufftrebender Stadt wurde aber durch den unglitclicjen Rrieg 1806 jah unter-

broden. Sm Tilfiter Frieden 1807 wurde fie gum Herzogtume Warjchau
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gejhlagen und bildete eine der vier Hauptftidte desjelben. Grit der Wiener
Kongrep jprach die WiedervereinigungThorns mit Preugen aus, die denn
auch 1815 erfolgte. GSeit diejer Zeit Hat fich die alte Weichfelftadt rubig
und gleichmapig weiter entwicelt.

BVauten. Von dem alten Orden3falofje find auker Reften des Haupt-
Haujes mit dem Danger und der Stauanlage am altftidtijcyen Graben mur

Uberbleibjel der Grabenmauer, einiger Torbauten und de3 Schlenjenhaujes
auf uns gefommen. Der Preupijche Bund nahm alg erftes Ordenshaus die Burg
Thorn ein. 1454 wurde e8 zerftirt und liegt feitdemwiift da. In dem Roman
Martus Konig hat Gujtav Freytag der Ruinenftitte etn herrlides Denfmal
gejebt. Bon der alten Vefeftigungsantage ift heute auch nur wenig vorhanden.
An Yoren und Tiirmen finden fic) nod) das Britcen- oder Fahrtor, dag
Yonnentor in feinen unteren Teilen und der ,,jchiefeTurm” an der Weichjel
jowie die Tiirme in der Mtauerftrafe gwifdhenWit- und Nenftadt. Der be-
dentendfte Profanbau der Stadt ijt bas Rathaus. C8 war urjpriinglich nur

giwetStoctwerkehoch, wurde aber 1603 um einen Stoc erhiht und weift darum
in jeinem Wuferen die Formen der Ordensgotif, gemifeht mit denen des Ree
naifjanceftiles auf. Auf dent Hofe befindet fich ein dem Gedichtnifje der bei
dem Thorner Blutbade 1724 hingerichtetenBiirger gewidmetes Den~mal mit
dem Vildniffe des Biirgermetjters Gottfried Risner. C8 trigt die xujchrift:

Biirgermeifter Gottfried Rosner
und neun Birger Thorns

ftarben am 27. Dezember 1724.

,»@etrenbis in den Tod.“

Das Briidentor.
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Das Rathaus diente

frither gleichzeitigal3

RKaufhaus fiir alle

DiejenigenWaren, von
Denen die Stadt Zins
erheben Ddurfte,und
als Dinghaus fiir die

Verhandlungen des
Rates und Geridhtes.
Die alten Kirden
aus der OrdenSzeit
find: die Marien-

firde an der Mord=

weftecte des altftadti-
jehen Mtarfte3, die

Sohannisfircde in der

Seglerftrake und die

vatobsfirde an der

Sitdoftecte des new-

ftidtijdhen  Marftes,
Die al8 widchtigftes
firchliches Bauwert

gilt, das Der Orden

gejchaffen hat. Alle
dDret find fatholijce
RKirdhen. Wher anh
Die altftddtijde evang.
Kirche und die evang.
Garnijontirdhe find
nennenswerte Gottes-

Die Fafobstirde in Chorn. haujfer. Von den

HffentlicdenGebduden
aus neuerer Zeit ift bejonders der Artushof zu nennen, ein pradhtiges
Bauwer in den Formen der modernen deut}cen Renaifjance, da8 reich aus-

geftattete Ynnenrdume aufweift, ferner die Reichsbank, das Stadttheater und
Die Forthildungsjdhule. Thorn hatte den alteften Artushof de3 Ordenslandes.
Die Georgsbriiderfchaft erbaute fich bereits 1310 einen Wrtushof, und
gwar auf derjelben Stelle, wo der heutige fteht. Das Xhorner Krieger-
denfmal unterjdheidet fic) von den anderen Kriegerdenfmialern der Broving
durch jeinen Bachteinrohbau und die Mofaifbilder auf Goldgrund.
Unter Legteren ift bejonder3 die bildliche Darftellung der Verteidigung der

yayne de 2. Batt. des Ynf.-Regts. Mr. 61 tm Gefechte bet Dijon am

23. San. 1871 gut erwahnen, weil e3 den Verluft der eingigen Fahne in
einem gangen rubmreiden RKriegeveranjdaulicht. Das Denfmal wird an den
Seiten von zierlicjen Ecktiirmden und am GSockel von Wappenliwen ge-
jhimiiclt. Der Oberbau endigt in einer jchlanfen vergierten Byramide, auf
deren Spike fich der Kriegsadler nach wildem Rampfe zur frtedlicjen Rube
miederlapt. Thorn befibt auch eine Bismarcfjaule (jiehe Seite 4!) und ein
RKaijerWilhelm-Denkmal.



Berifmte Thorner, 1. Mifo-
laus RKopernifus wurde am

19. Februar 1473 in Thorn ge-
boren. Gein Water, ein aus

Krafau eingewanderter Deut}cher,
war dajelbft Gropfaufmann. Da
ev friihgeitig ftarb, iibernahm ein

Onkel, der Bijchof von Crmland,
die Erziehung der Kinder. Niko-
{aug ftudierte auf den Univerfi-
titen Rrafau, Bologna und Padua
Mathemattf, Uitronomie, Medizin
und RechtSwiffenfhaften. Wrreh
hielt er fitchfurze Zeit in Mom

auf, wo er aftronomifde BVor-

traige Hielt. Darauf fehrte er in
Die Heimat zuriice und Lebte feit
1506 jech$ Bahre im Schloffe gu

Heilsberg alS Berater des Bie

jehofs Waelrode, feines Onfels.

Darauf uahm er mit furrzenUnter-

brechungen jetnen Wohnjtk in

Der Wrtushof in Thorn.

wsrauenburg, dem Sige jeines Dome

jtiftS, Dem er jchon feit 1497 alg Dom-

Herr angehirte. Dort ift er im Mat
1543 geftorben. Cr Liegt in Der Dom-

fire 3u Frauenburg begraben. Meben

feinen Wmtsgefchaften, er war General-

admtiniftrator Der Didzeje und hatte als

jolcher die Verwaltung der Lindereien
DeS Domftiftes zu Leiten, bejchaftigte
ev fich hauptyichlich mit aftronomijchen
Studien. Sein Hauptiwerf tragt den

Litel De revolutionibus orbium coe-

lestium = von den BVewegungender

Himmelsfirper. Cr lehrt darin: Die
Sonne ift ein Fixftern und bildet den

 Mittelpuntt unferes Welt}yjtems. Die
Erde dagegen ift ein Planet. Sie be-

wegt fich am ire Achje und gemein-
jam mit den tibrigen Blaneten um die
Sonne. Der Ytond ift ein MebenpLanet.

oii Se = Cr dreht fic) wm die Erde und mit

Das Thorner Kriegerdentmal. Diejer um Die Sonne. Mtan jchreibt
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RKopernifus auch die WAnlagever-

jhiedener Wafjerfiinjte in Preufen
(WAllenftein,Franuenburg, Graudenz)
gu. Ob dies mit Recht gejchieht,
ift noch nicht erwiejen. Gu War-

{chau,Krafau, Thorn und Frauen-
burg find ifm Denfmaler errichtet.
Cas Denfmal in Thorn, von

Tie 1853 errichtet, tragt die von

Dr. Brohin verfafte Snjchrift: Ni-

colaus Copernicus Terrae Motor,
Solis Coelique Stator = Beweger
Der Erde und VBefeftigerder Sonne
und deS Himmels. Kinig Friedrich
Wilhelm IV. hat fie unter ver-

jchiedenen anderen vorge}chlagenen
Snjchriften alS die treffendfte aus-

gewahlt. © erhebt fich an der

Siidoftecte deS Rathaujes. Wuf
etwa 4m hohem Granitgeftelle, gu

Defjen Fiifen fich Rubhebinke be-

finden, fteht die 3 m hohe bronzene
Bildfaiule im weiten Domberrn-
mantel, den Blick in die Weite

gerichtet, in der Linfen Hand die

Spbhairehaltend, die rechte lehrend
_

erhoben. Cin Bildniz und eine

Das Kopernitus-Denkmal. Mtarmorbiifte de3 groken Witrono-
men befinden fic) augerdDemin der

Sohannisfirdhe in Thorn. Wn jeinem angeblichen Geburtshaus, an der Ecfe
Der Kopernifus- und Bacterjtrage, ijt etne marmorne Gedenftafel angebracht.
Sein wirflicher Name war Koppernigf. Die Polen bemiihen fich, ifn als

—

gu iprer Nationalitat gehirig, hinguftellen und haben ihm darum auch Die
Denfmaler in Warjehau und Krafau errichtet. Wllein eS ift dDeutlicherwiejen,
Dak Kopernifus deutjcher Wbftammung ift. 2. Gamuel Thomas von

Simmering. Wm Haus Alt/tadtijcher Markt 31 befindet fich eine Gedent-

tafel mit Der Sufehrift: ,Samucl Simmering wurde Hier am 31. Januar
1755 geboren”. Cr war einer der nambafteften deut}chen Wnatomen und

PBhyfiologen. 1809 bante er einen eleftrifden Telegraphen.  Geftorben
ift er 1830 in Franffurt a. Mt. 3. Boguimil Golg. Auf der Gedenf-

tafel am Hauje Tuchmacherftrafe 22 fteht: ,,.3n diejem Hauje Lebte

Boguimil Golb 1854—1870", dariiber befindet fich ein Profil des Gefeterten,
das im Halbfretje von folgender Bujchrift umgeben ijt: ,,*20. Marz
1801 in Warjcau, - in Thorn am 12. Yovember 1870.“ Gol war ein

humorifttjher und moralphilojophijcher Schriftfteller von Ruf. Wm be-

fannteften Ddiirjtefein ,Buch der Kindheit”fein. 4. Franz Hirjdh, 1844

in Thorn geboren, hat das jagenberiifmte und einft von Simon Dac)
bejungene Anncdhenvon Tharau in anmutiger Weije gum Gegenftand einer

Dichtung gemacht.
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Sonjtiges. Thorn hat vorziigliche Bahnverbindungen. Sn den Jahren
1861 und 1862 erbielt die Stadt die Strecken nach Bromberg und iiber
Alerandrowo nach Warjchau. Nach 10 Jahren wurden die Cijenbahntinien
Pojen— Thorn und Thorn —- Yufterburg dem Berfehr iibergeben. 1883
wurde die Bahn Thorn—Nearienburg mit Absweigungnach Culm in Vetricd
genommen. Wm 1. Oftober 1902 wurde dieje Bahn Vollbahn. Thorn
tretbt bedentenden Handel mit Rugland. Um den Weidhfelverfehrzu heben,
erbielt die Stadt eine Uferbahn, die Anfehlug an das Schienennes der Staats-
bahn hat. Vor dem Culmer Tore Liegt der grofe Borort Moder, der
1906 3u Thorn eingemeindet worden ift. Wuf der linfen Seite der
Weichjel, der Bazarkimpe gegeniiber, erhebt fich auf HohemWeichjelufer das
Stidtdhen Podgorz’). Frither. befand fichhier ein Reformatentlofter, deffen
Kirche nach WAufhebungde3 Klofters Pfarrfirdhe wurde. Die Grensftation
Ottlot} din ijt ein beliebter Wusflugsort der Thorner. Cbenjo wird der
Grengort Lethit}dh gern bejucdht. Dafelbft find grofe Miihlenwerfe und ein
Aalfang. Gu Zlotterie, am Cinflujje der Dreweng in die Weichjelgelegen,
befindet fich eine Burgruine. Czernewis ift cin fleines Solbad. Yn einem
Liter der Sole find 4,086 g Chlornatrium enthalten. Die dortige Salzzone
reicht von Czernewib bis nach der Ruine OQybow.

Marktplag in Culm mit Rathaus und altem Wafferturm.

b) Gulm.

Gejdhidtlides. Diejer Ort beftand jdon vor Anfunft de3 Dentjchen
Ritterorden3. Die Ritter fanden Hier bereits teilweife chriftlide Bevdlferung
vor. Sie bauten den Ort aus und verliehen ifm 1233 die berithmt ge-
wordene Culmer Handfefte. C3 tft died ein Privilegium, das die Rechte
und Pflihten der Biirger auf Grund de3 Ntagdeburger Stadtrechts feftlegt.

1) Es ift die Umwmandlungde3 Namens in Amberg i. Weftpr. beantragt worden.



Wuf fie find auch die

Bezeichuungen culmiz

jeheSHecht, culmijcher
Morgen ujw. zuriicsu-
flifren. Das im Jahre
1251 ernenuerte Brivi-
leg bejindet jtch gegen-

wirtig im Danziger
Staat8archiv. Uber die

urjpriingliche Lage der

Stadt beftehenverjchie-
Dene Anfichten. Die

Culmer Handfefte
wurde fpater faft allen

Ordensftadten verlie-

hen. Unter der Or-

Densherrjchajt ent-

wickelte fich Culm jehr
jchnell und gelangte zu
einem gewifjen Wobhl-
ftande. Langere Beit
fonute dieje Stadt als

Der Hauptort de} Or-
denslandes gelten. Den

Hohepunft ihrer Blitte-

gett erretchte jte um

Die Mtitte de$ 14. Jahr-
hundert8. Aus diejer
Beit ftantmen auch die

zahlreichen firchlichen
Bauten. Culin wurde

Mitglied der Hanja
und atte eine Hibere

Bn Se

Schule, die 1387 durch
Neihweije von Wilhelm Viengtes Buchdructeret in Culm. eine papjtlicheBille bee

Katjer Frtedrid-Denkmal in Culm. griindet worden war’).
Leider wurde e3 nach

der Schlacht bet Tannenberg ander. 1410 trat auch Culm in offene Feind}chaft
gegen Den Hochmetfter. Doch Hffnetendie Blirger 1457 den Ordensjildnern, die
unter Der Flihrung Vernhards von Zinnenberg ftanden, ihre Stadt und traten

jomit wieder auf Seite de3 Ordens. Bedanerlicher Weije erhielt Bernhard von

Binnenberg vom Hochmeifter fcine Unterftigung und mufte darum 1463 einen

VBeifriedenmit dem Konige von Polen jchlieBen. Die Folge davon war, dak die

1) Dieje Bulle begwecte die Crridtung einer Univerfitat mit den Rechten der Uni-
verfitit Bologna. Wn Stelle der Univerfitit wurde 1473 nur eine hihere Lebranftalt ge-
jchaffen, die den Briidern vom gemeinfamen Leben zur Lecitung iibergeben wurde.
Spiter wurde darans eine Wfademte, die der Univerfitdt 3u Rrafau unterftellt war. Fhre
weiteren Gejchice waren jehr wedhfelvoll, (Stabdticdule, hihere Kuabenjdule, Realgym-
nafium ujw.). Gegenwartig ift aus der alten Wiftalt eine Realfdhule geworden.

|
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Culmer von dem gweiten Thorner Frieden 1466 ausgejehloffen wurden und
noch bis 1479 unter dem Regiment Bernhards von Zinnenberg verblieben.
Erjt im febtgenannten Sahre fiel auch Culm an das polnifde Reich. Wn-
fang des 16. Sahrhunderts jchenfte der Kinig von Bolen die Stadt mit
ihrem Gebiete dem Culmer Bistume. Sie verblied im Befige des BijdhoFs
bi 1773. WLS Culm mit Prenfen vereinigt wurde, befand fich die Stadt
in traurigem Berfalle. Guftav Freytag erzihlt davon: ,,3un den Strafen
tagten die Hialje der Hausteller iiber das morfche Holz und die Biegel-
brocfen der zerfallenen Gebdude hervor, ganze Strazen beftanden nur aus

jolchen Kellerraumen,
in Denen elende Be-

wohner Hauften. Von
Den 40 Haujern des

grofen Marftplabes
Hatten 28 feine Titren,
feine Dacher, feine

wenfter und feine Gi-

gentiimer.“1)

—

rie-
Drichder Grofe nahi
ich ihrer aufs warmijte
an. 1776 erdffuete
ev in Culm ein Ra-

Dettenhaus fiir 150

Boglinge. Ferner vief
er DdDeut}cheCinwan-
Dever in Dieentvilferte
Stadt und gewahrte
bedentende

—-

HilF3-
gelder zum Wifhait der

verfallenen Stadtteile.
Die Kadetten-

anftalt wurde im

vahre 1883 nach
KIZlin verlegt. Zu
ihren  bedeutend{ten
Echiilern gehirte der

nachmalige Gene-

ral-gelditarj hall
Graf Albrecht von

Jioon. Cin be-

jeheidenes Denfmal,
das fichauf dem Hofe
Der fritheren Radetten-

anftalt, jebt dager-
fajerne, befindet, er-

tnnert an Den grogen Leihweife von Wilhelm Biengtes Buchdructere’ in Culm.

Konig. Evangelijdhe Bfarvfirde in Culm.

1) Gujtav Freytag, Bilder aus der deutidhen Vergangenheit, vierter Band, Seite 247,
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Die Stadt felbjt. Culm hat cine hohe pridtige Lage und gehirt in
Diejer Hinficht gu den bevorjzugtelten Stadten Wejtpreufens. Die Stadt
breitet fich auf einer plateanartigen Halbinfel aus, die von der Weidhfel und
der Fribbe begrengt wird. Die Ufergehinge find ziemlichfteil und gewahrten
der Biirger}chaft zur Zeit de3 Mittelalters eine gewiffeSicherheit gegen feind-
ficheUberfalle. Sie war aufferdent von Mauern wmngeben,die noch heute mit
ihren ftattlichen Wehrtiivmen 3u einem grofen Teil al3 interefjantes Kultur-
denfmal erhalten find. Dem Sdhube der Stadt dienten auch zwei tiefe und breite
Graben. Heute find an threr Stelle fehine Gartenanlagen. Durch Zufchiitten
eines Teile3 der am Norbdende der Stadt befindlicjen tiefen Sdhlucht wurde

Plag flix das in den neungiger Gahren de3 19. Jahrhunderts errichtete Raifer
wriedrich = Denfmal

gewounen. Wiuf etnem

vierectigen, mit Wap-
penbildern gejchutiictten
Gockel erhebt fich das

Bruftbild des faijer-
lichen Dulders. Von
Den ehemaligen Toren

ijt noch das Grau-

Denzer Tor erhalten.
8 enthalt im sweiten
Stocwerf eine fleine

Rapelle. Beinahe auf
Der Wtitte des gerdumi-
gen Miarftplabes fteht
Das ftattlicheMwathaws.
3 weift eine beachtens-
werte von ttalient}chen
Baumeijtern beeinflup-
te Urchiteftur auf und

ftantint aus der sweiten
Halfte des 16. Fahrhun-
Derts. Wuf dem Yearft-

plag tft auch das Rrie-

gev-Denfmal errich-
tet. Culm hatte einft-
mals mehrereRO fter,
Die teilweije noch heute
in ihren Bauwerfen er-

halten find. Die evan-

gelijcheBfarrfirdhe mit

ibrem jfchdnen Gitebel
war friiher Domini-

fanerfirche,die Gymmna-
fialfirche Franzisfaner-
fircdje.Crhalten ift auch

Leihweije von Wilhelm Biengtes Buchdructerei im Culm. Die Kirche Des Nounen-=
Das chemalige Nonnenflofter in Culm. flojters mit malerijch
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jehiner Lage am ftetlen Uferabhange. Die jchinfte Kirche der Stadt ift
Die fatholijce Bfarrfirdhe, die urjpriinglich zwei Tiirme erhalten follte. Cs

ift jedoch nur einer zur Wusflihrung gelangt. Bu nennen ijt auch die eigen-
artige Heilige Geijtfirdhe. Der verhaltnismagig groken Bahl an Gotteshaujern
wegen wird Culm das Weidhfel-Ciln genannt. Vor dem Graudenzer Tore

dehnen fich jhine AUnlagenaus. Sie verdanfen dem Biirgermeijfter Lauter-

bach, dem hier ein Denkftein gefebt worden ijt, ihr CEntftehen. Won den

Anlagen aus hat man herrliche WAusblicke ins Weichjeltal, auf die fchroffen
Ufergehdinge diefe3Stromes swifden Schweb und Sartowik und anf die in
blaner Ferne am nbrdlichenHorizont gelegeneStadt Graudenz. In der Nahe der
Stadt jind viele Gunde aus vorhiftorijcherZeit gemacht worden. Ami veich-
haltigiten waren fie auf Dem Lorengberge. Die eigentlicje Culmer Ordensburg
lag in WM(thaujen,5 km jiidlichvon der Stadt und ftand noch vor eta 100 Sahren.
ui Culnt felbjt befand fich nur ein ,,feftes Haus.’ Die Kirche in Wlthaujen
birgt ein Kunftwerf in Geftalt einer Madonna. E8 ftammt von der Neeifter-
Hand de3 Direftors der Ditijeldorfer Kunftafademie Wilhelm von Schadow.

c) Shwe.
Dieje Stadt beftand ebenjo wie Culm bereits vor WAnfunftdes Deutjchen

Ritterordens in Breu-
Ben. Cine Gedenftafel
in der  fatholifcjen
Brarrfirche  berichtet,
Dab Boleslaus Chrobry
Dajelbft unt 982 eine

holzerne Kirche erbaut

haben joll. Bemerfens-
wert ift Die wiederholte
Verleguug der Stadt,
Die unter Dem Hoch-
meifter Dietrich von

Altenburg ihre Hand-
fejte erbielt. Qu pom-
mevrellijder Beit und

im WAnfangeDer Ordens-

herrjchaft fag fie oben

auf Dent Berg, etwa da,
wo jich heute die Pro-
vingtal-Jrrenanftalt be-

findet. Wann die erjte
Verlequng ftattgefun-
Den hat, Laébtfich nicht
genau ermitteln. Hich{t-
wahricheinlic) erfolgte
fie um die Mitte des

14. Jahrhunderts. Die
neue Lage Hart am ra :

yluffe war fiir Dent Nach Originalaufn. v. Dr. ©. Stddtner-Verlin. 1904. Gef.gefdh.

Handel und Verkehr Bergfried de3 Schweser Ordensfdhloffes.
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Anju. v. Paul Schwanfe-Graudeng.

Ratholijdhe PBfarrfirdhe in Shwe.

jehr gceignet. Die Stadt war aber haufigen Uberjdjwemmungenausgefebt, fo dab
{chonWinrich von Kniprode zum Sdhuge gegen diefelben einen hohen Deich er-

richten Lief, Leider mit wenig Erfolg. Watchdie in fpdterer Beit getroffenen
weiteren Maknahmen nubten nicht viel. Die Stadt mute fchlieflich wieder

umziehen. Die Verlegung vollzog fich ganz allmahlich, wenn auch am Schlufje
fehneller alS am Anfang. Wm 29. Mdirz 1830 wandten fich die Schweber
mit der erften Bitt}chrift an den LandeSherrn um Crlaubnis zur Verlegung
ihrer Stadt. Crft nach weiteren Bittfehriften wurde am 28. Dezember 1857

durd) den damaligen Pringen von Preufen, den nachmaligen Kaijer Wilhelm L.,
die Buriicverlegung auf die Hihen de3 linken Schwarswafjerufers genehmigt.
Nun begann der Umzug der Stadt. Gm Jahre 1879 founte er mit Cin-

weihung des nenen Rathaujes al ziemlich vollendet angejehen werden. Von

Der alten Stadt ftehen nur noch die fatholijdhe Pfarrfirdhe und der Berg-
fried des alten Ordensjchlojjes mit einigen Mtauerreften desjelben
und Uberbleibjel der ehemaligenStadtmauer. Das Schlop erhob fichauf der

Landjpibe, die durch den Bujammenfluf von Schwargwajjer und Weiddhjel
gebildet wird. Heinrich von Plauen, der Retter der Ntarienburg nach der

Schlacht bet Tannenberg 1410, war dort Komtur. Um 1500 wurde e3 Sib
eines polnijcen Staroften. Schweb war eine der wenigen Waljerburgen im

Gegenjabe zu den zahlreichenHiigelburgen de3 Ordens. Win Ende de 18. Bahr-
hunderts8 richtete man das SchloR gu einem Magazin ein, der gripte Teil

jedoch wurde abgebrocden. €8 verfiel immer mehr. Der Bergfried jedoch
wurde ausgebaut und jo vor dem ginglicjen Untergange bewabhrt.

Die Umgegend der Stadt ift der Schauplak der heftigften Kampfe des

Herz0g3 Swantopolf, der in Schweg und Sartowig refidierte, mit dent Orden
in den Qahren 1242—1253. Swantopolfs Burg 3u Sartowis (auf dem
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Berge der heutigen Barbarafapelle gelegen) wurde 1242 vom Orden durch
Den Landmeijter Dietrich von Bernheim eingenommen und 3zerftirt. Nord-

weftlic) von Schwebhauf einer Anhihe am rechten Ufer des Schwargwafjers
liegt der Ort Groddet. Dort war gur Ordenszeit der ,,.Hof3u Drit}chmin’,
jo genannt nach dem in furzer Entfernung davon gelegenen Dorfe Dritfehmin.
&3 lag dem Hof, unter dem eine fefte Burg gu verftehen ijt, eine wichtige
YAufgabeob, namlich die, den Ubergang iiber das Schwarzwaffer 3u iiber-

wachen und gu jchiigen. Fefte Plabe haben fich auferdem noch in Grutjdno
und in Lippinfen am Lasfowiber See befunden. Das Schweber Gebiet

grengte unmittelbar an Bolen und war darum 3u wiederholten Malen der

Kampfplag fiir Polen und Ordengritter. Wher e3 erfreute fich wiederum

auc der Segnungen des Hriedenswerkes flifterlicher Niederlafjungen. Solehe
waren in Jeuenburg, Sdhwes und Topolno. Die Minche wirkten eifrig
fiir Die Kultivierung und Germanifierung jenes Gebietes.

d) Grandensz.
Lage. Die Stadt Graudeng zieht fic) im Halbfreije

beinahe terrafjfenfirmig am Oftabhang eines Hidhenzuges
langgeftredt hin. Diejer die Werchjelbegleitende Hihenzug
ift etwa 10 km lang und hat die Form cines Keiles.
Er beginnt bei Mondjen, dem Wirtfchaftshofe der Kom-
ture zu Graudenz, wojelbft groke unde aus der La Tene-z

Beit (fiehe Sette 79!) gemacht worden find, erhebt fich bei

BHslershihe faft auf 80 m, jenft fich dann zur Stadt,
wird hier durch den Hermannsgraben, der einen Teil
deS Hftlich von Grandenz gelegenen Miederungsgebietes
entwaffert, und die Trinfe (fieheSeite 47!) durchbrodhen,
erhebt fic) aber algdann in rajcem WAufftiegezu dem
eta 70m hohen Sdhlopberge, tragt weiter nordwarts die Wappen der Stadt

wefte Courbiere und fallt dann jclieflich bet dem Dorje Grandens.
Parsfen den Vingsbergen gegenitber zur Ofjaniederung ab.

Das Ufergelande von Rondjen bis Parsfen ift von grofer Landjchaftlicher
Schinheit. C3 tritt durchweg dicht an die Weichjel heran und fallt oft
vecht ftetl ab. Bei der Fefte Courbiere ift e3 tervajfiert. Nach O. 3u ift
der Abfall deS genannten Hiigelguges fehr janft. Der die Stadt beherr-
jdhende SchlopRberg wird durch fleine Parowen aus dem iibrigen Hihen-
zuge Herausgehoben. Die frither dort vorhandene Ordensburg trug dabher
den Charafter der Burgen de3 Parowentyps.

Gejdhichtlidjes. WLS der Deutjche Ritterorden auf feinem Croberungs-
guge die alten Breufen auch in der Méiheder jebigen Stadt Graudenz befiegt
hatte, bejebte er die auf dem Schlofberge bereits befindlide Preufenfefte
und barte fie Hichftwahrjcheinlic)von 1234 ab nach und nach 3u einer Burg
aug, die eta um 1250 Sik eines Komturs wurde. Friihgeitig liefen fic
in der Mahe der Burg Koloniften und HandelSleute nieder. Der Landmeijter
Meinhard von Querfurt verlieh dem jungen Gemeinwejen am 18. Sunt 1291
die Stadtredjte. Wegen der giinftigenLage an der Weidhfelbliihte in Graudenz
beionders der Handel rajch auf. Die michtigen Speicher auf der Weichfel-
feite, Die gleichzeitiggu Verteidigungsswecen dienten, legen noch heute davon

Beugni3 ab. Doch e3 folgten bald diiftere Zeiten. Gm Sahre 1410 fimpften
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in Der Schlacht bei Tannenberg auch Graudenzer Biirger mit, um da3 Banner
Der Komturei Graudenz, den fchwarzen Biiffelfopf anf weifent Grunde, —

Das heutige Stadtwappen — gejchart. Alle fanden hier mit ihrem greifen
Komtur Wilhelm von Helfenftein den Heldentod. Leider traten jpater die

Graudenzer Biirger auf die Seite de3 Preugijchen Bunde3 und zwangen im
Vereine mit dem Bundesheere den damaligen KRomtur zur Ubergabe der Burg
an den Bund. Gm gweiten Thorner Frieden wurde Graudenz eine polnifde
Stadt und das OrdensfhlopR Sig eines Staroften. Gm 16. Jahrhundert
hinderten Religionsftreitigfeiten die gedeihliche Cntwictelung der Stadt.

Wiahrend des jehwedijch-polnifdenKrieges befand fich Graudeng etwa 4 Jahre
hindurcdh,von 1656 bis 1659, unter jchwedifcer Oberhoheit. Die fchlimmfte

Bett jah die Stadt im Yahre 1659. Die Schweden muften fie damals

nach Langerer jehwerer Velagerung an die Polen guriicégeben.Wauferdem
wurde fie von etner jchrecklicen Geuersbrunft, der faft alle Haujer gum Opfer
fielen, Hetmgejucht. Das 18. Bahrhundert mit dem nordijehen und fieben-

a jaibrigen Rriege war fiir
_: |

Graudenz auch nicht viel

befjer. Crft al8 der preu-

pijche War jeine michtigen
Schwingen iiber die Stadt

ausbrettete, traten giinjti-
gere Verhaltnifje ein. Wls

‘HriedrichDer Groge am

8. Sunt 1772 zum erften
Mal in Graudenz einzog,

=] fand er dort nur 1204 Cin-
e% wohner. Die 131 Haufer

waren in traurigfter BVer-
Das Graudenger Ordensfchlof gur Beit der polnijden faljung. Der Konig ge-

Derr}daft. wihrte der Stadt nambafte
Geldunterftiigungen und

vief DeutjcheAnfiedler, bejonderS Handwerfer, herbei. Bor allem floR durch
Den Bau der nahen Feftung neuer Segen in die Stadt. Sie hob fich gujehends.
Doc) noch einmal follte fie jehwer Letden. Raum hatten der Kinig Friedrich
Wilhelm II. und die Kinigin Luife am 16. November 1806 auf der Fhicht
nad) Kinigsberg die Stadt verlaffen, al$ auch icon die Frangojen etnzogen
und bis zum 27. Jult 1807 in thr verblieben, die Feftung belagernd und
Die Birger bedriicend. Die ruhige Beit nach den Freiheitstriegen hob
Graudenz zu ungeahnter Blitte. Befonders nahm der Getreidehandel einen

midtigen WAuffhwung. C8 gab Tage, an denen 1700 Getreidewagen ihre
Laften den Spetchern der Stadt zufithrten. Mit der Eriffnung des Ober-

landijden Kanalz und der Ofthahn wurde diejer Handel aber lahm gelegt,
und Graudeng ging fehr. guriié. Die Zeit eines neuen Wufjdhwungs brach
Heran, als die Stadt Cijenbahnverbindungenund grifere Garnijon erbielt.
Von griptem Cinflup auf ihre wirtfchaftlice Entwicelung war der Bar der

Weichfelbriicke(fiehe Seite 28!). Graudenz gehirt 3u den griften Garnijonen
DeS Deutfden Reiches und ift eine der nambafteften Fabrifftidte de3 Oftens.

Die Stadt felbjt. Won der alten Befeftigungsanlage der Stadt
find nur nod) wenige Naueriiberrefte und ein alte’ Tor, das Waifertor,



- Teile de8 alten Burgwall-

a! PAR

jowie der Sitdojftectturm der Stadtmauer erhalten. Von der Ordensburg fteht
nochder Schlofturm,Bergfried.(Siehe Seite 25!) Erfiihrt im Volfsmunde den
Namen Kiturntek. Dieje VBezeichnungfLlingtan das deutjeheWort flimmen an.

Der Shlofturmijt rund, aus grofen, feften, gum Teil glafierten Ziegeln erbaut,
hat einen Durdhmefjervon faft 9m und ijt jet noch 20m hoch. Frither wird
ev ungefahr 30m hochgewefenfein. Der jesige Cingang zum Turme ftammt
aug nenerer Zeit. Urjpriinglic) gelangte man in denfelben aus dem Weft-
fliigeldes Sehlojjes iiber eine Fallbvite. Die Spigbogentiix de3 Turmes

ift nod)Heute vorhanden, ebenjo die Pfannenfteine fiir die Drehzapfen der

pallbriice. Vom Sdhlopiurme hat man eine fftliche Wusficht, die Werchjel
ift ungefihr 30 km iiberjehbar. Wim fiidlicjen Horizont erfennt man die
Tiirme von Culm, am nirdlichen ijt das HochgelegeneMeuenburg fichtbar.
Vor allem hat. man einen fhinen Blic€ in die Schweb-MNenenburgerMiederung.
vm Schlopturm ijt noch eine Geftingniszelle erhalten. Bur Beit der Hexen-
progefje LieB dort der Starojt von Graudenz an die Befchuldigten die hoch-
notpetnliche Frage ridjten. Heute wird bei grofen vaterlandijchen Gedent-

tagen der alte Bergfried als Feuerturm benubt. Nicht weit von dent Turme

befindet fich der etwa 50m tiefe SchloBbrunnen. Bei der Verwiiftung des

Schloffes im Wnfange de 19. Yahrhunderts war er verjdhiittet worden. Der

Graudengzer Wltertumsgejellfchaft tft eS gelutngen, ihn aufznfinden und wieder-

herguftellen. Wuper Turm und Brinnen ift vom Sechlofjenur nod ein Stiick
Mtauerwerf vorhanden,
Das cinjt zur Sitdoftecte
Der Burg gehirte. Fried-
rich der Groge tibernahm
das Schlof in einent jehr
traurigen Zuftande. Da
er weder Beit noch Geld

hatte, unt an jeine Cr-

haltung ju gehen, jo ver-

fiel e3 immer mehr. 1804

wirde e3 abgebroden und
Das Ddadurch gewornnene
Baumaterial zu anderen

Bwecen verarbeitet. Der

Schlopturm joll auf be-

jondere Verwendung der

Kinigin Luife ftehen ge-
blieben fein. uf einem

Umganges (Barchant) er-

hebt fich zur Crinnerung
an Die im September
1772 3u =Mearienburg
erfolgte Huldigung der

preupijchen Stande ein

jchlichtes Denfmal mit
Dem preupijehen Wodler
und einer LateinifchenSn- Das Graudenzer Rathaus.

10



jehvift, Die auf die

Wiedervereinigung
Weftpreupens mit der

Krone PBreugen hin-
weift. Den deut}chen
wreiheits = Kimpfern
pon 1813—1815 ijt
eine etjerne Gedent-

tafel in Der Mahe des

Schlopturmes (bet et-
ner 1863 gepflangten
Crinnerungseiche) ge-
widinet. Das Ratz

haus ift das ehe-
malige Rollegtenge-
bide Der Sefuiten,

Wohnung de$ Generals Courbiere,' das jpiter als Lehrer-
jebt Offizier-Wafino de3 175. Snfanterie- Regiments. feminar benubt wurde.

Die Sejuitenfirde
Dient jebt als Wnjftaltsfirde fiir das fatholifche Lehrerjeminar. Die

fatholijdhe Bfarrfirdhe gehirt gu den Alteften Kirvden unjerer Proving.
Die Kinigliche PBraparandenanftalt ift gum gripten Teil in dem Wobhn-
Hauje der WAbtijfinde3 ehemaligen Benediftinerinnentlofters untergebradht.
wit der Yonnenftrape, die nach diejem Riofter ihren Xamen tragt, befindet
fich das friithere Kommandeurgebdude, die jebige Luifenfchule, die fpiater
eine Majchinenbaufchulebeherbergen foll. Jn diejemtGebarude hat die Kdnigin
Luije, wie eine CrinnerungSstafel darauf himveift, vom 6.—16. November
1806 auf ihrer Glucht nach Kinigsberg geweilt. Hier hat hich{twahrj}dheinlid
in einer bejonderen WAudiengder mennonitifee Hofbefiser Woraham Nicel

(fiehe Seite 85!) aus Jamerau bei Culm dem Kinige Friedrich Wilhelm IIT.

mitgeteilt, dDaBdie Meennoniten Weftpreufens befdhlofjen Hatten, als Beitrag
gu den RKriegsfoften
30000 Tir. 3u ftiften.
Von diefer Summe
wurden 17000 Tr. in

Ofterode und 13000

Clr. in RKonigsberg
gezahlt. Die Ki ntg=
lide Strafanftalt
hat die Gebsiude des

Reformaten - Kiofters
inne, daS hier von

1751—1804 beftand.
Nach Wufhebung des-

felben wurde in
den

=

SKlofterrdumen
gunddhjt eine Befje-
rungsanftalt, dann
das Zudchthaus ein- Das Niedertor der Fefte Courbiere.

MITT
TTT
TTT
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gerichtet. Uber der Gin-

gangspforte ftehen die

Worte: DER REVE

VND BESSERVNG.
Die Aula der Ober=

realfdule enthalt als

jehinjten Schmuck das

Originalmodell zu dem

in der Ruhmeshalle |Z

in Berlin aufgeftellten «la

Standbilde KaijerWil-
f

helms J. G8 tft ein

Gejchenfde3 1905 ver=

ftorbenen  $rofeffors
Rudolf Siemering, des

Schipfers dtejes Denk-

mals, an Stadt und

Anftalt. Jn Graudenz
wurde 1859 der Ger-

manift Guftav Rithe
geboren. Gr ift Bro-
fefjor der Univerfitit
Ferlinund Mitglied der

Wfademie der Wiffen-
jchaften dortjelbft.

eejte Conrbiere.
Wenn von der Stadt

Graudenz die Redeift,
Darf die nahebet Lie-

gende, frither Feftung
Graudenz genannte und

in Den Gahren 1806/07 Das Courbiere-Denfmal.
yon dent General
Courbiere aufs hHeldenntiitigfteverteidigte Befte Courbiere nicht ver-

gefjen werden. Diejer Mann mit dem frangzifijcen Namen, aber dentfchen
Herzen hat jein dem Rinige gegebenes Verjprechen: ,,Mtajeftit, jo Lange
nod) in Tropfen Blut in meinem RMéirperift, wird Graudenz nicht
libergeben", treulich gehalten. Wergeblich waren alle Verjuche de3 Feindes,
ibn jgur RKapitulation der Feftung zu bewegen. Sie widerftand weniger
pur) die Feftigteit ihrer Mauern, alS durch die Feftigfeit ihres Be-

feblshabers. Wllbefannt ijt feine Wntwort, die er Dem frangififchen Unter-

handler nad) dem Lejen de$ ihn zur Ubergabe der Feftung anffordernden
Schreibens gab. C8 fautete: ,Wenn 3 auch feinen Konig von Preufen
mehr gibt, jo gibt e3 doch noch einen RKinig von Graudenz“, d. h. wenn,
dem Kinig auch nicht mehr Preufen gehirt, jo befikt er doch Graudenz.
Mit Recht riihmt daher das diejem Helden errichteteDenfmal:*) ,Ghm, dem

1) Das Dentmal fies Briedric) Wilhelm III. jeinem trenen General auf finiglide
Koften im Fahre 1815 ervidten. C8 weift eine Angzahl friegevifder Sinnbilder auf. Die

Spibe wird aus einem LorbeerFranze mit einem dariiber thronenden Adler gebildet.
10*
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unerjchlitterlichenRrie-

ger, verdanft Konig und
Staat die Crbhaltung
Diejeryejte”.Courbiere

ftarb 1811 und rubt
mitjeiner Gattinim ehe-
maligen RKommandan-

turgarten Der eftung,
Die jeit 1894 auf
Wllerhichjten  Befehl
Die BVezeichnungFejte
Courbiere fiihrt, um,
wie e8 in der betref-
fenden Rabinettsorder

heipt, das WAndenfen an

Den WGeneral-Feldmar-
Reuter-Rajematte. jal danernd lebendig

gu erhalten. Die Fefte
Courbiere wurde von 1776—1786 erbaut. Das jogenannte Hornwerk
wurde erft 1789 fertig. Bauleiter war der Sngenieuroffizier von Gongen-
bach. Der ganze Bau erforderte einen Koftenaujfwand von etwa 242 Millionen
Zalern. Uber 5000 Menjchen fanden dabei lohnende Bejchaftig<ung.
qriedrid) der Grofe hat fich damit in Graudenz cin erhabencs Denfmal

gejdhaffen. In einer Kajematte am Yiedertore hat der Dichter Frig Reuter
vom 15. Marg 1838 bis anfangs Suni 1839 als preufijder Staats-

gefangener gejejjen. Bon hier aus fam er nad) Dimi in Mecklenburg.
Herrlide Stellen in jeiner ,,Feftungstid”begiehen fic) auf feinen Graudenzer
Aufenthalt, wo er nach langer Zeit jchwe-
ver Bedrangnis endlic) durch den Kom-
mandanten General von Toll eine menjch-
lice Behandlung fand.

Graudenz und die Fejte Courbiere
werden in einent groken Bogen von einer

Anzahl modern eingerichteter Forts um-

geben. Der Graudenzer Feftungsberg
tragt auper det neuen tm Stile der Friih-
gotif erbauten evangelijcden Garnijon-
firche ein Denfmal fiir die im Rriege
1870/71 Gefallenen des 44. Snfan-
terie-Regiment3, das friiher in Grau-

Deng in Garnijon fag. Dieje3 Regiment
hat in Dem genannten Kriege von allen

Deutfden Regimentern die meiften Toten

gehabt. 3 fielen im ganzen 1694 Netann.
Die Widmung auf dent Denfmale Lartet:
Seinen in dem Feldzuge 1870/71 ge-
fallenen Rameraden. Das HOffizierforps
des 7. Oftpreugijchen Infanterie-Regi- Rrieger-Denkmal
ments Jtr. 44. des 44. Fufanterie-RMegiments.
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Die Ungegend.
1. EngelSsburg.
Ungefihr 9 km fiid-
Oftlichvon Graudeny
liegt das ehemalige
Ordenshausngels-
burg, da Sth eines

RKomturs war. Der

HochmeifterLudolf
Konig  verwaltete

nach feiner Wbdan-

fung DiejeKRomturet
und befchloR auch
hier fein Leben.

Heinrich v. Plauen
war nach  jetner
Wbjebung ebenfalls
RKoimtur der Cngels-
burg, allerdings nur

auf furze Beit. Sebt
find von der Burg
nur noch bejcheidene
Uberrejte vorhanden.
Die ehemalige Vor-

burg dient der heu-
tigen Domdne Cn-

gelsburg als Wirt-

ichaftshof. Erhalten
ift noch in befferem
Buftande das Tor

gut mittleren Harje.
2.Roggenhaujen.
Die Burg Roggen- Die Engelsburg.
haujen, die jeit 1285

Sib eines Komturs, jeit 1333 Vogtet und von 1454 ab polnijcheStarojftet war,

hatte eine gewaltige Ausdehnung. Heute find davon nur noch ein midhtiger
Torturm (fiehe Seite 47!), ein fleiner runder Nauerturm und der grifere Teil
Der Vorburgumwehrung erhalten. Bald nach der prenfifden Bejibnahme
Weftprenfens wurde das Haupthaus abgebrochen und das dabei gewonnene
Material zum Bau der Graudenzer Fejtung und von Wirt}chaftsgebauden
verwandt. Cinftmals diente Roggenhaujen als Grengfeftungswijden der alten

preupijden Landjchaft Pomefanien und dem Culmerlande. 3. Mtocrau, an

Der Offa nicht weit von deren Nilindung in die Weichjel gelegen, war der

Schauplak groper militirijdher Befichtigungen, die Friedrich I. abnahm.
Der grope Konig wohnte dann in Ntodrau in einem fleinen mit Strohdach
verjehenen Fachwerfsgebaude,defen Raume jedesmal zur Zeit der Befichtigung

pon Graudenzer Biirgern mit Weobeln ansgeftattet wurden. Gn der Regel
war der Wonarc vier Tage dort und befchaftigte fich nicht bloR mit mili-

tirijchen, jondern auch mit wirt}haftliden AUngelegenheitender neu erworbenen
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Proving. 4. Weftlic) von Graudenz, im Kreije Schweb, liegt der Mi litar-

jhieBplak Gruppe, welder der Kommandantur Graudenz unterftellt ift.

€) Menenburg.
Dieje Stadt hat eine hoheLage auf dem ftetlabfallenden finfen Weichjel-

ufer nicht weit von der Nelindung der Ntontau. Sie beftand fchon vor der

Ordenszeit. Die Pfarrfirdje foll bereits 1185 gegriindet worden jein. 1313
wurde Xenuenburg von dem HochmeifterKarl von Trier durch Taujch ere

worben. Die Handfefte erhielt die Stadt 1350 durch den HochmeijterHeinrich
Dufemer. Dem Preupijcjen Bunde fchlop fich Nenenburg friihe an, trat dann
aber auf die Seite des Ordeng guriicl,mute fic) jedoch1465, al3 fimtlicheHilfs-
frafte dDeSOrdens erfchipft waren, al8 lebter Stitgpunft de3 Ordens an der

Weidhfel, den Polen er-

geben. Mach dem sweiten
Thorner Frieden nahm hier
ein polnijher Staroft jei-
nen Wobhnfig. Jn dem

jchwedijch-polnijcenRKriege
mupte Die Stadt jo jchwer
leiden, Dak Kinig Wladis-
faus IV. thr Steuern und

jonftige Whgaben erlief, um

fie wieder etwas in Die

Hohe gu bringen. Unter

preupijdher Herrjchaft hat
fie fich von allen Schlaigen
erholt und ift heute eine

lebhafte Landftadt. Sehens-
wert find die beiden Rirchen
Der Stadt. Die nach einem
Brande neu ausgebarite

i
: evangeltijcheKirche gehirte

313
: ‘hfe! frither gu einem granzis-Blicé von Nenenburg auf die Weichjel

feneriibtee Gir bag cine
grope Krypta, die jest zum Ronfirmandenjaal eingerichtetift. Das Orden3-
jhlof® fteht in feinen Umfafjungsmauern noch vollftindig da, wenn e3 anc
im Snnern ganz verdndert ijt. Von 1789—1864 diente e8 der evangelijden
Gemeinde als Gotteshaus, dann wurde e3 ftidtijeyes Sprigenhaus. und follte
jhlieplich abgebrocdjen werden, um einem Schulneubau Pla 3 machen.
8 wird jedoch als HiftorifehesBaudenfmal erhalten bletben.

f) Marienwerder,
Marienwerbder liegt etwa 5 km von der Weichfelentfernt auf einer Anhihe

an der Liebe und gehirt zu den Alteften Ordensgriindungen. Die Stadt
wurde 1233 von dem Landmeifter Hermann Balt angelegt, dem 1860 auf einem
Brunnen ein Denfmal') errichtet worden ijt, und erhielt auch von ihm die

1) Hermann Balk fteht da in Ritterriiftung mit erhobenem Schwerte. Das finftlerifdh
unbedentende Denfmal ift ohne Snfdhrift.
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ftidtijden Gerechtjame. Die Siedlung lLehntefich an cine Burg an, die

urjpriinglich auf der jebt jpurlos verfchwundenen Weichfelinjel Quidin ge-

Legen haben joll. Sn den Kampfen gwijden dem Orden und den heidnifcen
Pomejaniern hatte das junge Gemeindewejen fewer gu leiden. 1254 wurde

Marienwerder mit dent neben der Stadt erbauten Ordensjchloffe Befistum
deS VBifchofsvon Bomefanien. Bwar refidierten die Bifchife meiftens in

Riejenburg, doch wurde 1285 Marienwerder Sig de3 Domfapitels, dad fich
neben der Domfircdhe ein fetes SchlopB erbaute. Das bifchiflice Schlop
jelbft war die alte Ordensburg. Yach der Schlacht bet Tannenberg mufte
fich die Stadt voriibergehend den Polen ergeben, da jeder Widerftand nublos
gewejen ware. Dagegen verteidigte fie fic) 1414 gegen den Uberfall Sagellos
jo tapfer, daf diejer jchlieBlichabziehen mupte. C3 wird erzahlt, dab der

HochmetfterMichael Kitchmetftervon Sternberg al3 Wnerfennung de3'Helden-

Dom mit Kapiteljdhlopund gropem Dangfer in Ntavienwerder.

mutes das Wappen der Stadt Ptarienwerder — die Qungfrau Maria, dar-

unter Bifchofsmiige,Stab und Kreuz — itber Dem Cingange de3 groben Remters

gu Marienburg anbringen lief. 1440 wurde in Ytarienwerder der Preupifche
Bund gejchlofjen, und 1454 fitndigten Stadt und Bijchof dem Orden den

Gehorjam auf, traten aber nach der Schlacht bet Konig wieder auf jeine
Seite, um ihm bis zum Schluffe deS dreizehnjahrigen Krieges treu 3u bleiben.
Sm Thorner Frieden 1466 verblieh die Stadt jowie das gejamte bijchiflide

<Gebiet Dent Orden und wurde 3u ,,Altpreufen” gejchlagen. Leider mniufte
Marienwerder noch manchen jhweren Schictalsjchlag ervdulden. Die Polen
belagerten die Stadt gu wiederholten Mtalen. 1505 erfolgte ein Durcdhbruch
Der Weichjel bei Nebrau, und das ganze Yiederungsland blieb Lange
Beit unter Wafer, da die Biirger zu arm waren, die Deiche wieder-

herzuftellen. AlZ 1625 Preuben weltliches Hergogtum wurde, begann fiir
Marienwerder eine Zeit friedlicer Cntwicelung. Bm fiebenjahrigen Krieg
errichteten Hier die Rufjen ihr Hauptquartier und Hielten den Weichfel-
libergang bejebt. Der rujfiiche Generalgouvernenr Fermor fieB fich in
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Marienwerbder einen Balaft erbanen, der den Grundftoc de3 jebigen Regierungs-
gebiudes bildet. 1772 fam Marienwerder an Weftpreufen und wurde Haupt-
ftadt der neuen preufijden Proving, bis WeftprenBen mit Oftprenfen ver-

einigt wurde. Der ungliiclide Krieg 1806 fowie der Bug der Frangojen
nad) Rupland 1812 brachten iiber die Stadt neue Drangjale.

,

Bon der mittelalterlidhen Befeftiquung der Stadt find nur wenige
Uberrefte vorhanden, auch ijt bas Ordensjchlof verjdwunden. Vom Dom-

Fapitel{dhlogR (jebt Kinigliches WZimnt3gericht),das einft ein Vierecé bildete,
jind nur noch der weftlide und nirdliche Fliigel erhalten. C8 enthielt die

Wohnungen der Dombherren. Wo fich das Vorfehlop, der Wirt}chaftshof
des Domfapitels, befand, liegen jebt gum griften Teile die Banlichfeiten
ded Miniglichen Landgeftiites.  Merfwiirdige Bauten find die Danzfer,
die alZ Aborte gedient haben. Der grofe Dangter wird jeiner Neachtigteit
wegen jedenfalls auch) in Belagerungsfillen der Stadt eine wichtige Rolle

gejpielt haben. Gegenwirtig birgt ev das GerichtSgefingnis. Der Dom,
naich{t der Danziger Marienfirde und der Olivaer Kofterfirdhe die

gripte Kirche Weftprenkens, wurde 1384 vollendet, Hat jehenswerte
Mojatfarbeiten und enthalt Grabdenfmiler dreier Hochmeijter und der

pomejanijden Bijchife. An der Nordfeite, dict am WAltarhaufe,befindet
fich die Gribenfapelle. Hier ruhen Friedrich von der Griben, der erfte
Gouverneur der vom Groen Kurfiirften in Wfrifa gegriindeten Kolonie, und

jeine Gemahlin. Seit 1526, als Paul Speratus, der Dichter des proteftantijden
Glaubensliedes: ES ift das Heil uns fommen her, Bifchof war, tft der Dom
ein evangelijdhes Gotteshaus. Das jchine Rathaus ftanmmt aus nenefter
Heit, tft aber auf den Fundamenten de3 alten erbaut. Wf der Wejtjeite des
Wearftes befinden fich alte Laubenginge. Das Gebande des Oberlandes-

geridts tragt die ftolze Sufchrift: Sedem Gerechtigfeit. Won den Hffentlichen
Plaben der Stadt ijt vor allen der Flottwellplag gu nennen. Er tragt
Das RKriegerdenfmal und eine Kaijercihe und wird von gut gepflegten
Rafenflachen und prichtigen Ciben geziert. Die Stadt zeichnet fich durch
fhine Garten aus. Friedrich der Grofe richtete in Mearienwerder 1787
die Weftpreupijdhe General-Landjdaft cin. C8 ijt died cine Kreditanftalt,
welche Die Giiter der Vereingmitglicder bis gu gwet Dritteln der Tare beleibt.
Anfangs genofjen nur Rittergliter dieje Vergiinftigung. Die jeit 1861 beftehende
Neue Weftprenpijdhe Landfchaft beleiht aber auch biuerlichen Befib, wird

jedochauch von der General-Landjchafts-Direftion in Mearienwerder verwaltet.

Diejer Behirde unterftehen die Provingial-Direftionen Marienwerder, Danzig,
Bromberg, Schneidemiihl und die Weftpr. Landwirt}chaftlidGeDarlehnstafje
in Danzig. Qn Marienwerder wurde 1818 der Literaturhiftorifer Gulian
Schmidt geboren, dev mit Gujtav Freytag zujammen die ,,Grengboten”herans-
gab. Cr fchrieh eine ,Gejchichte der deutjdhenLiteratur jeit Lejjings Tode“.

RKaijerWilhelm I. bewilligte ihm von 1878 ab ein jahrliches Chrengehalt.
Er ftarb 1886. Ju Ylarienwerder Lebte eine Reihe von Jahren Theodor
Gottlieb von Hippel, ein Neffe des gleichnamigen Dichters des Romans

»Lebenslaufenach auffteigender Linie”. Cr war dortfelbft Regierungsprafident,
wurde 1823 in gleicherWintSeigen{chaftnach Oppeln verjebt und ftarb in Brom-
berg 1843. Cr ift der Verfafjer de3 am 17. Mtirz 1813 von Kinig Friedrich
Wilhelm III. erlafjenen W2ufrafs ,%Xn mein Volk", das als Flugblatt von

Hand 3u Hand wanderte und tiberall von 3iindender Wirfung war. Nod
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etwas anbdere3 verdanfen wir Hippel, nimlich die Gedenftafeln in den

Kircen mit der Wuffehrift Aus diefem Kirchjpicle ftarben fiir Kinig und
Vaterland”.  Meavienwerder Hat eine Unteroffizierjchule. MNéirdlichvon

Marienwerder liegt der beliebte Wusflugsort RachelIhof mit herrlichem
Wald. Cin anderer Wusflugsort der Marienwerderer Biirgerfhaft ift Fiedliz
auf dem Linfen Weichjelufer.

Im Kreije Marienwerder Hftlichder Weichfel befindet fich zwifchengwei
Seen die fleine Ordensjtadt Garnfee. Sie war wahrend der Ordenszeit Befis-
tum ded Bijehofs von Pomefanien und verblich nach dem Thorner Frieden
1466 im Verbande de3 Deutjchen Ordenslande3. Ym ungliicklichenKriege 1806

getchuete fich der Biirgermeifter Chudoba im Gnterefje jeiner Stadt durd
grope Umficht und Lapferfeit aus, die jelbft den Feinden Achtung einflipte
und ihn vor dent ficherenTode, der ihm von dem frangififchenFeldmarjchall
Lefebvre angedroht war, rettete.

Sejamtanfidt von Newe.

g) Wiewe.

Mewe, an der Miiindung der Ferje auf dem LegtenVorjprunge de$ das
linfe Ufer diejes Nebenflujjes begleitenden Hihengzugesgelegen, ift eine Mieder-

lafjung, Die jcon vor der WAnfunftdeS Ordens beftanden hat. Siedlung
und Umgegend, das Land Wrewe, gehirten jett 1229 dem Klofter Oliva. 1284
fam Wewe unter den Orden, von dem der Ort 1297 die Stadtredhte erhielt.
Bald, nachdem er von Mewe Vefik ergriffen hatte, baute er dort cine machtige
Burg, die erfte in Ponmerellen. Sie war als Stiigpunft fiir den Orden
von hoher Bedeutung. Die Bliitezeit der Stadt Meewe fallt in das 14. Sahr-
hundert. Mach der Schlacht bet Tannenberg famen traurige Zeiten. Ntewe

j{ehloBfich auch dem Preufijchen Bund an und flindigte 1454 dem Orden
Den Gehorjam auf, fam aber nach der Schlacht bei Konig wieder in jeinen
Befig und blieh ihm nunmehr auch treu. im 1. Sanuar 1464 jedoch, nach-
Dem Die Stadt eine fiinfmonatliche jchwere VBelagerung ausgehalten hatte,
fiel fie in Die Hinde der Biindner. Won 1466—1772 war Meewe unter

polnijcher Herrjchaft. Cin Staroft fchlug hier jeine Refidenz auf. Der

 Wohlftand Mewes hatte jehon in den Lesten Jahren der Ordensherrjchaft
Durch die Langwierigen Kriege jehr gelitten. Jn den jehwedijch-polnijchen
Kriegen de 17. Gahrhunderts wurde die Stadt gweimal (1626 und 1655)
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von den Schweden eingenontmen, und Handel und Verfehr wurden faft voll-

ftindig Lahm gelegt. Cin neuer frijcher Geift 30g aber in die Stadt, al

eriedrich der Grofe Weftpreufen feinem Staat einverleibte. Drei Seiten
De$ Miarfte3 Hatten unter den vielen Kriegswirren bejonders jchwer gelitten,
ohne dak bei der Armut der Bewohner fiir ihre Wiederherftellung etwas

hatte gejdehen finnen. Der grofe Kinig bewilligte Geldmittel, und jo
fonnten dieje Seiten mit neuen Gebduden bejebt werden. Die vierte Seite weift
nod) heute die alten Laubenginge auf. Ferner rvief er Handwerfer ,,aus
Dem Reiche”Herbet und fuchte Handel und Gewerbtitigfeit nach jeder Be-

giehung zu heben. Schwer bedrangt wurde Mtewe im ungliiclicen Kriege.
Der franzdfijhe Marjchall Soult lieR auf dem Stadtfeld ein Lager auj-
jfehlagen, das 12000 Mann beherbergte. Bn der Stadt felbjt wurde ein

qroBes Lazarett erdffuet. CSeuchen und Teurung nahmen itberhand und
radumten unter Der Cinwohnerjchaft furchtbar auf. Mach den Befreiungs-
friegen begann fitr die Stadt Mewe eine gweite Bliiteperiode. Bufolge ihrer
giinftigen Lage entwicelte fich cin umfangretcher Holz- und Getreidehandel.
Verhangnisvoll wurde aber der Bau der CijenbahuftreckeDirjchau — Bromberg.
Die Bahn lenfte Handel und Verfehr in andere Wege, und PYeewe waurde

eine tote Stadt. Die neuefte Zeit hat jedoch manches gut gemadht.
Seit 1901 hat Mtewe durch eine Kleinbahn Verbindung mit Yavienwerder
und feit 1905 durch die MNebenbahnWtorrojchin—MNeweWAnjehlupan die

Staatsbahu Dirjchau—Bromberg. Bu den Bauwerfen aus der Beit des
Mittelalters gehiren auger den bereits erwihnten Laubenhiujern am Vtarfte
Das Rathaus, die fatholijcdheKirche und die Ordensburg. Bon Lebterer
find aufer dem Haupthaus und einem Teile dev Umwaihrungen nur nod
geringe Refte erhalten. Geitt 1856 dient fie als Riniglice Strafanftalt.
Die evangelifdheKirche ift erft 3u Anfang de3 19. Vahrhunderts erbaut.

h) Dirfean.
Dirfdhau ift eine dev alteften ‘Siedlungen unjerer Proving. Sie beftand

jehon gegen Cnde de3 12. Yahrhunderts. Herzog Sambor erbaute dort 1252
ein Schlop, verlegte jeine Refidenz von Liibjcau nach Dirjchau und erhob
1260 den Ort zur Stadt. Bald nachdem der Orden Danzig erobert hatte,
nabhm er zu WUnfangde3 Yahres 1309 auch Dirichau ein. Cr gab der Stadt

culmifchesRecht und machte fie zum Sib eines Vogtes. Bim Vabhre1434 wurde

Dirfdhau von den Huffiten erftiivmt und vollftindig niedergebrannt. Ym
Dretjehnjahrigen Kriege trat die Stadt anfangs auf die Seite des Bundes,
fehrte aber bald zum Orden guriicf, wurde 1457 von den Polen eingenommen
und von DdDiejenan Danzig abgetreten. Jn dem Kriege de3 Minigs Stephan
Bathory mit Danzig wurde fajt ganz Dirjchau zerftirt (1577). Der Schweden-
finig Guftav Wdolf nahm 1626 die Stadt cin. Cr jchlug eine Schiffbriice
liber Die Weichjel und errichiete neben derjelben an der fiidlichen Stadtjeite
fein Lager, das ihm wahrend jeiner Rriege gegen die Polen bis 1630 al

Hauptquartier Diente. Gn dem Gefechte bet Dirjchau am 2. Septenther 1657
wurden die Polen von den verbiindeten Brandenburgern und Schweden ge-
jGhlagen. Die Stadt war bald unter polnijcher, bald unter jchwedifcher
Herrichaft, bis ihr dev Friede zu Oliva 1660 endlich Rube brachte. Unter

preupijcer Herrjchaft fing fie an allmablich emporzufommen. Da brach aber
Der unglicliche Krieg aus. Dirjchau mufte alle Schrecden desfelben durch-
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foften. Der frangifijdhe Maridall Lefebvre belagerte auf feinem Buge nach
Danzig das jchon furz vorher von Polen und Rufjen geplinderte Dirfdar
und nahm e3 im Februar 1807 ein. Napoleon pajfierte gweimal die Stadt,
ebenjo Murat, der Kinig von Stalien, auf fetner Flucht aus Rupland.
Nach den Vefreiungstriegen begann fiir Dirfdharweine Zeit de3 Auffehwunges.
1823 wurden die Chauffeen nad) Danzig und Marienburg dem Verkehr iiber-
geben und bald darauf eine Schiffbriicke iiber die Weichjel gejhlagen. Die
fatholijdhe Bfarrfirdhe wurde ausgebaut und die Kirche de3 ehemaligen
DominifanerElofters zur evangelifehenKirche Hhergerictet. Bon grifiter Bee
dentung wurde flir Dirfchau die Erdffnung der Oftbahn (1857) und die Er-
bauung der Cijenbahnbriickeiiber die Weidhfel. (Giehe Seite 29!) Nach
und nach entwidelte fic) die Stadt zum widhtightenCijenbahntnotenpuntte der
Proving. In Dirjhau find grofe Mafchinenwerfftitten. Etwa 200 Lofomotiven
find auf dem Dirjdhauer Bahnhof untergebracdht. Seit 1887 ijt Dirjeau
Kreisftadt. Die Stadt Hat ein jchines Kaijer Wilhelm-Denfmal. Das Stand-

_

bild erhebt fichauf einem mit einem madhtigen ReichZadler gefchmiicttenGockel.
wit Dirfchau wurde der Naturforjcher und Weltumfegler Joh. Reing.

gorfter geboren. Cine am Hanje Markt Nr. 4 (der ehemaligen Ordensvogtet)
angebrachte Marmortafel bezeichnetdas Geburtshaus de3 beriihmten Dirjdaner
Biirgers. Sie enthalt in goldenen Buchftaben die Snfchrift:

Hier wurde geboren Yohann Reinhold Forjter
am 22. Oftober 1729.

Auf Antrag der englijden Regierung nahm er an der zweiten Reije des
Kapiting Cook um die Erde teil. Sein in Naffenhuben bet Danzig geborener.
Sohn, Soh. Georg Adam Forjfter, begleitete den Vater auf diejer Reife
und befchricb fie unter dem Titel ,, Goh. Reinh. Forjters Reije um die Welt
wahrend der Sabre 1772—75". Forfter der dltere ftarb 1798 in Halle, wo

er Grofeffor der Zovlogie und Botanif war.

om Werder in der Nahe von Dirfehan Liegt das Dorf Giittland, der
Geburtsort des Dichters Max Halbe (geb. am 4. Oftober 1865), des Ver-
fafjer3 Der Dramen: Jugend, Meutter Erde, Der Strom, Haus Rofenhagen u. a.

Halbe lebt jeit 1895 in Miinchen. Der Shauplag feiner Dramen ijt haupt-
jachlichfeine weftpreupifce Heimat. Der Ynhalt des Dramas , Der Strom“

ijt furgz folgender: Der Befiger eines grofen Gutes an der Weidhfel und

Deidhhauptmann hat fetne Britder um ihr Erbtetl betrogen. Seine Gattin
wendet fic, als fie diejeS erfihrt, von ihm ab. Bor jeiner Gewalt bittet fie
ihren in die Heimat guriicégefehrtenSchwager, der al8 Baumeifter grofe
Weichjelvegulierungenvornehmen foll, wm Hilfe. Die Briider fordern gemein-
jam ihr Crbe. Da e8 nicht gutwillig ausgeliefert wird, will der jiingfte
Bruder bei einem flirdterlicen Cisgange den Deich durehftechenund Hab
und Gut jeines Bruders dem tobenden Strom iiberantworten, Cr findet
aber mit dem Leftamentsrduber in den braujenden Fluten feinen Tod. Das
Drama enthilt grofartige Schilderungen des Cisgange3 der Weichfet.

7 Mavrienburg.
Das Schlof int allgemeinen, Ws ein beredte3 Zeugni3 grofer deutjcher

Vergangenheit fteht auf dem Hohen rechten Ufer der Nogat der ehemalige
Hauptiig des DeutjchenRitterordens, die Marienburg, ein Bauwerk, das ebenjo



“Die Marienburg von der Yogatjeite.

grofartig durch jeine Schinheit wie durch feine gejchichtlicheBedeutung ift.
H. v. Treitjdhfe hat diefe Burg alS den edelften weltlicen Bau de3 deutjchen
Meittelalters bezeichnet. Sie erzahlt uns von dem, was einft im fernen Often
Deutihe Kraft und Kunft erreicht hat. Bhr Bau begann um 1280 unter dem

Landmeifter Konrad von Tierberg mit der Erridtung de3 Hochjchlojjes, von

Dem guerft der Nordjfliigel mit der Kirche und dem Kapitelfaal entftanden,
aljo die Maume, die bejonders fiir die gemeinjame Wndacht und Beratung
der Hitter notwendig waren. Daran jchlojjen fich ihre Schlaf- und Speije-
jale, Die Vorratsraume ujw., bid jchlieflich) vier gewaltige, drei Stockwert

hohe Sliigel emporragten, die einen vierecigen Hof einjdjlofjen, in Ddefjen
Mitte ein tiefer Brunnen gegraben wurde. Wnfangs war die neue Ordens-

burg nur Sig eines Komturs, enthielt vielleicht auch Riume fiir den Land-

meifter. WS aber WUffon,die Lebte Ordensbefibung in Palajtina, verloren

ging, verlegte 1309 der Hochmeifter Siegfried von euchtwangen feinen
Wohnfig von Venedig nach Marienburg. Bn den darauffolgenden Yabhr-
gehnten wurde das Mtittel{alogR erbaut, und swar hauptfacdhlichals Palaft
des Hochmeifters, und das Hochfchlokumgebaut, da nunmehr der Konvent

erheblid) groper wurde. Der Hochmeifter Dietrich von Witenburg fehuf
den grofen Remter, ertveiterte die Schloffirde und legte die Hochmeiftergruft
an. Unter Winvid) von RKniprode (1351—1382) erreichte die Burg ibre
hichfte Vollendung. Sie wurde ein Hiirftenfig edelfter WArt. Die Vorburg
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Oftgiebel der Marienfirde mit Schlobturm.

wurden Webftiihle aufgeftellt, Nteifters grofer Remter wurde gum Crer-
zierhaus und Die qroge Rirche gum Pferdeftall wmgewandelt ujw. Da

erhob 1803 Mar von CSchenfendorf,der Sanger der Befreitungstriege,
jeine Stimme in einem Beitungsartifel und machte auf den hobhenfiinft-
fevijden Wert der gefihrdcten Burg aufmerffam. Der damalige Ober-

prajident v. Gchin trat feit 1816 ebenfall3 fiir fie warm ein, ded-

gleichen der nachmalige RKinig Friedrich Wilhelm IV., und in der Zeit
von 1817 bi8 1842 wurden wenigitens die Hochmeijfterriumehergeftellt. Ju
denjelben fand 1872 in Gegenwart Kaijer Wilhelms I. das Bubelfeft der

hundertjahrigenWiedervereinigung Weftpreufens mit der Krone Preufen

1) Friedrich der Grobe hatte im Yahre 1774 befohlen, ,,da3 SchloB aus den Ruinen

gu reifer und e3 der Nachwelt su erhalten”. Man fchiebt ihm alfo ungeredterweife
die Schuld an der Verwiiftung des Sdhloffes ju.
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ftatt. 1882 wurden die erften Schritte 3um Ausban deS Hochfehlofjesgetan.
Dasjelbe fteht jest in feiner alten Schinheit da. Wm 5. Juni 1902 weilte

Kaijer Wilhelm Il. mit jeiner Hohen Gemahlin und umgeben von erlandhten
Gajften in der feftlichprangenden Marienburg, um die Weihe des wiedererftan-
denen Hodhfhlofjes vorgunehmen. , Der Verein fiir die Herftellung und
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Wusjdhmidung der Marienburg” (gegr. 1884) hat eS yeh gur WAufgabe
gemacht, die Mtittel gu befchaffen, das ganze Schlof in allen jeinen Teilen,
in jeinem fritheren Umfang und feiner ehemaligen Befchaffenheit nen anf-
guricjten. Das MNitteljchloRwird gegenwdrtig ausgebaut, jein Oftfliigel ift
bereits fertig geftellt. Wuf dem Vorjchloffe herrjcht ebenfalls riihriges Leben,
jo dak die Zeit nicht mehr fern liegt, in der die gejamte Burg in alter

Machtigfeit und PBracht dajtehen wird. ,,Und neues Leben bliht aus den
Ruinen“. Wiederherfteller der Burg ift jeit 1882 der GebheimeBaurat
Dr. Konrad Steinbrecht.
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Bur Zeit der Herbftmandver 1894 benugte der Kaijer Wilhelm I. die

Marienburg als jeine Refideng. Ws er im Siebenpfeiler-Saale gelegentlich
eines Geftmahles auf das Wohl der Proving Weftpreufen feinen Becher
leerte, jprach er folgende bedeutungsvollen Worte:

»DdiejesSchlop, in deffen Mauern die weiffen Mantel mit dem

jhwarzen Rreuze von den Rittern einft getragen wurden, war die

HocGburg des Deutjdtums gegen den Often, von ihr ging
die Kultur in alle Lande Hinaus. Go michte ich der Proving von

Herzen wiinjden, da® fie die Marienburg ftet3 als ein Wabhrzeichen
De3 Deut}chtums anjehen mige!“

Gin Gang dur das Shiloh. Schon aus weiter Ferne winkt uns der

Schlopturm entgegen. Wuf jeiner Spive fteht die mannesgrofe, aus Kupfer
getriebene Figur eines geharnijdten NRitters. An den Turm fehliebt fich
nach M. zu die Rirdhe gu St. Marien. Bn der HftlichenMijche des Chores
fteht das gewaltige Sm hohe Meojaifbild der Yungfrau Metaria mit
Dem Chriftusfinde auf
Dem WArme. C3 ijt nur

fiir Die Fernwirfung be-

rechnet. Auf der Oft-
jeite De Schlofjes be-

mervft man aufer den

inneren Befeftigungs-
mauern noch das einjftige
Glicdunerhaus gu St.

Annen, den Pfaffen-
turim, der die Wohuung
von MeeiftersKaplan ent=

bielt, und an der Yord-

oftecte Den Danzer des

Groffomturs.  Gebht
man am Schnibtore, der

fritheren Werkftatte der

Armbruft- und Pfeil-
jchniber, vorbei, jo ge-
langt man vor den Itord-

fliigel dDer Burg mit dem

Cingangsportal. uf
der linfen Seite von dem-

jelben wohnte der Grof-
fomtur, der Stellver-

treter des Hochmeifters.
Rechts lag die Herren-
girmarie, eine Erho-
lungSftitte fiir franfe 2

und alte Ritter’).Durch a

das Portal tritt man auf Altarraum der Mavrientirde.

1) Die Krankenpflegewar eine Hanptanfgabedes deutfden Ritterordens. Cr fudte
fie an allen griferen OrdenSniederlaffungen durd) 3wedmiftiae Cinridtungen zu ldfen.
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Der grope Feftremter.

Den gerdumigen Schlofhof de3 Meitteljchlofjes. Links erblickt man die alten

Gafttammern. Sie waren 1803 in ein Kriegsmagazin umgewandelt worden.

Ganz am Siidende diefes FliigelS befindet fic) die Bartholomaiustapelle,
Die vordent vollftindig zerftirt war und jest neu aufgebaut worden ijt. Den
Gajtfammern gegeniiber liegt al Weftfliigel de3 MNeittelfehloffesder PBalaft
des Hodmerijfters, an den fich nach MN. zu der grofke Heftremter jchlieft.
Lebterer ift etwas liber 30 m Lang, liber 15m breit und 9m hoc. Drei

{ehlanfe Bfeiler tragen jein herrlicjes Sterngewilbe. Er war der Bantettjaal
Der Ordensbriider bei feftlicdjenGelegenheiten,hier jafen auch hoheGafte an dem

Das Kellergemilbe unter dem grofen Feftremter.

hrentijch. Unmittel-
bar an Diejen Remter

ftipt de3 Meteifters
Kii che,undunter ihm,
allerdings nur halb
jo groB, liegt ein
Keller mit einem

machtigenBfeiler und
einem ftaunenerregen-
Den Gewslbe. Tiefer
befinden fic) noch an-

Dere Kellerraume.
Der Palaft des

Hochmeifters jpringt
in Den Schlophof hin-
ein und tritt ane
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auf der Nogatjeite aus der Flucht dev Schlofmaner hervor, diefe
Seite ijt von bejonderer barlicher Schinheit. Cr enthalt eine Reihe
von Brachtgemicern. Das jehiufte von allen tft Meifters Sommer-
Remter, die , Perle dev Marienburg’. Das eigenartige Gewilbe Diefes
Remters wird von einem achteckigenglatten Granitpfeiler von 44 em Dureh-
meffer getragen. Uber dem Kamine ftectt in der Wand eine grofe Steinfugel,
mit der Sagello 1410 den Pfeiler zertriimmern wollte, als Heinrich von

Plauen in DdiefemSaale Krtegsrat abbhiclt. Das nachftiirzende Gewslbe
jollte alle titen. Un dicjen PBrachthauftspt des Meetfters Winter-Remter,
jein Speijejaal, auch dev fleine Remter genannt, dann folgt bes Meifters Stube,
deS HochmeiftersgewihnlicherWohnraum im Winter. Ym Fupboden find,
wie iiberall im Sehlop, Offuungen angebracht, durch welche warme Luft
aus Der Heigungsanlage in die Stube ftrimte. Aus des Meifters Stube
gelangt man in Die eigentlicjen Wobhnriume deS Hochmeifters, deren ur-

jpriingliche Anorduung jebt allerdings noch nicht recht gu erfennen ift.
Weitere Raume find nocd de3 Meeifters Haustapelle, und die Hinter-
faumer, Mtetfters Waffenfammer. Cin Stockwerk tiefer al8 die Hoch-
meifterrdume lagen feine Schreibftube, das Archiv und die Bibliothek.
Darunter wohnte das Gefinde. Sehlieplich famen die Kellereien, die haupt-
jachlich den Wein fiir die Tafel des Hochmeifter3bargen.

Uberfehreitet man Die

Brice iiber den trockenen

Graben, der Meittel- und

Hoch{hloRtrennt, jo gelangt
man durch dte Fleinere Bforte
des Vortors in den Swinger
und durch das Hohe Haupt-
tor und den jehraigen Tor-

weg auf den Hof des Hoch-
jdhlojjes. Sn der Weitte

fteht itber etnent 16 m tiefen,
noc) in Gebrauch befind-
lichen Brunnen etn jchdues
Brunnenhaiuschen. Rings unt

Den Hof zieht fich der gwet
Stocwerf hoheRreuggang.
Am Siidende der Weftwand
tritt man in Die gerdumige
Konventsttiihe. Dicht am

Torwege fithrt cine Treppe
gumt oberen

=

RKreuzgange.
Diejer zeigt uns zundchft
Den Weg zum Kapitelfaate.
Das Gewslbe de3 Saales

rubt auf Ddret fehlanfen
Wreilern. Hier fand die

Hochmeifterwahl ftatt, hier
wurden in Kapitel-VWerjamm-

;

fungen alle Maknahmen der Meifters Sommer-Remter.

11



— 162 —

Hof de3 Hochjchloijes mit Brunnenhausden.

Hitter. Der Siidfliigel birgt haupt-
jachlic) die Herrenftube, den Cr-

holung3-Remter der Ritter, und den

Konvents-Remter, auc) Steben-

pfeilerjaal genannt. Wo Siid- und

Weftfliigel des Hoch}chlofjeszujammen-
ftofen, fiihrt etn Gang in fitdweftlicher
Richtung zum Herren-Danzfer. Sm
Weftfliigel liegen von S. nach M.
nebeneinander die Stuben de8 Kit chen-

metfters, de Hausfomturs und

Des Treblers oder Schabmeifters.
Das HObergejdhopRde Hoch{chloffes
enthalt im Oft- und Weftfliigel grofe
Spetcherraume, die friiher auch als

Waffenfiller benubt wurden. Unten

find mdchtige Rellereten, die gur Or-=

Denszeit Met, Wein, Bier und ge-

waltige CRvorrdte bargen. Wuch die

Vorridtungen zur Lujtheizung be-

fanden fich im Keller.
:

Wuf der Vorburg liegt der Herren-
firmarie gegeniiber die Lorenz-
fapelle. Hier verrichteten die Hand-

Guperen Bolitif und inneren Ver-

waltung de3 Ordenslandes beraten.

Gehen wir vom RKapiteljaale den

Nordfreuzgang weiter, jo fontmen
wit an den Biigerzellen vorbet zur
goldenen forte, die in Die

Marienfirdhe fihrt. Die Kirche
ift etwa 43 m Lang, 10 m breit und
15 m bod. Sie ijt von grofer
Schinheit. Bejonder$ tiberrajchert
Der alte miachtige, etjenbe}chlagene
Hochaltarfcdhreinmit nenem Figuren-
jchinucke, die alten Glasfenfter in

leuchtender Farbenpracht, dic Wand-

bilder, die Gefchichteder chriftlicjen
Kirche darjtellend, und die Orgel-
empore, auf Der einft der jangesfrohe
Hochmetfter Luther von Braun-

fchweig unter den Sdngern ftand.
Unter der Kirche befindet fich die
St. Annenfapelle, die Hoch-
meiftergruft, Die von Dem Hochmeifter
Dietrich von Witenburg erbaut wor-

den ift. Bm HOftfliigeldes Hodh-
{ehlojje3 find die Schlaffile der

Portal zum Rapitelfaale mit Ordensritter.



werfsmeifter u. Knedhte
des Orden3 thre n-

Dadht. Jn der Yéabhe
des Schnigturms erhebt
fich mit jeinent Hoben,
jpiben Dache der Rar-

wan. Dajelbit wurden

Die grofen Gefchiige,
Wagen und Seblit-
ten DdeS Ordens auf-
bewahrt. Bur Ordens-

gett berrjchte in der

Vorburg reges Leben.

Dort war das Korn-

haus, der Bottichhof,
Die Wohnung de3 Kel- Konvents-Remter oder Siebenpfeilerfaal.
fermeifter3, das talz-
und Brauhaugs, die Knechtefirmarie, der Stall fiir die Schweifen. Dort war

auch der Steinhof, auf dem die Steinfugeln fiir die grofen Gefchiibelagerten,
und das GieBhaus, in dem die Kugelu gegoffen wurden, ebenjo befand fich
Dajelbft das Meiinghaus und die Trapperie, etn Gebdude, das die Nleider und

Wajdhe der Ritter enthielt. An das Wafjertor jchloR fich die Mogatbriicte,
jeinerzeit Die erfte fefte Briicke liber den Ctrom im PBreufentande.

Die Stadt Marienburg ift etwa gleichzeitig mit dent Hochfchlofiege-

griindet worden. Shre Handfefte erhielt fie jéjon 1276. Winricdhvon Kuniprode
ernenerte fie im Sahre 1380. Der Glanz, den die Hochmeifterburgausftrahlte,
fiel vor allem auf die Stadt und hob fie zu hohem WAnfehen.Nach der

Schlacht bei Tannenberg 1410 wurde fie von den Bolen belagert und hatte
jehwerzu leiden. Da in dem dreizehnjahrigenStidtefriege der Hochmeifterden

Silonern nicht mehr den riicéftindigenSold zahlen fonnte, verpfandete er die

Marienburg und andere Burgen den Hauptleuten, und dieje, an ihrer Spige
Ulrich Czerwonfa von Ledez, iibergaben 1457 die Mtartenburg, als der Orden

jie nicht anszulifen vermochte, den Polen. Der Hochmetfterentfam nur mit

Meiiheder Gefangenjchaft. Zwar gewann der Biirgermetfter von Mtarienburg
Bartholomius Blume mit Hilfe de Hauptmanns Bernhard von Zinnen-

berg die Stadt Marienburg dem Or-
Den 3uriicl, jedoch der Anjchlag auf
Die Burg miblang. Machdretjahriger
Harter Belagerung, von 1457-—1460,
miupte fich die Stadt ergeben, und

Blume bitRte jeine Treue flix den
Orden mit dem Tode. Der Polen-
finig Kafimir Lief ifn mit gwet
Ratsherren 1460 enthaupten. Nicht
weit von der Siidoftecte Des Schlofjes
ift Dem trenen Biirgermeijter ein

mae,

=

DOeufmal errichtet. C3 tragt folgende
Aufn. v. Baul FifdersGraudeng. Mpchriften: auf der einen Seite:

Das Blume-Denkmal. ,dem fiifnen und trenen Kampfer
i
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fiir Deutjches Recht
und DdeuticdheHerr-
jchaft wider frembde
Willfiir und Landes-

Hetrate. aye: Rex

gweiten Seite: , Bum
400 jahrigen Lodes-

tage des fiir jeine
Gefinnungstreue ge-

opferten Ntannes —

Die Stadt Mtarien-

burg, den 8. WWuguft
1860“, auf der Ddrit-
ten Seite: ,, Dent WAn-
Denfen des Biirger-

Hohe Lauben in Marienburg. meifters  Bartholo-
maus Blinte,  geft.

Den 8. Auguft 1460". Wuf der vierten Seite ift das Mtarienburger Stadt-

wappen angebracdht. Unter dem polnijcen Regiment ging auch Ytarienburg
jehr guritcf, Hielt aber ftet3 deut}ches Wejen hoch. Bald nach der erften
Teilung Bolens Leh fich Friedrich der Grofe tm Marienburger Sehloffe
huldigen. Das jebigeKinigliche Gyiumnafiumift aus einer alten Lateinf cule
Hervorgegangen, Die bereits zur Ordenszeit beftanden hat. Quterefjant find
Die , Vauben” gu beiden Seiten de WMtarftes. Wuf der Oftjeite find die

Niederen, auf der Weftjeite die Hohen Lauben. Die Lanben find auf ober-

Deutjdhe Borbilder (Bajel, Bozer,
Mreran uw.) gzuritczufiihren.  Gie

finden fich auch in Schlefien (Hirjch-
berg), Bihmen (Trautenan), jorwie
in einigen Stddten de Crmlandes.

2

xn der Mitte der YMtiederen Lauben LA
fteht das jchine, tm gotijchen Stile at
erbaute Rathaus. Aim Siidende des

Marktplages erhebt fic) das Marien-
tor. Gin gweite3 altes Tor von bez

jonderer Schinheit ift das Tipfer-
tor. Bon bemerfenswerten Bauten
nenerer Zeit ift vor allem die Poft
gu mennen. Sie tragt tiber den

Schaltern folgende ftolzen Snfchriften:
»deutihe Meichspoft jehneller als

Schweifen” (die PBoftpferde des Ore

Dens), , Deutiche ReichSpoft ficherer als

Witinge” (die Boten de3 Ordens). Wuf |

der ehemaligen Vorburg des Schlojjes, lee

und gwar vor dem Haupteingange
Des WMeittelfchloffes,erhebt fic) das ———————

von der Proving Weftpreufen Hundert

—

Deutmal Kriedrich de3 GroGen vor ber
Sahre nach ihrer Wiedervereinigungmit

oo Marien=

&
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deutfchem Lande errvichteteDenfmal Friedridhs de3 Grofen, ein Wert

de3 GBrofefjorsSiemering. (Siche Seite 145!) Wn den Celen des Sockels

ftehen die vier bedentjamften Hochmeijter:Hermann von Salga, der 1228 die

erften Ordensritter nach Breugen jandte, Siegfried von Feuchtwangen, der 1309

jeinen Wohnfik in der prachtigen Marienburg najm. Winrich von Kniprode,
Dejjen Regierungszeit von 1351—1382 als des Orden3 goldene3 Zeitalter
bezeichnet wird, und Wlorecht von Brandenburg, der 1525 den Orden auf-
{Hjte und Preupgen zu cinemt weltlicen Hergzogtumemachte. Cine bejondere
Snjhrift trigt das Denfmal nicht, nur die Yamen der vier Hochmeifterfind
angegeben. G8 bedarf Hier aber auch feiner Snjchrift. Die Tatigfett diejes
grofen Ntonardjen flir Weftpreugken ijt befannt genug und redet noch Heute
eine Deutlice Sprache. Die Grundfteinlequng erfolgte am 12. September 1872

in Gegenwart de$ Katjer3 Wilhelm I. Wm 8. Oftober 1877 wurde e8 in An-

wejenheit des Kronpringen Friedrich Wilhelm, jpateren Kaifjers Friedrich II.,

enthiillt. Sn der Cnthitllungsurfunde Heibt eS treffend: ,,Das edle Runit-
werf ragt an DdDicferStitte als cin Wahrzcichen dentjchen Sinnes, deut}cher
Irene und Danfbarfett empor".

Nenteicy Licgt ziemlich in der Mitte des grofen PYearienburgerWerders

an der Schwente in etwas Hhiherer Gegend als dev jonftige Werderboden.

Die Stadt wurde 1329 durch frieg3gefangene Litauer auf Verantlajjung des

Hochmeifters Werner von Orjeln erbaut. Aus der Ordengszeit ftanmmt die

ftattliche fatholijce Kirche. 1587 und 1802 am Buftage brannte die Stadt

faft ganz ab. 1806 und 1807 wurde fie durch die Frangojen, die ihr Haupt-
quartier in der Mahe, in Gr. Lichtenan, Hatten, mit hoher Kriegsfontribution
belegt. Bei der grofen Uberjcdhwemmungim Jahre 1855 ragte fie wie eine Ynfel
aus dem Wafjer hervor und war von jedem BWerfehrenach augen vollftandig
abgejdhlofjen. Das Stadtwappen zeigt cin drethlattriges Mleeblatt. Neuteich
befibt ein Watjenhaus, das

hauptjachlich fiir mennoniti-

jche Kinder beftinnmt it.
Tiegenhof ijt bereits vom

Orden angelegt worden. Bur
Beit der Polen wurde dort-

jelbft ein Schlop erbaut. Ws

1772 Viegenhof an Preupen
fiel, jchenfte Friedrich II.

Diejes SchloR der cvangelt-
jchen Gemeinde, die einen

Saal desjelben gu thren Got-

teSdienften benubte. Spiter
wurde das Schlop abge-
brochen und auf derjelben
Stelle die evangelijce Kirche
erbaut. Durch die Erbauung
Des Weichfel- Haff - Kanals

erlangte Ziegenhof als Han-
-delsplab, bejonders fitr die

Getreideausfubhr,etne erhohte Aujn, v. Karl Mund 1900. Nadhor. verb.

Bedeutung. Der Ort wurde Bindwerkstirde in Kasnafe.
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1859 3um Wtarftfleen und 1880 zur Stadt erhoben. Auch geqenwartig
treibt Liegenhof lebhaften Handel. Die wichtighten W2usfuhrprodufte find
Machandel und Meiereiwaren. Gn TiegenHof wurde 1831 der berithinte
Geograph und Forjchungsretjende Guftav Radde geboren. Hauptjachlich
erforjdte er das RKaufajusgebiet. Cr ftarb 1903 in Tiflis, wo er fich den

griften Teil jeines Lebens aufgehalten hat.
On Kagnaje, Kreis Marienburg, fteht eine alte charafteriftijde Holg-

firche in Bindwerf. Die Kirche ift ohne Turm, weil den Cvangelijden in

polnijdher Zeit der Bau von Tiirmen nicht geftattet war.

8. Glbing.
Gefdhidtlides. An der Stiatte alter HeidnijcherWAufiedlungenentftand
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1237 al8 einer Der erften
feften Bunfte tm Lande o-
mejanien die Burg Clbing.
Das Haupthaus lag auf
Dem Gelande, wo Heute die

Oberrealfdule fteht. Unt das

Schlop herum LieBen fil
bald Anfiedler aus Litbeck
und Bremen nieder und

fchufenein deut}chesGemein-

wejen, das jchnell aufblihte
und Mitglied des Hanfa-
bundes wurde. Gn dent

Sehloffe jfelbjt hatte ein

Grof-Gebictiger des Ordens,
der Ordensjpittler, jeine
Wohnung. In dem dreigehn-
jabrigen Stadtefriege ftellten
fichdie Elbinger VBiirgerauf
Die Seite Polens und Zer-

ftirten das SchloR voll-

ftindig. Mach 1466 nahm
Elbing, ahnlich wie Danzig,
die Stellung eines Fret-
ftacte3 unter polntjcem
Schub ein. Die Beit der

polnifcden Herrjchaft bis zur

Eroberung durch die Schwe-
den unter Guftav Adolf

si

a

1626 wird fiir Clbing als Ute Giebelhanfer in Cloing (Spieringttrage)
eine bejonder8 giinftige be-

gcichnet. Guftav Adolf lieh die Stadt mit Mauern und Wallen umgeben und

machte fie fiir Die Damalige Bett zu einer ftarfen Feftung. Dte nun folgenden
Jahre waren fiir den Fleinen Fretftaat nicht gliiclich. Und als er 1772 an

Prengken fiel, bedentete das fitr ihn eine Crrettung aus trauriger Lage.
Schon 1703 hatte Clhing fein Landgebiet, das bereits Polen an Branden-

burg im 17. Qahrhundert verpfindet hatte, an das Kinigreich Breupen ver-

loren. Friedrich der Groge liek die alten Befeftigungen niederlegen und

machte Elhing 3u einer offencn Stadt. Cr juchte fie auf Koften Dangzig3nach
jeder Bezichung gu fordern. Fm ungliiclichen Rriege 1806 mufte fie jchwer
leiden und fonnte fich lange nicht erholen. Die Krieg3}chuld aus der _,, franz
zbfifehenBeit’ war erft 1899 vollftindig getilgt. Heute gilt Clbing als

einer Der bedeutenditen Jnduftrieplige de3 Often’. Won Fnterefje ijt 3,

DaR einer der ,,Gittinger Sieben”, der Gurift Wilhelm Cduard Albrecht,
von Geburt Clbinger ift. Unter dem YXamen Géttinger Sieben gehen die

—
Profefforen der dortigen Univerfitat: Wbrecht, Dahlmann, Ewald, Gervinus,
Gebr. Grimm und Wilh. Weber, die im Yahre 1837 einntlitig gegen Die

Aufhebung der Landesverfajjung durd) Kinig Georg von Hannover Cinjpruch
erhoben und fico dadurch ihre Cntlajjung gugogen. In Cloing wurde 1808
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Sriedrid) Wilhelmplas mit Rathaus.

der Geograph Chriftoph Cduard Rohde geboren. Von ihm ftammt der

Et. Georgsbriiderhans in EClbing.

Hiftorifde Schulatlas zur alten,
mittleren und nenen Gefchichte.
Er ftarb 1884. Qu Thiensdorf
bet Elbing erblictte 1821 der

Geograph Xuguft Oblert das

Licht der Welt. Flir das Game
melwerf ,,lUnjer deutjches Land
und Wolf von RKlbden und
Oberlainder verfafte er den WWb-

jehnitt ,BWon der Weichfel bis

gur Meemel’. Cr ftarb 1891.
Die Stadt felbjt. Urjpriing-

lic) beftand Clbing aus der

Altftadt, der Menftadt und der

Speicherinjel. Die beiden erjt-
genannten Stadttetle find ge-
genwartig vollftindig vercinigt.
Wuf dem Friedrich Wilhelmpla
erhebt fich Das neue jchine Rat-

haus. An dem Hauptturn ijt
auf dev Siidjeite, didjt unter der

Ubr, die Reliefbiijte des Griin-
Ders Der Stadt, de3 Landmeifters
Hermann Balf, angebracht.
Das atte, 1777 durch eine

euersbrunft gerftirte Rathaus
ftand am alten Marft. Bn der

friiheren Wtftadt befinden fich
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noch cine} Anzahl ftattlicher
Giebelhaiujer. Bon den frit-
heren Vefeftiguugsanlagen tft
Der innere Turm de Mtarft-

tores erhalten. SGehenswerte
RKirden find die PBfarrfirche
au St. Mifolat und die Kirche
des ehemaligen Dominifaner-

flofters 3u St. Marien. Cins
Der fchiuften neneren Gebdude

Elbings ijt dag St. Genrgs-
briiderhaus. Diejem Hauje
gegeniiber erhebt fich ein Mep-
tungbrunnen. Cin alter-

tiimliche3 Geprage Hat der

Kiofterhof an der Marien-

fire. Das bemerfenswerte

Kriegerdenfmal ftellt cine

herabjchwebende Siegesgittin
Dar, die, den PBalntgweig tm

Arm, einent nactten fterbenden
Krieger den Stegesfrang reidht.
Die wirfungsvolle Gruppe tft
aus Bronze gegoijen und ein

Werk des Melinchener Bild-

hawers b.: Weiter. Die Sue ee

eee

jehrift auf dem Gockel Lautet: Das Clhinger Krieger-Denfmal.

,Unferen im heiligen Rampfe
fiir das Vaterland anno 1870—71 gefallenen Gihnen in danfbarer Crinne-

rung gewidmet. Stadt- und Landfrets Cling.” Wm 23. Juli 1905 wurde

in Gegenwart der Kaijerin und de3 Gringen Citel Friedrich das Clbinger
Kaijer Wilhelm-Denfmal enthillt. Cs ift von PBrof. Haverfamp, der

auc) das Schichaudenfmal in Clbing (fiehe Seite 93!) gejchaffen hat, mo-

Delliert. Das Standbild deS Katjers erhebt fich auf einem 4 m hohen, grau-
blauen, mattpolierten Socfel aus bayerijcem Granit. Wn den beiden Seiten

deSjelben befinden fichdic Bronze-Medaillonbildnifje von Bismarc und Moltfe.
Die Denfmalsfiqur hat eine Hohe von 3,60 m und ein Gewicht von 1300 ke.
Sie ift aus Bronze gegofjen. Die Stadt Clbing befigt viele fchine Garten.
Den erften Rang unter ihnen nimmt der herrlide Kafinogarten ein.

(Siehe Seite 88!) ntereffant ift die ,Gifdbritce’’, der Kai am Clbing-
fluffe, jowohl Hinfichtlich der fchmalen, hHohenHaujer mit ihren fpiben
Giebelu, al$ auch de3 Lebens und Treibens wegen, das dort an Ntarfttagen
herrjcht.

Cadinen gehirte anfangs dem Orden, der im Yahre 1432 einen Herrn
yon Bayjen damit belieh. Bm Beftbe von deffen Machfounen verblieb das

Landgut bis 1682 und fam dann in verjchiedene Hinde. SehlieBlich ge-

hirte e3 Dem Landrat a. D. Wrtur VBirkner und ging am 15. Dezember
1898 in Den Befik de Deutjchen Kaijers iiber. Wim bequemften tft Cadinen

durch) die 1899 fertiggeftellte Haffuferbahn gu erreichen. An der nach
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Tolfemit fiihrenden Strafe, unweit de8 herrlichen Cadiner Parkes fteht die

ftarffte Cice Weftpreupens, eine der méachtigftenin Deutjchland iiber-

UIMIQDE
LPS

Haupt. Wm Boden betriigt der Umfang iiber 12 m und in 1 m Hohe nod
8%/4m. Der gewaltige Baum ift 25m hod. Der Stamm ift im Yunern
Hohl und fann durch eine verfehlieBbare Titr betreten werden Qn diefer
Hopling haben 11 Soldaten mit Gepic Bla. BWon der Ciche Fithrt ein
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guppfad zu den Ruinen de8 ehemaligen Cadiner Franzisfanerflofters, bas
1826 aufgehoben wurde. Noch ein andere Naturdenfmal findet fich im
Landkreis Clbing, e3 ijt died die Trauerfidte im Schubbesixé Hohen-

Die ftarfe Cidhe von Cadinen.

walde bei Stellinen. Die Wfte diejes Baumes find verhiltnismapig fehr
diinn und Hangen ftricartig am Stamme herab. Die Krone ift dict und

veicht faft bi auf den Crdboden. Sie bildet eine regelmifige, fic) oben

verjiingendDeSdule von 2*/2—3 m Durdhmefjer. Der Baum ift etwa 25 m

hod) und wohl das eingige Exemplar diefer Art in den gefamten prenfiichen
Staatsforften.
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Hu den Maturdenfmilern jenes
Gebietes aus dent Tierreiche find
Die Hafelmaus, cin gterliches
Tierchen, und der CSicben=

jhlafer 3u zahlen. Lebterer ijt
jedoc) nicht nur bet Clbing
(Vogeljang, Dambiben, Cadinen

uj.) beobachtet worden, jondern
auc) in anderen Gegenden, bei-

jptelSmeije bei Rarthaus und

Terespol.
Tolfemit ijt bereits ant Ende

des «13. Sahrhunderts gegriindet
worden. 1767 wurde die ganze
Stadt ein Raub der Flammen,
felbft die Kirche brannte inwendig
aus. Die Cinwohnerjcdhafttreibt

wiidfang, Ackerbau und jeit den

altejten Zeiten Tipferet. Sehens-
wert ift Die fatholijdhe St. Jafobs-
fire. Das Stadtehen hat einen

Hafen, von dejjen Steinmolen
man eine prachtige Wusficht auf
Haff und Mehrung genieft. Gn
Tolfemit wurde der jpdtere Do-

minifanermincd Gimon Grunau

geboren, Der eine preugifde Chro-
mf gejdjrieben hat. Bei dem

RKirchdorfeTrunz, etwa in der
Mitte swifden Cloing und Tol-
fentit gelegen, hat die Elbinger

Sorftbotanijdes Meribud) 1. Proving Weftprenufen. Hihenland}chaft, Daz Hockerland,
Trauerfidhte im Stelliner Forft. ire hichfte Crhebung.

9. Kreis Stub.

Stuhm liegt in bergiger Gegend gwijehen gwet Seen, dem Barlewiker
und dem Hinterjee. Schon vor Antunft des Ordens Hatten die alten PBreufen
Hier eine Burg, nach deren Zerftirung (1236) von den NRittern ein fejtes
CchloR erbaut und die Stadt angelegt wurde. Das Griindungsjahr apt
fich jedoch nicht genau angeben. Stuhm ift zu wiederholten Malen ein Opfer
von geuersbriinften geworden, und gwar gejchah dies dreimal am Donners-

tage vor Pfingften, weshalb Rat und Biirgerjchaft der Stadt dahin iiber-

einfamen, an diejem Tage fein Feuer angugiinden.
4km fiidwejtlich von Stuhm, an der Chaufjee von hier nach Nearien-

werder, bei dem Dorfe Stuhmsdorf befindet fic) ein einfacher Denfftein
ohne Yufjehrift,von einem Gelander mngeben und mit vier Ritftern umpflangt.
Diejer Stein ift der jogenannte Schwedenftein. Er erinnert an den Waffen-
ftillftand, der 1635 in Stuhmsdorf zwifden den Schweden und den Bolen
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auf 26 Sabre abgejdjlojjenwurde. Diejer Waffenjtilljtand war im jogenannten
erften jdwedijdh-polnijdenRriege, der swifchen dem Schwedenfinige Guftav
Adolf und demPolenfinige Sigismund III. ausgebrochen war. Der Krieg
hatte guerft Livland zumt Schauplage,dann aber unfere Proving, vor allem
den Kreis Stuhm. Am 17. Suni 1629 war die Schlacht bet Honigfelde.
Su diejer Schlachtgerict Guftav Wdolf gweimal in Lebensgefahr, aus der thn
nur jeine Geiftesgegenwartrettete. Wufdem Gute Ki. Wattfowib, Kreis Stuhm,
wurde 1809 Carl Sulius von Klinggraeff und 1820 Hugo von Kling-
gracff geboren. Beide haben fichals heimattundlice Botanifer einen grofen
Huf erworben. Der erftere jejrieh die

,, Flora von Prenfen” mit einem

Nachtrag. Cr ftarh 1879. Der andere verdffentlichte ,Die Hiheren Krypto-
gamen Brenfens” und ,Die Leber= und LaubnrwoofeWeft- und Oftprenfens“.
Er ftarb 1902 auf dem Familtengute PBalejchfen.

Chrifthurg Liegt an der Sorge in jchiner Gegend. Schon die alten

Preufen Hatten hier eine befeftigte Miederlajjung. Der Orden erbaute die

Chriftburg al8 Grengfeftung gegen Pogejanien und als Sehliiffel zum Crm-
land. Shre Lage war fiir die Damalige RKriegsfiihrungeine vorgiigliche.
Wohl jelten ijt um eine Ordensburg foviel gefimpft worden als um Ddiefje.
Die alten PBreufen und Swantopolf boten alles auf, um fie dem Orden zu
entreifen. Die Stadt, die im Schube der Burg entitand, erhielt 1288 ihre
Handfefte. Ihrer abgejchlojjenen Lage wegen, die faum von einer Seite dem

Verfehre freien Zutritt geftattete, fonnte fie fic) nicht fo entwiceln, wie e3

der Bedeutung der Burg ent}prochen hatte. Auf der Chriftburg hatte bis
1410 ein Ordensgebtetiger, der oberfte Trappier, jeinen Wohnfig. Er war

gleichzeitig Romtur. 1717 wurde in Chriftburg von einem polnifcen Codel-
mann ein Frangistaner-Meformatentlofterangelegt. Jn dem Klojtergebdude
befindet jich jest Die Stadtjdhule. Wuf dem Sehlofberge fteht eine Gedenf-

tafel*) mit folgender Qnjchrift:
.

_ ._

nGib adt! Du ftehft auf gefhidtlidem Boden!
Unf diefentBerge erhob fich, von dem Landmeifter Heinrid) von Wida im Fabre

1248 angelegt, die Chriftburg, cine der Haupthurgen des deuticdhenNRitterordens, der vor

hier anus Bomejanien im Zaume gehalten und Gamland unterworfen bat.
Wm 7. Februar 1249 jdhloB der Orden auf diejfer Burg einen Frieden mit den

tapferen Breuer, in welchem viele ihrer Stdmme der dentjcen Herrjchaft fid) unterwarfen
und den hriftlichen Glauben anjunehmen gelobten.

Im Sdube diejer Burg, auf der cin Romtur gelebt, erftand, von deuthden Kreng-
fabrern erbaut, an den Ufern der Girgune die Stadt Chriftburg.

HetdnifchePreufen und Chrijten aus allerfei Volfern, trobige Krieger und fromme
Miinche,die Ritter und fleiBige Biirger, Bijdhife, deutidhe Fiirftenfihne, ein polnijder
Konig, fie alle haben im Lanfe der Jahrhunderte auf der Chriftburg geweilt.

Um diefenBerg hier ift i Heifem Kampfe das Blut trener deutjdher Manner gefloffen.
Hier haben gwet Preugen, der tapfere Syrene und der edle Samile fiir de3 Deutfden
Orden$ Sache heldenmiitig ihr Leben gewagt. Hier find deutfche Helden, preufijde und

polniide Streiter, Soldaten deS fchmedijchenund fatferlichen Heeres in einen blutigen Tod

gegangen.
Bwet Jabrhunderte haben anf diejem Berg edle Manner gefeffer, die BVerbreiter

des chriftlichenGlaubens, Trager dentfcher Kultur, Begritnder unjerer Stadt gewejen find.
Flix eine hohe heilige Sache haben fie die Freunden de3 Lebens dabhingegebenund ihr Leben

jelbft gum Opfer gebracht.
Drum Chre diefem Boden allezeit!’’

1) Nadhahmenswert!Cs wiirde um die Kenntnisder engeren Heimat befferbeftellt
fei, wenn DderartigeTafeln an gejchichtlic) widtigen PBunften haufiger gu finden waren.
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10. Kreis Pofenberg.
Riefenburg. Die Griindung der Stadt fallt wahrfcheinlidhin das Sahr

1276. Die dortige Burg wurde im 14. Yahrhundert zur bifchiflicen Refideng
ausgebaut. Sie war lange Zeit hindurd der Sib der Bijchife von Yome-
janien. Wm volfstiimlichften von allen Bifchifen war der ,ectjerne Hiob von

Dobenec” (1501—1521), der auch al Staatsmann in Preufen eine grofe
Rolle gejpielt Hat. Bon 1376—1405 l[ebte im Riefenburger SchlopR als

bijchiflicher Offigial Johannes von PBofilge, der in feiner ,Chronif zu
Preufen" eine der widhtigiten preupijden Gejchichtsquellen hinterlafjen hat.
Bweimal wurde das SchlopBdas Opfer einer Feuersbrunft. Nach dem Brande
yon 1787 wurde e3 nicht wieder aufgebaut. Nur einige Kellerraume und
Die malerijd gelegenen Lerraffen haben fich bi8 auf den heutigen Tag er-

halten. Bou den fritheren Tortiirmen fteht jegt nur noch der Turm des

Hofpital- oder Mtarienwerderer Fores. Das dafelbft befindlice Wappen,
Rieje mit der Keule, Hat mit dem
Namen der Stadt nichts gu tun.

Riejenburg font von dem altpreu-
Bijcen Worte Refin her, das einjt=
mals die Landfchaft bezeichnete,in
der Riejenburg liegt. Durch den

gropen Brand im Sabhre 1868
wurde Riefenburg faft vollftindig
gerftirt. Beim Wiederaufbau er-=

hielt die Stadt ein modernes freund-
LicheSWusjehen, das noch durch
einige ffentliche Plage (Wrangel*)=,
Weber-, Hoffmannplag) erhiht wird.
Der Weberplak tragt feit 1860
einen Obelisfen al8 Denkmal fiir
Den am 8. April 1760 verjtorbenen
Kriegsfommifjar Samuel Fried-=
ric) Weber, welcher der Stadt
bedeutende Lanbdereien  gefchenft
hat. Riejenburg befigt eine aus

Dem WAnfangedes 18. Jahrhunderts
ftammende Wafferleitung, die das

Waffer aus einem im ,,Doftor-
wilddhen" gelegenen Teichentninint

ae und e3 den Brunnen der Stadt zu-
Platte aus den Baus und Kunftdentmatern flihrt. Die Hausmiihlewird jchon

ee ne Sareea wr! te 1331 erwahnt. Die evangelijche
Lorturm in Riefenburg, von der Feldfeite.  PBfarrfirde gehirt 3u den ftatt-

1) Win 27. Mati 1819 wurde anf WAllerhichftenBefehl aus dem Dragoner-Regiment
Nr. 4, deffen Stab und 1. Schwadron in Riejenburg lagen, da8 Kitraffier-Regiment Mr. 5

gebildet. Bom 6. Februar 1816 bi 5. Md; 1821 ftand Wrangel als Regiments-
Kommandenr in Riejendurg. Fhm gu Ehren tragt der Blak am MarienwerdererTore
den Namen Wrangelplas. Von Riefenburg wurde Wrangel zur 10. Kavallerie-Brigade
nad) Pofen verjest.
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lichjten Gotteshaujern der Proving. Jn dem , Buch der Kindheit” hat Bo-

gumil Golg diefer Kirche ein Literavijc&hesDenfmal gefest. Wuf dem evanz

gelifchen griedhofe finden fich einige interejjante Grabmaler aus alterer Beit.
Am jehenswerteftenijt das Grabmal de Generals von Pomeiste.

Rofenberg war bereits vor 1315 Stadtgemeinde. Grinder der Stadt

ift das Domfapitel von Bomejanien. 1414 wurde fie von den Polen faft
vollftandig verbrannt. Rofenberg wurde auch Mitglied de PBreufijden
Bundes, ebenjo wie Rtejenburg, trat aber gemeinjam mit diefer Stadt nach
der Schlacht bei Konig 1454 auf die Seite des Ordens. Yn Rojenberg
befand fich ein Hof der Dombherren von Bomejanien. Diefer Hof fam 1532

in den erblichen Befig des Bijchofs Georg von Polen. Er gelangte dann

durch Kanf in verjchiedene Hande. Bebt gehirt er dem Kreije Rojenberg
und ift Xmtswohnung des Landrates. Bon der ehemaligenBefeftigung der

Stadt find nur noch bejHhetdeneUberrefte erhalten. Auf dem Wappen jehen
wit das Bild eines Mannes, der an einem Rofenbufche fteht.

qreyftadt war bereits um 1330 ein felt gegriindetes Gemeinwefen.
Wann dieje Stadt jedoch ihre erjte Handfefte erhalten hat, lapt fich nicht
genau feftftellen. Qhr Gebiet gehirte bet ihrer Begriindung dem Ritter

Dietrich Stange. 1397 ging Freyftadt durch Rauf in den Befik des Bijchofs
von Bomejanien liber, von dent jie 1402 eine neue Handfefte erhielt. Bon
1455-1466 war Freyftadt polnijdhe Stadt und fiel nach Aufhebung des
VBistums Pomejanien an das herzoglice Hauptamt Riejenburg. Das Stadt-

wappen zeigt einen Adler auf einem Baumftamme. Die Stadt befteht im

wejentlicjen nur aus einer von MO. nach GW. geridjteten Strafe, die fich im

Mittelpuntte zum Niarftplak ermweitert.

Bijdhofswerder wurde 1325 vom Bijchof von Pomejanien gegriindet,
von dent die Stadt auch jech3Jahre jpidter thre Handfefte erhielt. 1454 trat

VBijchofswerdermit den tibrigen Stddten des VBistums Pomejanien auf die
Seite de Preupijchen Bundes. Die Schlacht bei Roni (am 18. September
1454) veranlapte jedoch die Stadt, unter die Ordensherrjdhajt guriicézufehren.
Sie mute fic) aber bald darauf wieder dem Bund ergeben. Bm sweiten
Thorner Hriedensjdhlujje 1466 verblieh Bijchofswerder dem Orden und wurde

1525 preupijche Stadt. Die Ofja bildete bis 1772 die Grenge gegen Polen.
Dasjelbe war auch noc) von 1807—1815 der Fall. Die Stadt tragt ihren
Namen ihrer niedrigen Lage wegen. Sie gehirt zu den Briicfen{tidten, da

an Diejer Stelle das jonjt tief ausgefchnitteneOfjatal leicht 3 iiberjchreiten ift.
Y%us den Gejchiclender Stadt fet mitgeteilt, dak fie 1422 von den Tataren

liberfallen und jchrecklichverwiiftet wurde. 1726 brannte fie vollftindig nieder,
nur die Stadtmauer blieb ftehen. Friedrich Wilhelm I. lie fie in Llandes-

viterlicher Huld wieder aufbauen. Die Arbeiten Leitete Landbaumeijter
Michael Landmann aus Kinigsberg. Die Baufoften betrugen 36000 Flr.

ou dret Gahren ftand die Stadt wieder da. Bon der mittelalterlicen
Stadthefejtigung find nur geringe Uberrefte vorhanden. Die Stadttore find
ganz verjchwunden. Barmbergzige Machftenliebe hat in Bifchofswerder jeit
1895 cine Reihe von Wohltatigkeitsanftalten ing Leben gerufen. Gie tragen

den Namen ,Diafpora-Anftalten zu Bifdhofswerder Weftpr.” und

find in folgender Reihenfolge gegriindet: 1. Kranfenhaus, 2. Siechenhaus und

Kleinfinderjchule, 3. Kritppelheim mit Konfirmandenanftalt und Waijenhans.
Dt. Cylan erhielt 1305 von dem Komtur von Chriftburg das Griindungs-
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privileg'). Ctwa bis zum Bahre 1340 blieh die Stadt diejer KRomturei zu-
getetlt und fam dann unter die Komturei Ofterode. Wéahrenddes dreizehn-
jabrigen Stddtefrieges wurde Dt. Cylau von den ungufriedenen Ordens-

jdldnern 1457 an die Bolen verfauft. Die Biirger vertrieben jedoch recht
bald die polnijde Bejabung. Bim gweiten Thorner Frieden verblieb Ot. Cylau
Dem Orden. WLS der lebte Hochmerfterdesjelben 1519 mit den Bolen einen

Krieg fiihrte, wurde die Stadt neun PMtonate Hindurch von den lebsteren
bejebt gehalten. Bm erften jchwedijch-polnijcen Rriege 30g Guftav Adolf
vor Dt. Cylau und belagerte 1628 nach der Eroberung Stragsburgs arte)
Dt. Cylau. Won 1758—1762 ftand die Stadt wie die iibrigen wejtprenfijdhen
Stidte, die nicht 1466 an Polen gefallen waren, unter dem rujfijden
Doppelaare. Die Stadt wurde cin Lehen der Erbamtshauptleute von Ht.

Cylau, die ihren Sib gulebt in Naudnik Hatten. Sie Hatten das Beftati-
guugsrecht der Magiftratsperfonen, das PBrajentationsrecht de3 Stadtrichters

und das Patronat iiber Kirche und Schule,
bs

4 | erbielten auch einen Zins. CErftmit Crlaf
at aL der Weftpreukijehen Stidteordnung 1808

wurde Dt. Cylaw unabhangig, hiek aber

noch big 1848 Medtatitadt. Die Stadt liegt
auf einer Halbinjel, die durch den Cileng-
flup und den jitdlichftenZBipfeldes Gejerich-
jee3 gebtldet wird. Ste hatte urjpriinglich
eine gewifjeBedeutung als Briicfenjtadt, ver=

danft aber ify Wachstum der neneften Zeit,
Die fie Zu einem bedentenden Garntjonort
und Gijenbahntnotenpuntte gemachthat. Von
Der ehemtaligenStadtbefeftiqung finven fich

: nod) Uberrefte in der Mahe der alten, ftatt-
ra eas , len evangelijden Kirche. Cin griperes

Goana,@inhea nee
~

HOrdenshaus ift in Ot. Eylaw nicht gewefen.
3 befand fichdort cin Rammeramt, das von

einem Bileger verwaltet wurde. Bei Dt. Cylau bejak der Orden am Cilen3z-
fluB eine groBe Wafferntifle. In der benachbarten Ort}chaft Hansdorf wurde
am 15. Marg 1854 der. berithmte PBrofefjorv. Behring, der Crfinder des

Diphtherie-Heiljerums, geboren. Cr wirft jebt an der Univerfitit Marburg.
Das Land. 1. Das Schlog in Gr. Belljcshwik ftammt aus dem

17. Sahrhundert, ijt aber in neuerer Zeit vollftandig umgebaut worden und
evinnert in feiner Gorm etwas an das Schlok BabelSberg. 2. Schlof
wincenftein ijt wahrjcheinlic) von 1716—1720 erbaut. (C8 weijt die

gormen de3 Spatbarods auf. Im Fincenfteiner Schlofje hatte Kaijer Napoleon
im Friihjahre 1807 jein Hauptquartier. Das Bimmer, in dem er gewohnt
hat, wird nod) heute Mapoleonszimmergenannt?). Auch Friedrich der Grofe

J) Sm Angujt 1905 wurde die Jubelfeier des 60O0jahrigenBeftehens der Stadt aufs
feftlichitebegangen.

_.
%) Das Binuner wird mit den von Ytapoleon benubten Mtdbeln erhalten: Bett,

Tijdh,Sofa ujw. Ferner fieht man an den-grofen Fligeltiiven ganz gewdhulic) gearbeitete
eiferneSchieberiegel,die fid) Mapoleon hat von innen anbringen laffen, und am Senter
einen ftarfen eijernen Hafen, den er einfchlagen lief, um davan im auferft gefahrliden
Uugenblic cine Stridfetter 3u befeftigen. -
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joll Hier Wufenthalt gehabt haben. Bwijden dem SchloR und dem Gaudenjee
erjtrectt fic) ein groper Barf, der urjpriinglich in frangifijdhem Gefchmact
augelegt war. 3. Sn Goldau befindct fich eine Kirche, die einen eichenen
Schurgwerfbau darjtellt. 4. Shinberg war Sommerfig de3 pomefanijden
Domfapitels. 1527 wurde das int Schinberg vom Domfapitel an den

Herzog WUlbrechtabgetreten und diejer verlieh e3 dem Bijchof Ehrhard von

Quais zum Lehn. Mach deffen Tod erhielt e3 der Bijdof von Gamland

Georg von Poleng. Machdem e3 noch verfchiedene Befiker gehabt hatte,
faufte e3 1699 der furfiirjtliche Rammerherr Finck von Fincenjtein. Defjen
Nachfommen find noc) heute im Befige von Herrjchaft und Schlof Schinberg.
Legteres gehirt gu den fchinften Bauwerfen der Proving. Der altefte Teil
ftammt bereits aus der Ordengzeit und ift etwa 1386 vollendet. Die ver-

jchiedenenSahrhunderte, die tiber das Schlof hinweggezogenfind, ,,haben mit

ifren mannigfachen Zutaten ein von wahrer PBvefiedurchwehtes Kunftwert
gejchaffen’’.

Platte aus dem Denfmalarchiv der Proving Weftprenfen.

Banernhaus in Rofenau, Kreis Rofenberg.

vit Rojenberger Kreis erfolgte die Befiedlang nach dev Eroberung des
Landes durch den Deutfehen Ritterorden durch) Cinwanderer aus Ober-
dDeutjedhland.Neben verjchiedenen anderen Umftinden weifen darauf die ha-
rafteriftijden frantijden Bauernhiujer hin, die fich in diejem Kreije
vorfinden. Die Winde derjelben find aus Schurzwerf erbaut. Viele Haufer
befigen eine auf Sdulen gejtiijte Vorlaube. Diefe dient al Unterfahrt und

Spielplak fiir die Jugend. Der dariiber befindliche Bodenraum ijt meiftens
Speicher.

11. Stidte im Landfreife Graudeng.
Lefjen. Die Griindung diefer Stadt wird auf das Sahr 1298 verlegt,

am 26. Dezember diejes Vahres wurde die Griindungsurfiunde 3u Rehden
ausgeftellt. 1454 fielen die Leffener vom Orden ab, traten aber bald darauf
nach) der Schlacht bet Konik wieder auf jeine Seite und blieben ihm treu,
bis 1461 die Stadt durch die Bundcesfsldner eingenommen wurde. Am stweiten
Shorner Frieden wurde Lejfen eine polnijche Stadt. Bon mittelalterlichen
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Bauten ijt nur die fatholijde PBfarrfirde erhalten. Wuf der Oftjeite der Stadt

erftrectt fich der langgezogene, fifchreicheLeffener oder Schlof-Gee. Wn einer der

jehinften Stellen des Offataled liegt die Mtihle Slupp. (Siehe Seite 47!)
Kinig Boleslaus IL. von Polen hat im Jahre 1015 an der Offa eine eijerne
Gedenfjiule (Slup = Gaule) al Grengpfeiler und Beichen de Sieges iiber

die alten Breufen ervichtet. Bn der Mahe der Slupper MelihleLag die Or-

densburg Starfenburg, die Ende de3 13. Jahrhunderts ervrichtetwurde.

Rehden. Schlof und Stadt wurden 1234 von dem Landmeifter Hermann
Balk erridjtet. Die Lage war flir die damalige Beit giinftig gewablt.
Rehden liegt auf einem Hiigel, der fichaus einer Miederung erhebt, in der fich
nochheuteverjhiedeneSeebecten befinden. Sie jollte an dem fejmalenDurchgange
gwijcen der oberen Drewenz und der Offa das ervberte Land gegen Cinfalle
Der HetdnifdenBreugen
jehiiben. Die Burg ift
nachft der Darienburg
wohl der jchinfte Or-
Densbau Der ganzen

Proving gewejen. Nach
Dem Thorner Brieden
1466 wurde das Rebh-
DdDenerSchlok Siz eines

Staroften. Seit Anfang
des vorigen Sahrhun-
DertS ift e3 eine Mutne.

Erft im abhre 1837

wurde Der weiteren Ver-

wiiftung Cinhalt gebo-
ten. Die Burg hatte dret

Teile: das Haupthaus,
auf dem YNordweftende —— .

Des Hiigels gelegen, und Aujn. v. Paul Fijcher-Graudeng.

awei Vorburgen. Heute Burgruine Rehden.

find von Dem Haupthauje
Die Umfaffungsmauern in verjchiedenerHihe, die flanfierenden Tiirme der Siid-

feite und einige Kellergewilbe erhalten. Samtliche Aukenwande de3 Schlofjes
find mit einem rautenfirmigen Nujter aws glafierten Steinen wie mit einem

Spibengewebe tibergogen. Wuf der Weftfeite findet fich anferdem ein Teil der

Parhammauermit den UAnfagendes Dangkers. Auchfind noch Teile der Umweb-
rung Der einen Vorburg vorhanden. Der Mame Mhedenift entichiedendeutjden
Urjprung3.Das diltejtenod) erhaltene Wappen dev Stadt von 1440 fehliefstein

achtjpeidhigesRad cin, dasjelbeZeichen, das ein alted deutjdhesAdelSgejdlecht
gleichen Mamens auch im Wappen fiihrt. Wm Meelnojee, swifdhen Leffen
und Fiehdengelegen, jehloB 1422 der Hochmeifter Paul von Rupdorf mit
den Polen einen flir den Orden ungiinftigen Frieden. Sn demjelben wurden
Die Grengen des Ordenslandes endgiiltig feftgelegt.

12. Drewensortjdhaften.
Nenumarf, der Sig de Landratsamtes des Kreijes Lobau, liegt am

_

tedhten Drewengufer und ft unter dem HochmeifterWerner von Orjeln von

ta
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1324—1330 gegriindet worden. Die ehemals jehr fefte Stadt hatte die WAuf-
gabe, Den Drewenziibergang gegen feindliche Uberfille gu fichern. Schwer
leiden miupte fie in den Rriegen gwijden den Schweden und Bolen. Wm
20. Movember 1655 wurde fie von den erfteren erobert und nachher mebhrere
sabre bejebt gehalten. Bon der alten Befeftiqungsanlage find der Stras-

burger und der Lobauer Torturm erhalten.
Un der Miindung der Welle in die Drewenz finden fich dite fparlicen
Uberrejte der ehemaligen Burg Brattian, die Sik einer Ordensvogtet war.

Der Hochmeifter Dujemer von Urfberg erwibhlte fich dieje Burg zum Wuf-
enthalt, al% er 1351 jein fchweres Ximt niedergelegt hatte. Gegen Ende des
18. Sahrhunderts wurde ein Teil der Baulichfciten abgebrocen und dag

Dadurch gewonnene Material zum Meubau der Mlofterfirchein Lon£ verwandt.

Bwijdhen NenmarE und Brattian, unweit der Drewenz, liegt der ehe-
malige Klofterort Lonf. Das Klofter wurde 1624 von dem damaligen
Hauptmann auf Brattian, Paul Hzialyngsfi, vor der Stadt Neumark ge-
griindet, aber 1629 an die Marienfapelle von Lonf, das bereits damals

Wallfahrtsort war, verlegt. Klofter und Kirche waren bis zur Mitte des
19. Sahrhunderts in Gebrauch. Heute find davon nur noch Ruinen vor-

handen. Die Klofterfirche wurde 1882 durch Blibjdjlag zerjtirt.
RKauernif, jett 1905 Landgemeinde, breitet fich am Fup eines ftetlen

Hiigels aus, der die jparlicen Refte einer Burg tragt. Diejelbe gehirte dem
Culmer DQomfapitel und wurde 1454 3zerftirt. Die fehwebdifch-polnifchen
Rriege jebten das Zerftirungswerf fort, und in der erften preufijchen Bert
benugte man die Burgruine alS Steinbruch. Jn der weiten Ebene swifchen
NeumarE und Kauernif jammelte fich das Ordensheer vor der Schlacht bei

Tannenberg 1410.

Strasburg Liegt im Drewengtale von fanft anfteigenden WAnhihenmm-

geben und war wihrend der Ordenszeit fiir die Verteidigung des Landes ein

ungemein widhtiger Blab. Die Griindung der Stadt (aft fich mit ziemlicher
Sicherheit auf das Yahr 1298 verlegen. Sie war Sig eines Ordensfomturs.
Die Komturet befand fich auf dem intSsgrunde der hentigen Dontine Stras-

burg, auf der der von Graben und altem, verfallenem Gemauer umgebene
wohlerhaltene Schlofturm, heute WZautSturm genannt, 3u finden ift. Teile
der verfallenen Stadtmauer, das Steintor und der Mtajurenturm deuten

Darauf Hin, daB die Stadt frither ftarf befeftigt war. Das Ordenshaus
wurde 1787 abgebroden. Die Stadt hat viele Belagerungen aushalten miifjen.
1330 fielen die Litauer in die fogenannte Mtichelau*) ein, in der Strasburg
liegt, fonnten aber der Stadt felbft nicht viel anhaben. Das vierzehnteJahr-
hundert war ihre Bliitezeit. 1410 fam fie durch Berrat auf furze Beit in
die Hinde der Polen, erhielt jedoch 1416 von dem HochmeifterMichael Miich-
meifter flir ihre heldenmiitige Verteidigung erweiterte Brivilegien. 1466 geriet
Strasburg unter polnijde Oberhoheit, blieb jedoch, wie Culm und Withaujen,
gunichjt noc) im Pfandbefige de3 Sildunerfithrers Bernhard von Zinnenberg.
Polnijche Stadt wurde Strasburg 1479. Gleichzeitig wurde das alte Orden3-
haus Sig eines polnijcen Staroften. Die Reformation fand frithzeitig in

Strasburg Cingang. 1554 war die Stadt beinahe durchweg evangelijd,

1) Die Landfchaft Micdelau lag hauptjachlid) auf der linfen Seite der Drewens3, fam .

1317 an den Orden, gehirt aber jest faft ganz 3u Ruffijd=-Bolen.
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worauf die Proteftan- , a a ae

ten Befib von der
£

ee

Bfarrfirde  nahmen,
Die ihnen aber auf fi-

niglichen Befehl 1598
wieder entrifjen wurde.

1605 verlieh der Konig
Sigismund III. die

Staroftet Strasburg
jeiner Gchwefter, der

jchwedtichenBrinzeffin
Anna, die ihrem Bru-
der nach Polen gefolgt
war. Sie nahm ihren
Wohnfig in dem jebt-
gen Wmtshaufe, das fie
vorher bedentend hatte
erweitern lafjen. Da

fie Der evangelijcdhen
Lehre zugetan war, jo
Hatten die Gvangelt-
jehen in ihr eine etfrige
Bejchiiberin. Ste ftarb
am 7. Marz 1625 und
wurde auf Dem evan-

gelijchen Rirchhof an

Der Orewenz begraben,
jpater wurden Die Ge-
beine nachThorn liber- Das Steintor in Strasburg.
geflihrt und in der

Marienfirdhe beigejegt. Bhr Andenfen lebt noch heute in Strasburg in
mehreren Gagen fort.

ou der polnijdhen Zeit brannte die Stadt zweimal ab. Nach der Uber-
lieferung ift im Jahre 1631 auch das prichtige gotifche Rathaus ein Raub
der Flammen geworden. Von der Schinheit diefes Baues zeugt heute nod)
der erhaltene Giebel mit dem Turm.

Ym 27. September 1628 traf der Schwedenfinig Guftav Adolf vor

Strasburg ein. Durd) Sprengung des Tore3 an der St. Spiritustirde
verjcaffte ev fic) Cingang in die Stadt und Lie®nach feinem Absuge zur
qreubde der von den Polen Hart bedringten evangeltjchenBevdlferung eine
Bejagung gzuriicl, die tiber ein Yahr in der Stadt blicb. Die Bolen, die fic
der Stadt bemaidtigen wollten, wurden von dem fchwedijchenGeneralfeld-
marjehallv. Wrangel bet Gorguo zuriicgefdhlagen. uf demfelbenKampfplabe
beftand ein Nachfomme jenes Wrangel, der nachmalige preufijde General-
feldmarjdall Wrangel, als junger Leutnant im Anfange de3 wabhres

1807 ein Reiterjharmiibel mit den Frangojen. Ym fehwedifeh-polnijdenKriege
war Strasburg von 1655—59 unter jdjwedijcer Herrjchaft. Die Befagung
lebte mit der Biirgerfchaft in gutem Cinvernehmen. 1703 fand hier ein Ge-
fecht gwijdhenSchweden und Bolen ftatt, worauf die Stadt wiederum von
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Den Sdweden befebt wurde. 1751 wurde das RKeformatenfloftergegriindet,
der Bau dauerte 10 Yahre. 1831 verliefen die legten Minche das Mlofter.
Die Mlofterfirde dient Heute der fatholijden Gemeinde als Begrabnistirde,
Die itbrigen Maume find in ein Gefingnis wumngewandelt.

Cntjeblid) Hatten die Biirger unter der Willfiir der polnijden Staroften
gut leiden, Die fich fogar mit Gewalt in den Befis des Stadtwaldes jebten,
Den die Stadt auch nicht wieder erhalten hat, da die Befigurfunde verbrannt

war, die anderen Urfunden und Wften Hatten die Staroften nach Warjhau
{hleppen fafjen. Langjam hob fich der Wobhlftand unter preufijdher Herr-
fchaft. Mach dem Frieden gu Tilfit fiel Strasburg dem von Napoleon er-

richteten Grofherzogtume Warjehau zu, bei dem e3 bt3 gu defjen WAuflijung
1815 verblieb. 1831 wurde die polnifehe Revolutionsarmee von den Rufjen
gejhlagen und nach Strasburg geworfen. 21000 Fliichtlinge festen fich Hier
feft, wodurc) in der Stadt eine grofe Teuerung entitand. Arch jonft Hatten
die Biirger unter den polnifchen Wufftinden viel su Leiden.

wm Meittelalter hie die Stadt Strasberg, denn die dortige Burg hatte
den Swe, die Strake liber die Drewenz zu ,,bergen’. Zum Unterfchiede
yon anderen Orten gletchen Mamens wurde 1886 die amtliche Bezeichnung
/,Strasburg in Weftpreupen’ gewahlt. Das Wappen der Stadt zeigt auf
einem aufrechten dreiectigen Schild in Schwarz eine offene Rechthand. Die

Umigegend Hat einen reichen Wechjel swijden Seen und Waldern und ijt
Darum von groper LandjchaftlidjerSchinheit. Hervorzuheben find namentlicd
das Gut VBachottef am Bachottjec, die im Walbde gelegene Gremengmiihleund
Das bet der Station Kionowo gelegene Branigatal.

Stidte im Kreife Strasburg. Gut Kreije Strasburg befinden fich aufer-
dem noch die Stddte Gorgno und Lautenburg. Gorzgno lag in mittelalter-

licher Zeit auferhalb des
Ordenslandes in der polni-
jehen Landjchaft Mtajovien
und war Befigtum des

VBijchofs von Plo. Die

frithere Burg ijt nicht mehr
vorhanden. Gleich Stras-

burg gehirte die Stadt von

1807—1814 jum Herzog-
tume Warjchau. Sie Liegt
in wunderjciner Gegend.
Lautenburg tft auf einem

Hiigel erbaut, der auf der
Nord- und Oftjeite von der
Welle umfloffen wird. C3

hat fich dort nicht ein feftes
SchlopB, jondern nur ein
Ordensvorwerk befunden.

Gollub hick zur Ordens-

gett auch Golau. Die Stadt
—

vane meeee

=

liegt hart an dem Hue der
Nach Originalaujn. v. Dr. C. Stddtner-Berlin. 1904. Gef. gefdh. fteif3umDrewens{lukabfal-

Ordensfchlog in Gollud. lenden Hochebene auf einer

a,

Se

ees a aS
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von der Drewenz gebildeten
Landzunge. Das Schlop
erhebt fich in etniger Ent-

fernung von der Stadt auf
einem nennenswerten Hiigel,
pon dem man eine herrlice
Wusficht iiber das Drewensz-
tal und auf die jenjeitigen
Hibhenhat. Die Erbaunng
yon Stadt und Schlop wird
Dem Landmeifter Ronrad

Sack zuge}chrieben,der hier
auch jetn Leben befchloffen
hat. Wann Gollub Stadt-

rechte erhalten hat, Lapt
fich nicht genau feftftellen.
1466 wurde Gollub eine

polnifde Stadt und das

SchloR der Sth eines =
B See

Staroften. Zu Anfang des Nach Oviginalauin. v. Dr. C. Stddtner-Berlin. 1904. Gef. geich.

17. Sahrhunderts verwaltete Altes Laubenhaus in Golub.

die Pringeffin Anna von Schweden, Sdhwefter deS Kinig3 Sigismund LIL,
die beiden Starofteien Strasburg und Gollub. (CSieheSeite 181!). Sie

lieR Das ziemlich verfallene Schlok Gollub wieder ausbauen. Wahrend deg

aweiten fcjwedt{dh-polnijden Rrieges war Gollub gwei Gahre hindurch in

Den Handen der Schweden. Bon dem Sdhlofje find Refte des Bergfrieds
jowie eile Des Haupthaujes (in dem ehemaligen Kapitelfaal ift cine Schule
eingerichtet) erhalten, jo dap fich frithere Bejchaffenheit deSfelben einiger-
mafen ficher beftimmen lapt. C8 ift zu den beften Ordensbauten 3 zahlen.
Gollub hat einen gerdumigen rechtwinfligen Mtarftplak. Cinjtmals war er

ringgumt von Laubengdngen umgeben. Noch heute deuten einige Haujer mit

Vorlauben darauf hin. Die Stadt hatte eine groke Bedeutung als Briicten-

ftadt. Die alte Strafe, die Polen mit dem Culmerlande verband, ging
hier iiber Die Drewenz. Ytoch Heutefithrt von Gollub eine verfehrsreiche
Briicke nach der auf dent jenfeitigen Ufer gelegenen rujfijchen Stadt Dobrzyn.
Der Sik der Ritterbriider von Dobrin, welchen Orden Bijchot Chriftian
1228 zum Schube gegen die heidnijcen PBreufen jtiftete, ijt aber nicht diejes
Dobrgyn, wie frither allgemein angenomnten wurde, jondern Dobrgyn an der

Weichjel, oberhalb der HDrewengmiindung. Diefer Orden war eine Yach-
ahimung des vont Bijchof Wlbert von Riga geftifteten Schwertbriiderordens.
Er vereinigte fich bald (um Yteujahr 1235) mit dem Deutjchen Ritterorden.

=
as ee

13, Die ibrigen Stadte de3 Culmerlandes.

Liban ijt eine alte Bifchofsftadt. Jhre Griindung ift in die Zeit von

1245—1260 3u verlegen und dent Bijchot Heidenreich guzujchreiben. 1263

fand dftlich von Libau cine Schlacht gwijchen den alten Preufen unter Herfus
Monte und dent Orden ftatt. Der Landmeifter Helmerich von Rechenberg
und 40 Ordensritter wurden getitet. Die Bifchife von Culm Hatten ihren Sis
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in Dent Dortigen Sehlofje, das

von bejonderer Schinheit ge-
wejen jein joll, bis zum Jahre
1781. Dann wurde Culinjee
Bijchofsfib. Das Lobaner Schlop
aber verfiel. Mur die Grund-
mauern und die Kellerwoslbun-

gen find erhalten. Wm Narft-

plage finden fich einige Lauben-

haiujer. Die jewige evangelijche
Kirche war frither Kirche eines

VBernhardinerflofters, das 1821

aufgehoben wurde. Ste hat eine

chine nit Bildern und Reliefs
gejchiniictte Decfe und reichge-
jehnigtes Chorgeftiihl. In Ro-

jental, Kreis Liban, befindet
fich eine jchine Schurzhol3-
fire’). Sie ift tn der Neitte
dDeS 18. Vahrhunderts erbaut

und ift bemerfenswert durch dic

reiche Grundripform und die

ZahlreichenTiirmehen.
Briejen erhebt jich auf dem

me, ee
oe

ta

ee :
hobenbftlicen fer des Fridecter

Platte aus dem Denf{malardhiv der Proving Weftpreufen. Sees und war frither bis gur
Kirdhe in Rojental, Kreis Liban. Sifularifiering der —bijchif-

lichen Giiter tm Yahre 1773

bijchifliche Stadt. Das Schloh de3 Bijchofs lag auf einer Landzunge im

Schlopjee und wurde Haus Fridec genannt. Bon dem Sehlofje find nod
einige verfdjlitteten RKellerrdume erhalten. Briejen ift feit 1887 Kreisftadt
und treibt ({ebhaftenHandel mit Getretde und Bieh. Dahrlich findet Hier
feit 1890 ein Luxuspferdemarft ftatt. Wuf dent Mtarftplage fteht das KNrieger=
Denfmal, ein cinfacherBau, der auf einem wiirfelfirmigen Gocel eine Kanone

trigt. Die Kanone ftammt aus Stragburg i. Clfak. Bu Briejen wurde
Der Brofefjor der PBhyfifDr. Walter Mernjt, der Erfinder der nach ihm
benannten eleftrijcden Lampe, geboren. Ctwa 7 km jiiddftlich von Briejen
befindet fich jett Dem 1. Oftober 1899 auf dem ehemaligen Rittergute Dembo-
walonfa ein evangelijches Bredigerjeminar, das unter Wauffichtde Ober-
pa

ah fteht. Das Rittergut wurde 1892 an die Anfiedlungsfommijfion
verfaurt.

Sminjee. Hier hatte der Orden etn feftes Schlof, das Sik eines Nomturs
war. Qn der Polengeit wohnte dajelbjt ein Staroft. Von dem Ordensharje
find nur DdiirftigeUberrefte, Darunter ein Mtanerpfeiler, erhalten.

1) Die Wande diefer Rirchen beftehen ans fogenannten Schurzbohlen, das find Halb-
Holger vow durchfdnittlich 15 em Starke und 30—40 em Hohe. Die Edverbande find
recht verjdiedenartig, am haufiaften fcheint jedoch die Schwalbenjdwangverbindung an}zu-
treten. WS Dachbedeung dienen Holsfdhindeln oder hollandifjde Dachpfannen.
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Culmjee erhielt die Stadtrechte bereits 1251, war Sik des Domfapitels
deS Culmer Bistums und, jeitdem der VBijchoffeine Refideng von Liban hierher
verlegt hatte, big zum Gahre 1824 auch Bijchofsfig. Die Domfirche wurde
bereits 1251 gegriindet. Gn derfelben befindet fich Das Grab des Hochmeifters
Siegfried von Fenchtwangen, ein Grabmal ift jedoch nicht mehr vorhanden.
Der Stein, der die Grabjtelle bezeichueteund eine dieSbegiiglidjeSnfchrift
trug, iff vor langerer Zeit, wabhricdheinlichgelegentlich der Umlegung der

Slicjen, entfernt worden. Sein Verbleib fann nicht ermittelt werden. 1422

wurde Die Stadt von den Litanern und Tataren iiberfallen und mit Feuer
und Schwert gerftdrt. uch die Kathedrale wurde cin Raub der Flammen.
Noch in demjelben Jahre wurde fie neu ausgebaut und gehirt gegenwartig gu
Den fchiniten Kirchen der Proving.

Die evangelijdheBfarrfirche tft wabhrjcheinlichmit der ehemaligen Kathe-
Drale gleichzeitig gegriindet worden und war bis 1824 fatholifche Bfarrkirde.
Der evangelijhen Gemeinde wurde fie 1827 iibergeben. Gm Gahre 1858

erhielt die Rirche gwet Seitenfliigel, jo dak fie nunmehr Krenzform hat.
Von den Wohnungen der Domberren ift jest nichts mehr vorhanden. Bis

zum Sahre 1773 unterftand Culinjee der Gerichtsbarfeit des Bijchofs, dann
wurde fie finigliche Stadt, erhielt die Stidteordnung aber erjt nach WAujf-
hebung deS Hergogtums Warjchau.

Trogdem Culmjee mitten in dem fruchtbaren Culmerlande liegt, blieb
Die Stadt doch immer ein unbedeutender Ort. Crft in den Jahren 1854 bis
1859 wurde die Chaufjee von Thorn ttber Culmjce nach Culm und Graudenz
gebaut. Der Wohlftand de3 ganzen Culmerlandes und der Stadt fam aber

Culinjec.
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erft Durch den Bau der Thorun—NarienburgerBahn in Blitte. Culmijeeerbhielt
1881 eine Buckerfabrif (fiehe Seite 89!), die gegenwartig die grifte des

Deutjchen Reiches und in 24 Stunden iiber 50000 Zentner Mitben 3u verar-

beiten imftanbdeift, 1905 wurden faft 4 Mtillionen Zentner verarbeitet. Jn der

wabri~ werden wahrend der Kampagne gegen 300 in der Tages- und ebenjo-
viel in der Machtichicht,aljo gujammen gegen 600, augerhalb der KRampagne
Das ganze Vahr hindurch gegen 250 Wrbeiter bejchaftigt. Die Fabrif hat
Culinjee viel Bugug verjchafft. Bufolgedeffen hat die Stadt in den Lebten
Sahren erheblich an Bevilferung zugenommen.

Die Seen bet Culinjee waren frither gréper al jest. Um 1255 lief
Der Bijchof Heidenreich den Metiihlengraben von Culmjee iiber Kunzendorf
nach der Fribbe gichen und an DdiefemGraben in Kungendor> eine Mtithle
errichten, um 1350 wurde er vertieft und verbreitert. Durch den dadurch
verftirften Wbfluk wurden die Seen bedentend fleiner.

J: {iberjichtlicgeBZujammenftelfangen.

1, Politije Cinteilung.
a) Megierungsbesir— Danzig (7954 qkm).

Kreife: 1. Stadtfreis Danzig, 2. Danziger Hohe, 3. Danziger Miederung,
4. Stadtfreis Clbhing, 5. Landfrei3s Clhing (mit Tolfemit), 6. Marienburg
(mit Neutetch und Tiegenhof), 7. Dirjcau, 8. Br. Stargard, 9. Berent

(mit Schinect), 10. KRarthaus, 11. Neustadt (mit ZBoppot),12. Pubig.

b) Megierungsbezir— WMarienwerder (17567 qkm).

Kreije: 1. Marienwerder (mit Mewe und Garnjee), 2. Stuhm (mit Chrift-
burg), 3. Rojenberg (mit Riejenburg, Ot. Cylau, Bijchofswerder und Freyftadt),
4. Stadtfreis Graudenz, 5. Landfreis Graudenz (mit Rehden und Lejjen),
6. Culm, 7. Stadtfreig Thorn, 8. Landfreis Thorn (nit Culmjee und Podgorz),
9. Briefen (nit Schinfee und Gollub), 10. Strasburg (mit Gorzno und Lauten-

burg), 11. Libau (mit Meumarf), 12. Sdweb (mit Meuenburg), 13. Tuchel,
14. Konig, 15. Schlochau (mit Br. Friedland, Landecf, Hanmmerjteinund

Baldenburg), 16. Flatow (mit Krojanfe, Vandsburg, Zempelburg und Kamin),
17. Dt. Krone (mit Jaftrow, Hiarf. Friedland, Tig und SchLopype).

2. Die wejtprenpijden Stidte und gqriperenLandgemeinden.
(Nach der Volfszahlung von 1905.)

a) Uber 30000 Cinwohner: Danzig 159685"), Elbing 55627, Thorn
mit Mocker43713 (Moder alletn hat 11731 Einwohner), Graudenz 35995.

b) Uber 10000 Einwohner: Dirjchau 14190, Marienburg 13095,
Boppot 11797, Culm 11661, Konig 11013, Pr. Stargard 10480, Marien-
werder 10254, Culinjee 10004.

') Davon Hat Langfubr 24249, Schidlib9824, Nenfahrwaffer 9719 Cinwohner. Die
Bevdlferungszahl fiir dice Stadt Danzig allein betragt nur 103136.
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c) Uber 5000 Cinwohner: Dt. Eylau 9518, Neuftadt 8390, Schweb
7739, Briejen 7529, Dt. Krone 7516, Strasburg 7220, Berent 6220, Faftrow
5397, MNenuenburg5144, Liban 5047.

d) Kleinere Stadte: Mtefenburg 4826, Flatow 4163, Mtewe 4033,
Bempelburg 3811, Lautenburg 3806, Neumarf 3800, Pr. Friedland 3730,
Podgorz 3618, Sdhlocdhau3531, Krojanke 3464, Tuchel 3450, Tolfemit 3386,
Schineck3381, Rojenberg 3258, Chriftburg 3003, Hammerftein2993, Gollub
2945, Tiegenhof 2872, Vandsburg 2836, Leffen 2720, Neutetch 2648,
Stuhm 2557, Baldenburg 2507, Frevyitadt2425, Schinfee 2354, Bubig 2159,
Sdloppe 2130, Tig 2120, Mark. Friedland 2117, Rehden 2073, Bifchofs-
werder 2060, Gorgno 1607, Kamin 1526, Garnjee 983, Landecf 807.

e) Grbpere Landgemeinden und Flecden: Obra 10689, Oliva 6894,
Gzersf 6083, Belplin 3524, Karthaus 3239, Henbude 2922, Branft 2811,
Ojche 2608, Sfurz 2479, Stutthof 2464, Hoch-Stiiblau 2450, Brojen 2245,
Emaus 2163, Ki. Tarpen 2131, Fefte Courbiere 2128, Warlwbien 2080,
Long 2067, Brup 2066, Zippnow 2028, Flitenftein 2006, Goflershaujen
1740, Gr. Schltewig 1464, Gr. Kommorst 1406, Lufin 1090, Dritfehmin
905, Rauernif 825.

3. Hihere Lehranjtalten.
a) Gymnuajier: 1. Culm, 2. Danzig: Kinigl!. Gymnafium, 3. Danzig:

Stidt. Gymnafium, 4. Ot. Krone, 5. Cling, 6. Graudenz, 7. Konig, 8. Marien-

burg, 9. Marienwerder, 10. Meuftadt, 11. Br. Stargard (Friedric&hs-Gym-
nafium), 12. Schweb, 13. Strasburg, 14. Thorn.

b) Realgymunajien: 1. Danzig (Mealgymnafinm3u St. Johann), 2. Thorn
(mit Dent Gynmafium verbunden).

c) Oberrealjdulen: 1. Danzig (Oberrealjdule zu St. Petri), 2. Elbing,
3. Graudenj.

d) Progymnajien: 1. VBerent, 2. Dirjehau, 3. Dt. Eylan'), 4. Liban,
5. Meumarf, 6. Br. Friedland.

e) Realprogymuajien: 1. Briejen, 2. Zoppot.
f) Nealfhulen: 1. Culm, 2. Dirfchau (mit dent Progymnajfinmverbunden),

3. Langfubr (Conradinum), 4. Mewe, 5. Riejenburg, 6. Tiegenhof.
4, Lehrerbiloungsanjtalten.

a) Lehrer-Seminare: Reg.-Be3. Danzig: 1. Berent (fath.), 2. Dangig-
Langfubr (fath.), 3. Marienburg (evangl.), 4. Menjtadt (evangl.), Reg.-
Bez. Marienwerder: 5. Ot. Krone (fath.), 6. Graudenz (fath.), 7. Liban

(evangl!.),8. Br. Friedland (evangl.), 9. Thorn (evangl.), 10. Thorn (fath.),
11. Tuchel (fath.).

b) Praparandenanftalten: Mteg.-Bez. Danziq: 1. Danzig-Langfuhr,
2. Elbing, 3. Br. Stargard, Reg.-Bez. Martenwerder: 4. Ot. Krone,
5. Graudeng, 6. Jaftrow, 7. Marienwerder, 8. Scdhlochau,9. Schweb, 10. Thorn
(evangl.), 11. Thorn (fath.).

c) Lehrerinnen-Seminare: 1. Danzig (Viftoriajdhule), 2.€lbing, 3. Marien-

burg, 4. Marienwerder, 5. Graudeng (Viftoriajdule), 6. Thorn. (Die Lehre-
rinnen-Geminare ftehen in Verbindung mit den ftadtijden Hiheren Madcden-
jchulen und find ebenfall8 ftidtijcd.)

:

1) Befindetfic) i. >. Cntw. gum Gymnafium.
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5. Unterridtsanitalten, die dem Brovinzialverband unterftehen.
1. Taubftummenanftalten: Narienburg, Schlochau, 2. Wilhelm-laugufta-

Blindenanftalt 3u Kinigstal bei Danzig, 3. Provingialerziehungsanftalt Tempel-
burg bet Danzig. Die Taubftummenanftalt in Dangig ijt jtadtijfch.

6. Kirvehlicjes,
Die evangelifaen Kirden unterftehen dem Kinigl. Konfiftorium in Danzig.

8 find folgendDeDidgzefenvorhanden: 1. Briejen, 2. Culm, 3. Danzig (Stadt),
4. Danziger Hihe, 5. Danziger Nehrung, 6. Danziger Werder, 7. Dt. Krone,
8. Elbing, 9: Flatow, 10. Karthaus, 11. Koni, 12. Marienburg, 13. MNarien-

werder, 14. Neuftadt, 15. Br. Stargard, 16. Rofenberg, 17. Schlochau,
18. Schweb, 19. Strasburg, 20. Thorn.

Die fatholijden Kirchenunterjtehen zum gréptenTeile dem VBistume Culm.
Das Bistum Crmland hat in Weftprenken die Defanate Stuhm, Mtarienburg,
Neutetch und Clhing. Crmfand ift exemt, d. h. feinem Crgbijchof unterftellt.
Die Kreije Flatow und Dt. Krone gehiren zum Crzbistume Gnejen. Das
VBistum Culm hat nachftehende Qefanate: 1. Briejen, 2. Culm, 3. Culm-e
jee, 4. Dangig I, 5. Danzig Il, 6. Divjchau, (7. Fordon), 8. Gollub,
9. Gorgno, 10. Ramin, (11. Lauenburg), 12. Lautenburg, 13. Leffjen,
14, Ldbau, 15. Mtewe, 16. Metirehau, 17. Nenenburg, 18. Neumarf,
19. Bomejanien, 20. Bubig, 21. Rehden, 22. Schlochau, 23. Schwes,
24. Br. Stargard, 25. Strasburg, 26. Thorn, 27. Tuchel. E38 gebhirt zur
Kirdhenproving Gnejen-Pojen.

Wallfahrtsorte find: 1. Shwarzau (Kr. Pubig), 2. der Kalvarien-

berg bet Meuftadt, 3. Offiel (Kr. Br. Stargard), Maria Lon (Kr. Liban).

@. Guftizbehirden.
Oberlandesgericht Mearienwerder mit 5 Land- und 40 Wmt3gerichten.

a) Landgeridht Danzig: Wmtsgericdte: 1. Verent, 2. Danzig, 3. Dirfdhau,
4. Karthaus, 5. Meuftadt, 6. Br. Stargard, 7. Pubig, 8. Schinecf, 9. Boppot.

b) Landgeriht ECloing: Wimtsgeridte: 1. Chriftburg, 2. Ot. Eytan,
3. Elbing, 4. Marienburg, 5. Riejenburg, 6. Mojenberg, 7, Stuhm, 8. Tiegenhof.

c) LaudgeridhtGraudenz: Wintsgeridte: 1. Graudenz, 2. Marienwerder,
3. Mtewe, 4. Meucnburg, 5. Schweb.

d) LandgeriGt Konig: Wimtsgeridte: 1. Baldenburg, 2. Flatow,
3. Hammerjtein, 4. Konib, 5. Br. Friedland, 6. Sdhlocau, 7. Tuchel,
8. Vandsburg, 9. Zempelburg.

e) LandgeridhtThorn: AWmtsgeridte: 1. Briejen, 2. Culm, 3. Culmfee,
4. Gollub, 5. Lautenburg, 6. Libau, 7. Neumarf, 8. Strasburg, 9. Thorn.

Der Kreis Dt. Krone gehirt gum Landgerichte Schneidemiihl.
Kinigl. Strafanftalten find: Graudenz fiir fatholijde und Mewe fiir

evangelifde Straflinge.
8. Poi.

Mit WarsfehlupReder Kreije Dt. Krone, Flatow, Konis, Sshlochau und

Luchel, die 3u Bromberg gehiren, unterftehen die Boftimter Weftpreufens
Der Oberpoftdireftion Danzig.
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a) Pofttimter I: 1. Culm, 2. Culmjee, 3. Danzig, 4. Dt. Eylau, 5. Dirjdhau,
6. Elbing, 7. Graudenz, 8. Marienburg, 9. Ntarienwerder, 10. Neujtadt,
11. Br. Stargard, 12. Sdhweb, 13. Strasburg, 14. Thorn, 15. Boppot.
Telegraphenamter I befinden fich in Danzig und Thorn. Cin Bahnpoftamt
ift in Dirjchar.

b) Poftamter Il: 1. Verent, 2. Briejen, 3. Chriftburg, 4. Goflershaufen,
5. Rarthaus, 6. Langfuhr, 7. Lautenburg, 8. Libau, 9. Mewe, 10. Neuen-

burg, 11. Meufahrwaffer, 12. Meumarf, 13. Meuteich, 14. Belplin, 15. Rtefen-
burg, 16. Rofjenberg, 17. Stuhm, 18. Tiegenhof.

9. Gijenbahuen.
Die Cijenbahnen der Proving Weftprengen unterftehen der Cifenbahn-

direftion Danzig, Dic mit ihrem Gebiet bis nach Belgard in Pommern hinein-
greift. Cinige Strecken im dftlichen Teile (Marienburg—Miswalde,Elbing—
Meiswalde)gehiren zur Direftion Kinigsberg und im jiidlichen Teile (Culm-
jee—Thorn,Schinjee—Thorn,Bromberg—Unislaw—Culinjee,Konig —Vand3-

burg—Makel)zur Direftion Bromberg. Zum CifenbahndireftionsbezirfDanzig
gehiren folgende Vetriebs-Yujpeftionen: 1. Berent, 2. Danzig, 3. Ot. Eylau 1,
4. Dt. Cylau 2, 5. Dirjchau 1, 6. Dirjchau 2, 7. Graudenz 1, 8. Graudenz 2,
9. KH8lin, 10. Konig 1, 11. Koni 2, 12. Neuftettin, 13. Stolp 1, 14. Stolp 2.

1. Vetriebs-Qujpeftion Danzig: Dirjhau—Danjzig (Hauptbahn, eriffnet
6. 8. 1852), Danzig—Neufahrwafjer, Danzig—Weichfelbahnhof,Danzig—
Boppot, Branjt—Karthaus (erdffnet 1886). Danzig Rangierbahnhof—Holm
(erofinet 15,11: 1905).

2. Vetriehs-Jujpeftion Dirfehau 1: Dirjchau—Marienburg(Hauptbahn,
eriffuet 12.10.1857), Martenburg—Clbing—Giildenboden,(erdffnet 19. 10.

1852), Stmonsdorf—Tiegenhof (erbffuet 30. 9 1886)
3. Vetriehs-Jujpeftion Konig 1: Konig—Lasfowik (eriffnet 15, 8. 1883),

Konig—Seneidemiihl (Hauptbahn, Strecke Schneidemiihl—Flatow, eriffnet
16. 1.1871, Flatow—Konib erdffnet 15. 11.1871).

4. Vetriebs-Jujpeftion Koni 2: Konig—Dirjchau (bis Hoch-Stiiblau,
eriffuet 15. 8.1873, bis Pr. Stargard, erdffnet 15.4. 1873, bis Dirfdhau er-

ffuet 16.1.1871). Schineck—Pr. Stargard (eriffuet 16. 5. 1905).
5. Vetriehs-Jujpeftion Dt. Eylau 2: Marienburg—JBllowo (Hauptbahn,

eriffnet 1.9. 1877), Zajonczfowo—-Libau(erdffuct 1.8. 1884).
6. Vetriehs-Jujpeftion Dirfdjan 2: Dirjchau—Bromberg (Haupthahn,

eriffnet 6.8. 1852), mit Absweigung Terespol—Schwek (erdffuet 1.9. 1888),

onc (eriffnet 15.11.1902), Morrojchin—Meewe(eriffnet
6. E1905).

7. Vetriebs-Jujpeftion Grandenz 1: Marienburg—Graudenz(Hauptbahn,
eriffuet 15.8 1883), Graudenz—Culmfee(Hauptbahn, eriffnet 1.11. 1882),
Garnjee—Lefjen (erbffnet 15.12.1886), Kornatowo—Culm (eriffnet 15. 8.

1883), Culm—Unis8law (erdffnet 20. 7. 1902).
8. Betriehs-Jujpeftion Grandenz 2: Graudenz—Lasfowis (erdffnet

15.11.1878), Grauden3—Goflershaujen(erdffnet 15.11.1878), Goblers-
haujen—Freyi{tadt—NRiejenburg(erdffnet 1.10.1899), Freyftadt—Marien-
werbder (erdffuet 15. 1. 1900).

9. Vetriebs-Injpeftion Dt. Eylan 1: Goplershaujen—Dt.Cylau—Hjterode
(Hauptbahn, evdffuet 1.12. 1872), Goflershanjen—Gchinjee(Hauptbahn, er-
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Hffnet20. 11. 1871), Dt. Cylau—GStrasburg (erdffuet 1.9.1902), Strasburg—
Soldau (ganze Strecke fahrbar jeit 1. 10.1887).

10. Vetriehs-Jnjpeftion Menftettin: Konig—Neuftettin (ganze. Strecke

fabrbar jeit 15.5.1878), Schlodjau—Reinfeld (eriffuet 1.11.1902). Sn

Pommern Liegen die Strecen Reujtettin—Belgard und Grameng—Pollnow.
11. Betviehs-Jufpeftion Kislin: Hier find nur Strecen in Pommern.
12. Betrichs-Jufpeftion Stolp 1: Neuftettin—Rummelsburg (erdffnet

1.10. 1878), die anderen Strecfen entfallen auf Sommern.
13. Betriehs-Qujpeftion Stolp 2: Boppot-—Meuftadt—Lauenburg(er-

Hffnet 1. 9. 1870), Rheda—Pugig (ervsffnuet15.12.1898). Die weiteren Strecken

Diejer Bujpeftion gehiren 3u PBommern.
14. Betriehs-Qujpeftion Verent: Berent—Hobhenjtein(erdffnet in der

ganzen Strecfe 1. 11. 1885), Berent—Karthaus (eriffnet 15. 11. 1901), Berent

—Lippujdh (erdffnet 1. 12. 1900), Lippujd—Biitow (erdffnet 15. 7.1901),
Lippujd—RKonigk(erbffuet 15. 7. 1902), Karthaus—Lauenburg (erdffnet am

4. 10. 1905).
Yur Ban, besw. in der Vorbereitung zum Ban befinden fic) die Strecfen:

1. Gzersf—Lasfowik mit AWbsweigungnach Sturz, 2. Vandshurg—Flatow,
3. Vandsburg—Terespol mit Wbhgweigungvon PBruftnach Krone a. d. Brahe,
4, Schmentau -- Parienwerder—Niejenburg.

Berfehrsinjfpeftionen find in Danzig, Konig, Graudenz und Stolp.
Majfdhineninfpeftionen find: Dirjdhau 1, Dirjhau 2, Graudenz, Stolp.

Cijenbahufuotenpunfte find: Danzig, Dirfchau, Mtavienburg, Dt. Cylau,
Goflershaujen, Thorn, Graudeng, Lasfowib, Konib.

Rleinbahnen.
1. Haffuferbahn Clbing—Tolfemit—Braungberg. 2. Stadtbahn

Bricjen. 3. Die Kleinbahnen deS Kreijes Miarienburg: a) Mtarienburg
—Schinau—Wernersdorf, b) Narienburg—Lindenau—Neuteich, c) Xiegen-
hof—Schineberg,d) Schineberg—Gr. Lichtenau—Liefjau,e) Wernersdorf —

Gr. Ptontau—Liefjau, f) NeutetehH—Gr.Lichtenau, g) Schinau--Meielengz,
h) Mtarienburg—Altfelbde,i) Wltfeldbe—Gtalle,k) Tiegenhof—Fijcherbabfe.
4. Die Kleinbahnen des Mretjes Danziger Ytiederung: a) Danzig—Hochzeit
—Gemli, b) Quadendorf—Gr. Ziinder—Gemlib,c) Gottswalde—Schiewen-
horft—-Stutthof,d) Steeqen—Fijcherbabfe. 5. Die Kleinbahnen des Rreijes
Marienwerder: a) Ruffenau—Mareeje(Marienwerder), b) Mareefe (Marien-
werder)—Mewe, c) Mewe—Gr. Falfenau. 6. Die Kleinbahnen deS Kreijes
Dt. Krone: a) Dt. Krone—Virehow, b) SchlLoppe—Krenz,c) SchLloppe—
Dt. Krone. 7. Meuftadt—Priiffau—Chottjdow (Kr. Neuftadt). 8. YBubig—
Krocdow (Kr. Bubig). 9. Culmfee—Melno. 10. Chorn—Leibitjdh.11. Harden-
berg—~Ntenenburg.

wit Bau find begriffen die Strecken: 1. Thorn—Gcharnau, 2. Liegen-
hof—Lindenau,3. Brujt—Crone a. d. Brahe.

10. Mtaturdenfmiler.

I. Charafterijtijhe Landjdhaften.
1. Dirbeder Schweiz, Landfreis Clbing.
2. Die Zatoffen am Schwargwaffer, Kreis Schwes.
3. Die Chirfowa bet der Firfteret Cichwald, Kreis Schweb.

.

ese
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Die Hille bet Schwiedt, Kreis Tuchel.
Das Paradies bet Oberfirfterei Wildungen, Kreis Pr. Stargard.
Die MNonnenfaimpe bet Culm, Kreis Culm.
Der Cisbujceh am Mutrzjee, Kreis Schwes.
Butage tretendes Braunfohlenflsz; von Lobeckshof bei Brentau,

Kreis Danziger Hohe.
Erdpyramiden am Steilabhange bet Steinberg an der Danziger

Bucht, Kreis Meujtadt.
Die Hetligen Hallen, Gut Panflau, Landfreis Clhing.

Il. Groge erratijhe Bloicke.
Der Teufelftein bei Groddef, Kreis Shwe.

Der Heilige Stein bei Luijental, Landfreis Clhing.
Der Teufelftein in der Dirbecker Schweiz.

Ill. Seltene Tiere.

Bwergmiwe auf dem Draufenjee.
Siebenjchlaifer in Vogelfang bet Clbing.
Hafelmaus bet Vogelfang, Landkreis Clbing.

’

RKormoran in Staatsforfte Schloppe.
RKormoran bet Pagdangzig unweit Brechlar.
Sdhwarzer Stord im Schubbezir—Schwarzwaffer, Oberfirfteret

Sharflottental.

IV. Seltene Pylanzen.
JicidhheStandorte.

Sshwedijdhe Mehlbeere bet Hoch-Redlau, Kreis Neuftadt.
Ciben tm Cisbujdh am VYtufrsjce,Kreis Shwe.
Elsbeeren in der Chirfowa Firfterei Cichwald, Kreis Schwes.
Knollenfiefern bet der Forfteret Hartigstal, Kreis Br. Stargard.
weldabhorn auf der Monnenfimpe, Kreis Culm.

Starfe Baume.

Dic ftarfe Ciche gu Cadinen, Landfreis Clbing.
Die ftarfe Kiefer (NinigSstiefer) bet Lonsfipieb, Kreis Schweb.
Die ftarfe Ficte im Schubbezirf Hohenwalde, Oberfirjterei

Belplin, Landfreis Clbing.
Die ftarfe Linde bet Mtiihle Klodtfen, Landfrei3 Graudeng.
Die ftarfe Rothude (Grofpapa) am Weftufer des MLlojfterjees,

Kreis Karthaus.
Die ftarfe Silberpappel an der Weichfel im Kretje Culm.

Zweibeinige Baume.

Bweibeinige Ciche, Firfteret Werst, Kreis Flatow.
Bweibeinige Kiefer bei Goldau, Kreis Rojenberg.
Bweibeinige Buche in der Forfterct Refau, Kreis Pubrg.
Rweibeinige Bude bei Ki. Ludwigsdorf, Kreis Rofenberg.



34.

36.

37.

39.

Ginzige Standorte.

Trauerfichte bet Stellinen, Landfreis Clhing.
Bwergbirfen bet Damerau und Yteulinum, Kreis Culm.

Schuppenfiefer, Schubbezirf Sommerfin am Wege nach Meinifowo.

Sdhlangenfidte, Oberfirfterct Buchberg, BelaufPhilippt bet Berent.

Kruminfiefer weftlich vom Waldmeifterfruge bet Thorn.
Kurznadlige Kiefer bei Sacfrau, Landfreis Graudenj.

11. Vorge|hichtlige Denfmiler.

I. Wus der Steinzeit.
A. Steinzeitlide Wohuftitter.

Rugau, Kreis Pubig.
Tolfemit, Landfreis Clbing.
Kelpin an der Brahe, Kreis Tudhel.
Neumiihl, Kreis Konig.

B. Steinzeitlidhe Grabjtitten.
= Steinfretje bet Odri und Karszin am Schwarzwaffer, Kreis

Tuchel.
Grabftitte Klein-Baben3, Kreis Rojenberg.
Grabjtitte am Sorgenjee unweit der Zuckerfabrif Riejenburg.
Smolong, Kreis Pr. Stargard.

Il. Wus der Bronzeszeit.
A. Hiigelqriberfelder.

Stendjib, Kreis Karthaus.
Gapown (Krahwinkel), Kreis Karthaus.
Mijfhijhewik, Kreis RKarthaus.
Borjheftowo, Kreis Karthaus.
Neu-Barfojdhin, Kreis. Verent.

Cettnau, Kreis Pubig.

B. Steinfijten-Griberfelder.
Graberfeld zu Liblau am hHohenUfer der Radaune unweit

Unter-Rahlbude, Kreis Danziger Hobe.
Graiberfeld zn KehHrwalde, Kreis Marienwerder.

Graberfeld zn Bilfau, Kreis Danziger Hohe.
Graberfeld zn KRommerau, Kreis Schwes.
Graberfeld pon Friedenan, Kreis Neuftadt.
Graberfeld von Yaftremfen, Kreis Flatow.
Graberfeld von Kiln, Kreis Neuftadt.
Graberfeld von Gaaben, Kreis Pr. Stargarbd.
Griberfeld von Linde, Kreis Flatow.
Amalienfelde auf der Oxhifter Kampe.
Bemblau, Kreis Neuwftadt.
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III. Wus der Cijenzeit.
A. Uns der vorrdimifden Beit (La Tene).

La Téne-Griberfelder (Brandgruben- und Urnengraberfelder).
Krodfow, Kreis Pubig.
Rondjen, Landfreis Graudenyg.
Ladefopp, Kreis Meartenburg.
Sm Hribbetal bet Culm.

Warmbhof bet Merwe.

Seyde, Landfreis Thorn.
Suck{dhin, Kreis Tangiger Hobe.
Scharjecau, weftlic) vom Karrajchjee, Kreis Rojenberg.
Schinwarling, Kreis Danziger Hobe.
Lautenjee, Kreis Stub.
Ojjowfen, Landfreis Grandeng.
Neugut, Kreis Culm.

Liebental, Kreis Metarienburg.

B. Wns der romijfden Zeit.

Sfelettgraberfelder.

Saifown (Hohenec) am Drewenzufer unweit Strasburg.
Wiederfee bet Lefjen.
Newftadterfeld bei Elbing.
Ojjowfen an der Offa, Landfreis Granudenz.
Lenzen im Landfreis Cibing.
Hansdorf bet Clbing.

C. Ans der arabifd-nordifden eit.
a. Graberfelder.

Lorenzberg bet KRaldus, Kreis Culm.

Sohannisberg bei Grut{dno, Kreis Schweg.
Chmielno, Kreis Karthaus.
Warmbhof bet PVeewe.

b. Mtoorfunde.

Segelboot bei Baumgarth unweit Chrijtburg.
Moorbritcéen tm Tale der Sorge.
Einbaum, gefunden in Chosnib bet Sullenjchin.
Cinbaum, gefunden in Gittno bet Briefen.
Einbaum, gefunden tn Danzig.

12. Orte mit nennenswerten Ordensruinen.

1. Engelsburg, 2. Gollub, 3. Graudenz, 4. Kauernif, 5. Kijchau,
6. Neuenburg, 7. Roggenhaujen, 8. Rehden, 9. Schlodhau, 10. Schweb,
11. Strasburg, 12. Thorn, 13. Blotterte.

13
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13. Landesfundlich intereffante Golsbauten.
Die Kirchtiirvme in Trutenau (Kr. Danziger Yitederung), Kunzendorf

und Fijhau (Kr. Yearienburg) und in Mearienburg. Die Schurzwerf-
Kirehen in Rofental (Kr. Libau), Meczanno und Radosf (Kr. Strasburg),
Sierafowik (Kr. Karthaus), Firdhau (Kr. Schlocau). Die Bindwerks-Kirden
in Liegenort, Schinbaum, Kobbelgrube, Kagnaje, Kungendorf, Lichtfelde.
Die Laubenhaujer im Werder: in Tannjee, Xeufird) (Kr. Marienburg),
Kiettendorf, Pr. Kinigsdorf u. a. O. BWerjchiedeneFifcherhaufjer in Hela.
Das Krantor in Danzig. Die Kangelhiujer in Danzig. Die Clbinger
Spitalgebiude. Die Brothinke auf dem Rathaushofe zu Weerwe.

14. Rammern.
1. Danzig: Vorfteheramt der Kaufmann}hast, Handwertstammer,Land-=

wirtjdhaftstammer. 2. Elbing: Wtefte der Kaufmannjhaft. 3. Grauden3:
Handelsfammer fiir die Kreije Graudenz Stadt und Land, Meciemeciiier
Stuhm, Rojenberg, Schwes, Konig, Tuchel, Schlodhau, Flatow, Dt. Krone.
4. Thorn: Handelsfammer fiir die Kreije Thorn Stadt und Land, Culm,

Briejen, Strasburg, LKbau.

15. Gewerbe-Yujpeftionen.
1. Danzig mit Stadtfreis Danzig und den Kreijen Danziger Hvbhe,

Danziger Miederung, Meuftadt und Pubig. 2 Clbing mit den RKreijen
Elbing Stadt und Land und Marienburg. 3. Br. Stargard mit den

Kreijen Dirfdau, Pr. Stargard, Berent, Karthaus. 4. Marienwerder mit

Den Kreifen Marienwerder, Stuhm, Rojenberg und Landfreis Graudenj.
5. Konig mit den Rreijfen Konib, Dt. Krone, Flatow und Schlochau.
6. Grandenz mit den Kretjen Graudenz Stadt und Land, Culin, Schwes,
Tudel. 7. Thorn mit Stadt- und Landfreis Thorn jowie den Kreijen
Libau, Strasburg, Briejen.

;

16. Bille und indivefte Stenern.

Sik der Provinzial-Stenerdireftion ijt Danzig. A. SuntHauptsollamt
Danzig gehiren: 1. die ZollabfertigungsftelleantBahnhof Lege Lor in Danzig,
2. die Getreidcabfertiqungaftelle in Danzig, 3. die Rollabfertiqungsitelle am

Hauptpoftamt, 4. die Gollabfertigungsitelleait “Hafenfanalgu Meufahrwaffer,
5. die Zollabfertiqungsftelle im Greibezirf Meufahrwafjer,6. die Boll
revifiongsjtelle am Weichjelbahnhof Meufahrwaffer, 7. das Steneramt I in

Meuftadt, &. die Zollfontrollftelle in Pubig. B. Zum. Hauptzollamt Thorn
gehiren: 1. die Zollrevifionsftelle an der Weitchjel in Thorn, 2. die Boll-
abfertigungsftelle am Bahnhof Thorn, 3. die Buckerfteuerftelle in Thorn,
A. die Bucferftener|telle in Culmjee, 5 das Nebengollamt I in Gollub, 6. das

Nebenzollamt I in Leibitich, 7. das MeebengollamtI in Ottlot}chin, 8. das

Nebenzollamt I in Preczenia, 9. das Nebengollamt Il in Sehillno, 10. das

Steucramt I in Culm. C. Zum Hanptzollamt Strasburg . gehiren: 1. Dag

Nebengollamt I in Meu-Zielun, 2. das NebengollamtI in Gorgno,3. Das

Nebenzollamt II in Piffatrng, 4. dag Steneramt I in Graudenz, 5. das Steuer-
amt 1 in Libau, 6. das Steneramt 1 in Lantenburg, 7.. das SteneramtII
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in BVifchofswerder,8. das Steucramt Il in Briejen, 9. das Steueramt II in
Neumarf. D. Zum Hauptiteneramt Cling gehiren: 1. die Bollabfertigungs-
ftelle am Backhof und Bahnhof in Clbing, 2. das Steueramt I in Dirjchau,
3. das Steneramt I in Dt. Cylau, 4. da8 Steueramt I in Marienwerder,
5. das Steneramt I in Marienburg, 6 das Steneramt I] in Garnfee, 7. das

Steneramt Il in Riefenburg. EH. Zum Hanptiteneramt Koni gehiren: 1. das
Steneramt I in Schweb, 2. das Steueramt II in Hammerftein, 3. das Steuer-
amt II in Ojcde, 4. das Steneramt I in Schlochau, 5. das Steneramt IL

in Tucel. EF. Zum Hauptiteneramt Dt. Krone gehiren: 1. das Steneramt I~
in Slatow, 2. das Steueramt I in Br. Friedland, 3. da8 Steneramt IT in
Mark. Friedland, 4. da3 Steueramt Il in Tiib, 5. das Steneramt II in

Bempelburg. G. Zum Hauptiteneramt Br. Stargard gehiren: 1. das Stener-
amt I in Berent, 2. das Steucramt I in Sobbowib, 3. das Steneramt I in

Neuenburg, 4. das Steueramt I] in Pelplin.

17. Forftverwaltung.
A. Regterungsbezir£f Danzig.

I. Gorftinfpeftion Danzig: Oberforit. Steegen. Il. Forftinjpeftion
Br. Stargard: Oberfirft. Pelplin, Wilhelmswalde, Wildungen, Deut) chheide,
Wirthy, Hagenort, Gr. Bartel, Kinigswieje. Ll. Forftinjpeftion Berent:

Oberfirft. Lorenz, Budhberg, Lippujcdh,Sullenjdin, Stangenwalde, Rarthaus,
Mirhau. IV. Forftinfpeftion MNeujtadt: Oberfirft. Sobbowig, Oliva,
Rielau, Gnewau, Yteuftadt, Gohra, Darslub.

B. Regierungsbezirf Marienwerder.

I. Forftinfpeftion Strasburg: Oberfirft. Lautenburg, Ruda (bei
Gorjzuo), Koften (bet Rybno), Golau, Drewengwald, Wilhelmsberg, Friedrichs-
berg, Lonfors3. Il. Gorftinjpeftion Ojde: Oberfirjt. Sammi, Narien-

werder, Hehhof, Kraujenhof, MNeuenburg, Hagen, Biilowsheide, Ojche,
Charlottental. Ill. Forftinjpeftion Tucel: Oberfirft. Rehberg, Linden-

bujdh, Sunkerhof, Griinfelde, Gommerjin, Schwiedt, Taubenflieb, Scplitten-
walde, RKinigsbruch, Sdgertal. 1V. SForftinjpeftion Flatow: Oberfirjt.
RL. Lutau, Plietnig, Schintal, Dodberig, Sehloppe, Rohrwiefe, Landeck.
V. Forftinjpeftinon Konig: Oberfirft. Czersf, Rittel, Gildon, Lasfa,
Chogenmiihl, Zwangshof. VI. Forftinfpeftion Hammerftein: Oberfirft.
Lindenberg, Cijenbritcl, Bareneiche, Pflaftermiihl, Zanderbriic, Hammerftein.

18. Reicdhsbank.
Reidhsbanthauptftelle: Danzig. Reichsbankftellen:  Clbing,

Graudenz, Thorn. Reicsbantnebenftellen: Culm, Culmjee, Dt. Cylau,
Dt. Krone, Dirjdau, Konig, Ytarienburg, Marienwerder, Br. Stargard,
Schwesg. Reihsbanfwarendepot: Flatow.

19. Meilitivijdes.
(Nach dem Stande vom. 1. WApril1906.)

Weftpreupen gehirt mit WZusnahme der beiden Kreife Flatow und
Dt. Krone zum Bezirf des XVI. WUrmeeforps,der auch die beiden oft-

13*



—. 196: —

preupijchen Rretje Ofterode und Soldau und die pommer}chenKretje Rummels-

burg, Schlawe, Stolp und Lauenburg umfagt. Die Kreije Flatow und

Dt. Krone gehiren zum I. Wrmeeforps (Generalfommando in Stettin).
_ Sik de8 Generalfommandos: Danzig.

3d, Divijion (Graudeng).
69. Sufanterie-Brigade (Graudengz):

3. Weftpr. Jnf.-Regt. 129 (Graudeng),
Culmer Ynf.-Regt. Mtr. 141 (Graudenz, IT. Bat. Strasburg).

70. Sufanterte- Brigade (Chorn):
auf Regt. von Borde (4. Boum.) Mr. 21 (Chorn),
Snf.-Regt. von der Ntarwig (8. Pomm. Mr. 61) (Thorn).

87. Sufanterte-Brigade (Thorn):
8. Weftpr. Buf-Regt. Mr. 175 (Graudeng),
9. Weftpr. Inf.-Regt. Mtr. 176 (Chorn).

35. KRavallerie-Brigade (Graudenz) vom 1. Oftober 1906 ab:

Huj.Regt. Flirft Bliicher von Wabhlftatt(PBommr.)Mtr.5 (Stolp),
Regiment Fager zu Pferde Mr. 4 (Graudenj).

41. Ravallerie-Brigade (Chorn) am 1. Oftober 1906 neu

gebildet; bisher gehirten beide Regimenter mit den 5. Hu.
gur 35. Brig.:

Ritralf.-Regt. Herzog Briedrid) Cugen von Wiirttemberg
(Weftpr.) Mr. 5 (Riefenburg, 3. Csf. Ot. Cylau, 2. Ese.

Rojenberg),
Ulanen-Regt. von Schmidt (1. Pomm.) Mr. 4 (Thorn).

35. Feldartillerie- Brigade (Graudens):
1. Wejtpr. Feldart.-Regt. Mr. 35 (Stab, II. Abt. und

Rett. Wht. Ot. Cylau, I. Wht. Grandeng),
weldart -Keqt. Mr. 71 Grof-Romtur (Stab und IJ. Abt.

Graudenz, I]. Wht. Mtarienwerder).
36. Divijion (Oanzig).

71. Gufanterie-Brigade (Manzig):
Gren.-Regt. Konig Friedrich I. (4. Ojtpr.)Nr. 5 (Danzig),
Danziger Juf.-Regt. Mr. 128 (Danzig, 3. Bat. in Neufahr-

wajjer).
72. Jufanterie-Brigade (Ot. Cylau):

Suf.-Regt. von Grolmann (1 Boj.) Mtv. 18 (Ofterode),
ouf.-Regt. Frhr. Hiller von Gaertringen (4. Boj.) Mtv. 59

(Dt. Cylau, I. Bat. Soldar),
Deut}h-Ordens-Jnf.-Regt. Mtr. 152 (Ot. Eylau, I. Bat.

vorl. Ofterode).
Leib-Hujaren-Brigade (Langfuhr):

1. Leib-Hujaren-Regt. Nr. 1 (Langfuhr),
2. Leib-Hujaren-Regt. Kinigin Viktoria von Preufen Mr. 2

(Vangfuhr).
36. Geldartillerte-Brigade (Danzig):

2. Weftpr. Feldart.-Regt. Mtr. 36 (Danzig),
weldart.-Regt. Mr. 72 Hochmeifter(Stab und II. Wot. Danzig,

T. Wht. Br. Stargard).
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Veim XVII. Armeeforps befinden fich: 1. das Pomm. Fager-Bat. Ytr. 2

(Culm), 2. ebendajelbftdie diefemtBat. sugeteilte Mafchinengewehr-Wbt.Nr. 4,
damit ift verbunden 3. jeit dem 1. Oftober 1906 eine Bejp.-Wbt. in Thorn,
4. das 1. Weltpr. Fufart.-Megt. Mtv. 11 (KXhorn, 9. und 10. Komp. in

Marienburg), 5. das 2. Weftpr. Fufart.-Regt. Mr. 15 und Vejp.-WUbt.
(Xhorn, I. Bat. Graudeng), 6. das Weftpr. Pronier-Bat. Mr. 17 (Thorn),
7. das Wejtpr. Train-Bat Mr. 17 (Vangfubr) und 8. das Bnvalidenhaus in

Stolp. Wom I. 2rmeeforps befinden fich in Weftpreuken der Regiments-
ftab und das II. Vat. de Fufart.-Rgts. von Hinderjin (Pomm.) Mr. 2

(Danzig, bezw. Meufahrwaffer).
Landwehrbeszirfein Weftpreufen find: Danzig, Ot. Cylau, Dt. Krone,

Graudenz, Konig, Narienburg, Ytcuftadt, Br. Stargard, Thorn.
Gouvernements und Kommandanturen: Danzig (KRommbdt.),Graudenz

(RKommodt.),Thorn (Gouvern. und Kommandantur).

Befleidungsamt: Danzig.

20. Widtige Bahlen anus der wejtprengijden Gefdhicte,
1230 Der Dert}cheRitterorden fommt

|

1654—1660 Bweiter fchwedijdh-polni-
nach Breufen jer Krieg.

1233 Culm erhalt die Handfejte. 1660 Friedensjhlugk 3u Oliva.
1309 Die Marienburg wird Hoe

|

1772 Erjte Tetlung Polens.
metfterfib 1793 Danzig und Thorn werden

1410 Schlacht bet Tannenberg preupijc.
1411 Crfter Friedensjchlug zu Thorn.

|

1807 Heldenmiitige Verteidigung der
1422 Friedensjhlup am Melnojee. vejtung Graudenz.
1440 Griindung des Prengifehen 1807—1814 Danzig ift Freiftaat.

Bundes. 1857 Fertigftellung der Cijenbahn-
1454—1466 Der dreizehnjahrigeKrieg
1454 Sehlacht bei Konig.
1466 SweiterFriedens/chlupsuThorn
1473 RKopernifus wird geboren.
1569 Reichstag zu Lublin
1605—1635 Grifter fchwedifdj-polni-

jcher Krieg
1635 Vertrag zuStuhmsdorf (Waffen-

ftillftand).

briicken bet Dirj chauund Marien-
burg.

1872 Qubelfeft der LOOjahrigenZu-
gehirigkeit Wejtpreufens zur
Krone Breufen.

1878 Dangig wird Haupt{tadt der felb-
ftindigen Broving Weftprenfen.

1904 Erbffnung der TechnijchenHoch-
fehule gu Langfubr-Danzig.
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Cine weftprengbijde Waldfdule.
(Schule ju Altflies bet Klinger am Sechwarswaffer.)

Beridtiguuagen.
Seite 22, Whjchnitt 1, Methe 5: 382450 qkm 3u Greufen, anftatt jn Weftpreufen.
Seite 107, Wbjdhnitt 2, Reihe 2: Oberpoftdireftion, anftatt Oberpoftdiveftions.
Seite 114, Reihe 14 von unten: Geemarfe, anftatt Seemerfe.

Seite 138, Reihe 6 von unten: 1454, anjtatt 1410.

Seite 154, Reihe 25 von oben: Umwmehrungen, anftatt Ummahrungen.

a ee

Die Karte, die vorliegendem Buche heigegeben ijt, wurde cigens fiir die Bwede des
felben nach MaBgabe der neneften Forderungen, die auf heimatfundlidem Gebiete geftellt
werden, von Paul Behrend, dem Verfaffer de , WeftprenuBifdenSagenfdhabes”,gezeidnet.
Sie ift auch fiir fid) al Handfarte im BVerlagevo WY.Rafemann 3n haben.

W TORGHIU



Handkarte
Provinz Westpreuben.

Entworfen und gezeichnet
von

Paul Behrend,
Lehrer zu Kommerau.

Auf zwei Kartenblatiern enthaltend: Bodengestaltung und Be=

wasserung, Tiefen der Ostsee und Kiistensicherung, Walder
und Naturdenkmialer (siehe Deckeiseite 2), Weichseldamme und
Kanile (physikalisches Kartenblatt); die neue Kreisein=

teilung, saimtliche Stadte, die bedeutendsten Marktflecken und

charakteristische vorgeschichtliche Denkmialer (siche Deckelseite 3

u. 4), Ordensburgen und Ordensruinen, Schlachtorte, SchieB=

plitze, Bismarcktiirme, Badeorte, Wallfahrtsorte, Schlésser

u. dergl. m. (politisches Kartenblatt).

so Preis 30 Pfennig.
Mafstab: 1:1000000. 1 km in der Natur = 1 mm auf der Karte.
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Naturdenkmaler.
Bemerkung: Die Naturdenkmaler. sind mit einem stehenden Kreuz und fortlaufender

Ziffer bezeichnet. Die lateinischen Buchstaben und rémischen Zahlen im Rande des
1. Kartenblattes dienen zum Aufsuchen der nachstehend benannten Felder des
Gradnetzes,

I. Seltene Landschaften.
1 D6rbecker Schweiz am Frischen Haff. (Landkr. Elbing.) D. I.

2 Zatokken am Schwarzwasser. (Kr. Schwetz.) C. II.

3 Chirkowa bei U. F. Eichwald. (Kr. Schwetz.) C. Il.

4 HOlle bei Schwiedt. (Kr. Tuchel.) B. II.

5 Paradies bei O. F. Wildungen. (Kr. Pr. Stargard.) C. II.

6 Nonnenkampe bei Culm. (Kr. Culm.) C. II.

7 Ziesbusch am Mukrzsee. (Kr. Schwetz.) C. II.

8 Braunkohlenfl6z von Lobeckshof bei Brentau. (Kr. Danz. Hohe.) C.1.

9 Erdpyramiden am Steilabhange bei Steinberg. (Kr. Neustadt.) C. I.

O Heilige Hallen bei Panklau. (Landkr. Elbing.) D. I.

II. Seltene Felsblécke.

+11 Teufelstein bei Groddeck. (Kr. Schwetz.) C. II.

+12 Heiliger Stein bei Luisental. (Landkr. Elbing.) D. I.

+13 Teufelstein in der Dérbecker Schweiz. (Landkr. Elbing.) D. I.

Ill. Seltene Tiere.

+14 Zwergmiwe auf dem Drausensee. (Landkr. Elbing.) D. I.

+15 Siebenschiafer in Vogelsang. (Landkr. Elbing.) D. I.

+16 Haselmaus bei Vogelsang. (Landkr. Elbing.) D. I.

417
Kormoran bei Schloppe. (Kr. Dt. Krone.) A. II.

Kormoran bei Pogdanzig. (Kr. Schiochau.) B. II.

~18 Schwarzer Storch in der O. F. Charlottental. (Kr. Schwetz.) C. Il.

IV. Seltene Pflanzen.

a) Die reichsten Standorte.

+19 Schwedische Mehlbeeren bei Hoch Redlau. (Kr. Neustadt) C. I

+20 Eiben im Ziesbusch am Mukrzsee. (Kr. Schwetz.) C. II.

{21 Elsbeeren in der Chirkowa. (Kr. Schwetz.) C. II.

22 Knollenkiefern bei U. F. Hartigstal. (Kr. Pr. Stargard.) C. IL.

+23 Feldahorne auf der Nonnenkadmpe. (Kr. Culm.) C. II.

b) Die stérksten Baume.

+24 Die starkste Eiche zu Cadinen. (Landkr. Elbing.) D. 1.

{25 Diestarkste Kiefer (K6nigskiefer) bei Lonskipietz. (Kr. Schwetz.) C. II.

+26 Die staérkste Fichte bei U. F. Hohenwalde. (Landkr, Elbing.) D. I.

+27 Die starkste Linde bei Mithle Klodtken. (Landkr. Graudenz.) C.II.

+28 Diestarkste Rotbuche (Grofpapa)am Klostersee. (Kr. Karthaus.) C.I.

~29 Die starkste Silberpappel an der Weichsel. (Kr. Culm.) C. II.
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c) Zweibeinige Baume.

Zweibeinige Eiche bei U. F. Wersk. (Kr. Flatow.) B. II.
Zweibeinige Kiefer bei Goldau. (Kr. Rosenberg.) D. II.

Zweibeinige Buche bei U. F. Rekau. (Kr. Putzig.) C. I.

Zweibeinige Buche bei KI. Ludwigsdorf. (Kr. Rosenberg.) D. II.

d) Einzige Standorte.
Trauerfichte bei Stellinen. (Landkr. Elbing.) D. I.

Zwergbirken bei Damerau und Neulinum. (Kr. Culm.) C. II.

Schuppenkiefer bei U. F. Sommersin. (Kr. Tuchel.) B. II.

Schlangenfichte bei O. F. Buchberg. (Kr. Berent.) B. I.

Krummkiefer westl. von Waldmeisterkrug. (Stadtkr. Thorn.) C. HI.

Kurznadelige Kiefer bei Sackrau. (Landkr. Graudenz.) C. II.

Vorgeschichtliche Denkmaler.
Bemerkung: Die Zeichen-Erklarung fiir die vorgeschichtlichen Denkmiler ist am unteren

Rande des 2. Kartenblattes angebracht. Auf®erdem erfolgt die naihere Bezeichnung
ebenfalls nach Kreisen und Gradnetzfeldern.

I. Aus der Steinzeit.

a) Steinzeitliche Wohnstatten.

1) Rutzau. (Kr. Putzig.) C. f.

2) Tolkemit. (Landkr. Elbing.) D. I.

3) Kelpin a. d. Brahe. (Kr. Tuchel.) B. II.

4) Neumiihl. (Kr. Konitz.) B. II.

b) Steinzeitliche Grabstatten.

1) Odri und Karszin am Schwarzwasser. (Kr. Tuchel.) C.u.B. II.

2) Klein Babenz. (Kr. Rosenberg.) D. II.

3) Am Sorgensee. (Kr. Rosenberg.) D. II.

4) Smolong. (Kr, Pr. Stargard.) C. II.

II. Aus der Bronzezeit.
a) Aus der alteren und jiingeren Bronzezeit.

(Hiigelgraberfelder.)
1) Stendsitz. (Kr. Karthaus.) B. I.

2) Krahwinkel. (Kr. Karthaus.) B. I.

3) Mischischewitz. (Kr. Karthaus.) B. I.

4) Borschestowo. (Kr. Karthaus.) B. I.

5) Neu=Barkoschin. (Kr. Berent.) C. I.

6) Cettnau. (Kr. Putzig.) C. I.

b) Aus der jiingsten Bronzezeit.

(Steinkisten-Graberfelder.)
1) LOblau. (Kr. Danziger HGhe.) C. I.

2) Kehrwalde. (Enklave des Kr. Marienwerder.) C. II.

3) Bélkau. (Kr. Danziger Hodhe.) C. 1.

4) Kommerau. (Kr. Schwetz.) C. II.

5) Friedenau (Kr. Neustadt.) C. I.



6) Jastremken. (Kr. Flatow.) B. II.

7) K6lln. (Kr. Neustadt.) C. I.

8) Saaben. (Kr. Pr. Stargard.) C. II.

-
Linde. (Kr. Flatow.) B. II.

10) Amalienfelde. (Kr. Putzig.) C. I.

11) Zemblau. (Kr. Neustadt.) C. I.

Ill. Aus der Eisenzeit.

a) Aus der vorromischen Zeit. (La Téne-Zeit.)
(Brandgruben- und Urnengraberfelder.)

1) Krockow. (Kr. Putzig.) C. 1.

2) Rondsen. (Landkr. Graudenz.) C. II.

3) Ladekopp. (Kr. Marienburg.) D. I.

4) Im Fribbetal. (Kr. Culm.) C. II.

5) Warmhof. (Kr. Marienwerder.) C. II.

6) Seyde. (Landkr. Thorn.) C. II.

7) Suckschin. (Kr. Danziger Hohe.) C. I.

8) Scharschau. (Kr. Rosenberg.) D. II.

9) Sch6nwarling. (Kr. Danziger Hohe.) C. 1.

10) Lautensee. (Kr. Stuhm.) D. II.

11) Ossowken. (Landkr. Graudenz.) D. II.

12) Neuguth. (Kr. Culm.) C. II.

13) Liebental. (Kr. Marienburg.) D. I.

b) Aus der rémischen Zeit.

(Skelett- oder Reihengraberfelder.)
1) Hoheneck. (Kr. Strasburg.) D. II.

2) Wiedersee. (Landkr. Graudenz.) D. II.

3) Neustddterfeld. (Stadtkr. Elbing.) D. I.

4) Ossowken. (Landkr. Graudenz.) D. II.

5) Lenzen. (Landkr. Elbing.) D. I.

6) Hansdorf. (Landkr. Elbing.) D. I.

c) Aus der nachromischen Zeit.

(Arabisch-Nordische Zeit.)
a) Graberfelder.

1) Lorenzberg bei Kaldus. (Kr. Culm.) C. II.

2) Johannisberg bei Grutschno. (Kr. Schwetz.) C. IL.

3) Chmielno. (Kr. Karthaus.) C. I.

4) Warmhof. (Kr. Marienwerder.) C. II.

b) Moorfunde.

1) Segelboot bei Baumgarth. (Kr. Stuhm.) D. II.

2) Einbaum bei Sullenschin. (Kr. Karthaus.) B. I.

3) Einbaum hei Sittno. (Kr. Briesen.) C. II.

4) Einbaum bei Danzig. (Stadtkr. Danzig.) C. I.

5) Moorbriicken im Tal der Sorge. (Kr. Stuhm.) D. II.
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