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In der Deutschen W issenschaftlichen Zeitschrift für Polen,
Verlag: H istorische Gesellschaft Posen, Poznah, Al. Marsz. Piisudskiego 16 
sind folgende Sonderhefte und grössere Aufsätze erschienen:
Heft 1, 2u , 8: Einige zurückgekaufte Exemplare können nur bei Abnahme 

der ganzen Reihe (160 l\ bzw. 80 RM) abgegeben werden.
1: T h . W o ttch ke :  Au» dem geistigen  Leben Zdunys im  17. u . 18. J h .;  M. L aubert: U eber die 

N atio n a litä t d e r  höh . G eis tlichke it in  P osen ; A . Karget: Dt. Reigenspiele aus K ongresspolen; 
8 kurze B eiträge .

2, 3 n . 5 : B . Schü tze :  Das P osener Land. (H . 2 n u r noch im G esam tsonderdrnck ; 10 zl, 5 M .).
4 : T h . W o tschke:  H erzog A lb rech t u . Gf. A ndr. G orka; M. Laubert:  D ie P osener G ym nasiasten 

u. d e r  W arschauer N ovem beraufstand ; L . K o ttrz e n tk i:  G esch. d e r ä lte s te n  A potheken  in  
P osen ; W. B ickerich :  V erö ffen tlichungen  zur K irchengesch . P o lens; H . Schü tze :  D ie Sten* 
schew oer S eeng ruppe; T . Schu ltheiss:  A briss d e r po ln . L a u tle h re ; 8 kurze B eiträge.

6 t K . L ück:  D er B auer im  po ln . Rom an des 19. J a h rh .;  T h . W o ttch ke :  Jo h . T heob. B lasins, 
e in  L issaer R ek to r des 16. J a h rh .;  W . K uhn: D er B auern tnm u lt auf den T eschener Kammer* 
gfitern im  Ja h re  1736; A . L a tterm ann:  U ebersich t d e r po ln ischen  V eröffen tlichungen  1918/24.

7 : i .  R hode:  Das N a tio n a litä te n v erh ä ltn is  in  W estpreussen  und Posen zu r Z eit d e r  po ln ischen  
T e ilungen ; f f .  B ickerich :  Joh . M etzig, e in  d t.  Id ea lis t im P osener Lande.

8: J . S trzygow rk i:  D ir H olzk irchen  in  d e r  Umgebung von B ie litz-B ia la; T h . W o ttch ke :  Be* 
ric h te  eines W arschauer G esand ten ; A . L a tterm ann:  P o ln . V eröffen tlichungen  1925.

9i N a tu rw itten sch a ftl. S o n d erh e ft zum 90jähr. B estehen  des D t. N aturw issenschaft). V ereins 
P osen , b ea rb . v. O . T um m ; D . Vogt: D ie Entdeckung  u . W iederentdeckung d er M endelschen 
G esetze ; J . H am m lung: O rn itho log . B eobachtungen aus der G egend v. S chm ilau; V. Torka: 
M oosflora; 9 k u r te  B e iträge .

10: W. M aat: D ie E n tstehung  d er P osener K u ltu rlan d sch aft.
11: M. L aubert: S tud ien  zu r G eschichte d e r P rov . Posen  in  d e r  1. H ä lfte  des 19. J a h rh ., 2. Bd.
12: f f ,  K u h n :  D ie in n e re  E ntw icklung von B ie litz  im M itte la lte r; T h . W o ttch ke :  D ie M ita rb e ite r 

an  den A cta h isto rico -ecc lesiastica  in  P o len ; H . Som m er: D ie S tad t Posen  als p reuss. 
T ru p p e n stan d o rt 1815—1918. 21 B esprechungen.

13: W. Maat: Beziehungen zw ischen ä lte s te r  Besiedlung, P flanzenverb re itung  u . Böden in  Ost* 
deu tsch land  n . P o len ; F. D oubek: E in  d t.  Sprachdenkm al aus d e r G egend von L ancu t; 
A . S teu er:  D t. D om herren  in  P osen  u. G nesen; H . Som m er .-- D ie F estung  Posen  u . ih re  
p reuss. K om m andanten . 21 B esprechungen.

14: A . Schubert:  E ntw icklung d e r  P osener L andw irtschaft s e it 1919. 18 B esprechungen.
15: R . H euer:  D ie a lts täd tisch e  evg. K irche  T h o rn ; T h . W otschke:  H ilfe ru fe  nach der Schw eiz; 

H . Som m er: K am m erdepartem ent W arschau zu südpreuss. Z e it. 23 B esprechungen.
16: W. B ickerich :  E in  P rogram m  des po ln .-ch ris tl. U niversalism us; H. Som m er: M ilitärische 

Beziehungen zw ischen D eu tsch land  n . P o len ; W. M aat: Z u r W irtschaftsgesch . des P osener 
Landes. 14 B resprechungen .

17: E. F leischer:  Die E n tstehung  d er F a rb tö n e ; J . H am m lung: O rnithologische B eobachtungen 
aus dem  P osener L ande; F. D oubek:  D as Z un ftbuch  der W ilnaer Z inn^iesser; f f ,  M aat: 
S teuern  u. Zölle. 35 B esprechungen.
18: G . Schulz:  Unions- u . V erfassungsbestrebungen d e r p ro t. K irchen  im H erzogtum  W ar
schau ; T h . W o ttch ke :  P ietism us in  M oskau; M. L aubert: R itte rg u tsm atrik e l d e r P ro v . Posen. 
34 B esprechungen.

19: M . L aubert: Posen bei A usbruch des W arschauer N ovem ber-A ufstandes; H . Som m er: G eneral
kom m ando Posen 1815— 1918; T h . W o ttch ke :  P ietism us in  P e te rsb u rg ; L issaer S tuden ten  bis 
1800; A . Braver:  Das S ch rifttum  über das D eutschtum  in  K ongresspolcn . 18 B esprechungen.

20: E. F leischer:' Z ur E n tstehung  der L ich tem pfindungen ; A lta n sä ttig e t D eu tsch tum ; P . P an tke:  
F am ilien  d er K oschnaew jerdörfe r u . 3 k ü rzere  A ufsä tze ; A . K ro n tha l:  A . W arschauer; 
F. D oubek:  F . K aind l. 24 B esprechungen.

21: W. K o h te :  D t. Bewegung u . p reuss. P o lit ik  im P osener Lande 1848—49.
22: T h . W o ttch ke :  D er po ln . B rüder B riefw echsel m it den m ärkischen E n th n s ia s te r ; M. Laubert: 

A nstellung d e r  D is trik tspo lize id ir. in  d. P rov . Posen  1830; H . Som m er: G neisenau. 6 kurze 
B e iträg e ; A . K aratek-Langer:  Das S ch rifttum  ü ber d ie D t. in  W olhynien u . P o lesien . 56 B espr.

23: F. D oubek: Zum ä lte s te n  d t. Schöffenbnch v. K rzem ien ica; E. W aetzm ann: A ltansässige 
Posensche G esch lech ter; B oieslaus d e r K ühne u . G rosse, A uszug aus dem  po ln . Buche v. 
A . Z akrzew sk i v. A . L a tterm ann . 51 B esprechungen.

24: F . D oubek: F o rts .: Z u r Sprache des S chöffenbnches; W. M aat: P osener B urgw älle; M. Kage: 
G eleh rte  G esellschaften  in  P o len ; M. L aubert:  D ie e rs te n  50 J . P osener F euerversicherung ; 
A . L a tterm ann: D ie 5. A llg. P o ln . H is to rike rtagung . — 72 B esprechungen.

25: P. V . K a m p f:  D ie B ruderschaften  d e r  d t.  K atho liken  in  P osen ; B . Som m er:  P reuss. 
m ilitä rische  S tan d o rte  im P osener L ande, in  W estp r. u . O berschle».; A M irovii:  D t. Ge
le h rte  an d e r  W ilnaer U niv .; A . K ro n tha l:  D ie Beziehungen R . Rem aks zum Po len tum . — 
89 B esprechungen.

26: S o n d erh e ft des D t. N atu rw issenschaft!. V ereins zu P osen , bearb . v. 0 .  T um m  (m it 1 B ei
lage). D t.  H . P reu tt:  V orkom m en su b ark t. P flanzen  s teppenähn l. V erbände im nn te ren  
W eichselgebiet; P ro f. D r. J . H üm m ling: Z ur V ogelw elt des P os. L andes; V. T orka :  D ie 
B ienen d er P rov. P osen ; / .  W. Szu lczew tk i:  C icadinenfauna des Pos. L andes; E. F leischer: 
Vom b inoku laren  Sehen. — 5 k arae  B eiträge . —  L ite ra tu r  cu r n a tu rk u n d l. E rfo rschung  
G rosspolens und P om m erellens.

27: T h . W o ttc h k e : D er A ufbau d e r  gvosspeln. • lu th . Ki che nach 1768; G. Jo p ke:  D ie angeb
liche S tü tzung des sch iefen  R a thaustu rm es zu Posen 1550; M. L aubert: Die A nstellung der 
e rs ten  M ilitä rbehörden  in  d e r P rov inz P osen ; 4 kurze B e iträge ; 98 B esprechungen.

26: A ltansässige» D eu tsch tum , 3 A ufsä tze von H . J . v . W ilcken t; D. G. Sm end:  Sam uel H entaehol, 
e in  k irc b l. F ü h re r  im a lten  P o len ; F . Lich tenberg: R eg ister d e r  Z sehr. „A us dem P osener 
L a n d e " ; A. B rey er: D ie in te rn a t . G eographentagung in  W arschau; 5 ku rze  B e iträg e ; 119 
B esprechungen.
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Das Siedlungswerk Friedrichs d. Gr. 
und die Deutschen aus Polen.

Von Gotthold R h o d e .

Eine der grössten Taten Friedrichs d. Gr. ist sein umfangreiches 
Kolonisationswerk, durch das die Bevölkerung seines Landes, be
sonders der Provinzen Pommern, Schlesien und der Neumark be
trächtlich vermehrt, weite Flächen von Oedland dem Ackerbau nutz
bar gemacht und der ganze Kulturstand des preussischen Staates 
gehoben wurden. Lange Zeit hat dieses bedeutende Unternehmen 
seiner Innenpolitik in der öffentlichen Meinung und im Schrifttum 
aicht die gebührende Beachtung, vielmehr in der Zeit der Romantik 
und auch später wegen der zweifellos auch vorhandenen nachteiligen 
Seiten und der nicht immer günstigen Entwicklung der Kolonie
gründungen ein absprechendes Urteil gefunden. Erst nach der Ent
stehung des zweiten deutschen Kaiserreiches, seit dem Erscheinen 
der Arbeiten Beheim-Schwarzbachs1), hat man der Friderizianischen 
Kolonisation ein grösseres Interesse entgegengebracht, sich mit ihren 
einzelnen Phasen und ihren Auswirkungen beschäftigt und die 
grossen Leistungen — hier und da mit allzuviel Lobsprüchen — her
vorgehoben. Heute, wo man sich immer mehr mit Forschungen über 
Volks-, Kultur- und Siedelboden, Bevölkerungsverteilung und 
-bewegung beschäftigt, wo Siedlungsprobleme vor neue Aufgaben 
stellen und wir selbst Neusiedlungen auf früherem Unland erleben, 
vermag man erst recht die ganze Bedeutung und Tragweite dieses 
pnsiedlungswerkes und die trotz der Fehlschläge hervorragenden 
Leistungen zu würdigen. Es entspricht dem eine auflebende Beschäf- 
tfgung mit der Friderizianischen Kolonisation, besonders mit den 
Kolonisationsvorgängen auf kleineren Gebieten. Freilich ist man 
noch lange nicht so weit, dass man sich ein vollständiges und den 
Lmzelheiten nach richtiges Bild dieses Siedlungswerkes machen 
Könnte, leider wird die Bearbeitung durch den bedauerlichen Mangel 
an gedrucktem und ungedrucktem Quellenmaterial sehr erschwert.

Eine der ersten und wichtigsten Fragen, die bei der Bearbeitung 
der Friderizianischen Kolonisation auftreten, ist die nach der Her
kunft der Siedler. Woher stammten die Menschen, mit denen die
tt ')  "Vor allem  seines H au p tw erk es: M ax B eheim -S chw arzbach : 

ohenzollernsche K olonisationen. Leipzig 1874, 637 S.
D eu tsch e  ^ is s e n s c l i .  Z e its c h r .  f. P o le n . H e f t  36. 1939. 1



2 G otthold Rhode

neukultivierten, dem Moor abgerungenen Landstriche im Warthe- 
und Oderbruch besiedelt wurden, die sich im oberschlesischen Wald
land niederliessen und die durch Kriegs- und Brandschäden herunter
gekommenen Städte und Dörfer Schlesiens „peuplierten“? Einer der 
Hauptgrundsätze der Siedlungspolitik Friedrichs war: die Kolonisten 
m ü s s e n  aus dem Ausland hergeholt werden, es dürfen keine In
länder angesetzt werden. Auf diese Weise sollte das Ziel der ab
soluten Bevölkerungsvermehrung, eben der „Peuplierung“ des Lan
des erreicht werden; Menschen und noch einmal Menschen brauchte 
der preussische Staat, schon Friedrich Wilhelm I. hatte gesagt: 
„Menschen erachte ich für den grössten Reichtum“ — ein bemerkens
wertes Wort in einer Zeit, die den Besitz möglichst grosser Geld
mengen für die Grundlage der Macht eines Staates ansah. Diesem 
Prinzip wurde, wenn es auch hier und da gegen den Willen des Königs 
durchbrochen worden ist, im allgemeinen sorgsam Folge geleistet, 
man bemühte sich mit allen Kräften, „Ausländer“ zur Kolo
nisation heranzuziehen. Unter den Ländern, aus denen solche Aus
länder kommen konnten, kamen besonders die in Betracht, die von 
den preussischen Kolonisationsgebieten nicht zu weit entfernt lagen 
und in denen ein Teil der Bevölkerung durch hohen Steuerdruck, 
Verheerung von Landesteilen, die drückende Last wachsender und 
unrechtmässig auferlegter Herrendienste oder durch religiöse 
Bedrückung in so ungünstigen Verhältnissen lebte, dass ein Aus
wanderer hoffen konnte, in der neuen Heimat ein besseres und 
ruhigeres Leben zu finden als in der alten. Alle diese Bedingungen 
trafen auf das grösste Nachbarland, das mit Preussen die längsten 
gemeinsamen Grenzen hatte, auf Polen zu. So ist auch Polen 
neben Sachsen und den österreichischen Ländern der Haupt
lieferer der Friderizianischen Kolonisten. Im Politischen Testament 
Friedrichs d. Gr. von 17522) finden wir unter den kurzen Bemer
kungen über das Siedlungswerk den bezeichnenden Satz: „Les 
marais de la Netze ont ete seches de meme et peuples de Polonais 
qui se sont venus etablir ä leurs frais.“ Diese „Polonais“ und die 
Kolonisten aus Polen überhaupt waren aber keine Polen im natio
nalen Sinne; es waren vielmehr in der grossen Mehrheit Deutsche 
aus Polen, Bauern aus den Holländereien und den Schulzendörfern 
und Bürger der an den Grenzen Grosspolens gelegenen vorwiegend 
deutschen Städte, neben denen die geringe Anzahl der miteingewan- 
derten Nationalpolen kaum ins Gewicht fiel. Den Nachweis für diese 
Behauptung zu erbringen, den Anteil der Deutschen in Polen am 
Siedlungswerk Friedrichs d. Gr. zu schildern und auf die Bedeutung 
dieser Wanderungsbewegung für die nationalen Verhältnisse Ost
deutschlands und Grosspolens einzugehen, ist die Aufgabe dieses 
Aufsatzes.

2) H erausgegeben von  Georg K üntze l u. M artin  H ass, 2. Aufl. 
B erlin, Leipzig 1920, S. 20/21.
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Das S c h r i f t t u m  geht auf die Herkunftsfrage nicht überall 
mit der wünschenswerten Genauigkeit ein, doch lassen sich immerhin 
eine ganze Reihe von Angaben zusammenstellen. Am meisten Stoff 
enthält das heute noch bedeutendste deutsche Werk zur Gesamt
kolonisation, das schon erwähnte Buch Beheim-Schwarzbachs. Frei
lich ist es lückenhaft und wegen seiner Tendenz, nur die guten Seiten 
der Kolonisationstätigkeit zu zeigen, nicht immer zuverlässig. Auch 
fehlt ihm an vielen Stellen die erforderliche Genauigkeit; ich habe 
bei einigen seiner Angaben, die ich auf Grund des Aktenmaterials 
nachprüfen konnte, recht erhebliche Ungenauigkeiten und Irrtümer 
feststellen können, die freilich bei der Ueberfülle des von ihm be
arbeiteten Stoffes verzeihlich erscheinen. Es wäre wirklich nötig, 
allein auf Grund der seit 1874 erschienenen Monographien das Werk 
Beheim-Schwarzbachs neu zu schreiben!

Wertvoll ist auch die Arbeit: „Friedrich der Grosse als Kolo
nisator“ von Berger2a), die sich zum Teil auf Beheim-Schwarzbach, 
ausserdem aber auch auf Akten des Geheimen Staatsarchivs stützt. 
Berger geht nach Möglichkeit stets auf die Herkunftsfrage ein und 
liefert eine Reihe von guten und zuverlässigen Angaben.

Gleichfalls reich an Material ist das grosse zweibändige Werk 
des Polen Kazimierz Zimmermann3), die umfassendste und ein
gehendste Arbeit zur Gesamtkolonisation Friedrichs überhaupt. 
Zimmermann hat die Tendenz, die verderblichen Absichten und nega
tiven Folgen der Kolonisation für Polen und seinen Volksboden dar
zustellen, und richtet danach die Beurteilung der Auswahl seiner An
gaben ein; diese selbst sind aber entschieden zuverlässig. Zahlen
zusammenstellungen über die Ansiedler entnimmt er meist dem deut
schen Schrifttum, doch bringen seine Darstellungen gerade der Be
ziehungen der Kolonisation zu Polen viel wertvolles Material, wenn 
uian sie kritisch auswertet.

Neben diesen drei Hauptwerken enthält eine Reihe von Mono
graphien4) einzelner Kolonisationsgebiete bald reichere, bald dürfti
gere Angaben über die Herkunft der Siedler. Leider ist die Zahl 
dieser Monographien noch lange nicht gross genug. Unter ihnen ist 
besonders die Arbeit von Erich Neuhaus5) über die Kolonisation im 
Warthe- und Netzebruch hervorzuheben, die eine bis ins einzelne 
gehende Schilderung der Kolonisationstätigkeit gibt und sich durch

2&) H einrich  B erger: F ried rich  der G roße als K olonisator. Diss. 
Gießen 1896. 112 S.

3) K azim ierz Z im m erm ann : F ry d e ry k  W ielki i jego kolon izacja 
na ziem iach polskich, (Friedrich  d. Gr. und  seine K olonisation  auf 
Polnischem  Boden) Posen 1915, 2 Bde., 398 u. 495 S.

4) Ih re  T ite l u n d  Verf. w erden d o rt genann t, wo ih re A ngaben 
z itie rt w erden.

J) E rich  FJeuhaus: Die F riderizian ische K olonisation  im  W arthe- 
und  X etzebruch. H eft 18 der Schriften  des V ereins fü r G eschichte der 
- eum ark, L andsberg  a. d. W arth e  1906. 374 S.

1
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zuverlässige Daten und zahlreiche gute Zusammenstellungen aus
zeichnet.

Für eins der Kolonisationsgebiete, für Schlesien, habe ich die für 
die Frage der Herkunft der Siedler wichtigen Akten des Staatsarchivs 
Breslau bearbeitet, nämlich vor allem die zwölf Bände der „Acta 
Generalia et Principia von Peuplirung des Landes und Hereinziehung 
bemittelter Personen und denenselben zu ertheilenden Benefizien 
und Freyheiten“6 7). Diese liefern naturgemäss durch ihre Zusammen
stellungen und „Designationen“ die besten und eingehendsten An
gaben, hinter denen die des Schrifttums weit Zurückbleiben. Sicher
lich Hessen sich bei einer eingehenden Durcharbeitung des gesamten 
Archivmaterials über die Friderizianische Kolonisation noch wesent
lich mehr Einzelheiten über die Siedler feststellen').

Pläne, die Protestanten Polens in Preussen anzusiedeln.
Der Gedanke, „polnische“8) Kolonisten in Preussen anzusetzen, 

ist nicht erst in der Zeit der Friderizianischen Kolonisation oder über
haupt in der Regierungszeit Friedrichs d. Gr. entstanden; er ent
stammt vielmehr schon der Regierungszeit Friedrich Wilhelms I. Als 
im Jahre 1716 und 1717 unter Vermittlung des russischen Gesandten 
zwischen König August II. und den mit seiner Herrschaft und beson
ders seinen sächsischen Truppen unzufriedenen Konföderierten Frie
densverhandlungen liefen, war der Religionshass und die Intoleranz 
gegen die Protestanten in Polen auf das Höchste gestiegen. Infolge 
der Hetzereien des Jesuitenordens und weil sie im Nordischen Kriege 
deutlich von den verhassten Schweden begünstigt worden waren, 
sah man in ihnen die ärgsten und schlimmsten Feinde der Republik. 
Ihre Rechte sollten nun auf ein Minimum verringert werden. Es ge
schah das durch den vierten Artikel des Warschauer Pazifikations- 
vertrages von 1717, der eigentlich nur die Wiederherstellung des 
Status quo in religiösen Dingen verfügte, wie er vor dem Einbruch 
der Schweden gewesen war, praktisch aber einen Freibrief zur 
Schliessung der meisten noch vorhandenen evangelischen Kirchen 
darstellte, und durch den Ausschluss des letzten protestantischen 
Reichstagsabgeordneten von den Sitzungen des poln. Reichstages in 
Grodno. Der preussische Hof hatte sich in mancherlei Weise, aber

6) S taa tsa rc h iv  B reslau, R ep. 199, M. R . V., N r. 16, Yol. 1 — 12.
7) L eider is t das A k ten m ate ria l bere its  sehr lückenhaft. So fin d e t 

sich im  K ata log  des B reslauer S taa tsa rch iv s, der die T ite l der A cta 
Specialia zur K olon isation  verzeichnet, bei ru n d  zwei D ritte l der 
A k tenbände  der V erm erk : k assiert. Diese K assation  u n d  V ern ich tung  
m uß in  den zw anziger u. dreiß iger Ja h re n  des vorigen  Ja h rh u n d e rts  
erfo lg t sein.

8) „ p o ln isc h “ g ilt h ier nu r fü r das H erk u n fts lan d , n ic h t fü r die 
V olkszugehörigkeit. In  d iesem  Sinne w ird  das W ort m eist in  den 
Q uellen g eb rauch t. W o die V olkszugehörigkeit gem ein t ist, schreibe 
ich : polnisch.
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vergeblich bemüht, das Unheil abzuwenden. Als bereits keinerlei 
Aussicht mehr bestand, liess der König durch seinen Gesandten Löll- 
höfel (den Grossvater des berühmten polnischen Historikers Joachim 
Lelewel) den Protestanten sein Land als Zufluchtsstätte anbieten, wo 
sie sich jederzeit niederlassen könnten9). Sie sollten ja nicht in andere 
Länder auswandern. Wahrscheinlich dachte man, die Protestanten 
würden in Kürze ebenso wie die Hugenotten aus Frankreich oder 
1658 die Unitarier aus Polen zwangsweise ausgewiesen werden. Der 
Gedanke tauchte seitdem in dem umfangreichen Schriftwechsel der 
»polnischen“ Protestanten mit dem Berliner Hof häufig auf. Auf Seiten 
der Protestanten fand aber dies Angebot trotz der wachsenden Be
drückungen keine sehr freudige Aufnahme. Ein Deutscher aus Lissa, 
der Hofrat Benjamin Arnold, verfasste am 1. 10. 171710 *) ein umfang
reiches Memorial, in dem er darlegte, wie wenig Aussicht eine solche 
Auswanderung der Protestanten habe: der Adel wolle und könne 
seine Güter nicht verkaufen, die Bauern seien leibeigen und zu 
stumpf, die Bürger fürchteten die hohen Abgaben in Preussen. In 
einem Brief an den Kabinettsminister Ilgen11) schilderte er die Be
stürzung, die das Angebot bei allen Protestanten erregt habe und 
widerriet einer Auswanderung. Auch die in Danzig tagende erste 
Generalsynode aller Evangelischen Polens dankte dem König sehr 
höflich für das erneute Angebot der Aufnahme, wies aber auf die 
grossen Schwierigkeiten hin, die eine Auswanderung unmöglich 
machten12). Es zeigte sich auch hier die Wahrheit des Wortes: „Nie
mand wird gern preussisch, ist er es aber geworden, dankt er Gott.“

Die gleiche Frage wurde einige Jahre später, 1725 im Zusammen
hang mit dem Thorner Blutgericht noch einmal aktuell. Als die 
Interzessionen Preussens und der anderen protestantischen Mächte 
zugunsten der Evangelischen in Polen wieder fast nichts gefruchtet 
hatten, erliess das königliche Generaldirektorium ein Patent, das allen 
Evangelischen Aufnahme in Preussen zusicherte13). Der vielerfahrene 
Ilgen verhinderte aber eine Veröffentlichung dieses Patents, indem 
er auf die negativen Erfolge des Angebots von 1717 hinwies14). In 
geringem Umfange mag damals eine stille Auswanderung von Pro
testanten aus Polen nach Preussen stattgefunden haben; ein Beispiel 
dafür ist die Auswanderung deutscher evangelischer Bauern aus dem

9) Schreiben vom  15. 12. 1716. K onzep t im  G eheim en S ta a ts 
arch iv  in B erlin-D ahlem , Rep. 9, N r. 9 n. 14.

10) Siehe Jo h an n  K vaöala: D aniel E rn s t Jab lo n sk y  und  Groß- 
Polen. Posen 1901, S. 85— 86. E rsch ienen  auch  in  der Zschf. der H ist. 
Gesellsch. f. d. P rov . Posen, Jg. 15 u. 16 (1900 u. 1901).

u ) D a tie r t vom  6. 11. 1717. Im  Geh. S taa tsa rch iv , Rep. 9, N r. 9 
n. 15. 1

12) Schreiben d a tie r t  D anzig, 6. 9. 1718, Orig, im  G. St. A., Rep. 9, 
^ r .  9 n. 16.

13) s. F ried rich  W o lff : P reußen  u. die P ro te s ta n ten  in Polen 1724. 
E rschienen als w issenschaftliche Beilage zum  Ja h resb erich t des A n
dreas R ealgym nasium s Berlin. O stern  1894.

14) Schreiben v. 26. 5. 1725 im  G. St. A., R ep. 9, N r. 9 n. 30/11.
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bischöflichen Dorfe Trebisch bei Schwerin nach Preussen. Von ihnen 
war im Frühjahr 1730 entgegen den ihren Vorfahren bei der Ansied
lung gewährleisteten Privilegien gefordert worden, entweder katho
lisch zu werden oder ihre Höfe zu verlassen. Da sich die deutschen 
Bauern zu keinem von beiden bereit erklärten und sich auf ihre 
Rechte beriefen, liess der Posener Bischof den Schulzen und sieben 
Schöffen im August 1730 vor sich laden. Anstatt sie aber anzuhören, 
liess er sie einkerkern und solange auf spitzen Pfählen liegen, bis 
sieben von ihnen zum katholischen Bekenntnis übertraten. Auf die 
Nachricht davon flüchteten sämtliche übrigen Bewohner von Tre
bisch über die Grenze. Sie fanden auf einem Vorwerk der Stadt 
Landsberg Unterkunft und riefen den Schutz des preussischen Königs 
an15 16). Doch hatten die Bemühungen des preussischen Gesandten 
beim Bischof keinen Erfolg, es gelang den Kommissaren des Bischofs 
sogar, einige der Ausgewanderten unter falschen Versprechungen 
wieder über die Grenze zu locken, wo sie alsbald gefangen gesetzt 
und zum Uebertritt gezwungen wurden. Die Neumärkische Kammer 
macht daraufhin den Vorschlag, „diese Leute, welche allesamt teut- 
scher Nation sind“, im Warthebruch anzusiedeln15a). Das ist dann 
auch im Sommer 1732, als sich die Verhandlungen endgültig zer
schlagen hatten, mit den Flüchtlingen (ihre Zahl betrug noch 50 Per
sonen) geschehen.

Auch unter Friedrich d. Gr. ist der Gedanke einer ein
maligen Aufsehen erregenden Auswanderung von Evangelischen aus 
Polen auf Grund der Religionsbedrückungen nicht verwirklicht 
worden. Das Beispiel der Hugenotten und Salzburger wurde nicht 
wiederholt. Doch ist eine solche grosse Auswanderung und Kolo
nisation in Preussen auch in seiner Regierungszeit geplant worden, 
ja, es besteht sogar ein „Ohnmassgeblicher Plan, nach welchem eine 
generelle Emigration derer Reformierten aus dem Grossherzogtum 
Litauen nach den königlich preussischen Landen am leichtesten und 
füglichsten befördert werden könne“10). Er ist entworfen von dem 
preussischen Geheimen Justizrat von Oskierka, einem geborenen 
Polen, Sohn eines Katholiken und einer Protestantin, den seine 
Mutter in Königsberg hatte erziehen lassen, und der nach mancherlei 
Schicksalen schliesslich in den preussischen Staatsdienst getreten 
war17). Oskierka schlug eine Ansiedlung im „Preussischen Litauen“,

15) B itts c h rif t  vom  22.8. 1 730, O rig inal im  G. St. A. R ep. 9, N r. 9 n. 40. 
15a) E in g ab e  des G en era ld irek to riu m s vom  1. 4. 1731 im  G. St. A.

R ep. 9, N r. 9 n. 40. In  einer im  H erb s t 1731 an g e fertig ten  A ufstellung 
sind  die F am iliennam en  der F lüch tlinge angegeben; sie la u ten : F rey tag , 
H ertzberg , D ohrm ann , R epsch, Griffel, B ornste in , S teipel, W erner.

16) Orig, im  G. St. A. Rep. 9, N r. 9, n 5 1 . A bschr. im  St. A. K önigs
berg, E. M. 38 a.

17) Ü ber seine in te ressa n ten  Schicksale s. Jözef L ukaszew icz : 
D zieje kosciotöw  w yznania helweckiego w L itw ie (G eschichte der 
K irchen  helvetischen  B ekenntn isses in  L itauen ), Posen 1842, Bd. 1,
S. 377 u. ff., desgl. Johannes S em brzyck i: Die polnischen R efor-
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also in der Gegend von Memel und Tilsit, vor und entwarf ein aus
führliches Projekt, wie der schwer zu behandelnde Adel am besten 
anzusetzen sei. Dieser müsste seine Bauern mitbringen können, der 
ärmere Adel aber — die szlachta zasciankowa — in einigen Frei
dörfern angesiedelt werden, den Bürgern könnte man preussischd 
Städte zur Niederlassung anweisen. Dieser Plan wurde am 3. Mai 
1751 von Berlin an die Preussische Regierung in Königsberg ge
schickt, die über den Königsberger reformierten polnischen Prediger 
mit Abgesandten der Reformierten in Litauen verhandeln sollte. 
Wahrscheinlich sind diese Verhandlungen nach den vorliegenden 
Akten auch geführt worden, sie sind aber jedenfalls erfolglos ge
blieben.

Dass eine solche generelle Auswanderung der Protestanten 
Polens nicht zustande kam, hatte sicherlich zu einem guten Teil 
seinen Grund in der Haltung des dissidentischen Adels. Ihm war die 
»Goldene Freiheit“ viel zu lieb, als dass er sie mit dem als straff und 
streng bekannten preussischen Regiment, über das überdies allerlei 
Greuelmärchen im Umlauf gewesen sein mögen, vertauschen wollte. 
Lieber duldete er Bedrückungen und Benachteiligungen oder, trat 
zur herrschenden Religion über. Der äusserste Notfall, der zur Aus
wanderung zwingen konnte, trat aber nicht ein. Ein grosser Teil der 
deutschen evangelischen Städter mochte, solange die „Religions
beschwerden“ nicht allzu arg waren, ähnlich denken. Wenn aber 
diese beiden Faktoren unter den Protestanten nicht wollten, konnte 
von einer allgemeinen Auswanderung nicht die Rede sein.

Trotzdem waren die „polnischen“ Kolonisten der Ansiedlungen 
Friedrichs d. Gr. in ihrer erdrückenden Mehrheit Protestanten18), und 
die religiösen Bedrückungen haben auch einen, wenn auch nicht den 
einzigen und hauptsächlichen Beweggrund für ihre Auswanderung 
gebildet. Die ganze Auswanderung aber geschah allmählich, gruppen
weise, und erregte nur in wenigen Fällen grössere Aufmerksamkeit.

Die Anwerbung von Kolonisten aus Polen.
Es ist bekannt, dass sich Friedrich d. Gr. in seiner Siedlungs

politik nicht von nationalen Gesichtspunkten leiten liess. Er siedelte 
nicht nur Deutsche aus allen Gegenden des Reiches an, sondern auch 
Tschechen (z. in Rixdorf und Nowawes i. d. Mark, Friedrichstabor 
in Schlesien), Italiener und Griechen. Bestimmend war für die Kolo-
uaierten u. U n ita rie r in  P reußen , K önigsberg  1893. Seine A utobio
g raph ie : „D ie  F u ß tap fen  der gö ttlichen  F rov idenz in  seinem  bisherigen 
Lebenslauf e rk en n e t und  b e te t an  M ichael O skierka, C astellanides 
N ovogrodensis“ is t 1734 s. 1. erschienen.

l8) S. Z im m erm ann, Bd. 2, S. 267: P ro te s ta n ta m i by li tez z nie- 
bcznym i w yjqbkam i ci, k tö rzy  p rzybyw ali z Polski, ja k  sam a nazw a 
»idysydentöw “, n ieustann ie  si§ pow tarzaj^ca , dow odzi. (P ro te 
s ta n te n  w aren auch  m it w enigen A usnahm en diejenigen, die aus P olen  
kam en, wie allein  schon die sich s tän d ig  w iederholende B ezeichnung 
..D issid en ten “ beweist.)
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nisation vielmehr der wirtschaftliche Gesichtspunkt: Die Neuan
kömmlinge sollten gute und tüchtige Bauern sein, die aus dem neu
erworbenen Boden etwas herausholen konnten oder geschickte Hand
werker und Fabrikanten, „Professionisten“, wie der Fachausdruck 
lautete. Wichtig für die Rentabilität der Ansiedlung war, dass die 
Siedler keine allzu weite Reise aus der alten in die neue Heimat 
hatten, damit die Kosten — die Siedler erhielten meist Reise
zuschüsse — nicht zu gross wurden. Es war deshalb sehr verständ
lich, wenn sich das Augenmerk des Königs auf die dicht an den 
Grenzen seines Landes wohnenden deutschen Bauern in den Hollän
dereien und Schulzendörfern Grosspolens und des Königlichen 
Preussen und auf die deutschen Handwerker, besonders die Tuch
macher in den grosspolnischen Städten Lissa, Rawitsch, Bojanowo, 
Schmiegel, Fraustadt, Schwersenz u. a. richtete. Er verfügte in einer 
seiner Kabinettsordern: „Die Attention ist auf Pfälzer, Schlesier, 
Thüringer, Mecklenburger und deutsche Polen zu richten, die im 
Rufe tüchtiger Ackerbauern stehen, schlechterdings aber sind keine 
Stockpolen anzunehmen“10). Diese Ablehnung der „Stockpolen“ ge
schah aber nicht aus irgendwelchen nationalen Gefühlen, sondern 
aus der einfachen nüchternen Ueberlegung, dass der damalige pol
nische Bauer nicht das zum Siedeln geeignete Element sei, das das 
Land zu grösserem Wohlstand bringen könnte.

Die „polnischen“ Kolonisten wurden bei den Siedlungsprojekten 
besonders berücksichtigt. Schon 1742 machte der dirigierende Mi
nister in Schlesien, von Münchow, dem König den Vorschlag, an der 
polnischen Grenze bei Gross-Wartenberg und bei Namslau evan
gelische Kirchen bauen zu lassen, in denen allsonntäglich gepredigt 
würde. Das würde neben den Einnahmen, die die Kirchgänger von 
jenseits der Grenze ins Land brächten, auch noch viele Kolonisten 
anlocken. Der König meinte dazu: „Just das ist raisonnabel und 
kann keinem Menschen missfallen“19 20).

Im ersten allgemeinen Ansiedlungspatent vom 6. 11. 1742, das 
ausländische „Künstler und Fabrikanten“ anwerben sollte, wurden 
die „polnischen“ Kolonisten noch nicht eigens erwähnt. Später folgten 
aber mehrere Patente eigens für Kolonisten aus Polen; die mir be
kannten sollen hier aufgezählt werden21):

31. 3. 1749 Edikt, besonders für Kolonisten aus Polen, die nach 
Schlesien gehen wollen,

19) H äufig  erw ähn t. Z itie rt bei G ustav  Schm ollcr: D ie p reußische 
E inw anderung  und  ländliche K olonisation  des 17. und  18. J a h rh u n 
d erts  in : U m risse und  U ntersuchungen  zur V erfassungs-, V erw altungs
und  W irtschaftsgesch ich te , besonders des preuß . S taa tes  im  17. u. 
18. Ja h rh ., Leipzig 1898, S. 594.

E ingabe M ünchows vom  4. 5. 1742 im  St.-A . B reslau, Rep. 199, 
MR. V, K r. 16, Vol. 1. Die von B eheim -Schw arzbach, S. 324 ange
gebene ab lehnende R and b em erk u n g : „N ein , das geh t n ic h t“ usw. 
s te h t n ich t au f dieser E ingabe, sondern  au f einer sp ä teren  vom  9. 6. 
1742, die m it ih r in gar keiner B eziehung s teh t.

21) N ach A ngaben B eheim -Schw arzbachs, S. 635— 637.
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3. 9. 1749 Erneuerung dieses Ediktes,
12. 2. 1763 Edikt für Kolonisten aus Polen nach Schlesien,
27. 9. 1764 „Avertissement an alle in Polen wohnenden Lan
deskinder, als auch fast alle daselbst befindlichen Einwohner, 
wegen der bevorstehenden Unruhen sich nach Schlesien in 
Sicherheit zu begeben, wegen der einrückenden Russen in 
Litauen und Polen, wo es nächstens bunt zugehen wird, ge
sengt und gebrannt werden wird“,
18. 4. 1770 Edikt für die Kolonisten aus Polen, besonders nach 
Schlesien22).

Die hauptsächlichsten Vergünstigungen und Freiheiten, die den 
Kolonisten aus Polen für ihre Ansiedlung in Preussen versprochen 
wurden, waren folgende:

Freiheit von aller Werbung und Aushebung zum Militärdienst 
für Lebenszeit, nicht nur für die Kolonisten selbst, sondern 
auch für ihre Söhne und Knechte,
Freiheit von allen möglichen und erdenklichen körperlichen 
Lasten und Abgaben; diese war begrenzt, in der Regel galt 
sie für zwei Jahre, in einigen Fällen noch länger.
Zollfreiheit für allen eingeführten Besitz der Kolonisten. Die 
bäuerlichen Kolonisten sollten ihre Kolonistenstelle, die städti
schen einen Bauplatz zugewiesen erhalten, zum Hausbau 
wurde entweder das Holz oder eine Geldbeihilfe versprochen.

Neben diesen allgemein für alle Kolonisten gültigen Vergünsti
gungen wurde den „polnischen“ Kolonisten besonders in dem Patent 
vom 18. 4. 1770 noch versprochen:

Alle Professionisten aus Polen (vor allem Tuch- und Zeug
macher) sollten von der Grenze bis zum Ort ihrer Ansiedlung 
freien Vorspann für ihr Eigentum haben, dazu Zehrungskosten 
von 3 Taler pro Person für die Reise, die Web- und Wirkstühle 
sollten ihnen beschafft, grössere Posten Wolle kostenlos zur 
.Verfügung gestellt werden. Wenn sie sich in kleineren 
Städten in einer Zahl von dreissig, in grösseren von fünfzig 
Familien niederliessen, sollten sie eine eigene Gemeinde bil
den, die dem zuständigen Steuerrat des Kreises unterstand. 
Den bäuerlichen Kolonisten sollte, wenn sie als geschlossene 
Kolonie einwanderten, zu den anderen Freiheiten Kontri
butionsfreiheit auf fünf Jahre, für jedes Gebinde eine Geldbei
hilfe von 8 Talern und das Recht, sich selbst den Schulzen, 
Schöffen und einen Geistlichen zu wählen, gewährt werden. 
Dazu sollte jeder Bauer zwei Kühe, jeder Gärtner eine Kuh als 
Geschenk erhalten23).

") H ier g ib t B eheim -Schw arzbach als D atu m  den 5. 1. 1770 an. 
An diesem  Tage is t aber ein a l l g e m e i n e s  E d ik t erlassen w orden, 
in dem  die K olonisten  aus Polen n ich t besonders e rw äh n t w erden, 
s. St.-A. B reslau  a. a. O. Vol. V.
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Diese gedruckten Edikte wurden in grosser Anzahl in Polen 
verbreitet, dazu kam die mündliche Werbung durch eigens ausge
sandte Werber. Diese mussten natürlich die Verhältnisse im Lande 
gut kennen, sehr häufig stammten sie deshalb aus Grosspolen und 
hatten dort noch viele Bekannte und Verwandte. Zwei solcher 
„Emissäre“ der Glogauer Kammer im Jahre 1770 waren z. B. der 
Nagelschmied Bartsch, der in Lissa und Fraustadt zahlreiche Ver
wandtschaft hatte, und der Riemer Daniel Lorenz aus Posen. Die 
Werber bekamen ausser Diäten noch besondere Gratifikationen für 
jede Familie, die auf ihre Werbung hin nach Preussen einwanderte; 
die oben genannten Werber sollten z.B. 4 Taler für eine Tuchmacher
familie, 2 Taler für eine andere Handwerkerfamilie erhalten23 24). Wer
bend wirkten auch die Briefe und Berichte der bereits angesiedelten 
Kolonisten an ihre Freunde und Verwandten in der ehemaligen Hei
mat. Gerade diese Berichte von Bekannten mussten den grössten 
Eindruck machen. Man war sich dieser Wirkung wohl bewusst, und 
forderte deshalb die bereits angesiedelten Kolonisten auf, werbend 
in ihre Heimat zu schreiben25 *). Man Hess auch ein oder zwei Abge
sandte der Auswanderungslustigen sich das Siedelland erst einmal 
ansehen, damit sie dann ihren Genossen Bericht erstatten konnten. 
So besahen sich drei deutsche Landwirte aus Polen im Jahre 1754 die 
Kolonie Neu-Lewin im Oderbruch und versprachen, mit fünfzig Fami
lien, hundert Stück Vieh und Vermögen wiederzukommen. An Frei
heiten wurde ihnen zugestanden: Hausbau auf königliche Kosten, 
Freiheit von Diensten und Werbung, das Recht der Vererbung, für 
ein Jahr Befreiung von allen Lasten, für drei Jahre Ermässigung, 
das Recht des Verkaufs ihrer Stelle und freie Einfuhr ihrer Habe28).

Auch die Werbung auf religiöser Grundlage wurde fortgesetzt; 
so liess der Geheime Finanzrat Brenckenhoff, der Beauftragte des 
Königs für die Kolonisation der Neumark, an der neumärkisch-polni- 
schen Grenze zwei lutherische und eine reformierte Kirche mit 
Pfarrerwohnungen bauen, „um die Protestanten aus Polen mehr in 
die Kolonien hereinzulocken“. Weitere Kirchen sollten noch gebaut 
werden27).

23) Alle diese F re ih e iten  sind  in  dem  E d ik t vom  18. 4. 1770 e n t
h a lten . D er E n tw u rf m it der U n te rsch rift des K önigs im  S t.-A . B reslau  
a . a. O. Vol. V. In  den früheren  E d ik te n  w aren sie n u r zum  Teil a n 
geführt. D ie V ergünstigungen  w aren auch  nach  O rt und  Zeit der A n
sied lung  verschieden, hier w urde nu r ih r G rund riß  gezeigt.

24) Schreiben H ovm s an  die G logauer K am m er vom  2. 3. 1770 
im  St.-A . B reslau  a. a. O. Vol. V.

25) R esk rip t des G enera ld irek to rium s an  die N eum ärk ische R e
g ie ru n g  v. 3. 5. 1769, s. N euhaus, S. 77.

28) s. A lbert D e tto : Die Besiedlung des O derbruchs durch  F rie d 
rich  d. Gr. in : F orschungen  zur b randenburg ischen  und  p reußischen  
G eschichte, Bd. 16, 1903, S. 181.

27) Im m e d ia tb e rich t der N eum ärk ischen  K am m er v. 6. 1. 1777,
s. N euhaus, S. 193.
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In der zweiten Kolonisationsperiode, deren Siedlungsgebiete nahe 
an den polnischen Grenzen lagen, machte man noch andere Be
mühungen, um die „polnischen“ Kolonisten für die Ansiedlung zu ge
winnen. Besonderes Interesse zeigte man an den Tuchmachern und 
Handwerkern der deutschen Städte Grosspolens, deren Niederlassung 
in Schlesien sehr erwünscht war. Um den einladenden Edikten 
noch mehr Nachdruck zu geben, griff man zu sehr drastischen 
Massnahmen. Der Steuerrat Wedemeyer an der Glogauer Kammer 
schlug am 18. 1. 1763 vor, nicht nur neue Edikte zu erlassen, sondern 
auch die Holzausfuhr aus Schlesien nach Polen zu verbieten. Da die 
Bürger von Fraustadt, Rawitsch, Lissa, Bojanowo ihren Holzbedarf 
vollständig aus Schlesien bezögen und sie aus Polen Holz kaum oder 
nur sehr teuer bekommen könnten, würden viele von ihnen gezwun
gen sein, nach Schlesien auszuwandern, wenn sie nicht ruiniert sein 
wollten. Schlabrendorff, der damalige dirigierende Minister in Schle
sien, billigte diesen Plan, die Verfügungen wurden von den Kammern 
bald darauf erlassen28). Eine andere Massnahme war, dass man den 
»polnischen“ Tuchmachern das Walken auf schlesischen Mühlen 
durch einen Zoll erschwerte, es wurde sogar der Vorschlag gemacht, 
ihnen das Walken in Schlesien ganz zu verbieten. Da sich bei Lissa, 
Rawitsch, Reisen, Krotoschin, Zduny und Bojanowo keine Walk
mühlen anlegen Hessen, würde dieses Verbot viele Tuchmacher zur 
Auswanderung bewegen29). Ob aber ein solches Verbot wirklich er
gangen ist, ist nicht ersichtlich.

Als am 10. Aug. 1767 Lissa durch einen verheerenden Brand zum 
grössten Teil zerstört wurde, dachte man gleich an die Ansiedlung 
der Abgebrannten in Schlesien. Der König, der sich auf einer seiner 
Inspektionsreisen durch Schlesien befand, schrieb aus Schweidnitz an 
Schlabrendorff: „Da ich, bei meiner Reise durch Glogau erfahre, 
dass die Stadt Lissa abgebrannt, und dieser Vorfall eine gute Ge
legenheit sein möchte, Leute von daher herüberziehen zu können, so 
müsst Ihr Euch in dieser Absicht, solchen Umstand zu Nutze zu 
machen, bedacht sein“30). Schlabrendorff traf sogleich seine An
stalten, drei Werber, der Posener Kaufmann Berndt und die Kauf
leute Michaelis und Grupe, die Verwandte in Lissa hatten, wurden 
nach der Stadt geschickt, ebenso zu Verhandlungen der Regierungs
rat Woide, dessen Bruder Pastor in Lissa war. Obwohl die Lissaer 
nicht allzu grosse Lust zum Auswandern bezeigten, wurde ein eige-

28) Schriftw echsel im  St.-A . B reslau a. a. O. Vol. I I .  D ie G lo
gauer K am m er b e ric h te t am  4. 2., die V erfügung sei erlassen, an  die 
B reslauer geh t am  16. 2. die A nw eisung zur V erfügung. Beheim  - 
Schw arzbach g ib t S. 326 das D atu m  der E ingabe als D a tu m  der V er
fügung an.

29) A nonym e E ingabe a n  die G logauer K am m er im  St.-A . B reslau  
a. a. O. Vol. II.

30) K ab in e ttso rd e r vom  13. 8. 1767 im  St.-A . B reslau , Rep. 199, 
MR. V, Nr. 20 b.
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nes Patent31) für sie erlassen, dessen Text im Anhang wiedergegeben 
wird. Dies Patent wurde deutsch und polnisch gedruckt, so dass 
beide Texte nebeneinander standen. Das Polnisch war allerdings 
ziemlich barbarisch, die Ueberschrift hiess: „Krolewski Upewnienie 
Mieszczänom w Lesnie Ktorzi w Slqsku zäsiädäc zqdajq.“

Gründe für die Auswanderung der „polnischen“ Kolonisten.
Die Werbungen der preussischen Regierung fanden in Polen 

unter denen, die es anging, den deutschen Bauern und Bürgern, 
besonders aber bei den Bauern, einen lebhaften Widerhall. Vereinzelt 
schon vor 1750, lebhafter in der ersten Kolonisationsperiode in den 
fünfziger Jahren und stark und bedeutend in der zweiten Kolonisa
tionsperiode seit Abschluss des Siebenjährigen Krieges, besonders in 
der Zeit bis 1774, setzte die Auswanderung nach Preussen ein.

Der Grund dafür lag zunächst in dem Anreiz durch die Ver
sprechungen, die Aussicht auf ein besseres Leben boten. Doch 
genügte dieser Grund nun natürlich nicht allein, innere Gründe 
mussten den Boden bereiten. Einer der Hauptgründe, der die deut
schen Bauern zur Auswanderung geneigt machte, war die Be
drückung der Zinsbauern durch ihre Grundherren. Die Bauern der 
Holländereien und Schulzendörfer besassen zwar Kontrakte mit ihren 
Herren, die die Dienstpflichten und Zinsleistungen genau festsetzten 
und bei deren Einhaltung die Lage der Bauern nicht ungünstig war. 
Diese Kontrakte wurden aber von einem grossen Teil der Grund
herren nicht gehalten. Sie erhöhten nach und nach die Abgaben, 
Hessen sich weit mehr Dienste leisten, als ihnen zukam und zwan
gen die Widerstrebenden mit Gewalt zum Gehorsam. Einige, die sich 
beklagen wollten, wurden in Eisen gelegt32). Die Lasten wurden stets 
drückender, so dass die Bauern oft glaubten, es nicht länger aus- 
halten zu können33). Zimmermann, der in dieser Bedrückung den 
hauptsächlichen Grund für die Auswanderung sieht, führt eine ganze 
Reihe von Beschwerdeschriften an, die die gequälten Bauern an 
König Stanislaus August richteten und in denen sie genau die Er
höhung der Lasten und die Ungerechtigkeiten schilderten34).

Daneben bewirkte es die religiöse Bedrückung, dass die deut
schen Bauern sich nicht wohlfühlten; seit den Ereignissen von 1717 
und 1724/25 hatte die Rechtlosigkeit der Protestanten und die Intole

31) D a tie r t vom  26. 9. 1767. Doch is t es e rs t in  den Tagen vom
1. 10. bis 9. 10. g ed ru ck t w orden. D azu Schriftw echsel im  St.-A . 
B reslau  a. a. O. Diesen Vorfall sch ildert ausführlich  Beheim -Schw arz- 
bach, S. 328— 330. Seine D arste llung  des B randes wie auch der B e
m ühungen  um  die E inw anderung  der L issaer is t  aber schief, da er 
o ffenbar n u r die e rsten  A kten  des B andes gelesen h a t. Auch B erger 
fo lg t S. 26 diese D arste llung .

32) So z. B. die A bgesand ten  der B auern  in  Zabino, s. Zim m ei- 
m ann, B d. 2, S. 141 f.

33) s. dazu E rich  S chm id t: G eschichte des D eu tsch tum s im  L ande 
Posen, B rom berg  1904, S. 407 bis 409.

34) Z im m erm ann. Bd. 2, S. 141 ff.
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ranz ihnen gegenüber nur eine weitere Steigerung erfahren. In den 
meisten der deutschen Dörfer gab es schon lange keinen evan
gelischen Gottesdienst mehr, 1767 existierten in Grosspolen nur noch 
47 lutherische und 7 reformierte Kirchen, einen Gottesdienst zu be
suchen war den Bauern oft ganz unmöglich. Vom katholischen Klerus 
wurden sie durch hohe Gebühren für Trauungen und Taufen, auch 
wenn sie der evangelische Geistliche vollzog, gedrückt. Auch als 
im Jahre 1768 unter dem Druck der protestantischen Mächte und 
Russlands der Warschauer Traktat die Religionsfreiheit brachte, 
hörten die Bedrückungen durchaus noch nicht auf. Es war verständ
lich, dass diese Intoleranz und ihr gegenüber die Aussicht, in der 
neuen Heimat volle Religionsfreiheit zu geniessen, sehr stark den 
Auswanderungsgedanken förderte. Das Urteil Zimmermanns35), der 
diesen Beweggrund leugnet, obwohl er vorher ausführlich die reli
giöse Bedrückung schildert, ist unbedingt falsch. Die religiösen Ver
folgungen waren freilich nicht d e r  Grund, aber doch auch ein Grund 
für die Auswanderung; wie wäre es auch anders zu erklären, dass 
fast nur Protestanten aus Polen auswanderten? Die Behauptung 
Zimmermanns, es gäbe keine Beweise, dass protestantische Bauern 
Polen aus religiösen Gründen verliessen38), wird neben dem Fall Tre- 
bisch noch durch zwei weitere Beispiele widerlegt, bei denen ganze 
Gemeinden nur aus diesen Gründen auswanderten. Im Jahre 1765 
verliess die mennonitische Gemeinde von Kleinsee bei Kulm in einer 
Stärke von 192 Köpfen wegen der ihr angetanen religiösen Unter
drückung ihre Heimat; die Mennoniten baten Brenckenhoff, sich in 
der Neumark ansiedeln zu dürfen, und gründeten dort zwei nach ihm 
benannte Niederlassungen, Brenckenhoffswalde und Franztal37). Be
kannter noch ist die geschlossene Auswanderung der Reformierten 
in Seibersdorf (polnisch Kozy) bei Bielitz. Diese hatten schon 1754 
zusammen mit den Evangelischen des Dorfes Alzen gebeten, zwei
mal jährlich nach Pless kommen zu dürfen und dort Gottesdienst 
und Abendmahl zu halten, da es ihnen in Polen verboten sei38). Als 
aber trotz des Warschauer Traktats der religiöse Druck nicht auf
hörte, wandte sich im Jahre 1770 die ganze evangelische und rein 
deutsche Gemeinde an den Plesser Landrat von Skrbentzky mit 
der Bitte, nach Preussen auswandern zu dürfen. Am 26. Mai 1770 ist 
dann die ganze Gemeinde, achtzig Familien mit 220 Wagen, unter 
Bedeckung einer eigens nach Seibersdorf entsandten Husarenabtei
lung in aller Heimlichkeit über die Grenze gebracht worden. Sie 
wurde später in der Kolonie Anhalt-Gatsch angesiedelt39).

3j) Z im m erm ann. Bd. 2, S. 162— 163.
36) Z im m erm ann. Bd. 2, S. 163.
37) B eheim -Schw arzbach, S. 388, desgl. N euhaus, S. 76.
38) S taa tsa rch iv  B reslau, Rep. 199, MR. V, Nr. 16, Vol. 1.
39) Siehe die A kten  im  St.-A . B reslau, Rep. 199, MR. V, Nr. 20 c. 

A ußerdem  A ndreas W ackw itz: D ie deu tsche S prachinsel A nhalt- 
G atsch in  O berschlesien. — Desgl. B eheim -Schw arzbach, S. 331.
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Zu diesen Gründen kam in den Jahren 1768 bis 1771 die grosse 
Verwüstung, die die Heerhaufen der Barer Konföderation in Gross
polen anrichteten. Der Hass der Konföderierten richtete sich gegen 
alles, was protestantisch war, und es wurden Grausamkeiten aller 
erdenklichen Art an Protestanten, und damit vorwiegend an Deut
schen, verübt. Kurz nach Gründung der Exiner Zweigkonföderation 
war schon kein Evangelischer mehr seines Lebens sicher, Manifeste 
zur gänzlichen Ausrottung der Dissidenten wurden erlassen. In den 
Kämpfen zwischen russischen Truppen und Konföderierten wurden 
die deutschen Bauern natürlich nicht geschont, sondern hatten vor
wiegend die Lasten des Kampfes zu tragen. Wronke, Filehne, Ja- 
strow, Zirke, Fraustadt, Meseritz, Schwersenz mussten hohe Kon
tributionen zahlen, Güter und Dörfer wurden geplündert und gingen 
in Flammen auf40). Die russischen Truppen verfuhren meist nicht 
besser, wenn sie auch nicht so ausserordentliche Grausamkeiten 
verübten wie die Konföderierten, die sich vor allem im Misshandeln 
und Morden hervortaten, aber im Plündern und Brennen standen sie 
ihnen nicht viel nach.

Ganz Grosspolen wurde in diesen Jahren unbeschreiblich ver
wüstet und ruiniert, die Zahl der Ermordeten ging in die Tausende; 
natürlich wurden alle Bewohner des Landes in Mitleidenschaft ge
zogen, am meisten hatten aber doch die deutschen und evangelischen 
Bauern und Bürger zu ertragen. Es war selbstverständlich, dass 
sie bei diesen Zuständen in Massen wenigstens zeitweise nach 
Preussen flüchteten und sich viele zur dauernden Auswanderung 
entschlossen. Brenckenhoff schreibt am 9. 4. 1769 an Schlabren- 
dorff, er glaube, „dass bei denen ausserordentlichen Grausamkeiten, 
so die Konföderierten überall verüben, kein Protestante in Polen 
bleiben würde41)“. Dass besonders die Konföderiertenunruhen viele 
Auswanderer aus dem Lande trieben, beweist die starke Einwan
derung von „polnischen“ Kolonisten nach Preussen gerade in diesen 
Jahren. Auf die Dörfer des Breslauer Kammerdepartements waren 
z. B. vom 1. 1. 1763 bis zum 30. 6. 1768 1067 Personen aus Polen 
eingewandert, in den vier Jahren bis zum 31. 5. 1772 stieg ihre Zahl 
auf 2263. Davon waren allein 546 in dem Jahre der grössten Not 
und der schlimmsten Verfolgung, nämlich in der Zeit vom 31. 5. 1769 
bis zum 31. 5. 1770 aus Polen über die Grenze gekommen. In die 
Dörfer des Glogauer Kammerdepartements wanderten allein in dem 
halben Jahr vom 1. 12. 1769 bis zum 31. 5. 1770 134 Familien von 
„polnischen“ Kolonisten, also rund 500 Personen ein, während in 
den früheren Jahren der Jahresdurchschnitt selten mehr als 20 Fami
lien betragen hatte42).

40) Siehe dazu T heodor W otschke: D er K onföderiertenschrecken  
der Ja h re  1768 bis 1772, im  Ja h rb u c h : Aus Posens k irch licher V er
gangenheit, Jah rg an g  3, 1913, S. 20 bis 51.

41) O riginal im  St.-A . B reslau , Rep. 199, M R. V, N r. 16, Vol. 4.
42) N ach den G enera ldesignationen  im  S t.-A . B reslau  a. a. O.
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Bezeichnenderweise leugnet Zimmermann diesen Beweggrund 
vollständig, er geht überhaupt nur in einer kurzen Anmerkung aui 
die Konföderation ein, während er sich in Schilderungen der Dreistig
keit der „Holländer“ und der Ausschreitungen der zeitweise zu ihrer 
Abholung nach Polen geschickten preussischen Truppen nicht genug
tun kann. Dabei ist ja dieser Beweggrund zur Auswanderung der 
auffallendste, auch den Zeitgenossen war er natürlich wohl bekannt. 
So schrieb am 14. 7. 1775 die Qlogauer Kammer auf die Anfrage, 
warum der Andrang der Kolonisten in letzter Zeit nachgelassen 
habe, dass „die dermaligen ruhigen Umstände in Polen den vorigen 
Anlass zur Emigrierung nach Schlesien hemmen“43).

Die hier angeführten Beweggründe galten ausnahmslos für die 
deutschen B a u e r n ,  die ja auch in Scharen nach Preussen wan- 
derten. Für die S t ä d t e r  fiel der erste Grund völlig weg, auch die 
religiöse Bedrückung spürten sie, wenigstens in einem Teil der 
Städte, nicht so stark. Dagegen hatten viele von ihnen grosse Be
denken gegen das Leben in Preussen. Die Steuern, Regie und 
Akzise, das straffe Regiment im preussischen Staat erschienen ihnen 
unbequem und erregten ihr Misstrauen. Die Städter aus Polen waren 
deshalb viel weniger zur Abwanderung geneigt. Um sie wurde 
3a auch durch die oben angeführten Massnahmen viel mehr ge
worben; bei den Bauern war eine solche Werbung nicht in dem 
Masse nötig, sie meldeten sich meist selbst zur Kolonisation. 
Bie Einwanderung von bäuerlichen „polnischen“ Kolonisten nach 
Preussen war trotz der geringeren Werbung wesentlich grösser 
als die der städtischen, es zeigte sich, dass die Faktoren, die zur 
Auswanderung aus Polen trieben — sie wirkten vorwiegend bei den 
Bauern — stärker waren als die Faktoren, die zur Einwanderung 
nach Preussen lockten—diese wirkten vorwiegend bei den Städtern.

Widerstand des polnischen Adels und bewaffnete Unterstützung 
der Auswanderer.

Bern polnischen Adel war natürlich die massenhafte Auswan
derung seiner Untertanen, der Verlust ihrer Arbeitskraft äusserst 
unangenehm, und er suchte dies zu verhindern. Freilich konnte der 
Grundherr die Bauern der Schulzendörfer und Holländereien nicht 
2um Bleiben zwingen, da sie ja nicht seine Leibeigenen waren, er 
konnte ihnen aber die Abwanderung dadurch erschweren oder 
unmöglich machen, dass er ihren Besitz mit der Begründung, es 
seien nicht alle Abgaben bezahlt, oder unter anderen Vorwänden 
uiit Beschlag belegte. Da das in vielen Fällen geschah, machten sich 
die Bauern oft heimlich mit ihrem Vieh und mit dem grössten Teil 
Jhrer Habe auf und davon. Der Zorn der polnischen Grundherren
Leider w erden sie e rs t se it dem  31. 5. 1771 in beiden D ep artem en ts  
einheitlich m it ausführlichen  A ngaben geführt.

43) Schreiben im  B reslauer St.-A . a. a. O. Vol. fi.
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war begreiflich, es gab ja grosse Ausfälle für sie, wenn so viele 
Bauern ihr Land verliessen. So sind z. B. aus der Herrschaft 
Filehne in den Jahren 1754 bis 1756 247 Bauern ausgewandert44). 
Einige von ihnen forderten über die Neumärkische Regierung von 
dem Erbherrn von Filehne, Peter Sapieha, Herausgabe ihres zurück
gelassenen Inventars, das ihr Eigentum war. Sapieha schrieb darauf 
der Neumärkischen Regierung einen sehr erbaulichen Brief45 46 *), in 
dem er sich weigerte, irgendetwas herauszugeben, da die Habselig
keiten der Auswanderer nicht mehr als ihr Eigentum, sondern „als 
Verlaufener Gut“ angesehen werden müsse, „welches nach allen 
Rechten dem Fisco anheimfällt“. Irgendwelche Religionsbedrückun
gen hätten die Auswanderer nicht erdulden müssen, sie seien viel
mehr ein „pflichtvergessen, verlaufen Schelmpack“. Der Brief 
schloss mit den Sätzen: „meine hochzuehrende Herren, ersuche 
dahero in Zukunft mich mit dergleichen unbegründeten und unan
ständigen Beurteilungen zu verschonen. Die freundnachbarliche 
Willfahrung, welche zu erwidern sich meine hochzuehrenden Herren 
offerieren, kann dermalen darin bestehen, dass dieselben meine ver
laufenen Untertanen mir wieder extradieren oder auf eine andere 
Art Satisfaktion und Gerechtigkeit widerfahren lassen.“

Im Jahre 1757 belegte er 15 Wispel Roggen, die in Filehne 
lagen und nach Preussen gehen sollten, mit Beschlag, weil zwei 
seiner ehemaligen Untertanen, Schlender und Sommer, beide in 
Lietzegöricke im Oderbruch angesiedelt, auf irgendeine Weise sechs 
Ochsen aus seinem Besitz an sich gebracht hatten; diese ge
hörten entweder ihnen, oder sie betrachteten sie als Ersatz für ihr 
einbehaltenes Eigentum. Schlender hatte ihm noch folgenden Brief 
geschrieben48): „Lieber Herr, nehmt mir nicht ungütig, denn ich 
weiss nicht, wie ich Euch titulieren soll, ist Dsl. ein Edelmann oder 
ist Dsl. sonsten einer, Ihr habt mir vor Diebstahl gehalten, dass ich 
mir meines Vaters Erbe geholt habe, und es mir niemand vor übel 
nimmt. Ihr mögt selber Diebe sein, die Ihr es mich vor Diebstahl 
erkennt. Diebe werden nicht angehalten. Kommt, holt mir, ist Euch 
Spandau nicht bewusst, es solls Euch bewusst werden. Hiermit 
verbleibe ich ein ehrlicher braver Kavalier Johann Schlender

Anno 1757, den 11. Juli“
Der Widerstand des Adels und das häufige Einbehalten der 

Habseligkeiten war das hauptsächlichste Hindernis für die Aus
wanderung der Bauern, denn sie wollten nicht ohne Habe in die neue 
Heimat kommen, im Interesse der Kolonisatoren lag es aber, dass 
die Kolonisten recht viel eigenes Besitztum mitbrachten. Brencken-

44) Siehe Z im m erm ann, Bd. 2, S. 145.
*5) D a tie r t  K ozm in, d. 20. 9. 1755, ab g e d ru ck t bei D e tto  a. a. O.,

S. 185 bis 187.
46) A bgedruck t bei D e tto  a. a. O., S. 187. D ie O rthog raph ie  und

Z eichensetzung is t hier, ebenso wie bei dem  obigen Z ita t m odern isiert
w orden.
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hoff hatte deshalb wochenlang polnische Adlige auf seinen Gütern 
zu Gast, um sie bei guter Laune zu erhalten und so das Einbehalten 
der Habseligkeiten zu vermeiden47).

In mehreren Fällen wurde auch die Herausgabe zurückbehal
tenen Eigentums mit militärischer Gewalt erzwungen. Es geschah 
das im Jahre 1763, als mehrere preussische Kommandos in Gross
polen waren, um dort Getreide zu kaufen, und um nach Abschluss 
des Hubertusburger Friedens österreichische Gefangene aus Ost- 
preussen nach Hause zu schaffen. Eins dieser Kommandos stand 
unter Rittmeister Paszkowski im April und Mai 1763 auch in Posen, 
vorher im Februar hatten Oberst Lossow und Oberstleutnant Reitzen
stein bei Posen gestanden. Bei diesen Kommandos meldeten sich 
auswanderungslustige Bauern mit ihren Forderungen, die sie ihrem 
Grundherrn gegenüber hatten. Unter dem Druck der Husaren gaben 
dann die Grundherren das Eigentum der Bauern heraus. Oft wandte 
man den Kunstgriff an, dass man die Auswanderungslustigen für 
entlaufene preussische Untertanen erklärte, die jetzt zurückkehren 
wollten, um so den ihnen gewährten Schutz zu motivieren. Dass 
es dabei auch zu Ausschreitungen und Ungerechtigkeiten gekommen 
!st, steht ausser Zweifel. Die Bauern forderten oft mehr, als ihnen 
wirklich zustand, und die Husaren werden nicht immer höflich und 
zartfühlend gehandelt haben, so nahmen sie den Adligen häufig die 
zum Abtransport der Abwanderer nötigen Wagen weg. Wirkliche 
Gewalttaten, Plünderungen u. ä. sind aber nicht verübt worden; 
Zimmermann, der sich bemüht, diese Kommandos in den schwär
zesten Farben zu schildern, führt nicht eine einzige an, was er ge
wiss mit Vergnügen getan hätte, wäre ihm etwas darüber bekannt 
gewesen. Unter dem Schutz der preussischen Truppen konnten die 
Kolonisten ruhig mit ihrem ganzen Hab und Gut abwandern. Pasz
kowski berichtete Schlabrendorff erfreut, bei ihm hätten sich in 
kurzer Zeit 130 Familien gemeldet48).

Die sich auf diese Weise geschädigt fühlenden Grundherren 
beklagten sich beim preussischen Gesandten Benoit oder beim König 
direkt. Dieser liess, um sie zu beschwichtigen, mehrere Offiziere, 
die sich Uebergriffe erlaubt hatten, bestrafen und aus dem Dienst 
entfernen, u. a. auch Paszkowski; die Driesener Kommission, die 
darauf zu achten hatte, dass beim Getreideaufkauf keine Ungerech
tigkeiten vorkamen und diese Aufgabe nicht gut erfüllt hatte, wurde 
aufgelöst, einzelne Glieder bestraft. Ende Mai 1763 hörten diese 
s°g. Exekutionen überhaupt auf. Sicherlich hat der König den 
Schutz der auswandernden Bauern durch seine Husaren, sobald 
keine Ausschreitungen vorkamen, gebilligt, er liess freilich stets 
betonen, dass diese nur entlaufene preussische Untertanen holten.

4‘) N euhaus, S. 185. j
48) Schreiben vom  12. 5. 1763. O rig inal im  St,-A . B reslau

a .  a . O., Vol. l . ;

P u ts c h e  Wissenscli. Zeitschr. f. Polen. Heft 36. 1939. 2
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Auch später sind noch Kommandos zum sicheren Geleit der 
Kolonisten nach Polen geschickt worden. Dass sie jedes Jahr statt- 
ianden, wie Zimmermann behaupten möchte, kann er selbst nicht 
beweisen. 1764 hat vielmehr Brenckenhoff auf die Bitte einiger aus
wanderungslustiger „polnischer“ Familien, ihrem Herrn ein Kom
mando auf den Hals zu schicken, geantwortet: er „wisse aber keine 
Mittel, den p. von Wepinski zu zwingen, solche ziehen zu lassen, 
wenn meine gütliche Requisition nichts helfen wollte“49). Auch späte
ren direkten Bitten der Bauern, ihre Grundherren gefügig zu machen, 
ist, wie Neuhaus betont, nicht entsprochen worden50).

Frst 1769, in der Zeit der schlimmsten Konföderiertenunruhen, 
>ind wieder einzelne Kommandos nach Grosspolen geschickt 
»vorden, allerdings diesmal vorwiegend, um die Transporte der Aus
wanderer vor den Konföderierten zu schützen und sie sicher zu 
geleiten. Brenckenhoff schreibt darüber am 9. 4. 1769 an Schlabren- 
dorff, das Auswandern sei sehr erschwert, „weil die Familien wegen 
Unsicherheit der Landstrassen, und da ihnen auch zum Teil von 
denen Gutsherren der Abzug gar nicht verstattet werden wollen, 
mit ihren Effekten nicht durchkommen können. Höchstdieselben 
haben nunmehr auf meinen dieserhalb getanen alleruntertänigsten 
Vorschlag, die Regimenter von Czettriz, von Alvensleben und von 
Beding wirklich beordert, auf meine Requisitiones immer Komman
dos nach Polen verabfolgen zu lassen, welche unter Aussprengung 
des bruits, dass sie von vielem Raubgesindel gehört, so sich wieder 
zusammen rottiert, und sich denen hiesigen Grenzen nähert, den 
Transport dieser Familien decken sollen. Ich habe hierauf auch 
schon wirklich von sämtlichen Regimentern bis nach Posen herauf 
Kommandos geschickt51) . . .“. Die Hauptschwierigkeit sei eben 
nur, den Leuten zu ihrem Eigentum zu verhelfen. Schlabrendorffs 
Gesuch, das Regiment Seydlitz für ähnliche Kommandos verwenden 
zu dürfen, wurde vom König genehmigt“2), doch bemerkte er: „Da 
indessen, wenn dergleichen Convois einzelner Familien wegen 
öfters geschehen sollen, solches zu viel Aufsehens verursachen 
dürfte, so müsst Ihr mit denen Familien wegen Ort und Zeit und 
dass sie soviel möglich zugleich abziehen, zuvor gehörig conve- 
nieren, damit die Eskorten sich nicht zu lange in Polen dieserhalb 
aufzuhalten genötiget werden.“

Die meisten dieser Expeditionen verliefen ohne Schwierig
keiten, es ist nur ein Fall bekannt, wo es eine Auseinandersetzung 
gab: der Leutnant von Blücher (der spätere Feldmarschall) hatte 
mit 36 Mann Mitte April 1769 einen Zug von 140 Kolonistenfamilien 4

4?) N euhaus, S. 83. B ezeichnenderw eise te i l t  Z im m erm ann, Bd. 2, S. 
74, diese abschlägige A n tw o rt n ich t m it, sondern  sp rich t n u r von der B itte .

50) N euhaus, S. 77.
51) O riginal im  St.-A . B reslau  a. a. O. Vol. 4.
52) K ab in e ttso rd e r vom  16. 4. 1769. O riginal im  St.-A . B reslau  

a. a. O., Vol. 4.
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in die Neumark geleitet. Bei Schneidemühl verwehrte ihm ein Trupp 
Koniöderierter einen Brückenübergang. Die Konföderierten wurden 
aber nach kurzem Gefecht verjagt, einzelne auch gefangen genom
men53). Brenckenhoff bemerkt in der Schilderung dieses Vorfalls 
noch: „Es besteht übrigens fast der grösste Teil der Einwohner in 
denen Städten und Dörfern von hier (Friedeberg) bis Posen aus 
teutschen Leuten, so ursprünglich gewiss grössten Teils aus der 
Neumark und Pommern dahin gezogen“.

Einzelne Expeditionen mögen bis 1772 noch stattgefunden haben, 
die bekannteste ist die oben erwähnte nach Seibersdorf.

Diese Aussendung von Kommandos stellte natürlich, was gar 
nicht beschönigt werden soll, eine Neutralitätsverletzung und ein 
Eingreifen in die Hoheitsrechte des polnischen Staates dar. Bei den 
anarchischen Zuständen in Polen, das im Siebenjährigen Krieg die 
russischen Truppen dauernd zum Angriff auf Preussen durchziehen 
Hess, das seit Jahren ständig russische Regimenter beherbergte, 
stellten aber diese Rechtsverletzungen durchaus keinen Sonderfall 
dar. Schliesslich verhalfen die preussischen Kommandos, wenn sie 
sich auch hier und da Uebergriffe erlaubten, in der Hauptsache doch 
nur Leuten zu ihrem Recht, das sie nicht erlangen konnten, und 
schützten sie vor Ueberfällen. Brenckenhoff schrieb auch in diesem 
Sinne an Peter Sapieha, der sich wieder über die Abholung und Auf
nahme seiner Bauern beschwert hatte: „Wenn aber bei jetzigen 
unruhigen und bedrängten Zeiten in Polen, da besonders die Pro
testanten von dem unter dem Namen der Konförderierten herum
streifenden Raubgesindel auf eine ganz unmenschliche und höchst 
grausame Weise gemisshandelt und ums Leben gebracht werden, 
Leute von da hierher kommen, um sich gegen solche Grausamkeiten 
>n Sicherheit zu setzen, so erfordert es allerdings wohl die Menschen- 
hebe, diese armen Leute aufzunehmen und ihnen hier Schutz an
gedeihen zu lassen, und werden Ew. fürstl. Gnaden dieses wohl ohne 
Zweifel selbst für sehr billig anerkennen54)“.

Es ist bezeichnend für den völlig einseitigen Standpunkt Zim- 
ruermanns, dass er als Mittel zur Gewinnung von Kolonisten aus 
Holen fast ausschliesslich diese Expeditionen anführt, die er auf 
33 Seiten schildert, während er den Konföderiertenunruhen nur 
j^ne Anmerkung widmet55). Nach seiner Darstellung sind die 
Kolonisten aus Polen eigentlich nur durch dies Mittel zum Auswan- 
dern gebracht worden. Da er die Expeditionen aber nur für die oben 
genannten Jahre nachweisen kann, hilft er sich für die übrige Zeit 
ttnt der vagen Wendung „es unterliege keinem Zweifel“, dass auch

M) B erich t B renckenhoffs vom  26. 4. 1769 im  St.-A . B reslau 
a - a. O., Vol. 4. D ie gefangenen K onföderierten  m u ß ten  au f A nord- 
nung des K önigs v ierzehn  Tage in  K ü strin  karren , dan n  w urden sie 
N ieder nach H ause geschickt.

°4) A bgedruck t bei E rich  Schm idt, a. a. O., S. 410.
•*) Bd. 2, S. 49 bis 82.
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in diesen Jahren Expeditionen stattfanden. Am liebsten gebraucht 
er den Ausdruck „Menschenraub“ (zabör, zabieranie ludzi). Es ist 
erstaunlich, dass ihm nicht selbst die Paradoxie dieses Ausdrucks 
aufging, wenn er schilderte, dass die Auswanderer um den militä
rischen Schutz baten. Von irgendeinem Mitnehmen von Kolonisten 
wider ihren Willen — dafür allein wäre der Ausdruck Raub zu
treffend — ist auch nicht ein Beispiel bekannt.

Die „polnischen“ Kolonisten in den einzelnen Kolonisationsgebieten»
Der Anteil der „polnischen“ Kolonisten an der Gesamtmenge 

der Siedler in den einzelnen Kolonisationsgebieten ist sehr ver
schieden. Ganz haben sie wohl nirgends gefehlt. Sogar in dem ent
fernten Kreise Kottbus finden sich einige Kolonisten aus Polen; von 
den wenigen, deren Herkunftsort angegeben ist, stammen drei aus 
Polen, nämlich aus Rawitsch, Bojanowo und „Takroczin“, vielleicht 
Jarocin oder Jutrosin50). Auch in den Städten der Mark Branden
burg ist eine Anzahl von Kolonistenfamilien aus Polen angesiedelt 
worden. In den Jahren 1769 bis 1786 waren es 22, in den Aemtern 
der Kurmark im gleichen Zeitraum 5357). Doch waren sie dort ganz 
vereinzelt und verstreut und bildeten nirgends einen bedeutenderen 
Prozentsatz unter den Kolonisten. Anders war es dagegen in den 
Gebieten, die den polnischen Grenzen näher lagen: in der Neumark 
und in Schlesien, aber auch in Pommern und im Oderbruch. Hier 
sind „polnische“ Kolonisten in viel grösserer Menge angesetzt wor
den, hier bildeten sie einen bedeutenden Anteil der Gesamtzahl der 
Kolonisten und stellten in der am günstigsten gelegenen Neumark 
sogar die absolute Mehrheit. Auf diese vier Kolonisationsgebiete soll 
hier näher eingegangen werden. Unberücksichtigt bleiben West- 
preussen und der Netzedistrikt, wo bekanntlich auch Siedler aus 
Polen, hier zu einem grösseren Prozentsatz auch wirklich National
polen, angesetzt worden sind, da diese Kolonisation gerade im Hin
blick auf die Nationalität der Siedler im Schrifttum genügend be
sprochen worden ist. Es fehlt schliesslich auch Ostpreussen, wo 
nach Skaiweit 14 886 Familien in der Regierungszeit Friedrichs 
d. Gr. angesiedelt wurden58). Doch ist über die Herkunft dieser Kolo
nisten nichts bekannt, wie diese Kolonisation überhaupt weder bei 
Beheim-Schwarzbach noch sonst im Schrifttum eine eingehendere 
Bearbeitung findet. Es ist nun freilich anzunehmen, dass auch unter 
den Kolonisten in Ostpreussen Zuwanderer aus Polen waren, doch 
muss bei dem gänzlichen Fehlen aller Daten darauf verzichtet wer
den, sie zu berücksichtigen. 66

66) Siehe H elm u t K ub lick : Die S ied lungspolitik  F ried richs d. G r. 
im  K reise K o ttb u s, Diss. H alle 1934.

57) N ach T abellen  bei B eheim -Schw arzbach, S. 586— 589.
5j) A ugust S kaiw eit: W ieviel K olonisten  h a t  F ried rich  d. Gr. 

angesiedelt?  in : F orschungen  z. b ran d . u. p reuß. G eschichte, Bd. 24, 
1911, S. 243— 248.
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Pommern.
Eines der Gebiete, in denen die Kolonisationsarbeit am frühesten 

Gnsetzte, war Pommern59). Bereits in der ersten Kolonisations- 
Periode, meist in den Jahren 1750 bis 1753, entstanden hier die 
neuen Siedlungen, vorher waren im Jahre 1748 und bei Zusiedlungen 
schon 48 Familien aus Polen nach Kolberg und Köslin gezogen60). 
Später wurden noch 1771 und 1772 acht neue Dörfer auf dem Boden 
des zum Teil entwässerten Madüsees angelegt. Unter den Kolonisten 
standen die aus Polen nach den Pfälzern und Mecklenburgern an 
dritter Stelle; es wird aber ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
sie keine „Stockpolen“ waren61). Naturgemäss waren sie am 
stärksten in den ihrer Heimat am nächsten gelegenen Kolonien ver
treten. Für mehrere der neuen Dörfer ist uns die Zahl der dort 
angesiedelten „polnischen“ Familien bekannt; es waren; in Schwat- 
zentin (Kr. Neustettin) acht, in Klöpperfier (Kr. Neustettin) sechs, in 
Gröbenzin zwölf, in Gr.-Platenheim sechs, in Kl.-Platenheim sechs, 
in der Zerrinschen Heide zehn, in Maschowitz fünf (alle Kreis 
Bütow), in Bismarcken (Kr. Lauenburg) neunzehn, in Neudorf bei 
Bublitz sechzehn, in Sydowsaue zwölf, in Arnimswalde zehn, in 
Hackenwalde zweiundzwanzig — (letztere drei Dörfer im unteren 
pommerschen Oderbruch)62). In den Pyritzer Kolonien stellten sie 
ungefähr ein Sechstel aller Ausländer. 1755 wurde ihre Zahl in den 
verschiedenen Kolonien auf 164 Familien angegeben62a). In die acht 
Hörfer auf Madüseeboden zogen 1771 noch vierundzwanzig Familien 
aus Polen.

Das Oderbruch.
Im Oderbruch, unter dem nur das Stück von Reitwein bis 

Hohensaaten zu verstehen ist (die oben angeführten Oderbruch
kolonien liegen weiter stromab), wurden in den Jahren 1755 bis 1761, 
also während des Siebenjährigen Krieges, planmässig Kolonien an
gelegt, nachdem 1753 und 1754 die Entwässerung in Angriff genom
men worden war63). In den Kolonien und Neudörfern sollten nach 
dem Siedlungsplan 1252 Familien angesetzt werden, doch waren es 
ln Wirklichkeit nur 1134. Auch unter ihnen befand sich ein nicht 
sehr grosser Anteil „polnischer“ Kolonisten, über die freilich nicht 
Künstig geurteilt wird, denn es heisst von ihnen: „nicht wenige 
Kolonisten kamen aus Polen, zwar deutscher Abstammung, aber 
v°n polnischer Unordnung angekränkelt64)“.
.p °9) Siehe P e te r  W ehrm ann : F ried rich  d. Gr. als K o lon isa to r in  
Fom m ern, P y ritze r  S chulprogram m  1897 und  1898, 46 S. zusam m en.

60) B eheim -S chw arzbach : Tabelle, S. 593— 94.
61) W ehrm ann  1, S. 12.
62) N ach B erger, S. 93 ff.
62a) N ach T abellen  bei B erger, S. 93— 96.
M) Siehe D etto  u. G o ttfried  W etz G eschichte des O derbruches 

tn :  Das O derbruch . H erausgeg. v. P e te r F ritz  Mengel, Ebersw alde, 
1930, S. 8 5 - 2 3 8 .

64) Siehe D etto , S. 182.
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Leider wissen wir nur von einigen Dörfern, in welcher Anzahl 
dort Familien aus Polen Siedler wurden. Es waren in Kerstenbruch 
zwei Familien, in Vevais vier, in Grute zwei, in Quappendorf eine. 
Ausserdem sind „polnische“ Kolonisten in Neu-Reetz und Neu- 
Lietzegöricke bekannt, fünfzig Familien aus Polen sollten Neu-Lewin 
beziehen, elf Heinrichsdorf65 *). Neben den Bauerndörfern wurden 
aber auf Vorschlag Brenckenhoffs 1764 bis 1766 auch sieben Spinner
dörfer im Oderbruch angelegt, die 1767 bezogen wurden. Diese 
Dörfer wurden mit 363 Familien besetzt, von denen 68 aus Polen 
stammten. Sie verteilten sich folgendermassen auf die sieben Ort
schaften:

Baiersberg 11
Gerickensberg 14
Neu-Langsow 8
Lehmannshöfel 7
Rehfeld 5
Sophiental 16
Sydow'swiese 7

Familien

Von späteren Zusiedlungen ist im Oderbruch nichts bekannt: 
es war durch den einmaligen, planmässigen und in sich geschlossenen 
Siedlungsvorgang voll besiedelt worden.

Die Neumark.
Ein ähnlich geschlossenes Kolonisationsgebiet wie das Oder

bruch bildeten Warthe- und Netzebruch in der Neumark. Hier wur
den schon 1746 Meliorationsarbeiten geplant, doch stellte sich her
aus, dass sie vor der Trockenlegung des Oderbruches nicht durch
geführt werden konnten. Unter den vereinzelten Koloniegründungen 
der Zeit vor dem Siebenjährigen Krieg war die bedeutendste die 
Siedlung Eschbruch, in der einige zwanzig Kolonisten aus Polen 
angesetzt wurden00). Erst nach dem Kriege, 1764, kamen die Melio
rationsarbeiten unter der tatkräftigen Leitung des Geheimen Finanz
rates Brenckenhoff richtig in Fluss, und bald begannen auch die 
Siedler herbeizuströmen, um deren Herbeiholung Brenckenhoff sich, 
wie wir sahen, viel Mühe gab. Hier bildeten die „polnischen“ Kolo
nisten das Hauptkontingent, sie mussten manchmal sogar noch war
ten, ehe ihnen das für sie bestimmte Land zugewiesen werden 
konnte. Sie stellten mehr als zwei Drittel aller Siedler, und zwar 
vornehmlich die Vollbauern und Vorwerkskolonisten, denn es wird 
ausdrücklich betont, dass sie verhältnismässig wohlhabend waren67). 
Diese „polnischen“ Kolonisten waren, wie Neuhaus hervorhebt68), 
ausnahmslos deutscher Volkszugehörigkeit; das geht schon aus

6i) Siehe W etz, S. 187.
6ß) Siehe N euhaus, S. 38.
67) Siehe N euhaus, S. 90.
68) Siehe N euhaus, S. 77.
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den hier für einige Kolonien vorhandenen Namenslisten hervor09). 
Von den 41 Kolonisten in Gross-Czettritz (40 von ihnen stammten 
aus Polen) tragen alle deutsche Namen, ebenso war es bei den 
zwanzig „polnischen“ Kolonisten in Friedrichshorst, den sechs im 
Pyrehnischen Bruch. Die elf „polnischen“ Kolonisten in Schönberg 
Im Netzebruch hiessen: Gebauer, Hennow, Timme, Hämmerling, 
Woltersdorf, Krüger, Jähnicke, Niedrig, Harter, Beyer, Btiliringer, 
die zwölf Kolonisten in Friedrichstal (von ihnen waren zehn aus 
Polen) trugen die Namen: Pinnow, Hemmerling, Schöne, Brauer, 
Dreyer, Schalemann, Beyer, Rosenow, Breitz, Schneider, Seiffert, 
Hohenkrug.

Eine allerdings nicht ganz vollständige Liste der Kolonien im 
Warthe- und Netzebruch mit dem Heimatsnachweis der in jeder von 
ihnen angesetzten Siedler gibt Belieim-Schwarzbach'0). Aus ihr geht 
hervor, dass die „polnischen“ Kolonisten in jeder Neugründung 
wohnten und in den meisten die Mehrzahl der Siedler stellten. 
Manche Neugründungen sind überhaupt nur von „polnischen“ Kolo
nisten bezogen worden, z. B.: Nieder-Alvensleben, Beckenwerder, 
Plonitz, Quebec, Brenckenhoffswalde, Franztal, Neu-Carbe, Mühlen
dorf, Schönberg, Brand, Neu-Dessau, Friedrichshorst, Mariental, 
Ouschtebruch, Schulzenwerder und Herzberg.

Dass die „polnischen“ Kolonisten in so überwiegend grosser 
Zahl gerade in die Neumark auswanderten, hatte seinen Grund 
ausser in der günstigen Lage und den eifrigen Bemühungen 
Drenckenhoffs sicher auch darin, dass eben in der Zeit der Anlage 
der Neusiedlungen die Gründe zur Auswanderung aus Polen am 
mächtigsten wirkten. Nach dem Jahre 1772 begann der Zustrom der 
»polnischen“ Kolonisten erheblich schwächer zu werden, doch da 
war das Kolonisationswerk in der Neumark auch bereits abge
schlossen. Für die Zeit von 1763 bis 1774 lässt sich die Zahl der 
Kolonisten aus Polen genau feststellen. Neuhaus gibt an, dass von 
den 12 083 Personen, die in diesen Jahren einwanderten, 8386 aus 
Polen stammten, das sind 69,4%. Die nächstgrösste Gruppe, die 
Sachsen, stellten nur 1074 Siedler oder 8,9%, die „polnischen“ Kolo
nisten bildeten also weitaus die Mehrheit'1).

Von den neumärkischen Städten füllte sich Driesen häufig mit 
wartenden Auswanderern aus Polen, von denen manch einer dort 
seblieben sein muss, es wanderten auch Czarnikauer Handwerker 
dorthin aus, so dass die Bevölkerungsziffer und die Steuerkraft der 
Stadt bedeutend zunahm, genaue Angaben liegen darüber nicht vor. 
immerhin gibt die Angabe Beheim-Schwarzbachs7") einen Begriff, * 71

*9) N ach T abellen  bei N euhaus, S. 345 ff.
,0) Siehe B eheim -Schw arzbach, S. 596 bis 599.
71) N euhaus, S. 345, auch  S. 85.
7S) B eheim -Schw arzbach, S. 389 f. U nrich tig  is t dagegen die auch 

^ • B eheim -Schw arzbach w iederh. B eh au p t., B renckenhoff habe poln. 
Gefangene den R ussen  abgenom m en und  angesiedelt. W ie N euhaus,
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Brenckenhofi habe 1770 einhundert Tuchmacher aus Polen, die ihm 
nicht ganz zuverlässig erschienen, nach Magdeburg weiter be
fördert.

Schlesien.
In Schlesien, dem grössten der hier angeführten Kolonisations

gebiete, war der Kolonisationsvorgang naturgemäss viel weniger 
einheitlich. Bei der Grösse der Provinz zerfiel er mehr in Einzel- 
kolonisationen der Grundbesitzer und in Zusiedlungen in den Städten, 
die aber alle staatlich kontrolliert und meist unterstützt wurden. 
Auch hier hatte das Ansiedlungswerk in den Jahren vor dem Sieben
jährigen Kriege keine grossen Fortschritte gemacht. Es lässt sich 
nicht feststellen, ob und wieviel „polnische“ Kolonisten auf den bis 
1756 angelegten 1301 Kolonistenstellen angesiedelt wurden. Nach 
dem Siebenjährigen Kriege aber hatte die stark mitgenommene 
Provinz viel nachzuholen und musste den Bevölkerungsverlust und 
die erlittenen Schäden wieder gutmachen. Das Siedlungswerk 
wurde nun auch sehr eifrig betrieben, der König zeigte stets ganz 
besonderes Interesse dafür. Von Anfang an spielten die Kolonisten 
aus Polen neben denen aus Sachsen und Böhmen die wichtigste 
Rolle. Schon 1764 zogen 90 evangelische Familien aus Kempen und 
Umgebung über die Grenze, wo sie in dem gleich benachbarten 
Vorwerk Bralin angesiedelt wurden, 28 Familien aus Polen wurden 
im gleichen Jahre in Märzdorf untergebracht* 73).

Ueber die Herkunft der Siedler sind wir durch die „General
designationen“, die die beiden Kammern, die Glogauer und die Bres
lauer, alle halbe Jahre dem dirigierenden Minister nach Breslau ein
sandten, unterrichtet74). Jede Kammer stellte für ihr Departement 
zwei Listen auf, eine über die bäuerlichen und eine über die städti
schen Kolonisten, in denen die Zahl der neu Zugezogenen mit ihrem 
Heimatland und dem Amt, bzw. der Stadt, wo sie sich nieder
gelassen hatten, verzeichnet wurde. Leider wurden diese Designa
tionen nicht stets von beiden Kammern einheitlich geführt, so dass 
sich nicht, wie man annehmen sollte, für jedes Halbjahr seit 1763 die 
genaue Zahl der aus Polen zugewanderten Personen feststellen lässt. 
Doch liefern diese Aufstellungen sehr viel wertvolles Material, be
sonders über die Ansiedlungsorte der „polnischen“ Kolonisten, wenn 
auch die Herkunftsorte nicht angegeben sind. Leider hören die 
Designationen der Breslauer Kammer seit dem 30. 11. 1779 auf, die 
Herkunft der Siedler anzugeben, die nur noch allgemein als Aus
länder bezeichnet werden75). Die Designationen der Glogauer Kam-
S. 84, nachw eist, w urden  diese G efangenen als R ek ru ten  in  w est
deu tsche R eg im en ter gesteck t.

73) B eheim -Schw arzbach, S. 331.
74) Sie füllen den g röß ten  Teil der angegebenen A k ten b än d e  des- 

St.-A . B reslau , Rep. 199, AIR. V, Nr. 16.
7ö) B eheim -S chw arzbach b e h a u p te t S. 325, die D esignationen  

der B reslauer K am m er re ich ten  ü b e rh a u p t nur bis 1776, was n ic h t 
m it der W irk lichke it ü b ere in stim m t.
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roer verzeichnen auch nach dem Tode des Königs das Herkunftsland 
der Kolonisten, obwohl sich unter der allmählich immer spärlicher 
werdenden Schar in diesen Jahren nur selten noch ein „polnischer“ 
Kolonist findet. Aus den im Anhang beigegebenen Listen, die einen 
gedrängten Auszug der Designationen darstellen, ist zu ersehen, dass 
die Zuwanderung der „polnischen“ Kolonisten in den Jahren um 1770 
ihren Höhepunkt erreicht und nach 1774 stets schwächer wird. Die 
bäuerliche Einwanderung überwog dabei die städtische, im Qlo- 
sauer Kammerdepartement war sie bedeutender als im Breslauer. 
Interessant ist die Verteilung der Kolonisten aus Polen auf die ein
zelnen Städte und Kreise. Sie zogen naturgemäss stets in die Ge
benden, die ihrer alten Heimat am nächsten lagen, im Glogauer 
Departement erhielten am meisten Zuzug von bäuerlichen „polni
schen“ Kolonisten die Kreise Militsch, Wohlau, Guhrau, Glogau und 
Schwiebus. Etwas anders war die Reihenfolge bei den Städten 
des Glogauer Departements. Hier stand an erster Stelle Guhrau, 
®s folgten Militsch, Herrnstadt, Schwiebus, Grünberg, Glogau, 
Schlawa und Prausnitz78).

Im Breslauer Kammerdepartement hatte die stärkste bäuerliche 
Zuwanderung der Kreis Wartenberg, danach kamen die Kreise 
Deuthen, Lublinitz, Namslau, Pless, Trebnitz und Breslau. Bei den 
Städten des Breslauer Departements verstreuten sich die Kolonisten 
aus Polen und konzentrierten sich nicht auf einige bestimmte Städte. 
Am häufigsten kamen neben Breslau Wartenberg, Pitschen, Reich
e l  und Namslau als neue Ansiedlungsorte vor. Auch Schweidnitz 
Jst verhältnismässig oft vertreten.

Auch diese „polnischen“ Kolonisten waren zum grössten Teil 
Deutsche; wenn einmal ihre Namen angeführt werden, so klingen 
sie fast ausschliesslich deutsch, z. B. hiessen die bis Mai 1763 nach 
Gross-Tschirnau gezogenen „polnischen“ Kolonistenfamilien: Rauh, 
Kissmann, Rossöhr, Teichert, Hirte77). In vier ausführlichen Listen 
der beiden Kammern finden wir die Namen fast aller Kolonisten- 
tamilien aus Polen, die vom 1. 1. 1763 bis zum 31. 5. 1769 nach Schle
sien eingewandert sind (es fehlt allerdings das wichtige erste Halb
jahr des Jahres 1764)™). Von den 267 Familien, die in dieser Zeit 
in die Städte des Glogauer Departements aus Polen eingewandert 
sind, tragen nur sechs polnisch klingende Namen; von den 422 bäuer-

,6) E ine eigene A ufstellung der G logauer K am m er g ib t fü r die 
Zeit vom  1. 1. 1763 bis zum  31. 5. 1773 genaue Zahlen der in  diese 
Kreise und  S tä d te  zugew anderten  „p o ln isch en “ K olonisten . Es w aren  
^  Kreise M ilitsch 178 F am ilien , W ohlau 170, G uhrau  146, G logau 66, 
Schwiebus 52. Bei den S täd te n  w aren die Z ahlen : G uhrau  181 F a 
milien, M ilitsch 73, H e rrn s ta d t 59, Schw iebus 51. Siehe St.-A . B reslau  
a - a -_D„ Vol. 5.

“ ) N ach einer A ufstellung im  St.-A . Breslau a. a. O., Vol. 1.
7®) Im  St.-A . B reslau, Vol. 4. N ach M öglichkeit sollen diese auch  

fü r die F am ilien fcrschung  in te ressan ten  L isten  in  nächste r Zeit v e r
ö ffen tlich t w erden.
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liehen Kolonistenfamilien dieses Zeitraums im gleichen Departement 
haben nur acht einen polnischen Namen. Etwas anders ist das 
Verhältnis im Breslauer Departement, von den 205 dort in die Städte 
eingewanderten „polnischen“ Familien tragen 25 polnische Namen70). 
Schwierig ist es mit den Namen der bäuerlichen Einwanderer im 
Breslauer Departement; neben ungefähr 60% deutsch klingenden, 
deren Träger meist bei Wartenberg, Namslau, Breslau und Pless 
angesiedelt sind, bleibt ausser einer Menge unbedingt polnischer ein 
grosser Rest indifferenter Namen, wie sie auch heute in Oberschle
sien Vorkommen und die über die Volkszugehörigkeit des Trägers 
nichts aussagen. Immerhin kann man annehmen, dass rund 25% 
dieser bäuerlichen Siedler aus Polen im Breslauer Departement dem 
polnischen Volkstum zuzurechnen sind.

Sehr aufschlussreich sind die Angaben über die Herkunftsorte 
in diesen Listen; diese fehlen freilich bei den bäuerlichen Siedlern 
meistens, und wenn sie angegeben sind, sind die Namen meist ver
stümmelt, da in Schlesien die polnischen Dorfnamen natürlich unbe
kannt waren. Nur selten ist bei den bäuerlichen Siedlern etwas 
Näheres angegeben, wie z. B. einmal: „Elf Ereigärtner aus Bege, 
einer Holland bei Kalisch, sind in dem Kreis Löwenberg zur Herr
schaft Neuschloss gezogen, erbauen das Dorf Wilhelminenort.“ 
Wesentlich besser ist es bei den städtischen Siedlern, obwohl auch 
dort die Herkunftsorte oft fehlen. Naturgemäss überwiegen weit
aus die vorwiegend deutschen Städte in der Nähe der Grenze; bei 
den städtischen Siedlern im Glogauer Departement des Zeitraums 
vom 1. 1. 1763 bis zum 31. 5. 1769 kamen als Heimatort vor: Lissa 
35mal, Rawitsch 18mal, Fraustadt 17mal, Schwersenz 11 mal, Zduny 
9mal und Brätz 7mal, Posen, Wollstein und Birnbaum nur 6mal. 
Beim Breslauer Departement kommt am häufigsten Zduny vor, näm
lich 19mal, Kempen 17mal, Rawitsch 9mal, Bojanowo 6mal und 
Lissa 5mal.

Nach den Generaldesignationen sind-vom 1. 1. 1763 bis zum 
31. 5. 1786 ins Glogauer Departement an „polnischen“ Kolonisten 
eingewandert: aufs Land: 3469 Personen von insgesamt 6131 Kolo
nisten, also 56,6%;

in die Städte79 80): 2688 Personen von insgesamt 7999 Kolonisten, 
also 33,6%.

In das Breslauer Departement sind vom 1. 1. 1763 bis zum 
30. 11. 1779 eingewandert:

aufs Land: 3137 Personen von insgesamt 11 838 Kolonisten, 
also 36,4%;

in die Städte: 1453 Personen von insgesamt 8642 Kolonisten, 
also 16,8%.

79) A ußerdem  sind  noch 27 N am en von m itgeb rach ten  K nech ten  
u n d  M ägden angegeben; diese k lingen in  der M ehrzahl polnisch.

80) D er Z eitraum  re ic h t h ier vom  1. 6. 1764 bis zum  30. 11. 1786. 
Die D esignation  bis zum  31. 5. 1786 liegt n ich t vor.
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Das Volkstum der „polnischen“ Kolonisten.
Aus allem bisher Angeführten ist bereits hervorgegangen, dass 

es sich bei den „polnischen“ Kolonisten fast ausschliesslich um 
Deutsche aus Polen handelte und nur um sie handeln konnte. Nur 
sie, die deutschen Bauern der Holländereien und Schulzendörfer, 
waren die wegen ihrer bekannten wirtschaftlichen Fähigkeiten ge
wünschten Kolonisten, nur für sie machten sich die Gründe zur Aus
wanderung in voller Wirkungskraft geltend. Allein die Tatsache, 
dass die Bauern durchweg protestantisch waren,beweist ihr Deutsch
tum, denn polnische evangelische Bauern gab es ja nur in verschwin
dend geringer Zahl im Süden Grosspolens. Bei der erheblich klei
neren Zahl der städtischen Kolonisten aus Polen, die nur in Schle
sien eine grössere Rolle spielen, und in den anderen Gebieten mehr 
verstreut auf treten, ist die Gleichung: protestantisch ~  deutsch zwar 
nicht mit der gleichen 99°/<»igen Sicherheit richtig, aber in den weit
aus meisten Fällen kann man auch hier aus dem evangelischen Be
kenntnis auf die deutsche Volkszugehörigkeit schliessen. Wie oben 
gezeigt, stammten ja die städtischen Kolonisten fast ausnahmslos 
aus den überwiegend deutschen Städten im grosspolnischen Grenz
streifen, auch das weist auf ihr deutsches Volkstum hin.

Die Betrachtung der Kolonisten in den einzelnen Siedlungs
gebieten hat gezeigt, dass sie, ausgenommen einen Teil der Kolo
nisten int Breslauer Departement, durchweg als Deutsche anzusehen 
sind. Diese Tatsache wird auch im neueren Schrifttum allgemein 
anerkannt. Nur Johannes von Müller schrieb zu Beginn des vorigen 
Jahrhunderts, Friedrich d. Gr. habe „12 000 polnische Familien ihrem 
Vaterland entrissen“. Beheim-Schwarzbach dagegen betont stets, 
dass es sich bei den „polnischen“ Kolonisten fast nur um Deutsche 
handelte und geht auf die gerade sie zur Abwanderung drängenden 
Zustände Polens ein81), das Gleiche gilt für Berger. Gustav Schmoller, 
der für die „polnischen“ Kolonisten stets die recht unglückliche Be
zeichnung „Deutschpolen“ anwendet, ist gleichfalls von ihrem deut
schen Volkstum überzeugt und betont, dass sie nur den Missbräuchen 

Polen ausweichen wollten82 83). Zimmermann gibt das Urteil Beheim- 
^chwarzbachs und das oben angeführte von Neuhaus über das 
deutsche Volkstum der „polnischen“ Kolonisten wieder und bemerkt 
dazu: so war es gewiss auch in Wirklichkeit8'8). Aus seiner ganzen 
Arbeit geht hervor, dass er mit den „polnischen“ Kolonisten stets 
Deutsche meint, er spricht auch meist von den auswandernden 
»Holländern“, ja, er beklagt sich S. 306 bitter über die deutschen 
Kolonisten, die nach Polen gekommen seien, um dort reich zu werden 
and dann nach einigen Generationen mit dem Erworbenen wieder 
nach Westen zu ziehen.

81> s. 325 ff., S. 383 ff.
8') Schm oller a. a. O., S. 584, 592, 594.
83̂ Bd. 2, S. 275.
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Neben den Deutschen sind sicher auch hier und da einige Polen 
mit ausgewandert; doch wäre es falsch, etwa alle katholischen 
Kolonisten als Polen anzusehen. Es gab ja in Polen noch eine be
trächtliche Anzahl katholischer Deutscher. Im Jahre 1784 wan- 
derten z. B. in die Kreise des Qlogauer Departements vier katholische 
„polnische“ Kolonisten ein, die folgende Namen trugen: Christian 
Schike, Georg Flanze, Christian Fengler, Andreas Schröter*4). Auf 
jeden Fall bildeten die neben den Deutschen mitauswandernden 
Polen eine geringe Minderheit, die keine Rolle spielte. Nur unter den 
Kolonisten im Breslauer Departement waren sie, wie nach den er
wähnten Namenslisten zu schliessen ist, zu einem grösseren Hundert
satz vertreten. Es wird ungefähr richtig sein, wenn wir den Anteil 
der Polen an den „polnischen“ Kolonisten in diesem Departement 
mit 10% bei den städtischen und 25% bei den bäuerlichen Kolonisten 
annehmen.

Brauchbarkeit und Besitz der „polnischen“ Kolonisten.
In den nachteiligen Beurteilungen des Siedlungswerks Friedrichs 

d. Gr. findet sich stets eine Schilderung des schlechten Men
schenmaterials, das angesiedelt wurde. Viele der Siedler seien 
Abenteurer, Herumtreiber, Bettler gewesen, die ihre Stellen wieder 
verliessen, wenn sie die Vergünstigungen genossen hatten, charakter
lich minderwertige Menschen, die keinen günstigen Zuwachs bedeu
teten und dem Staat eher Kosten verursachten, als dass sie ihm 
Nutzen brachten84 85 *). In der Tat hat sich auch unter den Kolo
nisten eine ganze Anzahl minderwertiger Elemente befunden» 
Herumtreiber unerfreulicher Art, die kaum einen Besitz hatten, 
ihre Stelle schlecht bewirtschafteten, sie häufig wieder ver
liessen und damit dem Staat nur Sorgen und Ausgaben bereiteten. 
Es waren das vor allem die Siedler, die durch die Versprechungen 
angelockt waren und nun nach ihrer Ansetzung die unangenehme 
Entdeckung machten, dass Arbeit und Leistung von ihnen verlangt 
wurden. Viele von ihnen brachten fast gar kein Eigentum mit und 
mussten alles geliefert bekommen.

Wie stand es in dieser Beziehung mit den Kolonisten aus Polen? 
Ganz allgemein kann man sagen, dass unter ihnen die Zahl der un
tauglichen Elemente gering war. Sie waren ja meist aus ihrer Hei
mat nicht wegen der Versprechungen ausgewandert, sondern teils 
aus ideellen Beweggründen (Religionsbedrückungen), teils wegen 
der Unruhen und unerträglichen Zustände in ihrer Heimat. Deshalb 
boten sie eine ganz andere Auslese als die anderen Kolonisten, be
sonders die Süddeutschen. Mit ihnen wurden Bauern in den neu

84) St.-A . B reslau a. a. O., Vol. 10.
85) E inen Ü berb lick  über d e ra rtig e  U rteile g ib t Z im m erm ann,

Bd. 2, S. 277 ff.
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gegründeten Dörfern angesiedelt, die anerkannt gute Landwirte 
waren, nicht Glückssucher, die von der Landwirtschaft gar nichts 
verstanden.

Das Urteil über die „polnischen“ Kolonisten, soweit sie geson
dert beurteilt und den anderen gegenübergestellt werden, ist auch 
mit zwei Ausnahmen durchweg günstig. Ungünstig werden gerade 
die beurteilt, die vor 1760 ausgewandert waren, also wahrscheinlich 
eher von der Sucht, etwas Besseres zu erlangen, zur Auswanderung 
getrieben waren, als die später Auswandernden, für die die Not 
and Bedrückung wesentlich gestiegen waren. Von den „polnischen“ 
Kolonisten in Pommern heisst es, unter ihnen seien manche gewesen, 
die sich an die strenge Ordnung in den preussischen Landen nicht 
gewöhnen konnten86), und von den „polnischen“ Kolonisten im Oder
bruch sagt Detto, sie seien von polnischer Unordnung angekränkelt 
gewesen87). Nähere Erläuterungen und Belege werden jedoch nicht 
gegeben. Wenn diese — bei Detto recht ungeschickt ausgedrückte — 
nachteilige Beurteilung auch richtig sein mag, so bleibt doch zu er
wähnen, dass es sich hier nur um einen kleinen Teil der „polnischen“ 
Kolonisten und gerade um vor 1760 Ausgewanderte handelt.

Dagegen urteilt Schmoller88), dass die Deutschen aus Polen keine 
schlechten Elemente in ihren Reihen hatten, auch Beheim-Schwarz- 
bach stellt ihnen ein günstiges Zeugnis aus89). Ein gleiches finden 
wir bei Neuhaus über die „polnischen“ Kolonisten im Netze- und 
Warthebruch, der bemerkt, sie seien durchaus kein „verlorenes 
Gesindel“ gewesen90); diese Ansicht vertritt auch Zimmermann91). 
Beide gehen ausführlicher auf den Besitz der „polnischen“ Kolonisten 
als einen Beweis für ihre Brauchbarkeit ein. „Verhältnismässig am 
wohlhabendsten“, schreibt Neuhaus, „waren diejenigen Einwanderer, 
die unmittelbar nach dem grossen Kriege ins Land kamen, um sich 
an der Netze niederzulassen, und zwar vorwiegend die „polnischen“ 
Ansiedler. Offenbar handelte es sich hier um Leute, die, vorher 
ln gutem Wohlstand lebend, durch den Krieg um einen Teil des 
Ihrigen gebracht, oder dem Steuerdruck und religiöser Verfolgung 
weichend, ihre unbewegliche Habe verkauft hatten, um in Preussen 
unter günstigeren Umständen ein neues Leben zu beginnen.“ Nach 
Gner von Zimmermann a. a. O. angeführten Tabelle entfällt weit
aus die grösste Menge allen von den Kolonisten mitgebrachten 
^iehs auf die Neumark, nämlich 5329 Pferde, 4668 Kühe, 16231 Schafe, 
2097 Schweine. Diese müssen gerade von den „polnischen“ Kolo
nisten mitgebracht worden sein, denn diese stellten ja über zwei 
Drittel der Neumärkischen Kolonisten, und auch nur sie hatten dank

88) W ehrm ann  1, S. 12. 
8T) D etto , S. 182.
88) Schm oller, S. 592.
89) S. 325 ff.
90) S. 91.
#1) Bd. 2, S. 305.
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der geringen Entfernung die Möglichkeit, so viel Vieh mit- 
znbringen. Auch für Schlesien lässt sich nachweisen, dass die 
dortigen „polnischen“ Kolonisten durchaus nicht mit leeren Händen 
kamen, sondern meist wesentlich mehr Eigentum mitbrachten, als 
die anderen. So hatten z. B. die bäuerlichen Siedler im Glogauer 
Departement vom 1. 1. 1763 bis 31. 5. 1776 mitgebracht: 70 834 Taler 
Bargeld, 241 Pferde und 1031 Stück Rindvieh. Davon entfielen auf 
die „polnischen“ Kolonisten 55 585 Taler, 228 Pferde und 976 Stück 
Rindvieh, also rund 69%, bzw. 90%, bzw. 95%, während ihr Anteil 
an der Zahl der Siedler 2723 von 4333, also rund 63% betrug. Im 
Breslauer Departement aber entfiel auf die „polnischen“ Kolonisten 
zwar nur ein ganz geringer Anteil des mitgebrachten Kapitals, dafür 
aber hatten sie in der Zeit vom 1. 1. 1763 bis zum 30. 11. 1779 
199 von 313 Pferden, rund 64,5%, und 963 von 1420 Stück Rindvieh, 
also rund 68%, mitgebracht, bei einem Anteil von nur 26% an der 
Anzahl der Siedler92).

Von den städtischen Kolonisten aus Polen brachten manche 
ganz beträchtliche Kapitalien mit, der reichste war wohl der Kom
merzienrat Treppmacher, der nach Driesen in der Neumark zog und 
100 000 Taler besass93). Ein Kaufmann Anton Dunckel aus Posen 
brachte 10 000 Taler mit, ein Konditor Gottlob Aschenbrenner aus 
Posen 5000, ein Lohgerber Johann Mareks aus Schmiegel 3000, ein 
Kaufmann Georg Dietrich 4000 Taler. Sie alle waren vor 1769 in 
Städte des Glogauer Departements eingewandert94). Das von den 
städtischen Kolonisten aus Polen nach Schlesien mitgebrachte Ka
pital entsprach in seiner Höhe ziemlich genau dem Anteil, den sie 
an der Gesamtzahl der städtischen Kolonisten hatten.

Jedenfalls kamen die „polnischen“ Kolonisten nicht als Aben
teurer oder Hungerleider nach Preussen, sie bedeuteten menschlich 
und durch ihr mitgebrachtes Eigentum einen wertvollen Zuwachs 
für den preussischen Staat.

Die Gesamtzahl der „polnischen“ Kolonisten.
Die Gesamtzahl der unter Friedrich d. Gr. angesetzten Kolo

nisten genau festzustellen, ist unmöglich. Die uns vorliegenden 
Verzeichnisse sind zu lückenhaft, zu sehr nach verschiedenen Ge
sichtspunkten angelegt, als dass sie ein vollständig genaues und 
befriedigendes Ergebnis liefern könnten. Am richtigsten ist wohl 
die Aufstellung des Ministers Herzberg in seinen „huit disserta- 
tions“95), wenn sie auch die beiden letzten Regierungsjahre des

92) Aus den G eneraldesignationen  im  St.-A . B reslau a. a. O.
ä3) N euhaus, S. 90.
94) N ach der e rw ähn ten  N am ensliste  im  St.-A . B reslau  a. a. 0 .,Y o I.4 .
95) D eu tsche A usgabe: ,,8 A bhandlungen , welche in der Kgl. 

A kadem ie der W issenschaften  zu B erlin  an  den G eburtsfesten  des 
K önigs im  lä n n e r  1780 bis 1787 vorgelesen w urden : Berlin und  Leipzig 
1789, d o rt S. 11.
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Königs nicht mehr berücksichtigt, in denen ja nicht mehr viel Kolo
nisten angesetzt wurden. Herzberg gibt für die Zeit von 1740 bis 
1784 für ganz Preussen ohne Ostpreussen 42 339 Familien an. Ver
vollständigt man diese Zahl um die von Skaiweit für Ostpreussen 
gefundene, so lautet das Ergebnis 57 475 Familien. Wieviel Per
sonen zu dieser Familienzahl gehörten, ist nur näherungsweise zu 
errechnen. Unbedingt falsch ist es, die Familienzahl mit fünf zu 
multiplizieren, wie es Beheim-Schwarzbach tut, dessen Zahlen des
halb durchweg zu hoch sind”“). An allen Tabellen, die sowohl Fami
lien- als Personenzahl angeben, ist festzustellen, dass die Stärke der 
Familien je nach Zeit und Ort der Ansiedlung stark schwankt, dass 
sie bei den bäuerlichen Kolonisten grösser ist, als bei den städtischen, 
hei den „polnischen“ und böhmischen Kolonisten grösser als bei den 
sächsischen. Im Durchschnitt dürfte das richtige Verhältnis zwi
schen der Anzahl der Familien und der der Personen mit 1 : 3,5 
wiedergegeben sein, doch ist da stets mit einem Unsicherheitsfaktor 

rechnen.
Ebenso unmöglich ist es natürlich, genau die Gesamtzahl allei 

'.polnischen“ Kolonisten anzugeben, und sehr schwierig, diese Zahl 
wenigstens näherungsweise zu errechnen. Denn hier fehlen in 
vielen Fällen zuverlässige Zusammenstellungen über die Herkunft 
der Kolonisten; trotzdem soll hier versucht werden, diese Zahl fest- 
zustellen"7). Recht günstig liegt es für die beiden Hauptansiedlungs- 
^ebiete der „polnischen“ Kolonisten, für Schlesien und die Neumark. 
Zwar muss man sich darüber klar sein, dass auch die General
designationen nicht restlos zuverlässig sind. Zweifellos ist in ihnen 
manchmal schöngefärbt worden; doch da sie andererseits auch 
nicht wirklich alle Siedler erfassen konnten, dürften sich beide 
Fehler im ganzen grossen doch ausgleichen.

Für die Neumark gibt Neuhaus für die Zeit von 1763 bis 1774 
8386 Kolonisten aus Polen an, 69,4% der Gesamtzahl dieser Zeit. 
Die in der ganzen Regierungszeit des Königs hier eingewanderten 
Kolonisten schätzt er auf rund 15 000 Köpfe. Rechnen wir davon 
09,4% für die „polnischen“ Kolonisten, so ergibt das 10 410, rund 
i 6 4 0 0 K o l o n i s t e n  a u s  P o l e n  in d e r  Ne u  ma r k .

In Schlesien waren im Glogauer Departement vom 1. 1. 1763 
Fis zum 30. 11. 1786 nach unseren Zahlen 6157 Kolonisten aus Polen 
eingewandert. (Die Zahl der städtischen Kolonisten ist dabei etwas 
zu klein, da für 1 % Jahre die Zahlen fehlen, auch für die ländlichen 
fehlen die Zahlen eines halben Jahres.) Da die Zahlen über die Her
kunft der Siedler für das Breslauer Departement nur bis 1779 vor- *•)

*•) Auf diesen F ehler h a t  auch  Johannes Z iekursch in seinem  
A ufsatz: Die innere K olonisation  im  a ltp reuß ischen  Schlesien. Zsch. 
u. Vereins f. d. G eschichte Schlesiens, Bd. 48 hingewiesen.

*7) Bergör h a t  S. 42 f. P rozen tzah len  fü r den A nteil der „p o l
n ischen“ K olonisten  errech n et: N eum ark  64,6% , Schlesien 30 ,2% , 
1 om m ern 18,6% . K urm ark  2,5% , M agdeburg 1,3% .
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liegen, müssen wir die Zahl bis zum 30. 11. 1786 näherungsweise zu 
errechnen suchen. Im Glogauer Departement hat sich die Zahl der 
„polnischen“ Kolonisten von 1779 bis zum 30. 11. 1786 um rund 10% 
vermehrt. Nehmen wir das gleiche Anwachsen für das Breslauer 
Departement an, so wären dort bis 1786 4590 + 459 =  5049 Kolo
nisten aus Polen zugewandert, also in ganz Schlesien in der Zeit vom
1. 1. 1763 bis zum 30. 11. 1786 11 198.

Es fehlt dabei die Zeit vor dem Siebenjährigen Kriege, über 
deren Kolonisten gar keine Tabellen mit Heimatsnachweisen vor
liegen. Auch in dieser Zeit sind aber „polnische“ Kolonisten unter 
den Einwanderern gewesen, wenn auch in geringerem Prozentsatz 
als nach 1763. Ihr Anteil wird mit 15°/o nicht zu hoch eingeschätzt 
sein. Beheim-Schwarzbach* 98) hat für die Zeit vor 1763 1593 besetzte 
Kolonistenstellen in Schlesien berechnet, die Zahl der städtischen 
Einwanderer ist zu schwer feststellbar und soll nicht berücksichtigt 
werden. Von diesen 1593 Stellen würden 239 auf die „polnischen“ 
Kolonisten entfallen, das ergibt also rund 840 Kolonisten aus Polen 
für die Zeit vor 1763. Im ganzen sind bei dieser vorsichtigen Rech
nung f ü r  g a n z  S c h l e s i e n  für die Regierungszeit Friedrichs 
d. Gr. 12 038, r u n d  1 2000  „ p o l n i s c h e “ K o l o n i s t e n ,  anzu- 
nehmen98a).

Für Pommern liegen keine übersichtlichen Zusammenstellungen 
mit Herkunftsangaben vor, so dass wir hier auf die Prozentzahlen 
Bergers zurückgreifen müssen. Er gibt für Pommern 18,6% 
„polnischer“ Kolonisten an. Da seine Prozentzahl für die Neumark 
niedriger ist als die zweifellos zuverlässigere von Neuhaus, auch 
die für Schlesien noch etwas hinter der nach den Generaldesigna
tionen errechneten zurückbleibt, liegt keine Veranlassung vor, diese 
Prozentzahl als zu hoch anzuzweifeln99). In Pommern sind nach 
Herzberg 5312 Familien angesiedelt worden, von ihnen stammten 
dann 18,6%, also 988, aus Polen. Zur Feststellung der Zahl der Kolo
nisten können wir in diesem Falle die Familienzahl mit einem grösse
ren Faktor als 3,5 multiplizieren, da die Familien der pommerschen 
Kolonisten verhältnismässig gross waren. Wehrmann gibt an100), 
dass die dort bis 1752 angesetzten 751 Familien 3712 Köpfe zählten, 
das sind fast fünf Personen auf die Familie. Es dürfte also nicht 
zu hoch gegriffen sein, wenn wir hier die Familienzahl mit 4,5 multi-

98) S. 300 und  A nhang. ;
98a) B erger e rrech n et nach A kten  des G .S t.A . S. 24 fa s t genau 

die gleiche Zahl, näm lich  1 1 757 „po ln ische“ K olonisten  in  Schlesien 
von  1740— 1786.

4 " )  Siehe oben A nm erkung  97, B erger g ib t fü r die N eum ark  64,6%  
K olonisten  aus Polen an , N euhaus 69,4% . F ü r  Schlesien is t seine 
P ro zen tzah l 30,2, ich errechne fü r die in den G eneraldesignationen  
angegebenen  K olonisten  31%  „poln ischer “ K olonisten.

10°) Teil I I ,  S. 8. D ie G esam tzahl aller K olonisten  in  P om m ern  
g ib t W . S. 14 m it 26 000 an, er rech n e t also auch  fast 5 K öpfe auf die 
F am ilie. •
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Plizieren, das ergibt dann eine Zahl von 4446,-ru n d  440 0 „ p o l 
n i s c h e n “ K o l o n i s t e n  i n P o m m e r  n.

Bei den Oderbruchkolonien ist nicht feststellbar, wieviel von 
den 1134 dort angesetzten Familien aus Polen stammten. Ihr Anteil 
'wird aber mit 15% sicherlich nicht zu hoch eingeschätzt sein; das 
■gibt 170 Familien; mit den 68 „polnischen“ Spinnerfamilien der 
Jahre 1763 bis 1766 sind das 238 Familien, mit 3,5 multipliziert wären 
das 833, r u n d  800 „ p o l n i s c h e “ K o l o n i s t e n  i m O d e r 
b r u c h .

Ueber die hier und da in den anderen Kolonisationsgebieten 
verstreuten Kolonisten aus Polen genaueres festzustellen, ist meist 
unmöglich. Nur für die Mark Brandenburg kann der Versuch ge
macht werden, die Zahl der dort angesiedelten „polnischen“ Kolo
nisten wenigstens näherungsweise zu errechnen. Nach einer Auf
stellung Beheim-Schwarzbachs101) sind unter den 2288 von 1769 bis 
1786 in der Mark angesiedelten Kolonistenfamilien 65 aus Polen 
■gewesen, das sind 2,84%. In der ganzen Regierungszeit des Königs 
dürfte der Prozentsatz etwas niedriger gewesen sein, vielleicht 2,5%. 
ln dieser Zeit sind aber nach Herzberg in der Mark 10 470 Familien 
angesiedelt worden. Von dieser Zahl müssen wir die zusammen 
1497 Familien im schon behandelten Oderbruch abziehen. Es bleiben 
rund 9000 Familien in der übrigen Mark, von denen 2,5%, also 
225 aus Polen gestammt haben dürften. Das ergibt r u n d 8 0 0 K o -  
l o n i s t e n  a u s  P o l e n  in d e r  K u r m a r k .

In den westfälischen Provinzen und Magdeburg-Halberstadt 
war der Anteil der Kolonisten aus Polen zweifellos ganz verschwin
dend gering, so dass sie nicht berücksichtigt zu werden brauchen. 
Ueber „polnische“ Kolonisten in Ostpreussen ist, wie erwähnt, nichts 
zu erfahren. Dagegen müssen zu der Gesamtzahl auch noch die 
^polnischen“ Kolonisten in Westpreussen und im Netzedistrikt hin
zugerechnet werden, auf die hier nicht näher eingegangen wurde, 
b-s waren dort 1134 Kolonistenfamilien aus Polen102), das sind 3970, 
a Iso- r u n d  4 000  Köpf e .

Oie Gesamtzahl aller „polnischen“ Kolonisten in Preussen in 
der Regierungszeit Friedrichs d. Gr. betrug also:

in der Neumark: 10 400
in Schlesien: 12 000
in Pommern: 4 400
im Oderbruch: 800
in der übrigen Kurmark: 800
in Westpreussen und im Netzedistrikt___  4 000

------- zusammen: 32 400 Köpfe.
101) S. 590.
102) Siehe Ilse  R hode: D as N a tio n a litä ten v e rh ä ltn is  in  W est- 

p reußen  u n d  Posen z. Z. der poln. Teilungen, D. W . Z. f. P ., H e ft 7, 
1926, S. 43. Von den  K olonisten  aus Polen  in  W estp reußen  w aren 

allerd ings 37,7% , vo n  denen im  N etz ed is trik t 23,5%  auch  w irklich  
N ationalpo len .
d eu tsc h e  W issenscli. Z eitsclir. f . P olen . H eft 36. 1939. 3
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In den nicht bei der polnischen Teilung erworbenen Gebieten 
wurden also 28 400 „polnische“ Kolonisten angesiedelt.

Selbstverständlich erheben diese Zahlen durchaus nicht den 
Anspruch auf absolute Richtigkeit und Fehlerlosigkeit. Das nähe
rungsweise Berechnen nach unzureichenden Angaben birgt dafür 
viel zu viel Fehlerquellen. Immerhin ist hervorzuheben, dass gerade 
die beiden grössten Summanden, nämlich die Zahlen für Schlesien 
und die Neumark, auf verhältnismässig sicheren Angaben beruhen. 
Da bei der Berechnung der anderen Summanden mit grosser Vorsicht 
vorgegangen wurde, dürfte die hier errechnete Gesamtzahl sicherlich 
nicht zu hoch, sondern eher noch zu niedrig sein, man darf wohl 
mit Sicherheit annehmen, dass die Zahl der „polnischen“ Kolonisten 
in Wirklichkeit grösser war. Allein in Ostpreussen gab es zweifellos 
eine grössere Anzahl von Siedlern aus Polen, ausserdem schätzt. 
Berger die Zahl der nicht registrierten „polnischen“ Kolonisten in 
Schlesien noch auf weitere 7000. Es ist durchaus möglich, dass die 
obige Zahl sich als zu niedrig erweist, wenn noch eingehendere Be
arbeitungen einzelner Gebiete vorliegen.

Folgen und Folgerungen.
Welche sind die Folgerungen, die sich aus diesen Feststellungen 

ergeben? Zunächst: Polens Westgebiete und vor allen Dingen Gross
polen verloren durch die Kolonisation Friedrichs d. Gr. infolge der 
ungeordneten Zustände im Staate einen recht beträchtlichen Teil 
Ihrer Bevölkerung; dieser Bevölkerungsverlust kam in der Haupt
sache den angrenzenden preussischen Provinzen Schlesien, Pom
mern und der Neumark zugute. Die wirtschaftliche Lage dieser 
Provinzen wurde durch die Zuwanderung einer anerkannt wirt
schaftstüchtigen Bevölkerung gehoben, die wirtschaftliche Stellung 
Grosspolens dagegen erfuhr durch die Auswanderung eine bedeu
tende Verschlechterung.

Wichtiger aber waren die Verschiebungen auf völkischem Ge
biet, die durch die Wanderbewegung hervorgerufen wurden. Polens 
Westgebiete, besonders die späteren Provinzen Posen und West- 
preussen, wurden von einem bedeutenden Hundertsatz ihrer deut
schen Bevölkerung verlassen. Bei der Feststellung der Zahl der 
Deutschen, die Polens Westgebiete bei dieser Auswanderung ver
loren, müssen wir die „polnischen“ Kolonisten in Westpreussen und 
im Netzedistrikt unberücksichtigt lassen, denn sie blieben ja inner
halb des polnischen Staatsgebietes von 1772, abgesehen davon, dass 
ein Teil von ihnen dem polnischen Volkstum angehörte. Von den 
restlichen 28 400 müssen wir die im Breslauer Departement ange
siedelten Polen abziehen, 25% der dortigen ländlichen und 10% der 
städtischen Kolonisten aus Polen, zusammen 1008 Personen103). Von

i°3) Von den 5049 „p o ln isch en “ K olonisten  im  B reslauer D e
p a r te m e n t en tfielen  3451 au f das L an d  und  1598 au f die S täd te .
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den verbleibenden 27 392 Personen können wir noch 392 dem polni
schen Volkstum zurechnen, Polen, die hier und da in die anderen 
Gebiete mit auswanderten. Wir erhalten dann eine Zahl von rund 
- 7 0 0 0  D e u t s c h e n ,  die in der Regierungszeit Friedrichs d. Gr. 
Polen verlassen haben und nach Preussen ausgewandert sind. Dabei 
ist zu bedenken, dass diese Zahl nur die heute mit ziemlicher Sicher
heit feststellbaren Auswanderer umfasst, in Wirklichkeit dürfte 
die Zahl der deutschen Auswanderer grösser gewesen sein. Diese 
-7 000 Menschen stellten vor allen Dingen einen Verlust des in 
Grosspolen ansässigen Deutschtums dar, denn aus dem „König
lichen Preussen“, dem späteren Westpreussen, kamen bis 1772 nur 
wenige „polnische“ Kolonisten, und nach 1772 ist neben den kleinen 
Polnisch-schlesischen Gebieten nur noch Grosspolen das Heimatland 
der Kolonisten aus Polen. Der Anteil des Deutschtums an der Be
völkerung Grosspolens war also um 1750, als die Auswanderung 
einsetzte, entschieden stärker als 1786 bzw. 1793. Ein grosser Teil 
des Deutschtums in Polen hatte sich durch die ungünstigen Verhält
nisse und die auf ihm lastenden Bedrückungen gezwungen gesehen, 
das Land zu verlassen. Natürlich lässt sich nicht feststellen, wie 
sich der Hundertsatz der deutschen Bevölkerung durch diese Aus
wanderung verändert hat, da wir ja nicht über zuverlässige Bevöl
kerungszahlen und schon gar nicht über Nationalitätenzahlen aus 
dieser Zeit verfügen. Welch eine Rolle aber 27 0Ö0 Menschen für 
die deutsche Bevölkerung Polens damals spielten, veranschaulicht 
der Vergleich mit der Einwohnerzahl der Stadt Posen, die um 1800 
nmd 12 000 betrug, oder Danzigs, das als ausgesprochene Gross
stadt damals ungefähr 40 000 Einwohner zählte.

Die Abwanderung dieser 27 000 Deutschen aus Polen und be
sonders Grosspolen vermag auch die häufig auftretende Erschei- 
nung zu erklären, dass ganze Dörfer in Grosspolen, die im 17. und 
|m Anfang des 18. Jahrhunderts von Deutschen gegründet oder von 
ihnen besiedelt worden waren, im 19. Jahrhundert keine Spur dieser 
alten deutschen Bewohnerschaft zeigten; die deutschen Bauern 
waren eben in die Siedlungen Friedrichs d. Gr. ausgewandert, und 
ihre Nachkommen lebten in der Neumark oder in Schlesien. Gewiss 
sind nach 1750 auch hier und da noch Deutsche nach Polen einge
wandert, doch diese wenigen, die die Zahl des Deutschtums ver
stärkten, fielen gar nicht ins Gewicht gegenüber dem bedeutenden 
Verlust, den das Deutschtum in Polen damals erlitt.

Es sei noch hervorgehoben, dass die alte und so gern wieder
holte Fabel von der bewussten und brutalen Germanisationspolitik 
Friedrichs d. Gr. durch die hier gemachten Feststellungen erneut 
widerlegt wird. Rechnen wir einmal nach, wie sich das Ansiedlungs
werk Friedrichs d. Gr. in den Westgebieten des alten polnischen 
Staates in völkischer Hinsicht auswirkte: von den 3244 Familien, die 
his 1786 in Westpreussen und im Netzedistrikt angesiedelt worden 
sind, stammten nur 2140 nicht aus Polen. Nehmen wir an, dass diese

3*
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alle aus Ländern des Reiches stammten, so sind durch die Kolo
nisation des Königs höchstens rund 700 0  D e u t s c h e ,  die nicht 
aus Polen stammten, in diesen Gebieten angesiedelt worden. Dem 
gegenüber stehen mindestens 2 7 0 0 0 D e u t s c h e ,  die Polens West
gebiete in der Regierungszeit Friedrichs d. Gr. durch das gleiche 
Kolonisationswerk verloren haben. Allein diese beiden Zahlen zeigen, 
dass die .Siedlungspolitik Friedrichs d. Gr. dem deutschen Volkstum 
in den späteren Provinzen Posen und Westpreussen, aufs Grosse 
gesehen, keine Vorteile, sondern Nachteile gebracht hat. Das Kolo
nisationswerk des Königs bedeutet für die Stellung des deutschen 
Volkstums im Osten kein gewaltsam germanisierendes Vordringen 
unter staatlichem Schutz, sondern es wird begleitet von einem nicht 
unbedeutenden Rückgang des Deutschtums, der vor allem durch die 
in den letzten Jahren vor den Teilungen in Polen herrschenden 
ungünstigen Verhältnisse bedingt war.

A nlage 1 Ansiedlungspatent für die abgebrannten Lissaer.
„K önig liche V ersicherung  fü r  d ie jen ige P ohln ische L isser A bge

b ra n n te  B ürger u n d  E inw ohner, w elche sich in  Schlesien n ieder zu - 
lassen  L u s t h ab en  m öchten.

N achdem  Se. K önigl. M a jes tä t in  P re u ß en  etc. etc. U nser a lle r
g n äd ig ste r H err m itle idend  das große U nglück  in  E rfa h ru n g  geb rach t, 
w elches einen  ansehn lichen  Teil der S ta d t  L issa  in  P ohlen  du rch  den 
d ase lb s t en ts ta n d en en  B ran d  betro ffen , auch  d ab ey  vernom m en, daß  
e in  u n d  an d e re r der d o r t V erung lück ten  eine N eigung zum  E ta b lisse 
m e n t in  Schlesien spüren  lassen, u n d  denn  A llerhöchst d ieselben b ere it 
u n d  w illig seyn, alle d iejenige, so dazu  belieben  h ab en  m öchten , in  
dero  Schlesischen L anden , an  un d  au fnehm en  un d  selbigen zu ih ren  
E ta b lisse m en t allen  m öglichen V orschub  angedeihen  zu lassen : So 
lassen  H ö ch stg ed ach te  Se. K önigliche M ajestä t, n ic h t n u r d a rü b e r 
ü b e rh a u p t so th an en  ab g e b ran n te n  L issner E inw ohnern  die a lle r
g n äd ig ste  V ersicherung  erthe ilen , sondern  auch  ferner in  G naden  de- 
c larieren , dass d iejenigen, w elche sich in  ein oder an d e rn  Schlesischen 
S ta d t  e tab lie ren  wollen, die in  den  E d ik te n  u n d  P a te n te n  vom  31. M ai 
1749 u n d  12. Feb . 1763 denen A usländern  versp rochene B eneficia, als 
die E x em tio n  von  a ller W erbung  u n d  E inz iehung  fü r  sich un d  ih re  
Söhne u n d  m itb ringende  G esinde, die P a te n tm ä ß ig e  Servis- un d  Accise- 
F re ih e it oder B onification  nach  P ro p o rtio n  ih rer F am ilien  u n d  U m 
stän d e , die E xem tion  von allen  B ürgerlichen  O neribus durch  die E d ik t-  
m äßige Jah re , ingleichen die Accise- un d  Z o ll-F re iheit wegen ih rer 
m it ins L an d  bringenden  M eubles u n d  E ffecten  angedeihen, un d  noch 
überdem , w enn sie deserirte  S tellen in  den ab g e b ran n te n  oder an d eren  
S tä d te n  an nehm en  u n d  bebauen  w ollen solche ihnen  vo n  a llen  Schulden 
frey  üb erlie fert u n d  ihnen  noch au ßerdem  die d a ra u f h a ff ten d e  F euer - 
S o zie tä ts-  u n d  G naden-G eschenks-G elder, ing leichen die e rfo rd e r
lichen  B au-M ateria lien  u m  billige P reise verlassen  auch  sonst zu ih rem  
F o rtk o m m en  u n d  A ufnehm en aller n u r m öglicher u n d  billig  a n v e r
lan g en d er V orschub  u n d  H ülfe g ew äh rt w erden soll. W ie denn  zu 
U rk u n d  dessen Se. K önigl. M a jes tä t diese V ersicherung h ö ch s t eigen
h ä n d ig  vollzogen un d  denen Schlesischen C am m ern befohlen  h ab e n  
au f deren  F e s th a ltu n g  ein genaues A ugenm erk  zu nehm en  u n d  d a 
gegen von  n iem anden  co n trav en ie ren  zu lassen.

G egeben P o tsd am  den 26. S ep tem ber 1767. F ried rich
v. S ch lab ren d o rff .“
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Mittelpolnische Hauländereien.
Von D r. W alte r M a a  s.

1. Verzeichnis der Holländerdörfer in Kongreßpolen.
Die K re isangaben  sind  nach  dem  S tan d e  vor den V erw altungs

re fo rm en  1927 un d  1937 gem ach t.

H . k an n  m an  je  nachdem  als H au land , H olland , H o llen d ry  lesen. 
Ich  gebe n u n  die an d e ren  A bkürzungen  u n d  das S ch rifttu m  a n :

B a r a n o w s k i :  W sie holendersk ie na ziem iach polskich. P rzeglqd 
H is to ry czn y  X IX , 1915, 64— 82.

B eiträge — B eiträge  zur B eschreibung von Süd- und  N euost-P reußen . 
B erlin  1803.

B o r u c k i :  Z iem ia K ujaw ska pod wzgl^dem  h isto rvcznym , geogra- 
ficznym , archeologicznym . W loclaw ek 1882.

B r e y  e r : au ß e r den zah lreichen  A ufsätzen  in DM P. und  D W ZP. 
auch  m ündliche M itte ilungen  im  O ktober 1934.

B rey e r-K arte  =  K a rte  der deu tschen  S iedlungen M ittelpo lens in ,,D as 
D eu tsch tu m  in P o len “ , ein B ilderband , herausgegeben  von V ik tor 
K auder, K a tto w itz  1938.

B «  s c h :  B eiträge  zur G eschichte und  S ta tis tik  des K irchen- un d  
Schulw esens der evangelischen G em einden im  K önigreich Polexr. 
P e te rsb u rg  1867.

D M P =  D eutsche M onatshefte  in  Polen , K atto w itz .
D W Z P =  D eutsche w issenschaftliche Z eitsch rift fü r Polen, Posen. 
G aue =  B r e y  e r :  D eu tsche G aue in  M ittelpo len . K a tto w itz  1935.
Gaw. =  G a w a r e c k i :  Opis topograficzno-liis to rycznv  Ziemi Do- 

b rzynsk ie j. P lock  1825.
O i l  l y ;  S pez ia lka rte  von S üdpreußen . B erlin  1802.
K a rte  =  K a rte  des D eu tschen  R eiches: 1 : 100 000, B la tt  351 S obotka, 

376 M ix stad t, 401 K em pen.
K a rte  1803: K a rte  von W est-G alizien  nach  H eldenfeld  1 : 172 800.
K arte  1839: so bezeichnen w ir die von den O ffizieren des G enera l

q u artie rm eis te ram tes  der po ln ischen  A rm ee 1825— 35 aufge
nom m ene, 1839 vom  russischen  G eneral R ich te r ve rö ffen tlich te  
M apa topog raficzna K rö lestw a Polskiego, C arte  to p o g rap h iq u e  
du R oyaum e de Pologne.
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K l a t t :  D eu tsche O rtsn am en  in  K ongreßpolen , D eu tsche B lä tte r  in  
P olen  I I  1925, 125— 129.

L a n g e :  A ufsätze  im  V o lksfreundkalender 1929, 1930, 1931.
P e r t h e e s :  M apa szczegulna W ojew ödztw a P lockiego. P a ris  1784. 

M appa szczegulna W ojew ödztw a R aw skiego. P aris  1806.
R av . =  R a v e n s t e i n :  Ü b ers ic h tsk a rte  von  M itte leu ropa  1 : 300000,

Z usam m endrucke ,,N o rd p o len “ , , ,S ü d p o len “ , F ra n k u fr t/M a in  1915. 
R ö m e r :  M apa to p og raficzna  P olsk i 1 : 600 000. L em berg  1929.
Skorow idz M iejscowoäci R zeczypospolite j P o lsk ie j. W arschau* 1925 ff.
Sl. == Slow nik geograficzny  K r ölest wa Polskiego i innych  k ra jö w  slo- 

w iansk ich . 15 Bde. W arschau  1880— 1904. H erausgeber Chle- 
bow ski usw.

S tre it =  S t r e i t  u n d  W  e i 1 a n d : T opograph isch -m ilita irische 
C h arte  von  den K önig reichen  P reu ß en  u n d  P o len  u n d  dem  G roß 
h erzo g tu m  Posen. W eim ar 1815.

T a =  T abe la  m iast, wsi, osad  K rö lestw a Polskiego. W arschau  1827.
T  o m  m : B obrow nik i an  der W eichsel. D eutsche B lä tte r  in  P o len  1929, 

S. 517— 538.
Z i n b e r g :  Skorow idz M iejscowosci K rö lestw a Polskiego. W arsch au  

1877.

In  der S p alte  „ B la t t “ w urden  A bkürzungen  fü r  die B lä tte r  der 
K a r te  1 : 100 000 angegeben. E s w urden, sow eit e rh ä ltlich , sowohl 
d ie B lä tte r  der K a rte  des D eu tschen  R eiches, w ie die der K a rte  des 
w estlichen R uß lands, wie d ie der M apa P olsk i b en u tz t. D ie A b k ü r
zungen A 6 usw. b e d e u te n :

A 6. B la tt  M iloslaw -Peisern.
B 5. B la t t  Pow idz-S lupca.
B 6. B la tt  K onin .
C 2. B la tt  T horn .
C 3. B la t t  A rgenau-C iechocinek.
C 4. B la t t  Popow o-S luzew o-R adziejöw .
C 5. B la t t  Som polno.
C 6. B la t t  Kolo.
D 2. B la t t  G ollub-D obrzyn.
D 3. B la tt  L ipno.
D 4. B la tt  W loclaw ek.
D 5. B la tt  K lodaw a.
E 2. B la t t  G orzno-R ypin .
E 3. B la t t  Sierpc.
E 4. B la t t  P lock.
E 5. B la tt  G ostynin .
F 3. B la t t  Raci^-z.
F 5. B la t t  W yszogröd.
G 5. B la t t  M odlin.

t  ein K reuz besag t, daß  der O rt sich n ic h t au f m einer „ K a rte  der 
H au län d ere ien  in  P o len “ verzeichnet findet.
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N a m e

*^damöw H.
Nowe H 

A r mö,w Stare H. -^donsow H. 
-Minowo H

»
" agno H.

anachowo H
W ^ Wskie H.
Bpi chowskie H- «eszyn H.
” ladaszki H.
B ä eK ockie H.

g » Ä . H„

« e l a ^  H'
HiSe’Hdulen H-
[^enieszewo H. 
ir^rnatki H. 
^niew o H.

I ^ g sz e w  H. =
| Birkle^ eSzewo H‘

B°dzanowo H. 
B° dzie H.
“ oginia H. 
^?gPomoz St. H. 
°°gPom oz N. H. 

oleslawowo H. 
W cz n a  H. 

«orek H 
•Jorek H. 
“ °rowiec H. 
"orowice H. 
2°ro w 0 H. 
Borowo H.
” °rki H.
B°rz§cin H. 
“ riesener H. 
“ roniszew H 
^«zyczka-
p. Ksi?stw o H.
“ rudnowo H.
I  Brylownia 
}  Krzemi?czka H. 
!frzeöcie H. 
{Jrzezina H. 
J:Srzezno H .( 

Brzezihskie H. 
«rzoza H.

K r e i s  B l a t t  Q u e l l e A n m e r k u n g e n

P io trk ö w
.Lodz
Lodz
Opoczno
Slupca

.Lodz
P io trk ö w
Kolo
Kolo
G rodzisk
W loclaw ek
W loclaw ek
K alisch
K onin
L ipno
N ieszaw a
Plock
K onin
N ieszaw a

K onin
Kolo
Slupca
W loclaw ek
Sochaczew

K onin

W loclaw ek
N ieszaw a
Lodz
L ipno
L ipno
K onin
Kolo
Kolo
W loclaw ek
T urek
Slupca
K onin
B rzeziny
G ostyn in
G rojec
K onin
N ieszaw a

Lodz
N ieszawa
W loclaw ek
L^czyca
G arw olin
T urek

K onin
Slupca

B5

C 5
C 6/D 6 
G 6 
D 5 
D 5 
401 
B  6 
D 3 
C 3 
F  5 
B  6 
D 4

B 5 
C 5 
B  5 
D 5 
F  5

B 5 
B 6

D 4

D 3 
D 3 
B  5 
C 5 
C 6 
D 5 
B 6 
B 6 
C 6
E  5

C 5

R av .
R av .
R av .
R av .
B reyer
D M P II , 190, 179 7gegr. 
R av .
K a rte  1839 
Ta.
B aranow ski 1645 gegr. 
Ta.
Ta.
B la tt  401 
Ta.
Tom m  
B reyer 
L ange 
Sl.
R av.

1787
1799
1759

bei G rochow y 
=  K lem entynow o

G illy
Ta.
Sl.
Ta.
P erth ees

Ta.
Busch

1774
Teil von W ladzim irow o

n ic h t =  B rzezno H ., wohl 
Nowe B rzezno

D 5 K a rte  1839 
Busch
D M P II , 189, 1795 gegr. 
B aranow ski 1616 gegr. 
B aranow sk i 1630 gegr. 
B usch
B reyer
R av .
Ta.
G aue, 20 
Ta.
B reyer
R av.
B reyer
R av .
G aue, 18
B orucki

Bor,
1 787 gegr. 
1785 gegr. =

1772 gegr.
1800 ? gegr. 
1777 gegr.

X V II I .  Jh .

=  B rzezihskie H ., Brzezno 
1 765 gegr.

D M P II, 187, 1791 gegr.
C3/D3 K arte  1839 =  Josefow o bei N ieszawa 

wo? 1780 gegr. 
wo ?
bei Dublin

D 6
B reyer
Sl.
Gaue, 4 
R av.

B6/C6 Ta. 1775 gegr., B riesen H ld.
Ta. wohl =  Brzozogaj H .
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N a m e K r e i s B la tt Q u e l l e A n m e r k u n g e n

B rzozogaj H .
(B irk Holl.) S lupca B 5 B reyer 1780 gegr.

Brzozow o H . K u tn o D 5 R av. =  Bzow ki B udy  (H.)
B uda H. Lodz C 6 R av .
B udk i H. Kolo C 6 B reyer 1786 gegr.
B ugaj H . L odz/L eczyca R av .
B ugaj H. Kolo C. 5 B eiträge
B ukow iec H . B rzeziny R av.
B ukow iec H. Opoczno R av .
Bycz H. N ieszaw a C 5 B reyer 1770 gegr.
B y tonsk ie  H . N ieszaw a C 4 Ta. 1790 gegr.
B zow ki H . K u tn o K a rte  1839

C alow nia H. Sierpc E  3 K a rte  1839
Cegielnia H. S lupca B 5 K a rte  1839
Celejöw H. G arw olin B rey e r K te.
C elestynöw  H . T urek R av.
Chechlo H . Lodz G aue, 29
C hlapow skie H. S topn ica Zinberg ob =  H . bei C hm ielnik  ? R a ''-
Chocenek Wloclawelc D 4/5 Ta.
Chodeczek H. W toclaw ek D 5 Ta.
Chodnöw  H R aw a B reyer K te.
C hodurow G rojec Gaue, 39 wohl iden tisch  um  1790 gegr.
C hojny H. Lodz D M P II , 190. 1797 gegr.
C hojny H . bei

M ostki Kolo C 5 K a rte  1839
C hw alborskie H . T urek C 6 Z inberg =  C hw alborzyce H oll, B reyef

um  1770 gegriind.,
Ciqzyriskie H . S lupca A 6/B 6 Sl.
C iechocinek

Nowe H . Nieszawa C 3 Ta.
Ciem ierowskie

S ta re  H. S lupca
Cienin Kose. H. S lupca
Cieplinki H. Kolo
C ieplinki B udy  H. Kolo
C ieszqtka R adom sko
Ciswica H. Slupca
Czachulec H . T urek
C zam anin  H . N ieszaw a
C zarne H. G ostyn in
C zarnylas H. Sierpc
C zartow nia H. Sierpc
Czekaj H . T urek
t  C zerniaki H. S lupca
Czlopki H. T urek
Czolownia H.

=  Calow nia H .
C zyste H. T urek

A 6 St.
B 5 Sl.
D 5 Ta.
C5/D5 Ta.

Gaue, 29 
B 6 G aue, 20

G aue, 22 
C 5 B reyer
E  5 Sl.
E 3  K arte  1839
E  3 Busch

R av.
B 5 Ta.

R av .

1790 gegr.

vor 1795 gegr. 
1775 gegr.

1779 gegr.

R av .
G aue, 18 1792 gegr.

D qb ^Niemiecki H. 
Dqb Polski H. 
D qbki H.
Dq.browa H. 
D qbrow a H. 
D qbrow a H.

G ostyn in E 4
G ostyn in E  4
Sierpc F  3
W loclaw ek D 5
K onin B 5
Lodz

Sl.
Sl.
R av .
Ta.
B reyer

1746 gegr.
1786 gegr.

bei Lubieri. 
bei Kleczew, 1765 gegr.

D M P II , 190. 1795 gegr., no rdöstlich  Eodz
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^ a m e  K r e i s B la tt  Q u e l l e A n m e  r  k  u n g e n

j^ b ro w a  H . Sochaczew
abrowa H . G ostyn in

D4browa -Arcie-
r  c«o\vska R ad zy m in

4browice K u tn o

' l^ b ro w ice  b.^ b ie
J^^browka H. 

4bröwka H .

K olo
Tom aszöw
Lodz

J^ b ro w k a  H . 
^4brow 0 H. 
^4 b ro \Vo H. 
Ramelow H  
.^aniszew H. 
D?bma H. 
ß ? b ina H. 
D?bie H .( 

Eichhol'l. 
«em be H. 
^?b m ak i H. 
JJ?bowiec H. 
^?bsko  H. 
i^lugi H. 
u°biegniew o : 
^obröw  H.

W loclaw ek
Slupca
Kolo
P io trk o w
Kolo
K olo
Kolo

Kolo
K alisch
W loclaw ek
K olo
P io trk o w
W loclaw ek
W loclaw ek
G ostyn in

tjobrzelew iczki H . W loclaw ek 
£ ° iy  H.
Uonowiec H.
D°nowiec H.

S lupca
K alisch
K alisch

D^ n o  H.Dr ?zno H.
r °zyn H. 
Tzewiec H.

5 Urla ty  H . 
% n d ja
J ^ r z ^ z k o  H. 
t k)zierzyn H.

K onin
K onin
Kolo
W loclaw ek
G ostyn in
L ipno
Kolo

^-ichholländer
~ D?bie H . Kolo

^ razmöw H . B rzeziny

Falbörzyce H.
Y'hwalborzyce 

t,ebcjanöw  H. 
P ^ k s ö w  H. 
^fbksöw  H.Flo
Frarianow o H.
Fü nciszköw H.

rs tendorf

H. B rzeziny  
B rzeziny 
Opoczno 
R adom sko 
L^czyca 
Skier nie wie e 
B ielsk Pod- 

lask i

G 5 Ta. bei K am pinos
E 5 D M P I I I ,

495

Gaue, 5

1810 gegr.

D 5 Sl. 1789 sitzen  (unrech tm äßig) Holl, 
au f S tad tw iesen  un d  -w ald

D 6 B reyer
R av .
DM P I I ,  60 bei Zakrzew , südlich  Lodz, 

1788 gegr.
C 5 R av . kei Izb ica
A 6 Ta. bei Ci^zen
C 5 Ta. bei L ubstöw , um  1775 gegr.

Gaue, 29 bei B elchatow , 1795 gegr.
C 6 G aue, 18 1800 gegr.
D 5 Sl. bei K lodaw a
C 6 R av. bei L ado rudz

C 6 R av. bei Dq,bie, B reyer
351 R av.
D 4 B reyer K te.
C 5 B eiträge

R av.
D 5 Ta.
D 4 1745 gegr., B reyer
E 5 D M P I I I ,  

495
1788 gegr.

D 5 Ta.
B 5 Busch 1777 gegr.
351 Gaue, 20 1786 gegr.
351 R av. Auf der K a rte  sind  zwei an g e

geben

C 6 Sl. 1775 gegr., D rensen  Holl.
C 6 Z inberg n ic h t =  D r^zno H ., 1780 gegr.
C 5 B eiträge
C 5/D 5 Ta.
E  5 B reyer 1790 gegr.
D 3 P erthees gegenüber N ieszaw a
C 6 Gilly sp ä te r  eingegangen

C 6 D M P I I I ,  420
Gaue, 29 

G illy

bei K oluszki, vo r 1795 gegr.

Gaue, 29 
R av .

bei K oluszki, vor 1795 gegr.

Gaue, 29 
R av.

vor 1 795 gegr.

G aue. 39 u m  1800 gegr. =  F ran k en fe ld
so R av. bei R öm er H olendry , bei Sie- 

m ia tycze am  B ug
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N a m e K r e i s B la tt Q u e l l e A n  m e r  k u

G adow skie Nowe
Hl. K onin B 6 G aue, 20 Sl.

G adow skie S ta re
H. K onin B 6 Gaue, 20 1 784 gegr.

G.aj H. Lodz D M P II , 190 1797 gegr.
Gaj S to larsk ie H . K olo C 5 Ta.
G alczyckie H. N ieszaw a C 5 B eiträge 1787 gegr.
G asne H . G ostyn in E  5 B reyer 1790 gegr.
G aw rony  H. N ieszaw a C 5 B usch 1776 gegr.
G iw artöw  H . S lupca B 5 Ta.
G izalki H. S lupca A 6 R av .
G lash ü tte n  H ld . R adom sko G aue, 29 vor 1795 gegr., b

n ic h t m ehr
G liny H. K onin B 6 Ta.
f  G lodno H . W loclaw ek Ta. wo ?
Glodowo H . u n d

R u m unk i L ipno D 3 B reyer
Glogowiec H. Lodz D M P II , 189, 1795 gegr.
Glogowo H . K olo D 5 Sl.
G lom bie H. Lodz D M P II , 189. 1795 gegr.
G low insk H . R yp in E  2 B reyer 1730 gegr.
G nojno H . Ivutno D 6 Ta.
G nojno H . L ipno D 3 D W Z P  31,

S. 21 1767 gegr., D W Z I
G oclaw  H. W loclaw ek D 5 Ta.
Goczki N iem ieckie

H . N ieszaw a C 5 Ta.
Goczki Polskie H. N ieszaw a C 5 Ta. 1 784 gegr.
G orzki H. B eiträge wohl =  Goczki f-
G olas H. G ostyn in E  5 R av .
Golesze H . P io trk ö w R av.
G olska H u ta  H . W loclaw ek D 5 Ta.
G oluchow o H. L ipno D 3 R av . auch  R u m u n k i
G oreh H. G ostyn in P  4 Ta.
G orki Nowe H . Lodz R av .
G öry  H . Opoczno R av.
G orzeszyn H . Sierpc E  3 R av. auch  B u d y
G oslaw  H . =

G oclaw  H. R av .
G ostohskie H . S lupca B 5 Sl. 1 780 gegr.
Goszczewskie H. N ieszaw a C 3 Sl. 1791 als Goczewer
Gozdöw  H . Lodz G illy
G ozdy Nowe H . R yp in E  3 R av. =  K apusn ik i
G ozdy H . Sierpc E  3 Sl.
G rabie N iem . H. G ostyn in E  5 P erth ees 1 782 gegr. an  der
G rab ina  H . T urek R av.
G rab ina  H . Slupca B 5 R av.
G rab ina  W ielka H .K olo C 6 R av. 1779 gegr.
G ra tpna  M ala H.. Kolo C 6 R av.
G rabieniec H. Lodz D M P I I ,  188 vor 1796 gegr.
G rabiszew  H . T urek R av.
G rabow iec H. Kolo C 5 B reyer
G rabow iec H . L ipno E . 3 R av . 1778 gegr.
G rabow skie H . O poczno Skorow  R av .

M iejsc.
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^  a m e
Stare H. 

O r^dy N 0Me H. 
^rodny H
Grodzkie H 
Grojec H.
G rondy D 0ine h .
G royczyn H. 
Grunde H

K r e i s B la tt
S lupca B 6
Slupca B 6

W loclaw ek D 4 
B 6

Slupca A 6
W loclaw ek D 5 

B 6

Q u e l l e
R av .
R av . 
B e iträge  
P erth ees 
G aue, 22 
A 6 
Ta.

G aue, 20

Grünt H.
G ryklaki H. 
j4r,zym kowskie H . 
Jftlerowo H . 
« S e n d e r  b ei K lo- 
, no\va
T !Jolenderki bei 

1 rzedecz

Sierpc
Kolo
Lodz
Kolo

S ieradz

W loclaw ek

ft ölender nia  
m ,e* SterdyA  
« w en d ern ia  bei 

aan-in
«ö len d ern ia  bei 

K rzyw ow ierzba  
«  ölender ska
H V̂61ka «olendria  bei
ir ft^bartöw  
« o len d ry  
« ^ end ry  bei 
rr , o^niszew 
« o le n d ry  bei 

bwjerze G örne 
fto lend ry  bei 
rr , a §nuszew 
« o len d ry  bei Za-
Trt0ry
« o len d ry  bei 
u  ̂ hmielnik 
« o len d ry  b. U jn y  
H°len d ry  bei 
i  ftialopole  
' ^ ° le n d r y  bei 
. ^ 2yw 6/
1 « o le n d ry  bei 
c «§bow a W ola 

ta ra  H u ta  H .

Sokolöw

Chelm

W lodaw a

W loclaw ek

L u b artö w
G arw olin

K ozienice

K ozienice

K ozienice

P u ltu sk

S topn ica
K ielce

H rubieszöw

K ozienice

K ozienice
Slupca

Jackow o H. 
Jadw igöw  H. 
Jaktoröw  H. 
Janikow o H.
Janö-vy-Mileszki H-

L ipno
Tom aszöw
G rojec
L ipno
Lodz

Janöw  H . Opoczno
Jan<5\v H .. R aw a

E  3 K a rte  1839
C 5 Ta.

R av .
C 5 Sl.

401 Z inberg

Skorow .
Miejsc.

Z inberg

Z inberg

Skorow .
M iejsc. 
D 5 B oruck i

Z inberg
R öm er

Z inberg

Z inberg

Z inberg

Z inberg

R av.
R av .
Skorow.
Miejsc.

K arte  1803

K a rte  1803
B 6 R av.

I) 3 Gaw.
R av.
B aranow ski

D 3 Gaw.
D M P I I ,  60,

190
R av.
R av .

A n m e r k u n g e n

wohl =  G rodzkie H .

wohl G rodziec 
Teil der P y z d ry  H.

1772 gegr. wohl =  G r^dy  
(R av .).

=  W ölka bei G linno 
1780 gegr.

1815 gegr.

falls n ic h t schon u n te r  a n d e 
rem  N am en

wohl =  P aruszew ska W ölka

=  D§bowa G öra 

=  W ilczow skie Holl.

=  Trcj,bczyhska H u ta  
auch  R u m u n k i

1645 gegr.

1790 gegr. E in  Teil is t H en- 
ry k ö w
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N a m e  K r e i s B la tt  Q u e l l e A n m e r k u n g e n
Janow o  H . L ^czyca
Janow o =  U ni- 

szyn H. N ieszaw a C 3
Janow o H. L ipno D  3
Janow skie H . S lupca A 6
Janow ice H. Kolo C 5
Januszew  H . Sochaczew F  5
Ja ra n tö w  H . K alisch 351
Ja ro ck ie  

K oszary  H . S lupca B 5
Jaroszew skie H . K onin B 6
Ja rz ^ b k i H . S topn ica
Jasin iec  N ow y H. W loclaw ek D 5
Jasien iec St. H . W loclaw ek D 5
Jaszczu ry  H. K alisch 351
Ignacew o H . L^czyca
f  Ignackow o H. L ipno D 3

Jly  H .
•f Jo n n e  H . L ipno

Josefk i H. W loclaw ek D 5
Josefow o bei 

O strow ^s N ieszaw a D 3
Josef owo bei 

W iktorow o K olo C 5
Jözeföw  bei O bory K alisch B 6
Jösefow  H . bei 

B iala R aw a
Josef6w H . K alisch B 6
Joseföw  H . Groj ec
Joseföw  H . R adom sko
Josef owo H. Kolo C 5
Ju lian o  wo H. N ieszaw a C 5
Ju re k  H . 

Iw iny  H. K u tn o D 5
f  K aczaw arta  H. N ieszaw a
K aczka H. T urek
•j- K aczöw ka H . W loclaw ek
K aczyniec H. Kolo C 5
K akaw a H. K alisch 376
K ald u n y  H. P io trköw
K alenczynek  H. N ieszaw a D 4
K alink i H. Opoczno
K aliska H. S lupca B 5
K aly  H. Lodz
K am ien  H. S lupca B 5
K am ieniec H. N ieszawa C 3
K am ieniecki 

B udy  H. L ipno E 3
K am ieniec H. Kolo C 5
K am ionk i B udzi- 

szewskie H. S lupca B 5
K an ia  H. S lupca B 5

R av.

K a rte  1839
Gaw. auch  R u m u n k i
Sl.
Sl. g eh ö rt zu M ostki
Ta.
G aue, 20 1778 gegr.

B rever 
Sl. "
R av .
R av.
R av .
Gaue, 20 1 780 gegr.
R av .
B reyer auch  R um unki, 1780 gegr.

b e s te h t nach  B reyer n ic h t 
m ehr

B eiträge 
D W Z P  31, wo?

S. 21
B reyer 1 780 gegr.

K a rte  1839 — B rudnow o H .

K a r te  1839 — W ola Sosnowa H . 
G aue, 20 H oll. 1790 gegr.

B reyer K te.
R av .
G aue, 39 1790 gegr.
R av .
T a. 1780 gegr. bei L u b o ty n
Ta. — G ryfföw
B eiträge

B reyer

b es te h t n ic h t m ehr nach  
B reyer

T a. wo?
G aue, 18 1792 gegr.
Ta. wo?
Ta. 1778 gegr.
B reyer K te.
Gaue, 29 v o r 1795 gegr. bei B elchatö"
K a rte  1839
R av .
Sl. — W ym yslöw
D M P 11,190. 1796 gegr.
Sl.
Ta.

P erthees
B reyer 1770 gegr.

K a rte  1839 
B reyer
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N a m e
Kaniewo H. 
K apusniki H. 
Karasica H. 
Karasica h ! 
K arkoszki H

K r e i s
N ieszaw a
Sierpc
Lowicz
Lodz
Lodz

K arm in bei K oden B iala  Pod-
la sk a  

G ostyn in  
L?czyca 
S lupca 
G rodzisk 
B rzeziny  
R aw a 
G öra Kal-

w aria
K u tn o
N ieszaw a
K olo

Karolewo H. 
£arolinow o H .H.
K aski H. 
K atarzynöw  H . 
^ atarzyn öw  H. 
K ^ty  H.

K^tskie H.
Kaw?Czynek H.
^aw ?Czynek H.
Razimierka 

Nowe H.
Kazim ierka  

btare H.
J^azimierz H.
Kazimierzöw H.
Kazubek H.
Kazun N ie- 

miecki H.
^?Pa A nton inska

^  1-1 • G ostyn in
^Pa N iem iecka  H.

K alisch

K alisch
G rojec
Opoczno
N ieszaw a

W arschau

tK ? p i s t a  H. 
r^ckie H. 
K^ejsze H. 
Kielbasa H. 
Kielpin H. 
Kielpiniec H . 
Kierz H. 
Kirkowo' H.
Kiszewskie H 
K lem entynöw  
Klobuköw H. 
Kochowo H .
Kociegiowy H . 
Kolno H. 
Konary H. 
Kobce H. 
Koneckie H . 
Königsweide

K °panina H . 
K orabniki H. 

orzeniowska 
„ ^ow a 

Kosmowo H.

B la tt

C 3 
E  3

Q u e l l e  A n m e r k u n g e n

P lock  
Kolo 
T u rek  
Kolo 
B rzeziny  
L ipno 
G ostyn in  
S lupca 
W loclaw ek 
K onin

H. W loclaw ek 
L ipno  
S lupca 
R adom sko 
K onin  
S lupca 
W loclaw ek 
N ieszaw a 
L ipno

N ieszaw a 
W loclaw ek

E  4 

B 5

D 5 
C 3 
C 5

B 6

B 6

C 5 

G 5 

F  5 

F  5

C 5

D 3 
E 5 
B 
D 
B 
D 
E 
B

Zolnowo H . 
Gozd}'- Nowe H .

R av .
K a rte  1839 
R av .
B M P  I I ,  190 1795 gegr.
G illy h eu te  is t h ier der Bhf. Lodz

F ab r.
B aranow ski H ier se it 1790 Holl.

Ta. 1805 gegr.
R av .
B reyer
B aranow sk i 1645 gegr.
G aue, 29 bei Ivoluszki, vor 1795 gegr. 
R av .

R av .
K a rte  1839
Sl.
T a.

bei R aci^zek

G aue, 20 1790 gegr.

G aue, 20 
Gaue, 39 
R av .
Ta.

P erthees

B reyer

1782 gegr. 
um  1790 gegr.

1780 gegr.

1749 gegr. 

wo ?

G ostyn in
K alisch

B 6 
B 6 
D 5 
C 3 
D 3

C 3 
D 4

D 5 
351

Ta.
Ta.
R av .
B reyer 
Gaue, 29 
Gaw.
B reyer 
B reyer —
B eiträge 
Sl.
B orucki 
K arte  1839 
Ta.
R av .
Gaue, 18 1767 gegr.
Gaue, 20 1772 gegr.
Ta.
Sl.
D W Z P 31, 1726 gegr. =  K norow szczyzna

S. 20 H .
S tre it =  C hrusty
P erth ees

Busch 
G aue, 22

1770 gegr. 
um  1795 gegr. 
auch  R um unki bei W ola 
1786 gegr.
S tau d en  1770 gegr.

1775 gegr.
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N a m e K r e i s B la tt Q u e l l e A n m e r k u n g e n
Koszewo H . bei 

G iw artöw  
Koszewo H . bei 

Skulsk N ieszaw a C 5

Ta.

Ta.

w ohl =  K ossew o B 5

Ivowalewskie H . K onin B 6 Z inbere =  K ow alew ek
K oziagöra H . K u tn o E  5 R av .
K ozirogi H . W loclaw ek D 5 K a rte  1839
K özki H . N ieszaw a C 4 B usch 1786 gegr.
K ozubek H .. =  

K azubek  H . 
K ozy H . N ieszaw a C 5

R av .
Busch 1782 gegr.

K ram sk er H . K onin C 5 B usch
K rasnod^b ie H . 
j  K rogulec H .

L ^czyca
N ieszaw a

D 3

R av.
Ta. 1781 gegr. wo?

Ivrzykom ie H . L ipno Gaw. auch  R um unk i
K rzyg lak i H . =  

G ryk lak i H . 
Ivrzym öw  H oll, 

oder B u d y K onin C 6

B eiträge 

B rey e r • um  1777 gegr.
K rzyw eblo to  H. W loclaw ek D 4 B eiträge
Ivrzyw iec H . 
K ru szy n y  H .

Lodz
S lupca A 6

R av . 
A 6 Teil der P y z d ry  H .

K saw ery  H . R yp in D 3 R av .
K uczkow a H . K u tn o E  5 B reyer
K ukorek  H . W loclaw ek D 5 Sl.
K uzm iiiskie Holl. 

K uznica H .

K ozienice

K alisch

Skoro.
Miejsc.
351 R av .

K uzn ik i H . L ipno D 2 K a rte  1839
K w iatköw  Nowe 

H oll. =  K o & -  
m iner B uden Kolo C 6 B reyer um  1770 gegr.

Ivwirynow o H . L ipno D 3 K a rte  1839

L ab^dz H . Kolo C 6 R av.
Lgczew na H. W loclaw ek D 5 Sl.
Lg,czki H . N ieszaw a C 5 Sl. 1780— 90 gegr.
Lgczkow ice H. Tom aszöw G aue, 29 1797 gegr.
Lgczkow ska 

M iejska H . Kolo D 5 K a rte  1839 =  B rzeziny  bei K lodaw a
L anieszczyzna H. W loclaw ek D 4 K a r te  1839
L an i^ ta  H. W loclaw ek D 5 Ta. 1790 gegr.
Lankow o H. L ipno D 3 R av. wohl =  Jankow o H.
Lasica H . W loclaw ek D 4? B eiträge
L ask i H. Lodz D M P 11,190 . 1797 gegr.
L azinsk  H . S lupca B 6 G aue, 20 1746 gegr.
L§g H . bei Bög- 

pom öz L ipno B reyer 1740 gegr.
L§g-Osiek H . L ipno C 3 K la t t um  1700 gegr.
Lenie Male H . L ipno E 4 B reyer
Leonöw  H . 
LesnictW o H .

P io trk ö w
K olo C 5

R av.
B reyer 1780 gegr.

L esnik  H . T urek G aue, 18 1796 gegr.
Leänik H . T urek R av . n ic h t iden tisch , bei R av .

Lesisko H . Kolo C 5 B reyer
2 O rte

=  N eukrug , 1779 gegr.
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X a m e K r e i s B la tt

Leszcze H. Koto C 6
Leszcze H . oder 

Loskie H. Kolo D 5
Leznickie H . 
L ichen H .

L^czyca
K onin C 5

L ichinek H . Kolo C 5
Liliopol H. K u tn o D 5
L ipiagöra H. Kolo C 5
Lipicze H. T urek

b ipn iak  H . Sierpc E  3
Lipnica H. S lupca B 5
L ipiny H. Kolo C 5
Lipowczyce H . R adom sko
Lisiaki H. S lupca A 6
Lisiec H. K onin B 6
L isino H. P lock E  5
Liszki H. L§czvca
Lobodzia H . Lodz
L om iny H. B rzeziny
Lowiczek H . N ieszaw a C 3
Lozy H. K onin B 6
Lubiaczöw  H. P io trk ö w
L ubieniecka R u d a  W loclaw ek D 5
L ubin  H. K onin B 6
L ubom ysle H. K onin B 5
L ubonie H. Kolo C 5
L uboniek H. Kolo C 5
t  L uboniek H. L^czyca C 5

L ubsin  H. 
Lwöwek H. 
L vsek H. 
t  Lyszyce H. 

am  Xer.

Kolo C 5
G ostyn in  E  5
W loclaw ek D 4

Kolo

M achnöw ka H.

M agnuszowskie

M ajdany H. 
M ajdany H .

Makowisko H . 
M akownia H .

M aksym öw  H . 
Malczew H.

Maliniec H. 
M aloszynskie t  
M aluszyn H . 
M arcinöw H . 
M ariam pol H .
D eutsche W issensch.

T urek

4. K ozienice

P io trköw
Kolo

L ipno
L ipno

Tom aszöw
Lodz

Kolo
[. K onin  

Sierpc 
K u tno  
Opoczno

Zeitsohr. f. Polen.

C 6

D 3 
D 3

C 5 
C 6 
E  3

Heft 36.

Q u e l l e  A n m e r k u n g e n

G aue, 18 1783 gegr., D W Z P  34, S. 48

Sl.
R av . . .
R av . er sch re ib t L ychyn , d. i .

L ichen Nowy
B eiträge 
K arte  1839 
B reyer 
R av .

K a rte  1 839 
G aue, 20 
Busch 
R av.
R av.
Ta.
Ta.
R av .
R av .
R av .
Ta.
Ta.
R av .
Sl.
T a.
B reyer
Sl.

1770 gegr.
D rei verschiedene O rte  so 

g en an n t 
— G^szewo H.
1778 gegr.
1777 gegr.

Teil der P y zd ry  H.

=  Torbow o H.

R av .
Ta.

B reyer
R av .
B e iträge

1780 gegr., die drei O rte sind 
n ich t iden tisch  

1775 gegr.
1800 gegr.

sp ä te r  eingegangen B reyer

Gaue, 18 

R av .

Gaue, 29 
G aue, 18

ü Lesnik 1 792 gegr. =  Mech- 
nöw ka Holl.
b =  H o lend ry  bei M agnu- 
szcw ?
or 1795 gegr. =  E ehfeld  
or 1781 gegr. =  Rzuchow

B reyer
Gaw.

Gaue, 29 
DM P I I ,

190
B reyer
R av .
K arte  1839
B reyer
R av .

1939.

um  1700 gegr. . .
1780 gegr., auch R um unki. 

R a v  sch re ib t M akow skie
Holl.

1797 gegr.
1797 gegr.

1765

1793 gegr.

4
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N a m e  

M ariank i H .

K r e i s

Opoczno

B la t t Q u e l l

R av .
e A n m e r k u n g e n

M arkow o H . W ioclaw ek D 4 Sl.
M arianki H. S lupca B 5 B usch B u tte r  H ld ., 1790 gegr.
M ichalinow o H . S lupca B 6 R av.
M ichalki H . R yp in E  2 um  1700 

V ertrag
R um unk i. D W Z P 31, S. 140, 
von  1768, ob e rs te r V ertrag?

M ielnica H . 
M ikolajew o H . 
M ileszki H . =  Ja -

Kolo
L^czyca

C 5 B reyer
R av .

1770 gegr.

now-M ileszki 
M lodzieszyriskie 

S ta re  B u d y  =

Lodz D M P I I ,  190 1790 gegr.

M lodzieszyn H . 
M loszöw H .

Sochaczew
P io trk ö w

F 5 B reyer
R av .

M lynek H . 
M niszki H .

Kolo C 6 G illy

=  M iszek H . L ipno D 3 P erthöes
M niszki H . Kolo D 5 B reyer 1779 gegr.
M odlica H . B rzeziny

E  3
Gaue, 29 um  1790 gegr.

M odrzyw ie H . Sierpc K a rte  1839 =  S trachacz +  U laszki H.
M odrzew  H. G ostyn in E  5 B reyer 1786 gegr.
M okro N iem . H . G ostyn in E 4 K la t t vor 1795 gegr.
M orgowo H . 

f  M ostek H .

L ipno D 3 Gaw. bei R av . zw eim al Morgowo H. 
nebeneinander

=  M ostki H. W ioclaw ek D 4 T a.
M osten H . 
M row iczno H . 
M row ino H .

L eczyca
T urek

C 5 ? B eiträge
R av .
R av .

vie lle ich t bei M aly Przew öz

M uchnice H. K u tn o B reyer K a rte
M ycielinskie H . K alisz B 6 G aue, 22
M yäliborskie H . K onin B 6 Sl. 1794 gegr., DW Z 34, S. 49
M yszaköw  H . P io trk ö w C 5 G aue, 29 vor 1795 gegr. bei B elchatöw
M yszki H. N ieszaw a C 5 B reyer

N ad jezio rze  H . 
N apoleonow o H .

Kolo
P io trköw

C 5 K la t t
R av .

N iedrzakow skie H . K u tno E 5 B reyer
N iedzw iady  H. Kolo C 5 B eiträge
N iezgoda H . S lupca B 5 B reyer
N ockie H. 
N o rb e rtö w  H .
N ow a wies W ielka

N ieszaw a
P io trk ö w

C 5 Sl., G illy 
R av .

H.
No wa wies H.

W ioclaw ek D 5 Ta. bei P rzedecz

=  Sycöw 

N ow aw ies H.

Kolo C 5 Sl. =  R uszkow o H . =  T isch ler H . 1785 
gegr.

=  B udki Kolo C 5 Sl. bei B udzislaw
■{■ Nowawies H. 
Nowawie&

Kolo B reyer bei P asieka, 1779 gegr., wo?

sk rzanna  H. G ostyn in E 5 Busch sp ä te r als N eudü ttlingen , süd- 
p reuß . K olonie, aber 1785 
als H.

Nowe H. 
N ow ina H .

W ioclaw ek
L ask

D 5 Ta.
R av .
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N a m e  
N ow ina H. 

N ow olipsk ie  H.
Nowy H. 
N ow ysw iat H. 
N ykielskie H.

K r e i s
W loclaw ek

K alisch
L^czyca
Slupca
Kolo

R ypin
R ypin
L ipno
K onin

G arw olin

P io trk ö w

W ieluri

Siedlce 
Siedlce 
Siedlce 
Bielsk. Podl. 
B ielsk Podl.

O borki H.
Obory H. ?
Obory H.
Obory H.
t  O llendry b .W ölka 

O rzesinska a. d 
vVeichsel 

t  O llendry  a. d.
düng d. P ilica G röjec

Olechöw H .?  Lodz

f  Olendry 
gm. Szydlöw 

Olendry

t  Olendry

° ]?dy bei Zbu-
, czyn
T °l?dy boncze 
Oi?dy orlice 
Ol?dy 
Ol^dzkie 
Olsza H.
Olszak H. O lczok  
Orlina H. W. u. M 
u scislo\v H. 
O sieckie H 
O siek H.
Osiny H 
° sn o  H.

Osowiec H. 
Osowiec H 
Osöwka H 
Osowo H 
Ostrowo H. 
O strowo H. 
Ostrowo h ! 
O szczyw ilsk  H.

P^chöw  H. 
Papiew ska H 
Paprockie St. H. 
^aprockie N ow e H 
^ aprock ie H. =  

P aprotn ia  
Parzniew icer  

Budy
Pasieka H.

B la tt Q u e l l e A n m e r k u n g e n
D 5 B eiträge d o rt R ow ina H ., aber wohl N o

w ina, 5 km , N  Chodecz
351 R av.

R av . bei M ariam pol
B 5 Ta.
C 5 B eiträge

E  2 Sl. 1710 gegr.
D 2 Sl.
C 3 Sl.
B 6 Ta.

K a rte  1803 

K a rte  1803
D M P I I ,  60 um  1790 gegr. 
Skoro. M iejsc.

Skorow.
Miejsc.
401 Z inberg

Z inberg
Z inberg
Zinberg
R öm er
R öm er

bei Ciesz^cin, ob =  H olender 
bei K lonow a ?

ob Holl. ?
ob H oll. ? bei T arköw  
ob Holl. ? bei T arköw  
ob Holl. ?
ob H oll. ? b. R av . O lenskaja

S lupca A 6 R av.
Kolo C 5 B eiträge

. K onin B 6 Gaue, 20 =  -Adler H oll., 1784 ;
S lupca B 5 R av .
L ipno E  3 R av .
Kolo C 5 B eiträge
L ipno D 3 D W Z P  31, S. 20

Kolo C 5

B aranow ski

B reyer

das is t wohl eines der 
K r. N ieszaw a C 5 

1770 gegr.
T u rek
N ieszaw a C 3

R av.
G illy

G ostyn in E  5 Sl. 1790 gegr.
K onin B 5 Sl.
W loclaw ek D 4 B eiträge =  W erder H.
Kolo C 5 Busch bei R uda , 1778 gegr.
W loclaw ek D 4 B eiträge

K onin C 5 Sl.
W loclaw ek D 4 B eiträge =  P apiezka
K onin C 6 Sl. 1775 oder 1782 gegr.

. K onin C 6 Sl. 1792 gegr. B reyer

L ask Gaue, 28 um  1790 gegr.
P io trk ö w G aue, 29 ob H oll.?  1795 gegr. bei Bel-

Kolo C 5 Sl.
cha tow  
1770 gegr.

4*
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N a m e K r e i s B la tt Q u e l l e A n m e r k u n g e n

P asieczk i H. S lupca A 6 A 6 Teil der P y z d ry  H.
P ^tnow skie H . K onin B 5 Sl. 1780 gegr.
Pq.tnow M. H. K onin B 5 R av. daneben
Paw likow ice H. 
P elinöw  H .

Lodz
R aw a

Gaue, 29 
R av .

um  1790 gegr.

P e try k o zy  H. G rojec Gaue, 39 um  1800 gegr.
P iegonisko H . K alisch 376 Gaue, 20 1782 gegr.
P ilich  H. 
P io trkow ice  H.

S lupca
K ozienice

B 5 B usch
R öm er

P latkow n ica W §gröw Gaue, 5/6 um  1830 gegr.
P leb a n k i H . Kolo C 5 R av.
P lew inskie H . K alisch 351 R av.
P lich töw  H. Lodz D M P I I ,  190 1797 gegr.
P odzam cze H. W loclaw ek D 4 Ta. .
Pogorzelin  H. Kolo C 5 B usch =  T rocken  H ld ., 1780 gegr.
Police H. T urek C 6 G aue, 18 1785 gegr.
Pölw iosek H . 
Pongowo H.

Kolo B 5/C 5 B usch
B eiträge

1772 gegr.
wohl =  P^chow o H. 

K r. K onin  C 5
f  P op ielarze H . N ieszaw a Sl. wo ?
Popow iec H . W loclaw ek D 4 B eiträge

bei P razu ch vP o ro je  H . K alisch R av .
P o taszn ik  H. N ieszaw a C 5 B eiträge bei B roniszew
P o to k i H. W loclaw ek D 4 B eiträge
Potolow o H. N ieszaw a C 4 B reyer

B eiträge
schreiben  P otolow ek H. 

1786 gegr.
P o trzasköw  H. G ostyn in E  5 D M P I I I ,  497 1800 gegr.
P ra zu c h y  H. 
P rzedw orszczvzna

K alisch 351 G aue, 20 1770 gegr.

H. N ieszaw a C 5 Ta. 1785 gegr.
Przespolew  H . K alisch Gaue, 22
Przew öz M aly H. N ieszawa C 5 Busch =  K leine Ü berfah rt, 1785

P rzyborow ie H. W loclaw ek D 4 B eiträge
gegr -auch  R um unk i

P rzyb ranow o  H. N ieszaw a C 3 S tre it
P rzy b y czk i H. N ieszaw a C 4 Ta. =  L isiank i H.
P rzy l^k  H. 
P rzy l^k  H .

B rzeziny
Opoczno

G aue, 29 
R av .

um  1795 gegr.

P rzy lu sk i H. Groj ec Gaue, 39 um  1790 gegr. bei Bl^döw
P rz y ru d k i H . 
P rz y ru d n ia  H.

W loclaw ek D 4 Ta.
B eiträge

auch  P rz y ry tk i H. 
wohl =  P rz y ru d k i H.

P rz y s ta jn ia  H. K alisch 376 376
P rzy stro n ie  H . Kolo C 5 B reyer 1760 gegr.
P rzy sy p k a  H. 
P rzyw idz H.

W loclaw ek
T urek

D 5 Busch
R av.

1779 gegr.

P sa ry  H. 
P udencianöw  H.

W loclaw ek
G rojec

D 5 B reyer
R av .

1779 gegr.

P ustkow a G öra H . LQczyca Sl. 1783 gegr. nach DM P I I ,  187
P y zd ry  H. Slupca A 6 Sl. =  Peisern  H ld. Zerfallen in : 

P y zd rsk ie  Hol. D rzew ieckie
P yzd rsk ie  Hol. K ruszyny  
P yzd rsk ie  Hol. P odborze  
P yzd rsk ie  Hol. L isiaki, 
P y zd rsk ie  Hol. K om orze, 
v ie lle ich t noch andere  

B reyer um  1770 gegr.P eisern  A lte Holl.
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N a m e K r e i s B la tt

R adonia H . Opoczno
Radogoszcz H. Lodz

Rafalöw  H . Lodz
Rafalöw  H . L^czyca
Rakowo H. P lock F  5
R assy H. P io trköw
Raszelki H . T urek
Rehfeld P io trköw
Rembowo H. K onin B 5
Rexul H . Lodz

R ogalki H . N ieszaw a C 4
Rokickie H. Sierpc E  3
Roskosz H. N ieszaw a C 3
Rossochy H . Kolo C 5
Roznowo H. K onin B 5
R ostok H. K onin C 6
Rözek H. K onin C 6
R uda H. Kolo C 5
R uda H . B rzeziny
R uda-B ugaj H . Lodz

R uda H. W loclaw ek C 5
t  R udki H . W loclawTek
R udzk W ielki N ieszaw a C 4
R um in H. K onin B 6
Ruszkowo H. N ieszaw a C 5
Rvbie H. K onin B 6
R ybinki H. N ieszaw a C 5

R ybiny H. Nieszawra C 5
R ybitw v H. L ipno D 3
R ybno H. K olo C 5
Rydzew  H. Sierpc E  3
R ydzvny  H . 
t  R yki H.

Lodz

R ypin H. R y p in E  2
R ysiny H. 
R yxul H . =

Kolo C 5

R exul H. L^czyca
R zepiska H . N ieszaw a C 5

Sadok H . WToclawrek D 5
Sadoles H. W ^gröw
Sady H. G ostyn in F  5
t  Sadziska H. N ieszaw a
Salom onowo H. S lupca B 5
Sarnie B udy  H . Lodz
Sarnöw ka H . L ipno D 4
Schwarz H ld . =
C zarneH o llend ry  G ostyn in E  5

^ecym ek Niem . H . Sochaczew G 5
Sepno H . Opoczno
Siarczyce H . W loclaw ek D 4
Siarzewo H. N ieszaw a D 3

Q u e l l e  A n m e r k u n g e n

R av.
D M P I I ,

66, 189 1794 gegr.
R av .
R av .
Gaw.
Gaue, 29 vor 1795 gegr. bei B elchatöw  
R av .
Gaue, 29 vor 1795 als M ajdany  H . gegr. 
B reyer 1780 gegr.
G illy  hieß auch  R y x u l H .; Choci-

szewo H . D M P I I ,  196
T a. G illy
K a rte  1839 =  F lo rencja
B orucki
B e iträge
K a rte  1839 =  Genofefa K olonia 
Z inberg 1820 gegr. B reyer
Z inberg
K arte  1839 bei Som polno 1790 gegr.
R av.
D M P I I ,

59, 186 1782 gegr.
B eiträge
B eiträge  Ta. wo?
B reyer 1783 gegr.
Gaue, 18 gegr. um  1770
Sl. =  T isch ler H ld . =  Nowawies
R av.
Ta. =  Ju rkow ska  W ola I I .  B e iträg e : 

R y b in sk  H ., 1785 gegr.
Ta. B e iträg e : R y b y n y  H ., 1785 gegr. 
P erth ees um  1700 gegr.
Ta.
R av .
G aue, 29 um  1790 gegr.
B e iträge b e s te h t nach  B reyer n ic h t m ehr 
P e r th le s  ■ W ojtostw o  
G illy  1779 gegr.

R av .
B e iträge schreiben  R zepisk, R iebenm aul 

T a., G illy,
K a rte  1839
Gaue, 5/6 um  1830
B reyer 1769 gegr.
Ta. wo?
B reyer
G illy
Ta.

D M P I I  1,954 1809 gegr.
Ta.
R av.
Ta.
B reyer 1738 gegr.
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N a m e K r e i s B la tt Q u e l l e A n m e r k u n g e n
Si^szyn H . K onin B 6 Ta.
S iedliska H . Kolo C 5 Busch 1778 gegr.
S ierakow skie H. G ostyn in E  5 Si. 1790 gegr.
S inki H . N ies za wa C 4 Sl. =  Sw inki H ., 1785 gegr.
Skq,pskie H . L ipno E  3 R av.
S karzyhsk ie  H . 
Skaszynsk ie H .

T urek
W loclaw ek C 5

R av.
Sl.

Ski^czno H . 
Skow roda H .

T u rek
K u tn o E  5

R av.
K a rte  1839

S k rzy n k a  W ielka 
H . S lupca B 5 K la t t =  G roß L ade

S k rzy n k a  M ala H . S lupca B 5 K la t t =  K lein  L ade
S kurzeckie H . 
S law skie H .

K ozienice
K onin B 6

R av . 
G aue, 18 1767 gegr.

S law ^cin H . S lupca B 5 Ta.
Slorisk S ta ry  H . N ieszaw a C 3 B aranow sk i 1605. gegr., (nach B rever)
S lonsk N ow y H . N ieszaw a C 3 B aranow sk i 1645 gegr.
S low ik H . Lodz D M P I I ,  190. 1785 gegr.
S luchaj H . N ieszaw a C 5 Ta.
Sm aszew skie H . K onin B 6 Sl.
Sm ieszne H . K onin B 6 Sl.
Sm iednie H . S lupca A 6 R av. =  S m ietn ia
Sm ogorzew iec H . L ipno C 3 K a r te  1839
Sm olniki N iem . H.. Kolo C 5 Sl. 1780 gegr.
Sm oln ik i Pol. H . Kolo C 5 Sl.
Sobiesgki H. 

I. +  I I . K alisch 376 G aue, 20 1782 gegr.
S obö tka H. Kolo C 6 R av. 1781 gegr., B reyer
■f Sokolek H . 

bei B rudzce
1

Kolo C 6 G illy sp ä te r  eingegangen
Sokolow agöra H . 
S om polink i H .

L eczyca
Kolo C 5

R av.
G illy 1779 gegr.

Som polno H . Kolo C 5 B reyer 1779 gegr.
Sosnöw ka H . N ieszaw a C 5 Ta. 1779 gegr.
Sosnow a W ola H . W loclanek D 5 R av .
S p a la s try  H . 
S ta jen czy n y  H .

R adom sko
L ipno D 3

R av.
B orucki b es tan d en  v o r 1789. R av .

f  S tarkow ice H . L ipno D 3 Ta.
sc h re ib t S te ienczynk i H.

f  S ta rn ia  H u ta  H. R adom sko G aue, 29 v o r 1795 gegr., bestehen  n ic h t

S tefanow o H . K olo C 5 B reyer
m ehr

S tefano  wo H . B rzeziny G aue, 29 um  1795 gegr. 
) ‘S tip in  H . Kolo C 5 D M P I I ,  1 9(

S toczek H . L ipno E 4 K a rte  1839
S tok i H. K alisch Gaue, 20 1782 gegr.
S tok i - H enry- 

köw  H. Lodz D M P II , 190. 1790 gegr.
S trach acz  H . R yp in E 3 R av. =  Paw low o
S troböw  H . Skierniew ice Gaue, 39 um  1800 gegr.
S trzeleck ie H . K u tn o E 5 Ta. 1790 gegr.
S trzy g i H. W loclaw ek D 5 Sl.
S trzy szk i H. W loclaw ek D 5 Ta.
S tu d zien k a  H. K onin B 6 R av.
S tu d z ien  H. K u tn o D 5 T a.
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N a m e K r e i s B la tt Q u e l l e A n m e r k u n g e n

S typ in  H . =
Stipin Kolo C 5 Sl. 1 760 gegr.

Sucharybnica H . W loclaw ek D 4 B eiträge
Suchodöt H . G ostyn in F  5 Ta.
Suchylas H . 
Sulwersöw H .

N ieszaw a
Opoczno

C 5 B eiträge
R av .

Sum inek H . 
Surowa G öra H .

L ipno
Lodz

E  3 K arte  1839 
R av .

Suszewy H . 
Swarzeh. H.

Kolo
T urek

C 5 R av .
R av .

Sw^döw H . Lodz D M P II , 190 1792 gegr.
Swierczyna H . 
S w iniary  H .

S lupca B 6 R av. er sc h re ib t Sw ierczonka H .
G o s ty n in . F  5 R av.

Swinki H. =  S inki H . C 4 Sl.
Swinki H . N ieszaw a C 5 K a rte  1839

=  W ladyslaw öw  H ., 1796 
gegr -

Swirnia H . W loclaw ek D 5 R av .

Svnogad H . 
Syski H .

N ieszaw a
Opoczno

C 5 Ta.
R av .

1772 gegr.

Szczaw inek H . G ostyn in E  5 B aranow sk i 1645 gegr.
Szczepanöw H . K olo C 6 R av .
Szezyly H . 
Szynw ald H.

L^czyca
R ypin E  2

R av .
Sl. auch  Szenw ald, Szejnw ald, Schönw ald

Szyszlowskie H . S lupca B 5 Sl.
1764 gegr.Szyszynskie H . K onin B 5 Sl.

Taczewna H . W loclaw ek D 5 R av . wohl =  L^czew na H.
T akaer K am pe G ostyn in E  4 B usch =  K ypa O snicka H ., 1759 gegr.
rarnow o H . 

Tarnow o H . bei

Kolo C 6 R av . T arnow o N eudorf H oll., um  1790 
gegr. (Breyer)

^e isern  
Teodory H.

S lupca
L ask

A 6 G illy
R av .

bei Som polnot  Tereszewo H . 
T karzew a b ö ra  H.

N ieszaw a
L^czyce R av .

Ta.

Tom aszewo H . N ieszaw a C 4 R av .
Tom aszewo H . R yp in E  2 Sl. vor 1719 gegr.
Tom aszewko H . R y p in E  2 P erthees

auch  T r^byT r^by  S tare  H . S lupca B 5 Sl.
l r ^ b y  Nowe H . 
Troszyn N ie-

S lupca B 5 Sl.

miecki H. 

Truszkow iec H.

G ostyn in

T urek

E  5 D W Z P 31, 
S. 228 

R av .
1759 gegr.

Trzciniec H . N ieszaw a C 5 B eiträge
1778 gegr.Trzebuchow o H. Kolo C 5 K arte  1839

T rzybudy  H Slupca B 5 Ta.
1775 gegr.T u ry  H. Kolo C 6 Gaue, 18

Tym in H . Kolo C 5 B reyer 1760 gegr.
U laszki H. R yp in E  3 R av. =  Edw ardow o
U m niszyn H. N ieszaw a C 3 R av. =  Janow o H .
^  aclawowo H. S lupca B 5 B reyer

vor 1795 gegr., bestehen  n ic h t 
m ehr

T W aldholländerei R adom sko Gaue, 29

W arszaw ka H. N ieszaw a C 5 B eiträge bei Som polno
W aw rzonkow o H[. L ipno D 3 Sl.
W aw row szczyzna H. B eiträge v ie lle ich t G aw rony H . ?
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N a m e K r e i s B la tt Q u e l l e A n m e r k u n g e n
W aw rzvny  H. W loclaw ek C 5 Ta.
Wq,soskie H . Kolo B 5 Sl. auch  W ^sosze B udy  H ., 1778 gegr.
W ^glewskie H . 
W erder H. 

(Oströw)

W eschiner H ld .
bei K u tno  

W iqczem in Nie-

K onin B 6 Gaue, 18 1767 gegr.

B eiträge , es g ib t ein O ströw  H . W  Som- 
polno bei R uda , eins S Som polno, beide 
C 5

D M P III,4 2 3  v ie lle ich t =  W ieyszczyce H .

m iecki H. 
Wiq,czemin P olsk i

G ostyn in F  5 Sl. 1 759 gegr.

H. G ostyn in F  5 Sl. '1 759 gegr.
W ielkilas H.

W ela teka , doch 
w ohl W ielka-

Kolo C 5 B eiträge schreiben  W ielgilas H ., 1779 
gegr.

lcj.ka K onin B 6 R av. nach  Gaue, 20, 1772 gegr. 
Holl.

1769 gegr.W iersze H. Sochaczew G 5 B reyer
W ierzbie H . K u tno E  5 R av. 1780 gegr.
t  U n ter W ierzbie H . B eiträge bei Som polno
W ierzchy  H. S lupca A 6 R av .
W ierzchy  H. S lupca B 5 R av .

1777 gegr.W ierzelin  H . Kolo C 5 B reyer
W ieyszczyce H . K u tno E  5 R av. auch  W ieszczyce, W eschin
W iktorow o H . W loclaw ek C 5 G illy 1820 gegr. ?
W ilam ow o H. K olo C 6 R av. bei L ad o ru d z  =  Joseföw
W ilczakloda H. N ieszaw a C 5 Sl. 1772 gegr.
W ilcze H. Sochaczew F  5 R av .
W ilczek^ ty  H . 
W ilköw  N ie-

L ipno D 3 Sl. 1740 gegr.

m iecki H. 
W is tk a  Szla-

Sochaczew G 5 R av.

checka H. W loclaw ek D 4 B reyer 1759 gegr.
W itoldow o H . W loclaw ek D 5 B reyer
W itoldow o H . W loclaw ek D 4 K arte  1839 =  B ielaw y H.
W ladyslaw ow o H . W loclaw ek D 5 K a rte  1839 =  Sw irnia
W l^cz H. L ipno D 3 K la t t 1630 gegr. =  L en tzen
W lodzim irow o H . Slupca B 5 Ta. =  Biniszew o H.
W ola Sosnowa H. W loclaw ek D 5 Ta. 1778 gegr.
W olskie H. 
W ölka M ala

L ipno D 3 R av. südlich  W ola

R um unk i H . L ipno E 3 K a rte  1 839
W olskie H. W loclaw ek D 5 Sl. bei Zglow i^czka
W oleckie H . W loclaw ek D 5 Ta. bei Chodecz
W olodrza H . K u tn o D 5 K a rte  1839
W oltersdorf K u tn o E 5 K la t t w ar H ., nach  1805 südp reuß . 

K olonie
W oluszewo H . 
W oznickie H . 
W ozniki H. 
W r^bczynkow -

N ieszaw a
L^czyca
Lodz

C 3 B reyer
R av.
G illy

1605 gegr.

skie H . S lupca A 6 Sl. 1801 gegr., B reyer
W r^bczynskie H . Slupca B 6 Sl.
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N a m e  K r e i s  Blatt
W rotyn ia  H . L ipno  C 3
W rz^ca H . Kolo C 5
W ydraköw  H . Opoczno
W ygoda H . Kolo C 5
W ygoda H . N ieszaw a C 3
W ym ysle N iem . H . G ostyn in  F  5 
W ym yslöw  H . S lupca B  5
W ym yslow o H . Kolo C 5
W ym yslöw  H . . K ozienice 
W yrobki H . N ieszaw a C 5
M ysokie H. Kolo C 6
W ywozny H . N ieszawa C 5

Zabieniec H. Lodz
Zaborowo H. Wloclawek C 5
t  Zagoröw H . Konin B 6
Zagoznica H. Slupca B 6
Zakrzew H. Plock F  5
Zakrzew H. Radomsko
Zakrzewek H. Nieszawa C 5
Zakrzewek H. Kolo C 5
Zakrzyn H. Kalisch B 6
Zalesie H. Nieszawa C 5
Zalesie H. Opoczno
Zamenty H. Konin 351
Zarnoscie H. Nieszawa C 5
T Zapust H . Wloclawek
Zar H. Piotrköw
Zarzynskie H. Konin B 6
Zazdromin H. Nieszawa C 3
Zberzyn H. Slupca B 5
Zbijewskie H . Wloclawek D 5
Zbijewieckie H. Wloclawek D 5

Zbiersk H. Kalisch 351
Zbojenko H. R yp in  D 2
Zborowice H . Nieszawa C 4
Zbrachlin H . Nieszawa D 3
Zbylczyce H. Turek
Zbytkowo H. L ipno  D 4
T Zdankowo H. Nieszawa

^elazniki H. L ipno D 3
Zelgoszczkie H . T urek

Zgorze H. Wloclawek D 5
Zielona Göra H . Brzeziny
Zimochowiec Slupca A 6
Zlotkowskie H . Konin B 6
Zmyslin H. Lipno D 3
^-olnowo H . Nieszawa C 3
Zolwiniec H. Konin B 5
Zorawiniec H. Ivutno E  5
Zörawiniec H . Kutno E  5
Zygmunty H .

Q u e l l e  A n m e r k u n g e n

B reyer 1780 gegr.
R av.
Sl. =  Ciem ierowskie H.
S l .

D W ZP 31, S. 20 
Ta.
S l .

R av. =  A leksandröw  b. S trzelce
bei W ierzbie, 1791 gegr.
B eiträge , v ie lle ich t bei Skulsk, C 5?

K a rte  1839
B reyer 1778 gegr.
R av .
B reyer
B orucki
K la t t
Sl. =  K aliskie H .
B reyer 1781 gegr.
R av .
R av. 1785 gegr.
B reyer
Ta. B eiträge schreiben W vw czy

ny  H.
Gillv
Ta. '
G illy wo ?
R av.

Sl.
Gaue, 29 vor 1795 gegr.
Ta. 1778 gegr.
B reyer
Gaue, 20 1780 gegr.
Ta.
R av .
Gaue, 20 1786 gegr.
B eiträge
Ta. wo ?
R av .
Sl.
Sl. auch Z azdrosc H .
B reyer
Sl. bei Z bi je wo
Sl. bei Zbijewek. H ießen auch

Zbiewczyriskie H.
Gaue, 20 1775 gegr.
Sl. 1730 gegr.
Ta.
Ta.
D M P I I I ,  420
Gaw. auch  R um unk i
Sl. B eiträge  schreiben Zdunkow;

H ., wo?
K arte  1839
R av. heißen  auch  P ustkow ie Swia

tu n ia
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2 . Nachrichten über einige Holländereien.
Bienieszewo bei W ladzim irow o G em einde und  P aroch ie  K azim ierz, 

K reis S lupca, K a r te n b la tt  S lupca. H o llen d ry . E in  K oloniedorf, 
dem das h ier 1640 in  d ich ten  W äld e rn  g eg rü n d e te  K lo ste r den 
A nfang gab. (Slow nik geog ra ficzny ).

Dq.b N iem iecki, K reis W loclaw ek, K a r te n b la tt  P lock . E ine von  sog. 
H o llän d ern  geg ründe te  K olonie au f dem  G ebiete der D örfer Do- 
biegniew o u n d  D ^b. U nd das au f G rund  eines K o n trak te s , den 
sie am  8. 5. 1746 m it K az. Joz. G raf D ^m bski au f L ub ran ie , S ta- 
ro s ta  von Bolim öw  usw. abschlossen. D ie H o lländer nahm en  
u n te r  den P flug  42 x/ 2 H ufen, jede zu 30 M orgen. D ieser K o n tra k t 
w urde am  15. 1 1. 1780 von  A ugust I I I .  in  W arschau  b es tä tig t. 
D er u rsp rüng liche  K o n tra k t w urde u n te r  denselben  B edingungen  
au f w eitere 10 Ja h re  vom  K lodaw aer S ta ro sten  Ign. K ossow ski am  
8. 5. 1786 v erlän g ert. D ie H o lländer b au te n  38 H äu ser un d  der 
K lodaw aer S ta ro s t te ilte  ihnen  31 H ufen  zu. W egen der W eichsel
überschw em m ungen  u n d  der V ersandung  der F elder w urde der 
G rundzins, der u rsp rüng lich  au f 60 Z lo ty  pro  H ufe festg ese tz t war, 
au f in sgesam t 1696 zl e rm äß ig t. A ußerdem  bezah lten  die H o llä n 
der an s te lle  des S charw erks je  6 zl oder zusam m en 186 zl. Im  
G anzen e rb rac h te  also die K olonie 1882 zl. (Slow nik geograficzny 
XV, 392). D as D orf D ^m b w ird  1557 erw äh n t, 1566 sitzen  h ier 
6 H üfner, 8 Zeidler, 1661 au f 7 H ufen  4 B auern .

Dg,b Polski, K reis W loclaw ek, K a r te n b la tt  P lock, w urde von  H o lländern  
g eg rü n d e t nach  einem  V ertrage vom  23. 4. 1786 au f 40 J a h re  m it 
dem  S ta ro s ten  Ign . K ossow ski. Sie bezah lten  fü r 9 H o fs tä tte n  
524 zl u n d  anste lle  des Scharw erks 36 zl, zusam m en 560 zl. Vor 
den L u s tra to re n  bek lag te  sich M ichael K ryg ier .(also wohl K rüger 
W . M.), der N achfolger von  C hristian , em p h y teu tisch e r B esitzer 
des D orfes D obiegniew o un d  die H o lländer aus den D örfern  D ^b 
N iem iecki un d  D 3J5 Polski, daß der S ta ro s ta  ihnen  die Schäden 
infolge der W eichselüberschw em m ungen  n ic h t an erk en n en  wolle, 
au ß e rd em  die H o llän d er au s dem  kgl. D orfe, daß  W olicki, der 
In h a b e r des den  N o rb e rtan e rin n e n  gehörigen  D orfes Skoki, ihnen  
3 H ufen  W iese w eggenom m en habe, u n d  2 H ufen  B uschw erk , die 
au f dem  T errito riu m  des D orfes D^/b lagen, daß  er sich d au e rn d  
in  die F elder dieses D orfes h ine inzusch ieben  versuche, daß  er die 
G renzzeichen m it dem  D orfe D ^b vern ich te . Es b ek lag ten  sich 
die K olon isten  auch  über F rau  G rabow ska, die M arienburger 
U n te rk äm m erin , S ta ro s tin  von  D uninow o, daß  sie zu dem  m it 
Dq,b ang renzenden  und  eigen tlich  zu diesem  D orfe gehörigen  W alde 
ih re  L eu te  zum  B aum fällen  sende un d  m ehrere H ufen  (kilkanascie 
wlök) sich schon fü r  den W ald  von  D uninow o angeeignet habe, 
daß  sie die a lte n  G renzzeichen v e rn ich te  u n d  neue m achen ließe. 
(S low nik  geograficzny XV, 392).

D ^brow ice, K reis K u tno , K a r te n b la tt  K lodaw a. 1789 beklagen  sich 
die B ürger, daß  der S ta ro s t Jak o b  K re tkow sk i eigenm äch tig  in  
den s tä d tisc h en  W äld ern  m ehrere H o llän d er an g e se tz t habe. Auch 
der B esitzer von  Ossowo habe auf den s tä d tisc h e n  W eiden m ehrere 
H o lländer angese tz t. (Slownik geograficzny XV, 395).

D ^bina, K reis Kolo, 4 km  von K lodaw a, K a r te n b la tt  K lodaw a. E ine 
deu tsche K olonie, die e rs t zu A nfang des 19. Jh . en ts ta n d . 1804 
lesen w ir in  den K irchenbüchern  N ow a Colonia oder D §bina 
H ollendry . H eu te  (1880 W. M.) is t h ier eine evangelische K a n 
to ra tsch u le . (Slownik geograficzny XV, 407).
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Glogowo bei K lodaw a, K reis Kolo, K a r te n b la tt  K lodaw a. G ehörte 
zur S taro ste i K lodaw a. 1564 erw äh n t, lag  1661 w üst. Zu B eginn 
des 19. Jh . ließen  sich h ier deu tsche K olonisten  n ieder, dah e r lesen 
w ir in  den K irch en b ü ch ern  von K lodaw a 1806 Colonia d ic ta  H ol- 
le n d ry  Glogowskie. 1876 w aren h ie r 16 H äuser, 132 E inw ohner. 
(S low nik geograficzny  XV, 506).

Schönw ald, Szenw ald, P aroch ie  Swiedziebno, G em einde D zierzno, 
K reis R yp in , K a r te n b la tt  R yp in . 6 H äuser. S eit 200 Ja h re n  im  
P ach tb es itz  von  deu tschen  K olonisten  (H olländern ). D er deu tsche 
N am e kom m t von dem  schönen W ald, den  die K olon isten  rodeten . 
(Slownik geograficzny X I, 897). Slow nik geogr. X I I ,  120 h e iß t 
es: S zynw ald  oder Szejnw ald  1827 8 H äuser, 61 E inw ohner, je tz t 
(1880) 9 H äu ser 40 E inw ohner.

Sloüsk, K reis N ieszaw a, K a r te n b la tt  C iechocinek. W. H . G aw arecki 
sch rieb  1857 in  der B ib lio teka W arszaw ska I I I ,  521 ff. eine A b
h an d lu n g  „S lonczykow ie i Slonsk, w iadom osc topograficzno-h isto - 
ry c z n a “ , die m ir u n b e k a n n t geblieben ist.

Ruszkow skie H o llendry , P aro ch ie  B roniszew , G em einde R uszköw , 
K reis N ieszaw a, K a r te n b la tt  Som polno; 73 H äuser, beim  D orfe 
R uszköw , das schon 1557 e rw äh n t w ird. H ier noch 1870 T eer
schwelerei. Soweit der Slow nik geograficzny. N ach  B reyer is t 
das T ischler H ld .

N ow aw ies =  Sycöw, P aroch ie  Mq,kolno, G em einde Som polno, K reis 
Kolo, K a r te n b la tt  Som polno. L ag  im  16. Jh . w üst (Easki L iber 
benefic. I, 213). N ach  B reyer 1785 als H au lan d  neu geg ründet.

Zberzyn, K reis S lupca, K a r te n b la tt  S lupca, lag  im  16. Jh . w üst (Laski 
L iber benef. I, 195), im  18. Jh . als H au lan d  neu geg ründet.

3. Die Kepa-Orte.
E in e  A nzahl O rte, in  deren  N am en  das W o rt k§pa =  F luß insel, 

deu tsch  K äm pe, vo rkom m t, sind  uns als H o lländereien  b ek a n n t. W ir 
h aben  den  s ta rk e n  V erdacht, daß  alle K ^pa-O rte  an  der W eichsel bei 
n äheren  S tu d ien  als von D eutschen gegründete  O rte, a ls H olländereien , 
sich en tp u p p en  w erden. Im  A ugenblick h ab en  w ir n u r die im  Skoro- 
widz M iejscowosci R zeczypospolitej Polskiej, W arschau  1925 ff. ver- 
ze ichneten  K §pa-O rte zusam m engestellt, m it der A ngabe nach d e r
selben Quelle, w ieviel P ro te s ta n te n  oder S ek tie rer ( =  inn i chrzeäcija- 
n ie) sich d o rt befanden. N ach W . K uhn  k an n  m an den konfessionellen 
A ngaben G lauben  schenken, w äh ren d  die na tio n a len  bekann tlich  m ehr 
als unzuverlässig  sind . Diese P ro te s ta n te n  un d  S ektierer sind  alle 
d eu tsch e r A bstam m ung , wie w eit sie sich noch h eu te  zum  deu tschen  
V olkstum  bekennen , h ä n g t von den U m stän d en  der B efragung  ab .

Ich  verw ende folgende A bkürzungen : gm. — G em einde, K r. =  K reis, 
P ro t. =  P ro te s ta n te n , Sekt. =  S ek tie rer, E inw . =  E inw ohner.
K§pa, gm. U new al, K r. Opoczno, 47 E inw ., dabei 3 P ro t.
K§pa Anielin, gm. Rozniszew , K r. K ozienice, 196 E inw ., dabei 23 P ro t. 
K§pa B ieniew ska N ow a, gm . Ilöw , K r. Sochaczew, 4 E inw ., dabei 

4 P ro t.
K§pa B ieniew ska S ta ra , gm . Ilöw , K r. Sochaczew, 14 E inw ., dabei 

14 P ro t.
K ^pa B orow icka, gm. R am ulöw ko, K r. P lock, 66 E inw ., dabei 66 P ro t.
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Kqspa Celejowska, gm. W ilga, K r. G arw olin, 188 E inw ., dabei 55 P ro t. ,
9 Sekt.

K §pa F alen icka , gm. Jezio rna, K r. W arschau , 31 E inw ., dabei 23 P ro t. 
K §pa Januszew ska, gm . Ilöw, K r. Sochaczew, 54 E inw ., dabei 43 P ro t. 
K ^pa Izabella , gm. G lubice, K r. G ostyn in , 43 E inw ., dabei 2 P ro t. 
Iv§pa K aro linska , gm. Ilöw , K r. Sochaczew, 122 E inw ., dabei 117 P ro t. 
K §pa K ielp inska, gm. M lociny, K r. W arschau , 166 E inw ., dabei 

58 P ro t.
K ^pa K ikolska, gm. Göra, K r. W arschau , 131 E inw ., dabei 131 P ro t. 
K §pa K o n sta n c ja , gm. Rem bow o, K r. P lock, 37 E inw ., dabei 31 P ro t. 
K ^pa K osom iecka, gm. Czersk, K r. G rojec, 31 E inw ., dabei 31 P ro t. 
K §pa L atoszkow a, gm. W ilanöw , K r. W arschau , 80 E inw ., dabei 

58 P ro t.
I \$ p a  M alocka, gm. Cz^stköw , K r. W arschau , 36 E inw ., dabei 12 P ro t., 

24 Sekt.
K ^pa N adbrzeska, gm. K arczew , ‘K r. W arschau , 175 E inw ., dabei

10 P ro t.
K §pa N adw islariska, gm . W ilanöw , K r. W arschau , 211 E inw ., dabei

11 P ro t.
K §pa N iem iecka, gm. R am ulöw ko, K r. P lock, 117 E inw ., dabei 

107 P ro t.
I\§pa N ow odw orska, gm. Göra, K r. W arschau , 86 E inw ., dabei 50 P ro t., 

34 Sekt.
K §pa O borska, gm. je z io rn a , K r. W arschau , 103 E inw ., dabei 34 P ro t. 
K ^pa O krzew ska, gm. Jez io rna , K r. W arschau , 97 E inw ., dabei 66 P ro t. 
K §pa Osnicka, gm. Bielino, K r. P lock, 24 E inw ., dabei 24 P ro t.
K ^pa P ieczyska , gm. Ilöw, K r. Sochaczew, 155 E inw ., dabei 129 P ro t. 
Iv£pa P odw ierzb ianska, gm. Podl§z, K r. G arw olin, 95 E inw ., dabei 

15 P ro t.
K ^pa P olska, gm. R am ulöw ko, K r. P lock, 295 E inw ., dabei 11 P ro t. 
Iv§pa P rzy b y lan k a , gm. Slubice, K r. G ostyn in , 15 E inw ., dabei 4 P ro t. 
Iv§pa R adw ankow ska, gm. W arszaw ice, K r. G arw olin, 64 E inw .,

1 9 P ro t.
Iv§pa Sam plow ska, gm. Ilöw , K r. Sochaczew, 9 E inw ., dabei 9 P ro t. 
K §pa S körew ska, gm. Rozniszew , K r. Kozienice, 66 E inw ., dabei 

64 P ro t.
Iv§pa T archom iriska, gm. Jeziorna, K r. W arschau , 77 E inw ., dabei 

75 P ro t.
K §pa T okarska, gm. D obrzyköw , K r. G ostyn in , 25 E inw ., dabei 22 P ro t. 
K ^pa T ryszczew ska, gm. Slubice, K r. G ostyn in , 40 E inw ., dabei 1 P ro t. 
K ^pa W olczyriska, gm. B rzeznica, K r. K ozienice, 99 E inw ., dabei 

93 P ro t.
K §pa W yszogrödzka, gm. Rem bow o, K r. P lock, 26 E inw ., dabei 20 P ro t., 

6 Sekt.
K<jpa Z aw adow ska, gm. W ilanöw , K r. W arschau , 234 E inw ., dabei 
- 174 P ro t. ,  4 Sekt.

K §pa Z akroczym ska, gm. Pom iechow o, K r. W arschau , 25 E inw ., dabei 
9 P ro t., 2 Sekt.

W enn m an von den K ^pa-O rten  im  K reise W arschau  absieh t, 
deren  v o rs täd tisc h er C h a rak te r das jü n g s t erfo lg te E in d rin g en  k a th o -
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bischer und  selbst jüd ischer E lem en te  e rk lä rt, so is t eigentlich  n u r ein 
O rt bem erkensw ert du rch  einen H u n d e rtsa tz  K atho liken , ab e r h ier 
sag t der N am e K $pa P olska schon, daß  m an das als eine B esonderhe it 
ernpfand . Die O rte, die uns als ech te u n d  u n b es tre itb a re  H au län d er 
b ek an n t sind , wie K§pa O snicka, K §pa N iem iecka, K §pa T okarska, 
erreichen  fa s t 100% P ro te s ta n te n  und  se lb st nach diesen offiziellen 
-Angaben sehr viel D eutsche, näm lich  fü r die d rei O rte : 16 von 24 E in w .; 
107 von 117; 22 von 25. A ber se lbst in der w eit süd lichen  K§pa W ol- 
czynska, K r. K ozienice, sind  es 93 von 99. Also die K ^pao rte  sind 
deu tscher G ründung, sind  H au ländere ien , was m an fü r die in  G alizien 
■W'ird verw enden können.

Bemerkungen zu den DWZP., Heft 35, S. 135 ff. und S. 214 ff. 
angegebenen Hauländereien.

S. 139. W ovnow o H ld . D as w ird  W ojnow o H ld ., K r. O born ik  sein. 
D W Z P. 34, S. 109.

S. 139. P rz icker H ld . D as is t  wohl P rysieck ie  H ld . =  O sten, K r. 
W ongrow itz . D W ZP. 34, S. 99.

S. 141. T rozer H ld . Sollte das T ra k t H ld ., K r. O bornik  oder eins 
der T rocken  H ld . in  diesem  K reise sein? D W ZP. 34, S. 106.

S. 141. K ru d zan  H ld . Ich  v e rm u te  =  K rucz H ld ., K ru teck ie  H ld ., 
K r. C zarn ikau . D W ZP. 34, S. 92.

S. 137. Fellensch und  W ellensch H ld . is t ohne Zweifel W einer (oder 
W elna) H ld ., K r. O bornik. D W ZP. 34, S. 108.

S. 217. B ielaw y H ld., K r. B rom berg, is t  n ic h t B leichfelde, sondern  
B leichdorf, 3 km  nörd lich  N etzw alde, bei P od lask . D W ZP. 
34, S. 81.

S. 237. D r. L a tte rm a n n  g ib t nach  W. Schulz ,,A lte  E inw ohnerlis ten  
u n d  In v e n ta re  aus der G ren zm ark “ (Schneidem ühl 1938), 
S. 21 ff. als H o lländerdö rfer u . a. A scherbude, Gr. u. K l. 
D rensen, E ichberg , G riinfier, Gr. K o tte n  an ; derselbe W . Schulz 
e rk lä r t  ab e r ,,D ie zw eite deu tsche O sts ied lung“ , daß  diese 
D örfer keine H ld . seien, was ich D W ZP. 34, S. 111 ü b e r
nom m en habe. G rünfier h a lte  ich jedoch wie 1927 so h eu te  
fü r  ein H ld . (DW ZP. 10, S. 116, D W ZP. 34, S. 87). Die 
übrigen  D örfer (und K l. K o tten ) w urden  in  der D eu tschen  
R undschau , B rom berg, vom  8. M ai 1937 zu H ld . e rk lä rt . 
D iese Sache is t also noch u n g ek lä rt.

Im  Ü brigen  v erd a n k en  w ir den A ufsätzen  von A. K oerth , G. C. 
von U nruh  u n d  dem  neuen  B üchlein  von H ans S chm id t über Sa- 
m otschin  eine A nzahl neuer P osener H au ländereien , so daß  die A n
nahm e von  D r. L a tte rm a n n , D W ZP. 35, S. 217, es h ä t te  über 1000 
H ld. im  Posenschen gegeben, n ic h t ü b ertrieb en  erschein t. F reilich  
w aren einzelne sehr k leine O rte, sogar E inzelsied lungen , u n d  m anch 
m al wenig beständ ig . W . M aas.
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Errata in Heft 34 der DWZP.
1. Im  A u fsa tz : D ie P osener H au lä n d ere ien :

S. -86: Bei F ried rich sru h , K r. M ogilno, feh lt die B em erkung  
„w oh l =  dem  v o rig en “ .
S. 93: D er O rt h e iß t L ich ten feld , K r. P osen-O st.
S. 94: Bei Gr. u n d  Kl. L ubs m uß es H oll, s t a t t  H oh . heißen.
S. 99: D ie O rte  heißen  P u tz ig  H ld ., u n d  R acendow o H ld ., 
n ic h t R u tz ig  u n d  Pacendow o.
In  dem  N ach w o rt au f G ru n d  von  Schulz sind  beim  A u se in an d e r
rü ck en  zwei D örfer w eggefallen:
B eyersdorf, P io trow o , K r. O bornik, 1625, h ie r H oll., Schulz I , 24. 
G rü tzendo rf, K onarzew o, K r. O bornik , 1625, h ie r H oll., Schulz 

I, 24.
2. S. 214, Zeile 25 v. o . : es m uß H echelm acher heißen.
3. S. 231, Zeile 23 v. o . : W. M aas.
4. S. 337, Zeile 3 v. u . : S ta t t  T a tra  m uß es hier n a tü rlic h  über-

S. 337, Zeile 8 v. u .: all F a tr a  heißen. E s h a n d e lt sich um
S. 337, Zeile 9 v. u . : die K leine F a tra , tschech isch  M ala F a tra ,

n ic h t e tw a um  die N iedere T a tra , ts c h e 
chisch N iznö T atry , die ja  ganz w oanders 
lieg t. W . M aas.



Der Netzedistrikt bis 1774.

Von H u g o  S o m m e r  t .

Bevor wir auf das eigentliche Thema eingehen, seien einige Be
merkungen vorausgeschickt, die der Darlegung der allgemeinen 
politischen Lage im damaligen Staatengebilde Europas dienen, die 
nach dem 7jährigen Kriege sehr kritisch geworden war. Der ge
fährlichste Brandherd lag nach dem völlig unerwartet eingetretenen 
Ableben König Augusts II. (5. Oktober 1763) in der Adelsrepublik 
P o l e n ,  dessen innere Zustände schon unheilbar zerrüttet waren. 
Zwar trat auch diesmal wieder das Haus Wettin in den Thronwett
bewerb mit ein, unterstützt von der sogenannten „Hofpartei mit 
dem Minister Brühl an der Spitze, zu der die Radziwilf, Potocki, 
Branicki gehörten“; sie befand sich dabei im Einverständnisse mit 
Frankreich und Oesterreich1). Ferner erschien „eine russische Par
tei, deren Führer die Fürsten Czartoryski waren“, auf dem Plan, die 
»den Neffen der letzteren, Stanislaus Poniatowski, auf den Thron 
bringen“ wollte; R u s s l a n d  wollte „keinen Schützling Oesterreichs 
und Frankreichs, aber auch keinen zu mächtigen polnischen Edel
mann“ und hatte deshalb „gegen Poniatowski, der keine persönliche 
Macht besass“, keinerlei Bedenken. Die russische Partei rief die 
Russen herbei, und so wurde dann „unter dem Schutze fremder 
Truppen Poniatowski zum Könige gewählt (7. Septbr. 1764)“, was 
für Polen zum Verhängnis werden sollte.

Was P r e u s s e n  anbetrifft, so fürchtete Friedrich II. „im 
Grunde ebensosehr eine Machterweiterung Sachsens wie Polens, 
da „jenes im Reiche, dieses im Weichselgebiete sein Nebenbuhler 
waren“, wie Schiller schreibt2). Weit wichtiger aber waren für den 
grossen König die „Expansionsbestrebungen des mächtigen Zaren
reichs, das sich nach Westen abzurunden“ trachtete, und hier bot 
sich der Zarin Katharina II. neben der schon vorstehend geschil
derten politischen auch die religiös-kirchliche Frage als willkom
mene Unterstützung. Schon Zar Peter der Grosse hatte 1723 ver
gebens die Intervention des Papstes nachgesucht in Sachen der 
Bedrückung seiner orthodoxen Glaubensgenossen durch den Ueber- * *)

*) Lelewel, H istoire de Pologne. Paris 1844.
*) W eltgeschichte, Bd. III, S. 608. Berlin u. S tu ttgart 1901. Spemann.
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eiier der römisch-katholischen Geistlichen und der Jesuiten. Es soll 
hier nicht verhehlt werden, dass „Preussen eine Verbindung Ost- 
preussens mit Brandenburg“ sehnlichst wünschte, sowie dass 
Friedrich II. bereits als Kronprinz in Küstrin eine Denkschrift ver
fasst hatte, dahingehend, „dass es wünschenswert für den Preussi- 
schen Staat wäre, wenn W e s t p r e u s s e n  an ihn fiele“. Im poli
tischen Testamente des Königs wird diese Erwerbung ebenfalls als 
Ziel hingestellt. „Aber die polnische Herrschaft über die untere 
Weichsel — sie erstreckte sich über Gebiete, in denen das deutsche 
Element, namentlich in den Städten, überwog“ — stand diesem 
Wunsche im Wege. „Ausserdem war die Warschauer Regierung 
auch hier so unverständig, die Protestanten geradeso zu bedrücken, 
wie in Litauen die Anhänger der orthodoxen Kirche“3).

Die religiös-kirchliche Frage also gab den Anlass dazu, dass 
sich Katharina II. und Friedrich II. schon vor der polnischen Königs
wahl „in einem Bündnisse vom 11. April 1764 darüber verständigten, 
die Rechte der Nichtkatholiken zu vertreten“, und der polnische 
Fanatismus erleichterte ihnen ihr Spiel4). Uebrigens stand in dieser 
Frage die öffentliche Meinung Europas auf der Seite der Verbün
deten, dass „die Dissidenten gleiche staatliche Rechte mit den 
Katholiken in Polen haben sollten“ ; diese Rechte wurden allen 
Nichtkatholiken im Febr. 1768 endlich zugestanden.

O e s t e r r e i c h  hatte den Dingen ruhig zugesehen, bis die 
Lage den Anschein bekam, dass „sich die russische Macht an der 
unteren Donau, der Pulsader Deutschlands, festsetzen“ werde, und 
nun war man in Wien nicht wenig beunruhigt. Maria Theresia 
hielt es für geraten (1769), dass ihr Sohn Joseph II. mit Friedrich 
dem Grossen zusammenkam. Bei dieser Zusammenkunft in Neisse 
wurde zwischen beiden Fürsten der Gedanke erwogen, das Zaren
reich „in seinem stetigen, immer gefahrdrohenden Vordringen zu 
hemmen“. Katharina II., die schon lange den Plan gehegt hatte, 
dass Polen ganz Russlands Beute werden müsse, gönnte infolge der 
Zusammenkünfte Friedrichs II. und Josephs II. „auch ihren Nach
barn Teile von der Beute“ und äusserte sich in diesem Sinne gegen
über dem Prinzen Heinrich von Preussen, der sich gerade bei ihr 
zu Besuch befand (8. Jan. 1771): „Es scheine, dass man sich in 
Polen nur zu bücken brauche, um nach Belieben zuzugreifen. Will 
der Wiener Hof in jenem Königreich für sich zugreifen, so haben 
die anderen ein gleiches Recht dazu“5).

Allein wie so oftmals im Leben, kam das unberechenbare 
Schicksal bei sotaner Lage zu Hilfe. 1770 war in Polen die P e s t  
ausgebrochen, und da alle Mächte befürchteten, dass sich diese Ge-

3) Ebenda. S. 609.
4) Reimann, Das preuss.*russ. Bündnis v. J. 1764 „Zeitschr. f. preuss. 

Gesch. u. Landeskunde“, Bd. 14.
5) N achschrift eines Briefes des Prinzen Heinrich an Friedrich II.
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Jahr weiter ausbreiten könne, wurde zum Schutze dagegen be
schlossen, einen militärischen Kordon aufzustellen, und zwar in 
Polen selbst. Somit befanden sich die Truppen aller drei Mächte 
dort; jedoch hatte bisher noch keine von Polen Besitz ergriffen. 
Erwähnt werden muss hier der Vollständigkeit wegen noch, dass 
die T ü r k e i  einen für sie unglücklichen Krieg mit Russland führte, 
und dass sie sich in ihrer Bedrängnis „mit der Bitte um Vermitte
lung an Oesterreich und Preussen wandte“, doch scheiterte dieser 
Versuch „an den übertriebenen Forderungen Russlands“. Da schlug 
die Türkei in Wien vor, Oesterreich solle „im Verein mit den 
Türken die Russen aus Polen vertreiben oder g a n z  P o l e n  mi t  
d e r T ü r k e i t e i l e  n“. Zum erstenmal wurde also „der Gedanke 
einer Teilung des polnischen Reiches, der wohl allen Beteiligten 
längst vorgeschwebt hatte, offen in Worten ausgesprochen“6). 
Schneller, als man dies ahnen mochte, sollte er sich in die Tat um- 
setzen, und zwar wurde er durch „ein anscheinend unbedeutendes 
Ereignis“ veranlasst.

Während des Besuchs des Prinzen Heinrich in Petersburg lief 
dort die Nachricht von der B e s e t z u n g  d e r  Z i p s7) d u r c h  
O e s t e r r e i c h  ein, auf die sich also die schon vorerwähnte der 
Aeusserung der Zarin Katharina II. bezog. Auf eine Anfrage Russ
lands in Wien, was diese Besitznahme der Zips zu bedeuten habe, 
kam die Erwiderung, dass „Oesterreich die Landschaft räumen 
werde, sobald die russischen Truppen aus Polen zurückgezogen 
würden“. Bei sotaner Lage der Dinge bliebe „nichts anderes übrig, 
■als die Lösung der Frage auf Kosten des polnischen Reiches zu 
betreiben“. Betont werden muss, dass von den an der Teilung 
Polens beteiligten Mächten P r e u s s e n  die einzige war, die a u f  
e i n i g e  p o l n i s c h e  G e b i e t s t e i l e  wenigstens e i n i g e r -  
Jn a s s e n r e c h t l i c h  b e g r ü n d e t e  A n s p r ü c h e  erheben“ 
konnte. Friedrich II. hatte aber hierbei keinen leichten Standpunkt, 
verstand es aber, „die Interessen Russlands und Oesterreichs so 
geschickt einander entgegenzustellen, dass die Zarin schliesslich

8) v. Cosel, Preussische Geschichte II. Bd., S. 338. Leipzig 1869. Duncker 
u. Humblot.

7) Im Kom itat Zips, südlich der T atra in N ordungarn belegen, gibt 
us 24 deutsche Städte, die von König Bela IV. (1235—70) gegründet wurden. 
Dieser berief, um die verwüsteten und verödeten Gebiete wieder wirt* 
schaftlich zu heben, deutsche Bürger und Bauern als Ansiedler hierhin 
und bedachte die S tädte mit M agdeburger Recht. Als der stets geld* 
bedürftige König Siegmund Geld benötigte, verpfändete er 12 Städte an 
Polen (1421). Oesterreich hielt den Zeitpunkt für geeignet, seine alten 
Ansprüche an Polen geltend zu machen unter dem Vorwände einer Grenz* 
berichtigung zwischen Ungarn und Polen. Am 20. 9. 1770 schickte es eine 
grosse Zahl von Feldmessern u. Ingenieuren ins Land, zu deren Schutz 
das M ilitär diente. Archivar Bär hat alle Staatspapiere durchsucht und 
festgestellt — wie Geh. Arch.*Rat Prof. Dr. W arschauer erklärte —, dass 
die Besetzung von Zips keine politische Aktion sein sollte; doch hatte 
das M ilitär dies Land in Besitz genommen.
Deutsche Wissensch. Zeitschr. f. Polen. H eft 36. 1939. 5
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doch auf seinen Vorschlag einging“. Die Verhandlungen der Tei
lungsmächte zogen sich sehr lange hin; denn erst durch Vertrag 
vom 10. Februar 1772 wurde die Teilung Polens zwischen Preussen 
und Russland geregelt und am 19. Febr. 1772 von Oesterreich der 
Vertrag angenommen. Allein erst am 5. August 1772 wurde der 
„endgültige Teilungsvertrag“ von allen Mächten unterzeichnet so
wie am 2. Septbr. dem König von Polen und dem p o l n i s c h e n  
R e i c h s t a g e  zur Kenntnis gebracht. Letzterer „ b e s t ä t i g t e ,  
damit der Tragödie das Satirspiel nicht fehlte, im Septbr. 1773 
die Abtretungen“, wie Schiller8) schreibt.

Schliesslich möchte ich, um vorurteilslos zu bleiben, noch fol
gendes anführen. Menzel9) sagt zu dieser Angelegenheit: „Man hat 
die Teilung Polens als ein grosses, an einer Nation begangenes Ver
brechen bezeichnet. Sie war aber zugleich auch eine S ü n d e ,  die 
die damaligen d e u t s c h e n  G r o s s m ä c h t e  g e g e n  s i c h  
s e l b s t  begingen. Oesterreich und Preussen vereinigt, wären stark 
genug gewesen, jede Ausbreitung des barbarischen Russlands nach 
Westen hin zu verhindern“. Mein eigenes Urteil zu diesem geschicht
lichen Vorkommnis — es ist bereits anderwärts veröffentlicht — geht 
dahin: „Man mag über diese Teilung vom rein menschlichen Empfin
den aus denken, wie man wolle; vom nüchternen Standpunkte der 
preussischen Staatsraison aus betrachtet aber muss man sie als unab
wendbar erklären“.

Bei der ersten Teilung Polens ist für alle Posener besonders 
wichtig der Anfall „ K l e i n p r e u s s e n  s“, wie der Netzedistrikt 
anfänglich öfter benannt wurde, an Preussen, d. h. es fiel an Preussen 
ein Landesteil, der bisher zur Wojewodschaft Posen gehört hatte. 
Der Wortlaut der Bestimmung des preussisch-russischen Teilungs
vertrages zu Petersburg, die für den Umfang des preussischen An
teils an der Netze massgebend war, lautete: „Der König von Preussen 
soll den Distrikt diesseits der Netze längs dieses Flusses von der 
neumärkischen Grenze bis zur Weichsel bei Fordon und Schulitz er
halten, so dass die Netze die Grenze der Staaten des Königs von 
Preussen ausmachen und dieser Fluss ihm ganz gehören soll (et que 
cette riviere lui appartient en entier)“. Damit war also nach dem 
Wortlaute als Grenzverlauf eine Linie von dem Punkte aus, wo die 
Netze in die NeumaTk eintrat, gegeben, d. h. demnach etwa da, wo 
die Drage in die Netze einmündet, die Netze sodann aufwärts und 
schliesslich etwa von Netzwalde10) nach Bromberg und Schulitz 
hinüber. Diese Linie war auch für den Genlt. Stutterheim als mass
geblich in der ihm am 6. 6. 1772 erteilten Anweisung vorgeschrieben 
worden und galt ebenso für den Geh. Finanzrat v. Brenckenhoff als 
verbindlich, der für die Besitzergreifung des „Strichs an der Netze“ 
ausersehen war.

8) A. a. O. Bd. III, S. 612.
9) Geschichte der Deutschen, Bd. III, S. 184. S tu ttgart 1872, Kröner
10) poln. Rynarzewo.
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Da Friedrich II. sich ob des zweifelhaften Verhaltens Russlands 
und Oesterreichs zu baldigem Handeln gezwungen sah, wurde B. 
schon Ende Febr. 1772 beauftragt, insgeheim Nachrichten über das 
Land und seine Erträgnisse zu sammeln. Unterm 20. 2. 1772 erging 
yon Potsdam eine K.O. an den Kammerpräsidenten v. Domhardt11) 
folgenden Inhalts: „Der Weichselzoll bei Vordon und am Drewenz- 
fluss kann, da beide in die Aquisition würklich begriffen sind, nicht 
die allermindeste Schwierigkeit rencontriren, und um Mich wegen 
des Commerce von Danzig zu dedommagiren, bin ich gewillet, die 
Weichsel und die Netze zu kombiniren und so das Danziger Verkehr 
ohnvermerkt nach Elbing und Bromberg zu ziehen“.

Brenckenhoff war ein kluger und umsichtiger Staatsmann und 
hatte sich seiner Aufgabe ebenso gewissenhaft wie gründlich ent
ledigt; denn schon am 27. 3. reichte er von Driesen aus einen „inhalt
reichen Immediatbericht über den Zustand vom Strich an der Netze“ 
dem Könige ein12), dem folgendes entnommen sei. Nach den ihm 
unterm 6. 2. und 7. 3. erteilten Orders, „unter der Hand und ohne den 
mindesten Eklat davon zu machen“, hatte Br. von dem ihm „vorge
schriebenen Strich von Qrosspolen bis an die Netze, die K r a i n e13) 
genannt, einige Nachrichten einzuziehen gesucht“, hierbei aber „auch 
insbesondere zugleich ein sehr wichtiges Projekt, welchergestalt 
nämlich die Netze mit der Weichsel kombiniret werden könne, unter 
dem Prätext, der Generalin Skorzewska14), deren mehreste Güter an 
der Netze liegen und sehr öfteren Ueberschwemmungen ausgesetzt 
sind, desfals mit gutem Rate an die Hand zu gehen, ganz genau ex- 
aminirt“. Ueber den Zustand von dem Strich an der Netze heisst es 
in diesem Berichte u. a.: „Die G e g e n d  an  d e r  N e t z e  hat die 
ersten 3 Meilen von der neumärkischen Grenze an auch s a n d i g e n  
u n d  s c h l e c h t e n  B o d e n ,  dann wird er aber mittelmässig und 
zum Teil sehr gut. Die auf der Netze liegende v i e l e  k l e i n e  
W a s s e r m ü h l e n  setzen fast sämtliche daranstossende Wiesen 
und Brücher unter Wasser; wenn aber die Netze schiffbar gemachet 
ynd diese Mühlen weggerissen würden, dürften dabei ganz ansehn
liche Meliorationen gemacht werden können“. — Starosteien befinden 
sich bis an die Netze fünf. „Wenn aber auch noch der Strich zwischen 
Bromberg oberhalb nach Thorn zu bis an den Ursprung der Netze 
mitgerechnet wird, so liegt darin die Wojewodschaft Inowrazlaw15) 
und in derselben noch 5 Starosteien, von deren Beschaffenheit und 
Ertrag ich mich aber nicht so genau zu informiren Gelegenheit ge
habt. So viel ist indessen gewiss, dass die sämtlichen Starosteien 
in den betrübtesten Umständen sind“. — Wieviel an Einkünften der 
»»oftgedachte Strich, die Kraine genannt“, wenn er „auf den Fuss der

u ) St. A. Danzig: 131, 6.
12) G. St. A. Berlin: R 7 B, Nr. 8 I.
13) poln. kraina =  Strich, Landschaft, Zone.
14) Besitzerin von Labischin u. Umgegend.
15) W ojewodschaft fürs Land Kujawien (dtsch. Hohensalza).

5
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übrigen Lande eingerichtet und bewirtschaftet“ würde, einbringen 
würde, hat Br. „mit Gewissheit nicht fesstellen“ können. „Der 
g r ö s s t e  V o r t e i l  aber, der aus der Verbindung dieses Landes 
mit den übrigen Staaten erwachsen dürfte, würde meines Dafür
haltens — so fährt Br. fort — wohl ohnstreitig darin bestehen, dass 
Ew. K. Majestät durch die V e r b i n d u n g  d e r  N e t z e  mi t  d e r  
W e i c h s e l  das alleinige Commerce mit dem grössten Teil von 
Polen erhalten würden“ dergestalt, dass „nicht nur eine ganz impor
tante Zollrevenue erfolgen müsste, sondern auch die sämtlichen neu
märkischen Städte an der Oder, Netze und Warthe eine vortreffliche 
Nahrung erhalten würden . . .  Beide Ufer der Netze müssen aber so
dann notwendig zu unserer Disposition sein“.

Die aus Potsdam ergangene K.O. v. 1. 8. 177216) besagte bez. 
der B e s i t z e r g r e i f u n g  des „anstossenden Strich Landes an der 
Netze“, dass Brenckenhoff vom Obristen v. Katte zur „Ziehung und 
Bemarkung der Grenze“ ein „Detachement Dragoner von einem 
Körnet und 12 Mann Czettritzschen Regts.“ erhalten solle. Laut 
A. K. O. v. 4. 9. 1772 wurde B. mit der Besitzergreifung des Netze
landes offiziell beauftragt, die „höchst friedlich, ohne jegliche Stö
rung“ vor sich ging, da die „ ü b e r w i e g e n d  d e u t s c h e  B e - 
v ö 1 k e r u n g17) sich nur zu gern annektieren“ liess, und „Militär war 
ganz unnötig“. Im allgemeinen aber gestalteten sich die Besitznahme 
und die Abmarkung nicht so einfach als in Pommerellen (Poln.- 
Preussen), da eine „vollständig neue Grenze, die in ihrem Verlaufe 
gar nicht einmal mit klaren Worten bestimmt war, durch das pol
nische Gebiet“ gezogen werden musste. „Die Grenzen des Netze
distrikts — so schreibt Dr. Beheim-Schwarzbach in seiner preis
gekrönten Arbeit18) — sind nicht immer dieselben geblieben; sie sind 
mehrere Male verschoben, erweitert, verengt, so dass der . . .  unter 
diesem Namen verstandene Landstrich, der sich zum grossen Teile 
mit dem preussischen Reg.-Bez. Bromberg deckte, nicht unwesent
lich verschieden ist von dem 1772 an Preussen abgetretenen Bezirk... 
Während aber damals zehn Städte mit ihrem Umlande, die zum 
Netzedistrikte gehörten, 1816 zur Provinz Westpreussen geschlagen 
wurden, gehörten ihm seitdem fünfzehn andere Städte an, die 1772 
vorläufig noch von Polen zurückbehalten waren. Kurzum, wir sehen, 
es ist ein w a n d e l n d e s  Bi l d ,  das uns den U m f a n g  d e s  
N e t z e d i s t r i k t s  darstellt, dessen politischer und physischer 
Namen sich nicht ganz decken.“

Bald trat denn auch der Mangel klarer Angaben zutage; denn 
in einem Schreiben des Ministers Grafen v. Hertzberg an Brencken-

16) G. St. A. Berlin: R 7 B, Nr. 3 I.
17) Im 17. u. 18. Jahrh. hattq  der poln. A del zur Hebung seiner Ein« 

künfte deutsche Bauern auf seinen Erbgütern wie auch auf den starostei« 
liehen Ländereien angesetzt.

18) Zeitschr. d. Hist. Ges., Bd. VII, S. 189 u. 190.
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hoff hiess es, dass der König berechtigt sei, das „Land längs der 
Netze auf beiden Ufern in Besitz zu nehmen“, und dass es zur mög
lichst weiten Ausdehnung der Grenze nötig sein werde, sie „hinter 
Netzwalde einschl. der Dörfer Brosa19) und Walownica20) zu ziehen“. 
In einem besonderen Schreiben vom 3. 9. 1772 lässt sich der Minister 
darüber noch näher aus: Man könnte die Netze noch weiter hinauf 
bis Labischin und von da auf Schulitz gehen und dann versuchen, 
°b man beim Abschluss mit Polen Labischin nicht behalten könne. 
Wer dreist sei, bekomme immer am meisten. Doch seien das nur 
seine Gedanken. Vielleicht habe Brenckenhoff vom Könige Befehl, 
mehr oder weniger zu nehmen, und ob er etwa auch von Filehne, 
Czarnikau und Usch — also jenseits der Netze — Besitz ergreifen 
solle. Bemerkenswert in diesem Schreiben ist folgende Aeusserung 
des Ministers des auswärtigen Departements21): „Wenn man vor 
einem Jahre gute Spezialkarten gehabt hätte, so hätte der König ge
wiss ganze Distrikte mehr bekommen sollen . . .  Anjetzo aber ist es 
zu spät damit, und es ist noch ein grosses Glück gewesen, dass ich 
mir damals die Vereinigung der Netze und der Weichsel vorgestellet 
und den ersten Grenzpunkt an der Weichsel, welchen der König 
auf Bromberg gesetzet, bis nach Schulitz verleget, so dass wir 
nunmehro doch etwas mehr Platz zu dem Kanal haben“.

Brenckenhoff meinte, er werde, da die Netze mit beiden Ufern 
in Besitz genommen werden solle, das linke Ufer so weit als möglich 
ausdehnen, und antwortete dem Minister am 5. 9. 1772 von Friede
berg i. N.M. aus22): „Die in dem Traktat stehenden Worte, dass wir 
das L a n d d i e s s e i t s d e r N e t z e m i t d e m g a n z e n N e t z e -  
i 1 u s s e haben sollen, müssen allerdings so verstanden werden, dass 
alle Arme der Netze und alle Niederungen, welche der Strom bei 
höchstem Wasser inuadieren kann, zu dem rechten Ufer mit gehören, 
als welche Erklärung auch S. K. M. allerhöchsten Idee völlig gemäss 
ist und derzufolge also auch die Städte Filehne, Czarnikau und Usch, 
obschon selbige auf der polnischen Seite liegen, wo nicht ganz, doch 
grösstenteils mit in die Grenzlinie kommen müssen“. Weiter heisst 
es: „Man soll mir nicht nachsagen, dass ich bei der Grenzbeziehung 
zu blöde gewesen, und da ich nur den s i c h e r e n  t e r m i n u m  
ad q u e m b e i  d e r  W e i c h s e l  weiss, welcher nach dem Traktat 
bei S c h u l i t z  unveränderlich stehen bleiben muss, so werde ich 
die Grenzlinie in Gottes Namen verlängst der Netze bei Labischin 
kontinuieren“. Aus gewissen Umständen nämlich wusste B. sicher, 
dass der König nichts dagegen haben werde.

Die eigentliche Besitznahme des Netzedistrikts erfolgte gemäss 
dem Kgl. Besitznahme-Patent vom 13. 9. 1772 nach gehöriger Vor-

1B) poln. richtig Brzoza, dtsch. Hopfengarten.
20) dtsch. Netzheim.
21) Geh. St. Arch. Berlin: R 7 B, Nr. 3 I.
22) Ebenda: R 7 B, Nr. 1 a. 2.
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bereitung23) unter der Leitung Brenckenhoffs, der persönlich die Fest
stellung des neuen Qrenzzuges gegen Polen übernahm. Er begann 
mit der Abmarkung der Grenze bei Erbenswunsch auf der Neuteicher 
Feldmark, ging die Netze aufwärts, schloss die Städte Filehne, Czar- 
nikau und Usch mit ein und schrieb von Samotschin aus an Hertz
berg: „Ich habe bisher alles, was nur irgend möglich gewesen ist, 
mitgenommen, und die Städte Filehne, Czarnikau und Usch, desgl. 
die an der Netze belegenen Mühlen und Holländereien sind alle mit 
Freuden preussisch geworden. Wenn ich dürfte, wollte ich mit mei
ner Eskorte von 1 Kornett und 12 Mann noch die ganze Warthe mit 
in Besitz nehmen“. Einmal unterwegs, ging er über sein Endziel, 
über das Vorwerk Labischin — diese Stadt nennt er einen „elenden 
Judenflecken“, bezog sie nicht in die Grenze mit ein24), sondern nur 
das Vorwerk und die Mühle — noch hinaus und schloss auch 
Bartschin mit ein; von hier aus wandte er sich in einem scharfen 
Bogen nach Nordosten und schwenkte auf das Dorf Hoff oberhalb 
Schulitz ein.

In seinem Immediatberichte aus Slubie-Hof v. 21. 9. 1772 schreibt 
Brenckenhoff25) bez. der Einbeziehung der Skorzewskischen Güter: 
„Die G r ä f i n  v. S k o r z e w s k a ,  welche nichts mehr wünscht, als 
so viel als möglich mit ihren Gütern in Ew. K. Maj. höchsten Schutz 
zu kommen, und durch die Verlängerung dieses Grenzzuges nun- 
mehro etliche 20 Dörfer in Ew. K. Maj. Grenze miteingeschlossen 
siehet, hat mich hierum ganz inständigst gebeten, und ich habe ihr 
also diese Bitte unter verhoffen der Ew. K. Maj. allerhöchsten Appro
bation nicht abschlagen mögen“. Der König billigte mit seiner K.O. 
aus Potsdam v. 25. 9. die Besitzergreifung Brenckenhoffs. Letzterer 
sandte am 22. 10. einen weiteren Immediatbericht ab, den des Königs 
K.O. darauf guthiess, „da sehr viele protestantische Familien links 
der Netze sich zum Etablissement in diesem Distrikt schon häufig bei 
mir gemeldet haben“, und es als sehr angenehm bezeichnete, dass 
Br., „um sotanen Distrikt mehr zu peupliren, eine starke Anzahl 
protestantischer Familien von rechts der Netze zu erhalten Hoff
nung“ habe. In diesem Zusammenhänge sei schliesslich noch die aus 
Potsdam an Br. ergangene K.O. v. 23. 10. erwähnt26), in der es u. a. 
heisst: „Dass in dem Distrikt an der Netze mehr T u c h m a c h e r  
vorhanden, als ich geglaubt habe, und solche guten Absatz nach Polen 
finden, freuet mich . . .  Uebrigens bin ich auch ganz wohl zufrieden, 
dass in denen Gegenden, wo genügsame Protestanten sind, selbigen 
der Kirchenbau nachgegeben werde. Nur muss solches nachgerade 
nicht auf einmal, auch ganz in der Stille und ohne Aufsehen ge
schehen, aller Eklat aber dabei sorgfältig vermieden werden“.

23) A bgedruckt ist das Patent b. Leman, Histor.sgeogr. Einleitung 
i. d. Prov.sRechte W estprss. (1830), S. 73 u. fl.

241 Labischin zählte 233 Juden bei 754 Seelen Gesamteinwohner
25) Geh. St. A. Berlin: R 7 B, Nr. 1 a. 2.
26) St. A. Posen: W. P. Z. Domänen A I, 2.
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Damit war die Festsetzung der Grenze gegen Polen beendet; 
-allein es blieb nicht bei der ursprünglichen Abmarkung vom Septbr. 
1772, da später noch eine Aenderung und sogar Erweiterung er
folgte. Dies hatte seinen Grund darin, dass wunderbarerweise 
O e s t e r r e i c h ,  dem durch den Teilungsvertrag Galizien und 
Lodomerien sowie die Zips zugefallen waren27), entgegen dem Ver
trage s e i n e  G r e n z e n  um ein Erhebliches über seinen Anteil 
v o r g e s c h o b e n  hatte, und zwar in nicht gerade sehr ehren
werter Weise. Die Oesterreicher bedienten sich, wie es heisst, bei 
der Grenzregelung einer „unrichtigen Karte von Polen, auf der die 
Namen der Flüsse Zbruza und Podhorza verwechselt“ waren (ob 
absichtlich?). Friedrich der Grosse rief also Russland an, da er 
Gleichheit in das von Oesterreich gestörte Verhältnis der Er
werbungen bringen wollte. Dies liess demzufolge die N e t z e  d i e  
G r e n z e  d e s  p r e u s s .  A n t e i l s  bilden und g a n z  zu  i hm 
g e h ö r e n  sollte.

Bereits am 3. 11. 1772 schrieb Hertzberg an Brenckenhoff, es 
sei ihm lieb, dass er bei der Grenzziehung im Bogen über Labischin 
und Bartschin ziemlich dem Laufe der Netze gefolgt sei, was „sich 
dadurch gut wird defendiren lassen, dass uns in dem Partagetraktat 
die ganze Netze zediret worden, welches wir nunmehr n i c h t  
a l l e i n  v o n  d e n  b e i d e n  U f e r n  nach dem Wortverstande, 
s o n d e r n  a u c h  v o n  d e r  L ä n g e  d e s  S t r o m e s  auslegen 
können“28). Aber noch ein andrer Umstand kam hinzu, wie nämlich 
aus der K.O. v. 15. 12. an Br. hervorgeht: „Es sollen dazu sonderlich 
grosses Verlangen bezeigen diejenigen B a u r e n  u n d  H o l l ä n 
der ,  deren Höfe durch die neue Grenze von ihren Nachbarn und 
Feldern getrennt worden, wie nicht weniger diejenigen E d e i 
le  u t e, deren Felder und Waldungen zwar zu meinem Anteil ge
zogen, ihre dabei liegende Dörfer aber polnisch geblieben sind. 
Beide könnten vielleicht, ohne die Grenzpfähle mit dem preuss. 
Adler zu verrücken, durch eine zu ziehende Linie in meine Grenzen 
noch eingeschlossen werden, damit, wenn ja solches hiernächst 
zu viel Geschrei verursachen sollte, man sich damit entschuldigen 
könnte, dass solches aus Versehen geschehen sei“.

Im Netzedistrikt sollten damals gerade die Arbeiten der L a n 
d e s v e r m e s s u n g ,  zu deren Leitung der Kriegs- u. Domänen
rat Schönborn in Bromberg ausersehen war, ausgeführt werden. 
Brenckenhoff schrieb daher an diesen am 17. 12., er möge von den 
Landmessern 6 der geschicktesten andeuten, dass „sie die Ver
messung derer Dörfer, Holländereien und Städte-Pertinenzien, so 
rechts (d. h. links) der Netze auf der Grenze belegen, zuerst und 
sogleich vorzunehmen, vor allen Dingen aber „die Grenzen der 
Grenzörter in Richtigkeit“ zu bringen hätten, „als welches von ihnen

27) O esterreich hatte  2500 Quadratmeilen, Preussen nur 631 erhalten.
28) G. St. A. Berlin: R 7 B, Nr. 3 II.



72 Hugo Sommer

bei Aufnehmung der neuen Landesgrenzen zu unterlassen sei. Sie 
sollten „bei dieser Vermessung die Grenzörter hauptsächlich auf 
die Richtigkeit derer Grenzen eines jeden Ortes“ sehen und die 
„ganzen zu einem Gebäude oder einer Dorfslage gehörigen Feld
marken oder Waldungen“ vermessen, sie hätten „solche sich von 
denen Schulzen und Gerichten überall gehörig anweisen zu lassen 
und die Grenzen eines jeden Ortes, damit in der Folge Irrungen 
vermieden würden, mit Grenzhaufen zu vermalen, ferner dass sie 
in gleicher Art bei denen Orten, wo die Grenze jetzt durch die 
Dörfer oder bei denen Dörfern vorbeiginge, und ebenso auch, wo 
die Dorfslagen preussisch, die dazu gehörigen Grundstücke aber 
noch zum Teil ausserhalb dem jetzigen Grenzzuge liegen, verfahren 
müssten“. In einer Nachschrift hierzu heisst es noch: „Die Haupt
braut, warum wir tanzen, sind die Starosteidörfer von der Starostei 
Uscie29) rechts (d. h. links) der Netze, diese müssen mit sämtlichen 
Waldungen, Dörfern und Feldmarken eingehügelt werden; auch 
die ganze Waldung und Feldmark von der Stadt Czarnikow30),
. . .  Labischin kommt nunmehro mit allen seinen Pertinenzien in den 
Hügel, ohne sich an den Adler zu kehren, und bleibt es übrigens bei 
alle dann vorgemerkte Veranlassungen“.

Schliesslich ?eht aus einer Dienstanweisung Brenckenhoffs v.
24. 12. für den Landrat v. Sacken hervor, dass die im Septbr. errich
teten G r e n z p f ä h l e  stehen bleiben sollten, damit „vor der Hand 
niemand daraus eine Verrückung der Grenze soupgonniren31) kann“. 
Auch solle „denen Einwohnern noch gar nicht gesagt werden“, dass 
sie schon „preuss. Untertanen geworden, sondern nur, dass man sich 
ihrer aus nachbarlicher Freundschaft wider die polnischen Liefe
rungen annehmen wolle“.

Ueber den Beginn der Umhiigelung bzw. G r e n z  v e r b e s s e 
r u n g  erstatteten Schönborn und Sacken an Br. unterm 5. 1. 1773 
Bericht und teilten u. a. mit32), sie hätten sich „berechtigt erachtet, 
die Holländergemeinde von T e u t s c h - S c h l u b i e  n33) miteinzu- 
schliessen, da diese Holländer auf Schlubiger Grund und Boden 
würklich angebauet sind, und dass also der erste Hügel nahe an der 
Weichsel auf der Schlubiger und Getaer34) Grenze aufgeworfen 
worden“. Ferner bezogen sie die Grenze des „Gnifkower Waldes“ 
mit ein, weil von diesem schon ein Teil und einige Holländer der 
Stadt Gnifkowo35) preuss. geworden waren, und baten darum, auch 
das kleine Dorf Geta miteinschliessen zu dürfen, „weil sonst die

29) richtig poln. Ujscie, dtsch. Usch.
30) richtig poln. Czarnkowo, dtsch. Tscharnikau.

- 31) argwöhnen, vermuten.
32) G. St. A. Berlin: R 7 B, Nr. 3 III.
33) poln. Przylubie niemieckie, später DeutschsPrzylubie, dann G rätz 

a. d. Weichsel, eingemeindet in W eichseltal.
34) poln. Jajtawy, dtsch. Getau, vereinigt mit W eichseltal.
35) poln. Gniewkowo, dtsch. Argenau.
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Landesgrenze in dieser Gegend sehr winklicht wird“. Br. genehmigte 
ihren Vorschlag. Als man bei der Einhügelung des vorgenannten 
Waldes begriffen war, berieten Schönborn u. Sacken darüber und 
schrieben am 14. 1. aus Kaczkowo36) an Br., „ob es nicht ratsam 
sei, die neue Grenzhaufen von Gnifkowo über Inowrazlaw bis an 
die Netze aufzuwerfen und sodann über Pakosch bis an die Woy- 
dalsche Mühle37) dergestalt herunter zu gehen, dass bis dahin die 
Netze linker Hand zur Grenze bleibt, und von da ab die Netze wieder 
rechts liegen zu lassen. In ihrem patriotischen Eifer machten beide 
den Vorschlag, es sei „vielleicht jetzt noch der einzige Zeitpunkt“, 
da „man ohne grosse Schwierigkeiten und Geschrei die Grenze von 
Gnifkowo über Inowrazlaw bis an die Netze verlegen und dadurch 
ohngefähr 50 D ö r f e r  in d e m  b e s t e n  A c k e r  v o n  g a n z  
K u j a w i e n gewinnen könnte“.

Dies Ansinnen der beiden Beamten musste doch eine Ursache 
haben, da wohl nicht anzunehmen ist, dass sie von selbst auf einen 
solchen Gedanken gekommen seien. In der Tat waren sie dazu 
durch die Mitteilungen des Generals Graf Dqbski, dass die Russen 
und Oesterreicher „seit kurzem ihre Grenzen in dem aquirirten 
Teile erweitert haben sollen“, bestärkt. Graf D. selbst nämlich be- 
sass in allen Teilgebieten Güter. In seinem Bescheide v. 18. 1. will
fahrte Br. ihrem Vorschläge nicht nur, sondern sogar noch weiter. 
Denn er schrieb, „dass, da die N e t z e  e i n m a l  z u r  G r e n z e  
a n g e n o m m e n  worden, es ganz recht ist, dass dieselbe v o n  
G n i f k o w o  ab.  in g e r a d e r  L i n i e  b i s  an  d e n  G o p l o -  
s e e, aus dem die Netze entspringt, heruntergehe, den G o p 1 o s e e 
m it s e i n e n  U f e r n  mi t  in d i e  G r e n z e  z i e h e n  und von 
demselben verlängst und so nahe als möglich an das linke Ufer der 
Netze, so dass dieser Strom rechts liegen bleibt und wir solchen 
überall mit seinen beiden Ufern erhalten mit Inbegriff von Pakosch 
mit der Umhügelung dergestalt kontinuiren, dass der Anschluss die 
im Septbr. gezogene Grenze wieder bei der Woydalschen Mühle ge- 
schiehet“.

Am 26. 1. erstattete Brenckenhoff dem Könige einen Immediat- 
bericht38) über die E r w e i t e r u n g  d e r  G r e n z e n  an  d e r  
N e t z e  b i s  an  d e n  G o p l o s e e ,  in dem es u. a. heisst, dass man 
„von dem Grenzorte Szulitz bis an den Goplosee, aus dem die Netze 
entspringt, herunter gegangen“ sei, den „Goplosee mit umhügelt und 
solchergestalt nach dem buchstäblichen Inhalt des Traktats die ganze 
Netze mit ihren beiden Ufern“ miteingeschlossen habe. Preussen 
erhalte „durch diese neue Grenzlinie die Starostei Gnifkowo, von der 
schon vorhin durch die erste Grenze einige Holländer und Dörfer 
abgeschnitten waren, den dazu gehörigen vortrefflichen Gnifkower 
Wald, einen Teil der Starostei Inowrazlaw, ausserdem die Städte

später Neulinde, Kr. Hohensalza.
3T) W oydahbM ühle, Kr. Hohensalza.
38) G. St. A. Berlin: R 7 B, Nr. 1 a, 2.

Reichsuniversität Posen
Geographisches Institut
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Gnifkowo, Inowrazlaw und Pakosch und von die besten Stücke von 
Kujawien, wo der Boden dem magdeburgischen nichts nachgibt, 
etliche 50 bis 60 Dörfer. Es wird auch diese Abänderung um so 
weniger einiges Aufsehen oder Geschrei verursachen“; nur der „Sta
rost von Gnifkowo und der Starost von Inowrazlaw möchten über 
den Verlust ihrer Starosteien etwas Geschrei erheben“; diese wolle 
er durch Geld zu beruhigen versuchen. Unterm 28. 1. gab der König 
seiner „völligen Zufriedenheit“ Ausdruck39).

Mittlerweile hatte Sacken die G r e n z f e s t s e t z u n g  in g e 
r a d e r  L i n i e  bewirkt, da — wie er sich ausliess — „sämtliche 
Besitzer der darin liegenden Güter mich auf das demütigste, ja mit 
Heulen und Schreien ersuchet, sie mit zu umgrenzen, weil sie ausser
dem ihren völligen Untergang schon vor Augen sähen“. An Brencken- 
hoff schrieb S. in seinem Berichte v. 16. 4. u. a. folgendes40): „Ich 
wünschte nichts mehr in der Welt, als das Glück zu haben, alle Vier
teljahr so eine ansehnliche Anzahl von Dörfern und Seelen akquiriren 
zu können, zumal in einer Gegend als Kujawien ist, da der Acker 
das zehnte Korn trägt und auch wohl noch mehr und der Weizen 
sogar ohne Dünger wächst“. — In einem seiner Protokolle sagt er 
über G n i f k o w o ,  das „gänzlich ruinirt“ sei: „Sie haben zwar die 
schönste Gelegenheit, ihr Brot reichlich zu haben, sind aber durch 
die häufigen Lieferungen und Einquartierungen so heruntergekom
men dass ihre F e l d e  r l a u t e r B l u  m e n  tragen“. — Das Ergebnis 
der Arbeit war, dass nunmehr die Städte Labischin, Schubin, Exin, 
Gollantsch, Margonin, Samotschin und Chodziesen41), ferner 3 Staro
steien und königl. Güter sowie 212 königl., geistl. und adlige Dörfer 
mit zusammen 23 618 christl. Einwohnern umhügelt worden waren. 
In einer besonderen Tabelle zählte er weiter 1060 Juden auf, die „zur 
Inowrazlawschen Synagoge“ gehörten.

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass Brenckenhoff 
auch mit dieser Grenzberichtigung noch nicht zufriedengestellt war 
und dem Könige am 25. 2. einen Vorschlag zur w e i t e r e n  H i n 
a u s s c h i e b u n g  d e r  G r e n z e  durch eine Linie vom Goplosee 
nach der Mündung der Drewenz in die Weichsel, statt wie bisher 
nach Schulitz, unterbreitet hatte. Allein der König hatte diesen Vor
schlag mit K.O. v. 1. 3. 1773 abgelehnt42 43). Ueber den U m f a n g  des 
durch die Grenzerweiterung vom Januar 1773 g e w o n n e n e n G e -  
b i e t e s berichtete er nach Abschluss der Arbeiten am 22. 4., dass 
durch die „rektifizierte neue Grenzlinie im Strich an der Netze“ über
haupt 41 Städte, 24 Starosteien13) und königl. Dörfer, 1036 adl. und

3B) Ebenda: Nr. 3 III.
40) Wie vor: Nr. 3 VI.

' 41) poln. Chodziez, dtsch. später Chodschesen u. zuletzt Kolmar.
42) G. St. A. Berlin: R 7 B, Nr. 3 IV.
43) Eine Starostei im ehern. Polen bestand aus einem königl. Schloss 

bzw. einer Burg nebst den dazu gehörigen Gebieten, von denen der als 
V erw alter eingesetzte vornehme Beamte meist auf Lebenszeit die Einkünfte 
bezog.
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Seistl. Dörfer mit insgesamt 151 297 Seelen eingehügelt seien. Am
25. 4. genehmigte der König diese Grenzerweiterung.

Ueber die A u s w e i s u n g  d e r  J u d e n  aus den Distrikten an 
der Netze berichtete Brenckenhoff unterm 24.4., nachdem Friedrich II. 
am 7. 6. bzw. 16. 11. 1772 seinen Willen dahin geäussert hatte, dass 
».alle Betteljuden und diejenigen, die sich vom blossen Hausieren auf 
dem platten Lande ernähren, successive und ohne Ungestüm weg
zuschaffen und keine andern zu dulden“ seien, als „diejenigen, die 
wenigstens 1000 Taler an eigentümlichen Vermögen besitzen und sich 
dadurch zum Schutzprivilegio qualifiziren“. Br. bat u. a., dass „das 
Kreditwesen der Synagogen durch eine besondere Kommission regu- 
liret“ werden möge44). Hierauf ordnete der König nach einer Vor
stellung seines Grosskanzlers Frhrn. v. Fürst an, dass Br. eine solche 
Kommission einsetzen und diese Sache regulieren solle, erst danach 
solle die Ausweisung erfolgen.

Der A b t r e t u n gs ve r t r ag  zwischen dem Könige von Preussen 
einer- und dem Könige von Polen sowie der Republik Polen ander
seits ist aus Warschau, den 18. 9. 1773 datiert, und die Ratifikationen 
wurden zu Warschau am 19. 11. 1773 ausgewechselt45). Darin heisst 
es u. a. in Art. II: „de meme que le district de la Grande Pologne en 
de§a de la Netze en longeant cette riviere depuis de la frontiere 
de la Nouvelle Marche jusque ä la Vistule pres de Vordon et Solitz, 
de sorte que la Netze fasse la frontiere des Etats de Sa Majeste 
le roi de Prusse et que cette riviere lui appartienne en entier“ (ebenso 
wie der Distrikt von Grosspolen diesseits der Netze längs dieses 
Flusses von der Grenze der Neumark an bis zur Weichsel bei For- 
don und Schulitz dergestalt, dass die Netze die Grenze der Staaten 
Sr. Maj. des Königs von Preussen bildet, und dass dieser Fluss ihm 
ganz gehören soll).

Mittels K.-O. v. 22. 2. 1774 befahl Friedrich II.46), den ganzen 
Distrikt dies- und jenseits der Netze „mit ordentlichen Grenzpfählen 
und -tafeln umgeben“ zu lassen, worauf Brenckenhoff am 27. 2. die 
Landräte beauftragte, sämtliche im Septbr. 1772 aufgeworfenen 
Grenzhügel und -tafeln vernichten und wegschaffen zu lassen, „so 
dass von diesem Grenzductu keine Spur übrig bleibt“, dagegen die 
Grenztafeln auf den neuen Grenzhügeln aufrichten zu lassen, so dass 
diese überall mit preussischen Adlern bezeichnet wurden47).

Man sollte meinen, dass nach Erledigung aller vorerwähnten 
Formalitäten die ganze Angelegenheit der Gebietsteilung sowohl 
wie auch der Grenzfestlegung in der Tat abgeschlossen sei und die 
Sache nunmehr ruhen werde. Dem aber war nicht so. In der 
Zwischenzeit hatte der überaus gewissenhafte und sehr genaue

44) G. St. A. Berlin: R 7 B, Nr. 30.
45) G. St. A. Berlin: Polen, Nr. 26. 
48) Wie vor: R 7 B, Nr. 3 VIII.
47) Ebenda: Nr. 3 VII, Bl. 120.
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Brenckenhoff sich über den wirklichen Flusslauf der Netze unter
richtet und unterm 14. 3. 1774 dem Könige berichtet, dass „die Netze 
n i c h t  a u s  d e m  G o p l o s e e ,  sondern eigentlich in der Gegend 
des Kamodollen-Klosters oder Komodurri entspringet und bei Gem- 
bice4S) vorbei oberhalb Pakosc* 49) die sogenannte Montwy“, die man 
bisher für den Netzefluss gehalten habe, aufnimmt50). Bereits am
19. 3. kündigt der König an, dass er, da er „traktatenmässig die 
ganze Netze zu prantendiren berechtigt“ sei, sich entschlossen habe, 
„diesen Irrtum sofort redressiren zu lassen“. Br. aber wurde beauf
tragt, die Grenze in jenem Zuge seinem „getanen Vorschläge gemäss 
abändern und die an der ehemaligen Netze oder sogenannten Montwy 
gesetzte Grenzpfähle wegnehmen und von Gembice an längst der 
alten eigentlichen Netze herauf bis zu deren Ursprung in die Gegend 
des Kamodollen-Klosters51) und von da bei Notec52) vorbei vorrücken 
und setzen zu lassen“. Br. betraute am 28. 3. den Landrat v. Roh
wedel mit dieser G r e n z b e r i c h t i g u n g ,  und dieser führte den 
Befehl während der folgenden Monate auch durch. Hierdurch wur
den in Besitz genommen: Slesin, Kleszewo, Kazmierz, Slupce, Tre- 
messen, Kompiel, Mieltschin, Powidz, Witkowo, Wilatowo, Mogilno, 
auch Gonsawa und Znin sowie 250 Dörfer mit insgesamt 12 349 
christl. u. 725 jüd. Einwohnern. Erst damit war die Besitzergrei
fung des Netzedistrikts beendet — jedoch nur scheinbar.

Denn bei dieser letzten ürenzerweiterung ist es n i c h t  o h n e  
S t ö r u n g  v o n  p o l n i s c h e r  S e i t e  abgegangen, ja, es kam 
dabei sogar zum Zusammenstoss zwischen preussischen und polni
schen Truppen. In der Gegend des Netzeursprungs nämlich stand 
der poln. „Regimentarius v. Kraszewski“ mit seinem Ulanen-Regt. 
und hatte die Dörfer besetzt und die Wege versperrt, die die preuss. 
ürenzabsteckungskommission bei ihren Arbeiten berühren musste. 
Es waren auch „von denen polnischen Soldaten verschiedene Adler 
in der Gegend des Klosters (Kamodullen) abgerissen und zerhauen 
worden“. Infolgedessen befahl der König am 26. 4. dem „Genmaj. 
v. Lossow, 500 Bosniaken nach der Gegend des Kamodullen-Klosters 
zur Deckung und Behauptung der Grenze marschieren zu lassen, und 
dem Genlt. v. Stutterheim, in eben dieser Absicht und um dem 
künftigen Grenzbezug mit den polnischen Kommissarien mehr Ge
wicht zu geben, ein Garnison-Bataillon nebst zwei Kanons nach 
Inowrazlaw zu schicken“. — Das Kommando Kraszewski bestand 
„höchstens aus 600 Mann, worunter ohngefähr 300 Mann würklich 
Krontruppen sind, der Ueberrest ist zusammengelaufenes Gesindel, 
Zigeuner“, preuss. Deserteure „und andernfalls in Kujawien ange
sessenen Leuten“.

4H) richtig poln. Gqbice, dtsch. Gembitz.
w ) richtig poln. Pakosc, dtsch. Pakosch.
*°) G. St. A. Berlin: R 7 B, Nr. 3 VIII.
51) Kamaldulenserkloster b. Kazimierz im ehern. Kongresspolen.
52) richtig poln. Notec, auch Notecz.
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Am 23. 5. berichtete Brenckenhoff an den König: „Der Fürst 
Anton v. Sulkowski aus Lissa53) sucht auch Unruhen anzurichten. 
Seine Untertanen hingegen, so mehrenteils Teutsche sind, bezeigen 
sich vernünftiger“.

Unterm 6. 6. erging aus Marienwerder eine K.O. an Maj. 
v. Downorowitz, den Komdr. der Bosniaken, zu Kompielen54), er 
solle „dem Kraszewski die Lebensmittel, damit er in vorgedachtem 
Posten sich nicht halten könne, abzuschneiden suchen“, ihm auch 
oiitzuteilen, dass, „wenn er mit seinem unterhabenden Kommando 
sich von da nach Polen nicht zurückbegeben würde, dessen in West- 
preussen belegene Güter unverzüglich sequestrirt werden würden“ 
Gleichzeitig erhielt Maj. v. Boyen vom 3. Bat. des Garnis.-Regts. 
Ingersleben durch K.O. Befehl, „mit dem Maj. v. Downorowitz 
de concert55 *) zu gehen“. Am 29. 6. unternahm Kraszewski bei Kom
pielen einen Angriff auf die Bosniaken, wobei dem Gen. v. Lossow 
»das Pferd unter dem Leibe erschossen, Maj. v. Downorowitz aber 
schwer verwundet“ wurde. Ob und welche Folgen der Vorfall füi 
den poln. Regimentarius50) gehabt hat, ist aus den Akten nicht er
sichtlich.

P r e u s s e n  b e h i e l t  tatsächlich noch n i c h t  a l l e  b e - 
s e t z t e n G e b i e t e ;  denn am 20. 6. 1774 gab eine poln. Abordnung 
zu Warschau an den dortigen preuss. Gesandten Gideon v. Benoit 
in betreff der von diesem überreichten Grenzkarte eine Erklärung 
ab, der zufolge Polen die Grenze Netze—Nakel—Schulitz bean
spruchte; B. verfasste hierzu eine Gegennote. Es wurde eine 
preuss. Kommission, die aus Brenckenhoff, dem Genmaj. Friedrich 
v. Lossow und dem Obst. Johann Friedrich bestand, eingesetzt, die 
am 18. 10. 1774 Instruktion57) erhielt, sie solle „standhaft behaupten, 
dass, da Sr. Maj. die N e t z e  „ganz“ abgetreten sei, Höchstdieselbe 
befugt wäre, diesen Strom bis an seinen ä u s s e r s t e n U r  S p r u n g  
mi t  a l l e n  z u g e h ö r i g e n  A r m e n  u n d  b e i d e n  U f e r n  
dergestalt zu prätendiren, dass das ganze mittägige Ufer und der 
Strich Landes, der durch die Netze zuweilen überschwemmt wird, 
mit den daraus entstehenden Morästen und so, wie derselbe auf der 
Karte bezeichnet ist, dazu gehöre, zumal viele Güter und Besitzun
gen sonst zerrissen werden müssen, und ein gleicher Grundsatz von 
der Krone Schweden gegen unser Kurhaus, bei der derselbe durch 
die im Westfälischen Frieden stigulirten Abtretung des Oderstromes 
behauptet und zur Exekution gebracht worden“. — Am 1. 11. 1774 
trafen die preussische Kommission und die polnische Abordnung in 
Filehne zusammen; allein die Verhandlungen zerschlugen sich.

53) Besitzer der H errschaft Reisen u. bei Krojanke begütert.
M) poln. K^piel, später Kampiel, zuletzt Kompiel.
“ ) im Einverständnis.
8e) poln. regim entarz =  pulkownik, Befehlshaber eines Regts.
57) G. St. A. Berlin: R 92, Nr. 6.
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Eine eigenartige Erscheinung ist es, dass unser Aktenmaterial 
nichts über den weiteren Verlauf der Angelegenheit enthält, da doch 
beinahe zwei Jahre verfliessen, bis die Verhandlungen zwischen 
den beiden Staaten von neuem aufgenommen werden. Endlich kam 
am 22. 8. 1776 durch den Staatsvertrag von Warschau ein G r e n z -  
v e r g l e i c h  zustande. Dieser Vertrag besteht aus zwei Artikeln 
mit folgendem Wortlaute:

A r t i k e l  I.

„Sa M ajeste le Roi de Prusse rend ä Sa M ajeste le Roi e t ä la Republique 
de Pologne les villes, terres et villages qu’il avait fait occuper en G rande 
Pologne sur la rive gauche de la Netze, de faQon cependant que les endroits 
situes sur cette rive gauche et faisant actuellem ent partie dependantes des 
villes seigneuries et terres situees sur la rive droite, du meme fleuve, reste# 
ron t et appartiendront ä Sa M ajeste le Roi de Prusse et pourvu que les 
villes seigneuries et terres avec toutes leurs appartemances, situees sur la 
rive gauche de la N etze, et qui sont contigues ä cette riviere, nom m em ent 
celles de Filehn, Czarnkow, Uscie, Chodziesz, Budzyn, Margonin, Golancya, 
Kcyn e t Szubin, soient conservees ä Sa M ajeste le Roi de Prusse et fassent 
les lim ites“. (S. M. der König von Preussen gibt S. M. dem Könige u. der 
Republik von Polen die Städte, Gebiete u. D örfer zurück, die er in Gross; 
polen auf dem 1. Ufer der N etze hatte  in Besitz nehmen lassen, während 
indes die O rte auf diesem 1. Ufer belegen sind u. tatsächlich einen Teil 
der zugehörigen landesherrlichen Städte und Gebiete bilden, die auf dem 
r. Ufer ebendieses Flusses belegen sind, S. M. dem Könige von Preussen 
verbleiben u. gehören werden, u. während die landesherrlichen S tädte u. 
Gebiete, die auf dem 1. Ufer der N etze belegen sind u. die an diesen Fluss 
grenzen, nämlich Filehne, Tscharnikau, Usch, Kolmar, Budsin, Margonin, 
Gollantsch, Exin u. Schubin, S. M. dem Könige von Preussen erhalten 
bleiben u. die Grenzen bilden.)

A r t i k e l  II.
„Sa M ajeste le Roi de Prusse rend ä Sa M ajeste le Roi et la Republique 

de Pologne les villes seigneuries et terres situees des palatinats de Gnesne, 
de Kalisz et de Brzesc en Cujavie, qui ne sont pas comprises dans la ligne 
tiree depuis Szubin par Znin, Gonsawa, Mogilno et W illatowo, lesquels 
quatre endroits appartiendront ä Sa M ajeste le Roi de Prusse et seront pris 
pour lim ites; la meme ligne continuant par le lac Goplo doit etre prolongee 
entre les villages Klein Rusz e t Gurkowo jusque vers l’endroit nomme 
Piotrkowo, qui ainsi que Klein Rusz appartiendront ä la Pologne; en sorte 
que tou t ce qui est situe ä l’occident et an midi de cette ligne et qui avait 
ete precedem ent occupe par Sa M ajeste le Roi de Prusse, est rendu en 
propre ä Sa M ajeste le Roi et ä la Republique de Pologne. Depuis Piotr» 
kowo les frontieres actuelles resteront jusqu’ ä Skotniki et de lä jusqu* 
ä la V istule telles qu’ elles sont marquees par la ligne, indiquee sur la 
carte No. 3, sur laquelle il a ete traite jusqu’ ä present et qui sera incessa« 
m ent verifiee sur les lieux par les ingenieurs des deux parts“. (S. M. der 
König von Preussen gibt S. M. dem Könige und der Republik von Polen 
die landesherrlichen S tädte u. Gebiete der W ojewodschaften Gnesen, Ka; 
lisch u. Brest zurück, die in Kujawien belegen u. die nicht in der von 
Schubin an über Znin, Gonsawa, Mogilno u. W ilatowen58) gezogenen Linie 
miteinbeschlossen sind, welche vier O rte S. M. dem Könige von Preussen 
gehören u. durch die Grenzen einbeschlossen werden; ebendiese Linie,

58) poln. W ielatowo, früher W ylatowo.
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fortführend durch den Goplosee, muss zwischen den Dörfern KleimRusch 
u- Gurkowo bis gegen die O rtschaft namens Piotrkowo verlängert werden, 
die also wie KleimRusch zu Polen gehören werden, dergestalt, dass alles, 
was westlich u. südlich dieser Linie gelegen ist u. was von S. M. dem 
Könige von Preussen vorher besetzt worden war; S. M. dem Könige und  
der Republik von Polen als Eigentum zurückgegeben wird. Von Piotrkowo 
an werden die jetzigen Grenzen bis nach Skotniki verbleiben u. von d o rt 
an bis an die W eichsel so, wie sie durch die auf der K arte Nr. 3 ange* 
deutete Linie festgesetzt sind, über die bis je tz t verhandelt worden ist 
u- die unverzüglich über die O rte durch die Ingenieure der beiden Parteien 
bestätigt werden wird).

Das Ergebnis dieses Warschauer Staatsvertrags lief darauf 
hinaus, dass Preussen alle die Ortschaften, die weder an die Netze 
grenzten noch Grundstücke im Netzebruche besassen, an Polen 
wieder zurückgab. Dagegen verblieben alle Dörfer, die in dem 
Preussen zuerkannten Gebiete von den darin liegenden Orten einge
schlossen waren, auch wenn sie mit der Netze in keiner Verbindung: 
standen, trotzdem bei Preussen. „Es wurde also durch die War
schauer Vereinbarung der g r ö s s t e  T e i l  d e s  G o p l o k r e i s e s  
d e r  K r o n e  P o l e n  auf deren dringliche Vorstellungen wieder 
zurückgegeben — das meiste Interesse an dieser Zurückgabe hatte 
die poln.-kath. Geistlichkeit, die gerade in diesem Kreise eine grosse 
Anzahl ihrer Güter besass“. Das Abgrenzungsgeschäft wurde am 
-8. Juli 1777 beendet, und damit fand auch die erste Teilung Polens 
ihren Abschluss. Was den im Netzedistrikt demnach gewonnenen 
Bevölkerungszuwachs für Preussen anlangt, so sind es einer summa
rischen Nachweisung aus dem Jahre 1774 zufolge 159 176 Christen, 
10 421 Juden und 657 Geistliche gewesen, insgesamt also 170 254 Ein
wohner.

Der Schweizer Abraham Gabot als Kundschafter 
in Westpreussen.

Des K önigs R uf: „K o m m t, es is t noch R au m  d a ! “ w ar auch  bis 
nach der französischen Schweiz gedrungen . D o rt saßen  im  B istum  
B aßw alde arbe itssam e, aber arm e L eu te  in  einer vo lkreichen  G egend, 
so daß  sie n u r küm m erlich  ih r B ro t schaffen  konn ten . D ie K unde 
von dem  „g roßen  Schw abenzuge“ nach dem  „po ln ischen  K a n a a n “ 
d ran g  auch  in  diese Gegend. M an erw äh lte  um  1 784 einen K u n d sch afte r, 
A braham  de G abot, der nach P reu ß en  reisen  sollte, um  das L and  zu 
besehen u n d  nach  A nsetzungsm öglichkeiten  U m schau zu ha lten .

G abo t n ah m  es m it seiner M ission e rn s t. E r  kam  bis nach O st
preußen . D o rt w urde ihm  wohl von  einem  G ru n d h e rrn  das 3 M eilen 
von K önigsberg  gelegene G ut C aem m ershöften  em pfohlen, wo sich 
eine R eihe Schw eizer als A rbeite r n iederlassen  kön n ten , gegen 
einen L ohn im  Som m er von 10 bzw. 8 G roschen je T ag fü r M ann und  
F rau  bei freier W ohnung, einem  „G e k ö ch g a rte n “ u n d  etw as L and  
für drei Scheffel A ussaa t. B em itte lten  w ar auch  G elegenheit gebo ten .
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1— 2 H ufen  L an d  als D ien s tb au e rn  zu e rw erben ; sie m u ß ten  aber in  
d e r  W oche an  2 T agen  eine m änn liche A rb e itsk ra ft m it G espann und  
eine F ra u  zu H an d d ien sten  ste llen . Die H ufe tra g e  h ier 90 Scheffel 
A u ssaa t und  so llte  m it jä h rlich  50 T lr. Zins b ezah lt w erden. V oraus
se tzu n g  w ar ab e r p rak tisch e  E rfa h ru n g e n  in  A ckerbau un d  V iehzucht, 
d a ru m  w urde e rs t n u r ein K o n tra k t au f 6 Ja h re  abgeschlossen.

D em  freien  Schw eizer sch ienen  diese B edingungen  „d e r N a tu r  
se iner L an d sleu te  n ic h t g em äß “ , dan n  feh lte  es den m eisten  auch  wohl 
a n  den G eld m itte ln  zum  A nkauf. D a beh ag te  es ihm  auf der R ü c k 
reise schon m ehr an  der N etze bei N akel, wo er S ta tio n  m ach te  und  
d ie  „G elegenheit b e s c h a u te “ .

Am 4. O k tober 1784 gab  er vo r dem  zuständ igen  B eam ten  des 
G en era ld irek to riu m s seine W ünsche im  N am en seiner L an d sleu te  zu 
P ro to k o ll : es w aren  m eist arm e M enschen, die aber die L an d w irtsch aft 
u n d  vor allem  die V iehzuch t v e rstän d en , m anche w ürden  auch  100 
bis 150 T lr. an  Verm ögen m itb rin g en . W enn geeignetes L and , aber 
n ic h t sandiges, zur V erfügung ges te llt w ürde, so h ä t te  er geschriebene 
V ollm ach t, fü r ca. 50 F am ilien  abzuschließen . Am liebsten  w äre  ihm  
d ie  N iederung  bei N akel, falls sie noch zu vergeben  sei.

M it den sonstigen  B edingungen u n d  K olon istenbenefiz ien : wie A uf
bau  aus eigenen M itteln , E rbz in s nach 1— 2 F re ijah ren , M eilengelder 
von der L andesgrenze und  von B erlin  R eisepässe fü r V orspann  in K o rb 
w agen bis nach dem  B estim m ungso rt w ar er zufrieden, ko n n te  ab e r 
d ie sch riftliche V ollm acht d an n  doch n ic h t „ p ro d u z ie ren “ , da sie ihm  
m it an d e rn  Sachen gestohlen  w orden  w ar.

Die E n tsch e id u n g  des K önigs w ar n a tü rlich  in d iesem  F alle  v o r
auszusehen  : die B rom berger K am m er w urde angefrag t, ob die v e r 
lan g ten  L ändere ien  noch frei w ären.

Die R ä te  w aren  aber wenig e rb a u t, denn m it den Ja h re n  h a t te n  
sie bei versch iedenen  ihnen  aus B erlin  zugew iesenen K olonisten  aus 
a llen  W in d rich tu n g en  üble E rfa h ru n g e n  gem acht, zudem  war das 
gew onnene G ebiet bei N akel schon an  die S ta d t und die um liegenden 
O rtsch a ften  au fg e te ilt w orden.

B erlin  ließ n ic h t nach ; m an solle an d ere  S ied lungsstellen  V o r 
sch lägen . E h rlich  ges tanden  die R ä te , es käm e nu r noch das große 
B achorzebruch  an  der oberen N etze in F rage, aber d o r t w ürden  auf 
Befehl des K önigs 2 große*) „ K u h p ä c h te re ie n “ e ingerich te t, da des 
K önigs W unsch, die G egend möge re c h t viel B u tte r  nach  B erlin  per 
W asser liefern, d am it d a fü r n ich t soviel Geld au ß e r L andes, besonders 
nach  Sachsen ginge, n u r so e rfü llt w erden  könne. D er R est so llte lieber 
m it D eu tschen  aus Polen b ese tz t w erden, die sich fü r diese G egend 
besser eigneten  als die an d e ren  von w either, die nur zu gern h ier h a r t  
a n  der G renze bei N ach t un d  Nebel davongingen . A ußerdem  habe 
d ie K am m er alle H än d e  voll zu tu n , um  die überw iesenen K olon isten  
u n te rzu b rin g en , es w äre nötig , neue M itte l an  Geld zu bewilligen, d a 
m it die K am m er endlich  m it den a lte n  A ufgaben „ in s  R eine kom m en 
k ö n n e ! “

Es gab eben auch  beim  großen K önig Z eiten  der E bbe in der K asse, 
wo er dan n  bei neuen F o rderungen  an  den R an d  des G esuches schreiben 
m uß te , er m üsse sich fü r einige M onate „e in  M orato rium  a u s b it te n !“

So is t wohl aus dem  P lane des Schw eizers G abo t aus dem  B istum  
B aßew alde le ider n ich ts gew orden. A. K oerth , B erlin.

*) B em erkung : D as G eld d a fü r  k o n n te  e rs t 1798 dem  G en era l
p ä c h te r  G o ttlieb  F ried rich  B erndo rf zur B eschaffung  von 90 M ilch
k ü h en  bew illig t w erden.



Der Kampf um den Gebrauch der polnischen Sprache 
auf dem 1. Posener Provinziallandtag 1827.

Von M a n f r e d  L a u b e r t .

Eine Zeit, die von Auseinandersetzungen über die Rechte völkischer 
Minderheiten erfüllt ist, wird die Behandlung dieses Problems in früheren 
Zeiten mit Nutzen und Interesse verfolgen müssen. Die Frage schien 
nach dem Wiederanfall Posens an Preußen für die Provinz durch die 
über alle heutigen mit dem Begriff des Minderheitenschutzes verbun
denen Vorstellungen hinausgehenden Zusicherungen Friedrich Wil
helms III. bei der Besetzung der Provinz in befriedigender Weise gelöst 
zu sein, aber gerade diese Zusicherungen haben die Polen dann unter 
Ausnutzung des unpräzisen Wortlauts jener Zurufe bekanntlich bis zum 
Weltkriege als vermeintliche Rechtsbasis für ihre mit dem Wesen eines 
geordneten Staates unvereinbaren Ansprüche zugrunde gelegt, anfäng
lich in zahlreichen Beschwerden und Bittschriften privater Natur, seit 
Schaffung der Provinziallandtage vor allem durch diese. Schon die 
E derartige Versammlung brachte am 22. 12. 1827 als 1. Petition der 
Landesvertreter überhaupt eine lange Klage über die angebliche Vernach
lässigung ihrer Muttersprache und die Nichtberücksichtigung der ihrer 
mächtigen Einsassen bei der Besetzung öffentlicher Ämter vor den 
Thron. Aber da die Eingabe aus politischen Gründen bei der Redaktion 
•der zum Druck gelangenden Verhandlungsprotokolle sehr stark gekürzt 
wurde und auch Zychlinski in seiner Geschichte der Posener Landtage 
'(polnisch Bd. I, Pos. 1867) nur einen kurzen Auszug wiedergibt, ist der 
Text bisher unbekannt geblieben. Der von dem ritterschaftlichen De
putierten der Kreise Buk—Obornik, Oberstleutnant a. D. v. Niego- 
lewski ausgehende Antrag besagt nun in Wahrheit (Oberpräsidialakten 
IX. E. 1 i. Staatsarchiv zu Posen; vgl. Rep. 77.523 e Stände Pos. 2 im 
Geh. Staatsarchiv zu Berlin): In dem Patent und Zuruf v. 15. 5. 1815 
und dem Erlaß v. 3. 5. 1815 über die Einrichtung des Gerichtswesens 
hat der Monarch den hiesigen Einwohnern die Beibehaltung ihrer Volks
tümlichkeit und Sprache zugesichert. Die Stände fühlen sich glücklich, 
die innigste Dankbarkeit der Bewohner des Großherzogtums für die 
so wohltätigen Verheißungen an den Stufen des Thrones niederlegen 
zu dürfen; zugleich sehen sie sich aber auch genötigt, Euer Majestät 
den tiefsten Schmerz dieser Einwohner über die Nichterfüllung und 
selbst gesetzwidrige Vernachlässigung jener für sie so über alles wichtigen 
Allerhöchsten Bestimmungen in dem Augenblick auszudrücken, wo es
Deutsche Wissenscli. Zeitschr. f. Polen. H eft 36. 1939. 6
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ihnen erlaubt ist, die Wünsche der Nation zu äußern und sie ehrfurchts
voll und vertrauend zu Ew. Maj. Kenntnis zu bringen. Die Stelle des 
1. Oberappellationsgerichtspräsidenten ist ebenso wie die meisten Land
gerichtspräsidentenposten zum größten Schaden der Provinz besetzt 
worden und würden auch schwerlich anders besetzt werden können, 
wenn man erwägt, daß die geringe, den Präsidenten ausgesetzte Be
soldung die meisten Anwärter von der Annahme dieses mit einer ge
wissen Repräsentation verknüpften Amtes abhält, und der Umstand, 
daß die Landgerichtsdirektoren ein höheres Gehalt als die Präsidenten 
beziehen, also der Anschein erweckt wird, als sei der Präsident in seiner 
amtlichen Würde dem Direktor hintangesetzt, auch keine besondere 
Aufmunterung zur Bekleidung dieser Posten erregen kann. Was die 
übrigen Beamten anlangt, so sind fast alle, wenn sie auch zufällig pol
nische Namen führen, sowohl bei den Gerichts- wie Verwaltungsbe
hörden der polnischen Sprache, deren Kenntnis ihnen gesetzlich vor
geschrieben ist, unkundig. Daher wird diese bei den Gerichten wie bei 
der Administration fast immer vernachlässigt. Diese Zurücksetzung 
muß aber die traurigsten und nachteiligsten Folgen für die Einwohner 
nach sich ziehen, denn wie kann ein des Deutschen nicht mächtiger 
Mensch die nur deutsch an ihn erlassenen Aufforderungen, von deren 
Erfüllung vielleicht sein ganzes Vermögen abhängt, verstehen? Wie 
mißlich und unsicher ist er gestellt, wenn er gezwungen wird, sein Ge
schäft einem Sachwalter anzuvertrauen, dessen Sprache er nicht be
herrscht, welcher Gefahr ist er in der Notlage ausgesetzt, zu Übersetzern 
seine Zuflucht zu nehmen, von denen tüchtige nur in geringer Zahl vor
handen sind, so daß sie den Geschäften nicht die erforderliche Sorgfalt 
widmen können! Welche Verluste müssen nicht die Parteien erleiden, 
weil selbst in Kreisen, wo nur polnisch gesprochen wird, die R'chter 
bloß deutsch können, also alle Sachen übersetzt werden müssen, was 
Geld und Zeit kostet? Dazu kommt die Schwierigkeit genauer wört
licher Übertragungen, wovon oft Geld und Gut und das dem Menschen 
wichtigste, seine Ehre, abhängt. Ist dem aber so, dann muß der Ein
wand unserer Behörden, daß, wenn es die Parteien verlangen, man ihnen 
in der polnischen Sprache antwortet und in ihr sämtliche Verhandlungen 
aufnehmen läßt, seine ganze Kraft und Bedeutung verlieren. Denn 
daß dieses Verlangen nur sehr ungern von den Beamten erfüllt und das 
Geschäft dadurch ohne Schuld der Parteien zu ihrem Nachteil verzögert 
wird, dürfen wir um so mehr behaupten als wir beweisen können, daß 
man uns solches für demagogischen Dünkel auszulegen sich erdreistet 
hat. Der Beweis wurde erbracht durch einen Erlaß des polnischen (!) 
Landrats v. Wolanski-Inowrazlaw an das Dominium in Koscielec vom 
14. 7. 1827 in einer Dammausbesserungsfrage, wo es heißt: Bei dieser 
Gelegenheit können wir dem adeligen Dominium unser Mißfallen dar
über nicht länger verbergen, daß dasselbe ,,von demagogischem Dünkel 
verleitet“ von uns ein Verfahren ertrotzen will, auf das wir auf keinen 
Fall einzugehen unsere besondere Ursache haben. ,,Wir sind eine preuß. 
Behörde, die Besitzer der Koscielecer Güter sind Preußen. Wem die
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diesseitige Regierung nicht gefällt, für den wollen wir gern bei der uns 
Vorgesetzten Behörde den Emigrationskonsens nachsuchen und die 
diesfällige Expedition beschleunigen“ . In der Kabinettsordre vom 

5. 1815 ist nachgegeben, daß in gerichtlichen Verhandlungen die poln. 
Sprache, wo es erforderlich ist, neben der dt. beibehalten werden soll, 
dagegen die Verwaltungsbehörden sich nur nach den obwaltenden Um
ständen zu richten pflegen. Die derzeitigen Besitzer der K.’er Güter 
und deren Söhne sprechen ganz fertig deutsch und letztere haben sogar 
eine eigenhändige deutsche Korrespondenz mit den Ministerien und 
dem Oberpräsidium geführt; folglich ist gar nicht abzusehen, warum 
das Landratsamt ähnlichen, ,,aus rein demagogischen Gesinnungen sich 
entwickelnden Anmutungen nachgeben und nicht vielmehr diesem zu 
nichts führenden Geiste entgegenwirken soll“ .

Diese treue Schilderung der für uns alle höchst nachteiligen Folge 
durch die gesetzwidrige Vernachlässigung der poln. Sprache in den ge
richtlichen Amtsgeschäften findet noch vermehrte Geltung in bezug 
auf die Verwaltungsbehörden, die in noch häufigeren und näheren Ver
bindungen mit sämtlichen Einwohnern stehen als die Gerichte, aber 
leider noch weniger als jene mit der polnischen Sprache völlig kundigen 
Männern besetzt sind. Bei der Regierung sind kaum einige anzutreffen, 
die einigermaßen imstande sind, ihre Amtsgeschäfte mündlich und 
schriftlich in ihr zu führen. Unter den Landräten sind mehrere, die nur 
deutsch können, und doch stehen diese in täglicher und unmittelbarer 
Berührung mit den Einwohnern, besonders denen der unteren Klasse.

Die den Einwohnern so nachteilige Vernachlässigung der polnischen 
Sprache dürfte behoben werden, wenn die in der Provinz anzustellenden 
Beamten der ausgesprochenen Willensmeinung des Königs zufolge der 
».Nationalsprache“ mächtig wären. Daß aber die Parteien in jedem 
Einzelfalle die Behörden um die Erfüllung ihrer den Gebrauch des Pol
nischen betreffenden Pflicht ersuchen sollen, kann man ihnen desto- 
weniger zumuten, weil sie davon durch eine Oberpräsidialverfügung 
vom 30. 6. 1815 abgeschreckt worden sind, worin ihnen mit Verzögerung 
ihrer Angelegenheiten gedroht wird (es heißt darin: Den des Deutschen 
mächtigen Personen bleibt es überlassen, ob sie den Gebrauch desselben 
in ihren Gesuchen und Eingaben vorziehen wollen, weil dadurch der 
Aufenthalt einer Vorbescheidung vermieden werden würde, der bei 
einzelnen Fällen in der Notwendigkeit einer Übersetzung der Vorstellung 
liegen könnte). Durch die Behörden in diese unglückliche Lage versetzt, 
wagen die Stände die Bitte, daß der Monarch die pflichtmäßige Er
füllung der vorhandenen Allerhöchsten Bestimmung sowohl in Betreff 
des Gebrauchs der poln. Sprache in allen Amtsgeschäften als auch hin
sichtlich der vorzüglichsten Berücksichtigung der eingeborenen beider 
Sprachen mächtigen Anwärter bei den Amtsbesetzungen befehlen und 
den 1. Präsidenten des Oberappellationsgerichts wie auch die Land
gerichtspräsidenten in Betreff des Gehalts höher als die Landgerichts
direktoren und resp. den 2. Oberappellationsgerichtspräsidenten stellen 
und wo solche fehlen, sie ernennen möge.

6
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Der O b e r p r ä s i d e n t  B a u m a n n  holte vor Begutachtung 
der Eingabe bei dem Appellationsgerichtspräsidenten v. Schoenermark 
Auskunft ein und schrieb dann am 16. 1. 1828: „Die Petition enthält 
eine Menge von irrtümlichen Voraussetzungen und Angaben“. Sie 
nimmt an, daß nur der ausschließliche oder doch vorzugsweise Gebrauch 
der poln. Sprache in öffentlichen Verhandlungen und nur die Bekleidung 
staatlicher Ämter durch sie völlig beherrschende Persönlichkeiten in 
der Provinz zulässig sei; sie behauptet, daß den Eingeborenen die An
stellung erschwert würde, daß bei den Gerichten sich wenige, bei den 
Verwaltungsbehörden so gut wie gar keine der polnischen Sprache kun
dige Beamte befänden und daß auf diese Weise die Nationalsprache 
faktisch verdrängt würde. Nirgends aber gibt es eine kgl. Bestimmung, 
wonach der ausschließliche Gebrauch des Polnischen bei öffentlichen 
Verhandlungen und Ausfertigungen vorgeschrieben und worin die Zu
lässigkeit der Anstellung eines Beamten von der vollständigen Kenntnis* 
jener Sprache abhängig gemacht wäre. Dies ist auch in den angeführten 
Erlassen nicht der Fall.

Weit davon entfernt, den Grundsatz auszusprechen, daß Kenntnis 
der Landessprache allein die Befähigung zur Bekleidung öffentlicher 
Ämter in der Provinz mit sich bringe, ist im Gegenteil durch § 165 der 
Verordnung vom 9. 2. 1817 über die endgültige Organisation der Justiz
pflege befohlen: daß bei Besetzung der Ämter in der Justizverwaltung 
zukünftig diejenige Qualifikation gefordert werden soll, die die allge
meine Gerichtsordnung vorschreibt, und in § 174 die Notwendigkeit 
einer 3. Prüfung für diejenigen angedeutet, die Mitglieder der Justiz
kollegien werden wollen (Die Polen wußten sich auch hier zu helfen 
und brachten auf dem 2. Landtag eine abgelehnte Bittschrift um Weg
fall dieses Examens für ihre Leute vor; vgl. Laubert in Dt. Blätter in 
Polen. 1925, H. 5. D. Vf.). Für die oberen Verwaltungsbeamten ist 
ebenso wenig für den Fall, daß sie doppelsprachige Einsassen waren, 
eine Befreiung von dem Nachweis wissenschaftlicher Bildung und zu
reichender positiver Kenntnisse vorgesehen.

Bestimmungen der Art, wie sie die Stände teils als geltend voraus
setzen, teils herbeiführen möchten, würden auch in der Tat den Ver
hältnissen dieser Provinz zur Monarchie widersprechen, ebenso den 
Pflichten, die dem Staat dahin obliegen, daß öffentliche Ämter nur in 
die Hände solcher Individuen gelangen, denen Fähigkeit und Geschick
lichkeit zu ihrer Verwaltung nicht abgehen. „Ganz unbedenklich ist 
Kenntnis der poln. Sprache eine vortreffliche und wünschenswerte Aus
stattung für einen Staatsdiener im Großherzogtum Posen, und ebenso 
unbedenklich ist die Neigung vorauszusetzen, bei sonst ausreichender 
Qualifikation einen dieser Sprache kundigen Kompetenten zu einem 
öffentlichen Amt jedem anderen vorzuziehen“. Wenn aber trotzdem 
in letzter Zeit Landeseinsassen nicht in den Verwaltungs- und Justiz
kollegien angestellt waren, so lag die Schuld lediglich an ihnen selbst. 
Keiner von ihnen hatte bisher das 3. Examen bestanden, keiner also 
seine Brauchbarkeit für den öffentlichen Dienst in einer höheren Stelle
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nachgewiesen, und da man keineswegs sagen kann, daß es der Nation 
an der Fähigkeit mangele, sich die Kenntnisse anzueignen, auf deren 
Ausweis es bei den vorgeschriebenen Staatsprüfungen ankommt, so 
b eibt nichts übrig als die Voraussetzung, daß sie entweder ihre An- 
lagen, um etwas gründlich zu erlernen, nicht haben ausnutzen wollen, 
oder daß sie eine Abneigung gefühlt haben, mit ihrem Pfunde zum Besten 
des öffentlichen Dienstes zu wuchern.

Unter solchen Umständen, und da es dem Staat also an Gelegen
heit fehlt, die Posten in den Provinzialkollegien mit Eingeborenen zu 
besetzen, dürfte es weder auffallen noch einen begründeten Schmerz 
bei den Landeseinsassen erregen, wenn wirklich so wenige mit völliger 
Kenntnis des Polnischen ausgestattete höhere Beamte vorhanden wären 
wie die Petition glauben machen wollte. Dem ist aber keineswegs so. 
Bei der Regierung zu Posen sind von früheren größtenteils in der Provinz 
gebürtigen Beamten noch jetzt 8 Räte vorhanden, denen die polnische 
Sprache entweder die Muttersprache ist oder die sie so gut wie diese 
sprechen. Unter den Landräten im Departement sind nur 3 des Pol
nischen nicht völlig mächtig, und bis auf den seit langem in der Provinz 
ansässigen Grafen Pinto und Stammer gehören sie zu den Eingeborenen. 
Das Oberappellationsgericht in Posen hat kein einziges Mitglied, dem 
die vollständige Beherrschung des Polnischen fehlt; allen Kriminal
direktoren und Kriminalrichtern mit Ausnahme eines einzigen ist sie 
geläufig. Von 72 Mitgliedern der Landgerichte verfügen 33 über die 
Kenntnis des Polnischen und von 65 Friedensrichtern und Friedens
gerichtsassessoren 45. Die bei weitem größere Zahl der öffentlichen 
Sachwalter und der Subalternen bei den Behörden sprechen polnisch.

Wird nun auch erwogen, daß die dt. Bevölkerung der Provinz voll
kommen ein Drittel des Ganzen ausmacht, so erscheinen die Klagen 
der Stände als übertrieben und als solche, deren Beseitigung haupt
sächlich vom Willen der Landeseinwohner abhängig gewesen wäre und 
in Zukunft von ihrem eigenen Entschluß abhängig sein wird. Der Gegen
stand kommt hier übrigens nicht zum erstenmal zur Sprache; er ist 
bereits in einer Beschwerde mehrerer Einsassen, besonders des Brom
berger Departements am 18. 5. 1818 vorgebracht und darauf am 27. 12. 
von dem Staatskanzler eine umfassende Vorbescheidung gegeben, in 
der gleichfalls der Grundsatz ausgesprochen wird, daß das Interesse 
des öffentlichen Dienstes und die daraus hervorgehende Bedingung 
hinlänglicher Qualifikation der anzustellenden Beamten in keinem Falle 
irgend einer anderen Rücksicht untergeordnet werden dürfe. (Ausführlich 
bei Laubert: Studien z. Gesch. d. Prov. Posen, II., Posen 1927. 16—30).

In bezug auf die besondere Beschwerde darüber, daß die Stellen 
der ersten Präsidenten derjustizkollegien nur ausnahmsweise besetzt 
werden, und den Antrag, nicht nur die Besetzung der Vakanzen zu ver
anlassen, sondern sie auch mit einem das Gehalt der 2. Stelle übersteigen
den Einkommen zu versehen, so hat es seine Richtigkeit, daß durch die 
Kabinettsordre vom 3. 5. 1815 das versprochen ist, was zunächst rekla
miert wird, und daß gegenwärtig nur bei den Landgerichten in Kroto-
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schin und Meseritz sich Eingeborene als Präsidenten befinden. Ich weiß 
nicht, ob es als unzweifelhaft angenommen werden kann, daß fortdauernd 
und immer Landeseingeborene zu Präsidenten der Justizbehörden er
nannt werden sollen, und ob die Absicht des Königs bei Erlaß jener 
Ordre dahin gerichtet war. Es läßt sich wohl denken, daß man vorerst 
und bis dahin eine Einrichtung der fraglichen Art habe treffen wollen, 
wo es den Landeseingeborenen möglich sein würde, sich die Fähigkeiten 
anzueignen, um nicht nur eine bloße Sinecure bekleiden zu können, 
sondern zur wirklichen Übernahme einer Präsidentenstelle geeignet zu 
sein, und es wird wahrscheinlich, weil 1823 bei Entwertung des neuen 
Etats für die hiesige Justizverwaltung die Gehälter der unbesetzten 
Präsidentenstellen weggefallen sind.

Die Verfügung Wolanskis ,,enthält einen traurigen Beweis von der 
Verkehrtheit ihres Verfassers und von seiner unbegreiflichen Unzart
heit;“ sie steht aber vereinzelt da und rechtfertigt die Schlüsse nicht, 
die daraus abgeleitet werden sollen.

Natürlich wurde der Antrag in den Ministerien vor Entwertung 
des Landtagsabschiedes eifrig erörtert, ln einem Votum vom 19. 3. 1828 
führte der I n n e n m i n i s t e r  v. S c h u c k m a n n aus, daß die 
höchst ungebührliche Fassung der Woianskischen Verfügung bereits 
ernstlich gerügt worden war und dies den Ständen ohne Namensnennung 
zu sagen sein dürfte. Ebenso waren ihre unrichtigen Angaben zu korri
gieren. Im übrigen beantragte der Minister folgende Bescheidung: 
1. Der König würde immer auf Erfüllung der Zusage v. 15. 5. 1815, also 
auf den Gebrauch der polnischen neben der dt. Sprache, halten und 
Zuwiderhandlungen der Behörden stets berichtigen wie schon in dem 
erwähnten Falle geschehen war. Die Behörden würden um so leichter 
danach handeln können als es bei jeder von ihnen an der polnischen 
Sprache kundigen Personen nicht fehlte, „vielmehr die bei we'tem größere 
Mehrzahl der Beamten“, solche in ihrer Gewalt hätte. Bei etwaigen 
Verfehlungen stände der Beschwerdeweg offen und werde stets Abhilfe 
kommen. Der alleinige Gebrauch der poln. Sprache sei nie zugesichert 
worden und könne es nicht, da Vs der Bevölkerung dt. sei. Hinsichtlich 
der Berücksichtigung der Eingeborenen bei der Stellenbesetzung seien 
schon viele Posten von ihnen eingenommen, besonders alle Landrats
stellen bis auf 2. Aber die Qualifikation müsse erwiesen sein, und der 
Monarch könne nur mit Bedauern wahrnehmen, daß von Seiten der 
poln. Einwohner trotz ihrer vorhandenen Fähigkeiten sich noch keiner 
zur 3. Staatsprüfung gemeldet habe. Eine größere Neigung in der Zu
kunft würde vom Könige beifällig anerkannt werden und er würde die 
Kandidaten dann auch außerhalb der Provinz, nicht bloß in dieser, 
gleich den Söhnen der alten Landesteile befördern.
- Baumann hatte noch am 17. 2. dem Staatsministerium gegenüber 

betont, daß der ausschließliche Gebrauch der poln. Sprache überhaupt 
bloß bei eigentlichen Justizsachen möglich war, nicht in der Verwaltungs
partie, so lange das Ministerium des Inneren hier die Aufsicht führte, 
also die Akten einsehen mußte. Eine Verzögerung bei der Anfertigung



Die poln. Sprache auf dem Provinziallandtag 87

von Übersetzungen war unvermeidlich und blieb es auch bei alleiniger Be
schäftigung polnischer Beamter. Um die Anstellung brauchten sich Landes- 
«insassen nur zu bewerben; sie würden dann nirgends Schwierigkeiten finden.

Schuckmann machte sodann am 10. 11. den Oberpräsidenten darauf 
aufmerksam, daß die von ihm entworfene Darstellung der Landtags
verhandlungen bei Behandlung unserer Bittschrift im Eingang nicht 
mit den vom Könige erteilten Zusicherungen des Patents v. 15. 5. 1815 
übereinstimmte und ihnen anzupassen war. Hierfür war im Einver
ständnis mit dem Landtagsmarschall, Fürsten Sulkowski, zu sorgen, 
■damit nach Vollziehung des Abschiedes durch den Landesherrn mit dem 
Druck begonnen werden konnte.

Ferner wurde noch der Statthalter, Fürst Radziwill, um seine Zu
stimmung zu dem Plan des Abschiedstextes befragt und dieser dann 
mit dessen und Baumanns Bemerkungen im Staatsministerium in Um
lauf gesetzt. Der Kultusminister Frhr. v. Altenstein, fügte seiner Signatur 
die Bemerkung hinzu, daß vielleicht bei den Petitionen 1 und 2 (Gebrauch 
des Polnischen als Unterrichtssprache) gleichzeitig an alle Provinzialbe
hörden noch eine Verfügung zur Behebung aller Zweifel angemessen sein 
werde. Der Antrag auf eine solche Belehrung war vielleicht beim Könige 
schicklicher erst nach Vollziehung des Abschiedes zu stellen, aber die 
Angelegenheit doch schon in dem gegenwärtigen Bericht zu erwähnen.

ln dessen Konzept wurde dann auf den ständischen Wunsch nach 
Berufung von Ehrenpräsidenten bei den Gerichtskollegien eingegangen, 
wie sie die Ordre v. 3. 5. 1815 befohlen hatte. Man war in der Verord
nung v. 9. 2. 1817 davon wieder abgekommen, da sich diese Posten als 
nutzlose Sinekuren erwiesen hatten und nach Ansicht der Minister sollten 
sie auch weiterhin fortfallen. Radziwill wollte jedoch die Bezugnahme 
auf diese Verordnung von 1817 gestrichen wissen und der Wortlaut des 
Immediatberichts wurde dann nach seinen Ratschlägen erheblich ab
geschwächt (Bemerkungen v. 17. 11.). In der definitiven Fassung war 
deshalb mit Recht gesagt, daß nach Anhörung des dazu nach Berlin 
berufenen Baumann (wichtigtuerisches Schreiben B.’s an Schuckmann
23. 9. mit Ankündigung seiner Ankunft im Oktober, Bemerkungen B.’s
24. 10.) fast alle Erinnerungen Radziwills und des Oberpräsidenten , be
rücksichtigt worden seien, nur die Ehrenpräsidenten nicht.

Im L a n d t a g s a b s c h i e d  v. 20. 12. war dann den Ständen 
abermals die Zusicherung gegeben, daß der König wegen des Gebrauchs 
der poln. Sprache neben der dt. in öffentlichen Verhandlungen, wie er 
dies durch seine wiederholt und gesetzlich erklärte Willensme nung an
geordnet hatte, immer auf der Erfüllung dieser Vorschriften bestehen 
werde. Daher war die bezeichnete einmalige Übertretung, sobald sie 
zur Kenntnis des Innenministeriums gekommen war, von diesem ge
hörig gerügt worden. Unter Anlehnung an Baumanns Auslassungen 
fuhr der Text fort: Die Behörden werden umso leichter nach Unseren 
desfallsigen Vorschriften sich richten können, als eine hinreichendeAn- 
zahl von Beamten die poln. Sprache in ihrer Gewalt hat. Sollte dessen
ungeachtet von ihnen gefehlt werden, so bleibt den Beteiligten der Be
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schwerdeweg unverschlossen und es wird jeder Zeit Abhilfe erfolgen- 
„Ein ausschließlicher Gebrauch der poln. Sprache ist aber nie zuge
sichert worden und kann schon um deshalb nicht statt finden, weil un
gefähr ein Drittteil der Bevölkerung aus Deutschen besteht“.

Wenn demnächst Unsere getreuen Stände um vorzügliche Berück
sichtigung der Landeseingeborenen bei Besetzung der Beamtenstellen 
bitten, so bemerken wir ihnen, daß bereits jetzt viele Stellen mit solchen 
besetzt sind, wie denn namentlich unter sämtlichen Landräten des Reg.- 
Bezirks Posen sich nur zwei befinden, die nicht Eingeborene der Provinz 
oder von früherer Zeit her mit Landgütern darin angesessen sind. Allein 
es versteht sich von selbst, daß zu den Stellen nur solche Personen zu
gelassen werden können, die sich über die dazu erlangte Qualifikation 
ausgewiesen haben. Nur mit Bedauern können Wir aber vernehmen, 
daß von Seiten der poln. Eingeborenen der Provinz, ungeachtet der der 
Nation innewohnenden Fähigkeiten, sich noch keiner zu der höheren; 
Staatsprüfung behufs Anstellung in der Administration gemeldet hat,, 
und daher Mangel an Lust zum Staatsdienst dort vorzuherrschen scheint. 
Wir werden daher es sehr beifällig anerkennen, wenn in Zukunft sich 
eine größere Neigung dazu offenbaren sollte, und werden demnächst 
nicht nur bei der Besetzung der Stellen in der Provinz auf die Landes
eingeborenen besondere Rücksicht nehmen, sondern dieselben auch 
außer der Provinz nach Maßgabe ihrer Fähigkeiten zu allen Stellen im 
Staate, gleich den Eingeborenen der anderen Provinzen gern befördern.

Was endlich die Besetzung der Präsidentenstellen bei den Gerichts
kollegien durch Eingeborene anlangt, so erfordert es eine gute Rechts
pflege, daß die Präsidenten der Gerichtshöfe in einem vorzüglichen Grade 
juristisch ausgebildet werden müssen. Da nun auch in keiner Provinz 
bestimmt ist, daß sie bloß aus deren Eingeborenen genommen werden 
sollen, vielmehr überall die Befähigung entscheidet, der Zugang zu; 
diesen Stellen aber jedem aus der Nation, wenn er diese Befähigung 
besitzt, offen steht: so haben Wir Uns nicht bewogen gefunden, die in; 
der Kabinettsordre v. 3. 5. 1815 dem Justizminister gegebenen Weisung,, 
die nur als Instruktion für die Behörde zu betrachten gewesen, in die 
Verordnung v. 9. 2. 1817 wegen der Justizeinrichtung in dortiger Provinz 
aufnehmen zu lassen, vielmehr in § 165 bestimmt, daß die Qualifikation 
zu Richterstellen von den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen abhängig 
bleiben muß, wobei es sein Bewenden auch für die Zukunft behält.

Man ersieht, daß polnischerseits damals ungemein weit gespannte 
Forderungen erhoben wurden, die sich teilweise mit der organischen. 
Eingliederung Posens in die Monarchie schlechterdings nicht vertrugen, 
daß aber Preußen ihnen bis an die Grenze der Möglichkeit entgegenkam: 
und in Berücksichtigung beider Landessprachen und Verwendung von 
Staatsdienern poln. Muttersprache unbedingte Gleichberechtigung, ja, 
in letzterem Falle beinahe eine Bevorzugung der Minderheit walten 
ließ, die Schuld an der trotzdem auf die Dauer eintretenden Verschlechte
rung -der Lage jedoch in der Passivität eben dieser Minderheit gegen
über dem staatlichen Dienst gesucht werden muß.



Aus Altpreußens herzoglichem Briefarchiv.

Von Theodor W o t s c h k e .

Die Reformationsgeschichte des Herzogtums Preussen liegt be
sonders klar vor uns. Tschackerts Urkundenbuch gibt uns über die 
Entwicklung der kirchlichen Verhältnisse im alten Ordenslande, über 
die Zuwendung des Herzogs zu den reformatorischen Gedanken, 
über die Berufung evangelischer Prädikanten, über den Aufbau der 
evangelischen Kirche und die Errichtung der evangelischen Hoch
schule in Königsberg die eingehendsten Nachrichten. Aus den Be
ständen des Königsberger Staatsarchivs hat er in fleissiger Forscher
arbeit eine unendliche Fülle von Stoff zusammengetragen. Aber 
ausgeschöpft hat er das Archiv nicht. Besonders die reformatorischen 
Anregungen, die von Preussen nach Polen und Litauen gegangen 
sind, die Bemühungen des Herzogs um Förderung der evangelisch 
Gesinnten im ganzen Osten, die ihm aus Laskis Munde den Ehren
namen „patronus omnium evangelicorum“ eingetragen haben, die 
Eäden, die von Königsberg nach Preussen, Krakau und Wilna führ
ten, hat er gerade nur gestreift1). In verschiedenen Arbeiten zur 
polnischen Reformationsgeschichte habe ich dies nachzuholen ver- *

x) Bei der Bedeutung, welche der polnische Bücherdruck in Königs« 
herg für die Reformation im N achbarlande hatte, sei hier ein Schreiben 
Seklutians an den Herzog m itgeteilt: Ilustrissime princeps, domine clemen« 
tissime! Typographus hie, homo exul et tenui fortuna praeditus, cum a me 
et rev. patre  d. Paulo Sperato huc Praga accerseretur, veniendum sibi ad 
hl. Celsitudinem V. putavit. Ubi autem  venerit praeter exspectationem 
suam huc usque non receptus de se sollicitus est et me accusare non 
desistit tanquam  eum, qui ipsum accersiverim. Ego vero eum accersivisse 
me fateor, sed tarnen 111. Celsitudine V. non ignara. Nam  de hoc 111. Cel« 
situdini V. Cracoviam scripseram, tum  etiam eum non me solo accersente 
huc commigrasse certum  est, sed 111. quoque Celsitudine V. Nam  111. 
quidem Celsitudo V. d. Paulo Sperato scripserat, u t typographum  aliquem 
accerseret, ille autem  hunc accersens suas ab 111. Celsitudine V. literas ei 
Pragam miserat, quibus ille confisus huc venit et nunc etiam confidens 
gratiam 111. Celsitudinis V. exspectat. Quam ut agnoscat, oro atque humi« 
liter peto. Oro, inquam, et pro me et pro to ta  patria mea, pro me quidem, 
ne caecus efficiar, hoc enim valde metuo, si amplius apud decrepitum  et 
linguae Polonicae ignarum typographum  ipse e t scriptor et typographus 
snriptorum  esse cogor. Pro patria autem mea oro, u t 111. Celsitudo V. 
dignetur illi per me qualecumque organum lucem verae doctrinae aperire, 
ut coepit, diutissime. Nam si ego visu deficerem propter incommodum 
typographum, alius quaerendus esset 111. Celsitudini V., et ego tarnen licet 
•am tum parum utilis non deserendus, verum 111. Celsitudinem V. me
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sucht, meinen Biographien des Andreas Samuel und Johann Seklutian, 
des Eustachius Trepka und Francesco Lismanino, des Stanislaus 
Ostrorog und Stanislaus Lutomirski gerade Schreiben aus dem her
zoglichen Briefarchiv zugrunde legen können. Aber auch für den 
Teil des alten Ordenslandes, der 1466 unter Polen gekommen war, 
für Westpreussen, hätte Tschackert aus dem Königsberger Archive 
mehr Urkunden verzeichnen können. Auch hier habe ich versucht, 
ihn zu ergänzen, in der Studie „Herzog Albrecht und Wilhelm Gna- 
pheus“ bereits nachgetragen, was von der Gunst des Herzogs gegen
über der Elbinger Schule zu sagen war. Hier will ich fortfahren und 
über die reformatorischen Beziehungen des Herzogs zu West
preussen, doch auch über seine reformationsgeschichtliche Stellung 
überhaupt aus dem Königsberger Staatsarchiv einige neue Urkunden 
beibringen.

Ich eröffne die Reihe der Briefe mit einer Anfrage des Herzogs 
bei dem Rate der Stadt Leipzig wegen der Kapitalien, die dieser 
zur Gründung eines preussischen Kollegiums an der Universität 
einst von dem Bischof von Pomesanien empfangen hatte. Der 
Herzog, der so viele Studenten besonders in Wittenberg unterhielt, 
suchte die Gelder für seine Stipendiaten flüssig zu machen. Der 
Brief an den Kulmer Kastellan Nikolaus Dzialynski mag darauf hin- 
weisen, wie viele Söhne des westpreussischen und polnischen Adels 
am Königsberger Hofe und in Königsberger Schulen evang. Er
ziehung genossen, evang. Erkenntnis empfangen haben. Eine eigene 
Studie Hesse sich darüber schreiben. Hier seien nur einige genannt. 
1529 f. Preslaus Lanskoronski und ein Sohn des Adelnauer Haupt
mannes Martin Zborowski* 2), 1531 Johann Tenczynski, der Sohn des 
Lubliner Kastellans3), 1534 der Neffe Johann Laskis, Sohn seiner

deficere visu non passurum spero, sed potius hunc exulem tvpographum  
qui mihi adium ento sit, recepturum, de quidem certior responso 111. Celsi* 
tudinis V. fieri humiliter peto. Joannes Seclutianus. 111. Celsitudinis V. 
servitor. Dazu der Vermerk, vberantw urt, den 10. Aprilis 1549.

2) Wohl Peter Zborowski, der Wilna, den 17. Okt. 1545 dem Herzoge 
seine Ernennung zum curiae magister anzeigte.

:t) Im Jahre 1548 empfahl Tenezynski dem Herzoge den Sohn eines 
Verwandten. U nter dem 18. Dezember d. J. erging an ihn die A ntw ort: 
„Accepimus Magnif. V estrae literas, quibus affinis sui filium, quem gratia 
excolendi ingenii capessendique bonas artes huc misit, nobis commendat. 
Etsi autem omnes literatos aut ingenuarum artium  studiosos clementia et 
benevolentia nostra prosequi non interm ittim us, tarnen accedente Magnif. 
Vestrae intercessione filii propinqui sui eo nobis erunt commendatiores. 
Egimusque cum rectore academiae nostrae, u t curam illorum agat ipsisque 
de praeceptore docto et fideli provideat, quod se facturum accepit. Addits 
que fratres huius prius huc missos satis bono discendi ingenuas artes inge* 
nio praeditos, submonendum tarnen a. Magnif. V estra aut filiorum parente 
et eum esse, qui priores duos huc adduxit et praeceptoris vices agit, ne is 
quoque suis desit partibus et fidei. Quod si interea temporis cognoveris 
mus aliquem horum ad studia minus aptum, commendationes illi nostras 
ad exteros principes aut magnates, ubi ea de re requisiti fuerimus, non 
sumus denegaturi. Dat. Regiomonte“.
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Schwester Susanne, Andreas Myszkowski, der spätere Lubliner 
Kastellan, 1535 ein Sohn des Bannerträgers des Sendomirer Landes 
Kaspar Maciejowski, 1542 Nikolaus und Stanislaus Szafraniec, 1543 
Nikolaus Bielewicz, 1548 Kaspar Gnoienski und Johann Zaremba, 
der Sohn des Kastellans von Nakel, 1557 Johann Zborowski4), 1562 
ein Sohn des Nikolaus Rey, des polnischen Hutten, 1564 ein Sohn des 
Radomer Unterrichters Adam Zelinski usw. usw. Hier und da ent
täuschte auch einer der jungen Polen5).

In engster Verbindung stand natürlich das Herzogtum Preussen 
mit Danzig, der grossen Handelsstadt. Sein Herzog unterhielt zu 
ihren Bürgermeistern die freundlichsten Beziehungen6), nahm sich 
ihrer verfolgten Prädikanten nachdrücklichst an, nicht nur bei der 
Katastrophe des Jahres 1526, da er für sie einen Fussfall vor dem 
polnischen Könige tat. Auch in den folgenden Jahren hat er sie ge
fördert, für sie auch immer wieder und wieder zur Feder gegriffen, 
um ihnen zu dem Ihren zu verhelfen7). Danziger Handwerker und 
Künstler zog der Herzog zum Ausbau seiner Kirchen heran8), Dan-

4) Stobniza, den 2. Jan. 1555 gratuliert M artin Zborowski dem Herzoge 
zur Vermählung seiner T ochter und versichert ihn seiner D ankbarkeit: 
..Gratiam, quam 111. Dominatio V. exhibitura est filio meo, V. 111. Domina* 
bonis addictissimo, servitiis meis 111. Dominationi V. obtem perare volo“.

5) Auf der Rückreise von den Hochzeitsfeierlichkeiten in Krakau 1543 
war der Herzog am 7. Juni G ast des U nterhauptm anns in W yszograd an 
der W eichsel gewesen und hatte ihm versprochen, seinen Freund Christoph 
Przyborowski, der deutsch lernen wollte, in seinem Herzogtum unterzu* 
bringen. Am 30. Dezember d. J. musste er ihm aber melden, dass Przy* 
borowski den Bischof Georg Polentz von Samland, der ihn aufgenommen, 
bestohlen habe.

°) Am 13. Febr. 1537 ladet der Herzog neben dem M arienburger Woy* 
woden Georg von Bayse den Danziger Rat und besonders den Bürger* 
meister Georg Schewecke für den 20. Febr. zur Taufe seines Töchterleins 
Lucia nach Königsberg. Den Tag darauf schreibt er besonders an Sehe* 
wecke: „W ir haben euer schreiben neben vberschickung etlicher artikel, 
so vom gemeinen adel kön.maj. zu Polan clagweis fürgetragen, empfangen“.
1 eber des Herzogs Bemühungen bei ihm um alte geschichtliche Aufzeich* 
nungen vergl. W otschke, Herzog A lbrecht und die preussischen Chroniken. 
Altpreuss. M onatsschrift Bd. XLIX, 525 ff. Georg Zimmermann, 1525 im 
A ufstande zum Bürgermeister gewählt, dann für viele Jahre aus Danzig 
verbannt, nach Freytag (Die Beziehungen Danzigs zu W ittenberg S .-102) 
in Fngland gestorben, besorgte dem Herzoge A bschriften von kulmischen 
Privilegien.

7) U rkunde Nr. 20. Krakau, den 26. Dez. 1536 verspricht Johann 
von W erden für Paul Grünwald, damals Pfarrer in Tapiau, das gewünschte 
Geleit zu besorgen.

N) Den 16. April 1534 ersucht der Herzog den Organisten in Danzig 
Bartholomäus Barthen, nach Königsberg zu kommen. Die Orgel in der 
Schlosskirche, die er gemacht, sei schadhaft. Den 5. Febr. 1552 lässt der 
Herzog wegen der schadhaften Orgel an den Danziger Orgelmacher Bern* 
hard Koch schreiben, der gerade die Orgel im Kloster Oliva zu bauen 
begonnen hatte. Auch einen Organisten Flans Goppel suchte der Herzog 
wegen der Schlosskirchenorgel nach Königsberg zu ziehen. Den Land* 
grafen Philipp von Hessen bat er, ihn zu beurlauben. Danzig, den 25. Jan. 
1552 schickt der königl. Hofmusikus Valentin Bakfark dem Herzoge neue 
Zeitungen.



92 Theodor W otschke

ziger Kaufleute und Fuhrherren mussten ihm die Bücher und Sachen 
seiner Professoren befördern9), Danziger Gelehrte ihm Nachrichten 
aus Deutschland, auch Briefe und Bücher aus Wittenberg über
mitteln. Besonders der Syndikus Konrad Lagus (Hase), einst Pro
fessor in Wittenberg und Verf. des „Compendium iuris Saxonici“, 
hat ihm bis zu seinem frühen Tode 1546 gedient10 *).

Als in den Osiandrischen Wirren verschiedene, denen der Boden 
in Königsberg zu heiss wurde, nach Danzig flüchteten, hier auch der 
Presse wider Osiander sich zu bedienen suchten, hat der Herzog an 
den Bürgermeister und Rat sich gewandt. Ueber das Wiedererstarken 
der reformatorischen Strömung in Danzig nach dem Unglücksjahr 
1526 gibt uns für das Jahr 1543 Beilage 8 eine kurze, für das Jahr 
1552 Beilage 32 eine etwas eingehendere Nachricht. Diese ist um 
so wertvoller, als für diese Zeit Näheres über die kirchliche Entwick
lung in Danzig nicht bekannt ist. Damals weilte der König vom 
8. Juli bis 1. September in der Stadt, um dann zu kurzem Besuche 
des Herzogs nach Königsberg zu gehen und hier aus der Hand 
Seklutians das eben gedruckte poln. Neue Testament zu empfangen. 
In die diplomatischen Verhandlungen, die der Gewährung der Reli
gionsfreiheit an die Stadt Danzig, Elbing und Thorn vorangingen, 
gewähren uns die Urkunden 34 ff. nähere Einblicke. Besonders für 
Elbing, das dem Bischof Hosius unterstand, schwer gegen diesen: 
eifrigsten Vertreter der römischen Kirche zu kämpfen hatte, durch 
sorgenvolle Jahre hindurch musste, bis es endlich frei seines Glau
bens leben durfte, hat der Herzog immer wieder zur Feder gegriffen, 
für die bedrängte Stadt an den König und die einflussreichen Männer 
seines Hofes geschrieben. In Thorn war der Physikus Wildenberg 
ein eifriger Anhänger der Reformation. Im Jahre 1543 schickte er 
dem Herzog einige Dialoge, die in überscharfer Sprache die Sitten- 
losigkeit des römischen Klerus geisselten. Wohl gefielen sie Albrecht, 
aber ihrem Drucke widerriet er, da er dem Verf. Not und Verfolgung 
ersparen wollte11).

Einige Schreiben sind nach Wittenberg und dem Reiche über
haupt gerichtet12) und wollen ergänzen, was Tschackert über die 
preuss. Studenten in der Lutherstadt und über die Gewinnung vom 
Gelehrten für Königsberg bietet.

1. Herzog A lbrecht an den R at zu Leipzig13).
Nachdem der erwürdige jn  got vnser geliepter freundt her Job, ethwan 

bischof zu Pomezan seliger gedechtnus, ein summa geldes genn Leipzigk 
hinder einem ersamen rath  erleget, jerlichen etliche arme gesellen aus dem

fl) U rkunde 22.
10) U rkunde 4—13.
ir) U rkunde 14.
12) U rkunde 2, 9, 10, 15—19, 21, 28—31, 33.
1,!) Den 21. Jan. 1546 schickt der Herzog dem „K onterfyer“ zu Leip« 

zig, Hans Krell, ein Verzeichnis der Bilder, die er von deutschen Fürsten:
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lande Preussen jm studio dauon zu erhalten, vnd aber wir vns zu erjnnern, 
das bischoff Erhardt, auch in got verstorben, sein des obgemelten bischoffs 
J°b nechster nachfolger, solchs gelts halbenn bey euch anregung gethan, 
wir aber noch zur zeit nit aigentlich wissen, wie er dam it geplieben, ob er 
etwas empfangen oder nit, so ist an euch vnser gnedigs sinnen, jr  wollet 
unbeschwert sein, vns gutten claren bericht zu thun, ob gedachter bischoff 
b rhardt etwas von solchem gelde, auch in welcher gestalt er es empfangen 
oder nit. V nd dyweil wir mehr denn einen zu W ittenberg, auch in Italien 
zu studiren vorlegen, woe noch etwas vberig, dasselbige Konntzen Gutte# 
rode, genannt Kuchmeister, von vnsertwegen vberreichen. Den 21. Julii
1535»)

2. Herzog A lbrecht an M argarete Carion.
W ir haben eur schreiben m itsam pt etzlichen vberschickten brieffen 

bey einem eignen vff vnsere vnkosten gem itten pothen empfangen, daraus 
wir den totlichen abgang euers lieben hern* 14 15), welchem der almechtig gne# 
dig zu seyn geruhe, volgends was dem bothen für sein reis vorheischen, 
verstanden vnd tragen vor das erst, euers lieben hauswirts von dieser 
weit abschieds, ein gnedigs mitleiden. A ber dieweil wir alle nichts ge# 
wiseres dann des tod ts gewertig sein müssen, so wollet got dis, der solchs 
vnd anderes nach seinem gütlichen willen zu vnser seien heil wol zu machen 
weis, allein beuelhen vnd heymstellen. Thun vns auch der vberschickten 
brieff m it allen gnaden bedancken vnd haben dem potten  für sein gethan 
reis hier jn  land t zu Preussen sieben gülden vergnügen lassen, dam it er 
zufrieden gestellt vnd jr  auch das euerig, so jr  gutwillig ausgelegt, laut 
eures schrebens widerumb von jme bekommen mocht. Königsberg, den 
1~. Aprilis 1537.

3. Herzog A lbrecht an Nik. Dzialynski16).
Nachdem  jr  vns vor dieser zeit euren son, denselben nebenn andern 

vnsern knaben zur schule zu halten vnd zum besten erziehen zu lassen, 
wie wir dan bisher m ytt allen genaden gethan, zugesandt, so wollen wyr 
euch genediger meynung nicht Vorhalten, dass sich derselbig, euer son, nun 
mher der schulen enteussert, von der larhe abgestanden vnd durch vnser 
' ’orschrifft vnd sonst ann andere orth  sich gerne gefürdert sehenn vnd 
wissen wollte. W ir haben aber jnen on euer wissen vnd wyllen, weil vns 
vnbewust, wes euch darjnne zu gefallen von vns geschehen mocht, an

bereits besass, und b itte t um weitere Bilder. Von den ihm hierauf ge# 
schickten behält er 45 und zahlt für ein jedes 2 Gulden, die übrigen lässt 
er am 11. Juli 1546 wieder zurückgehen.

14) Schon den 17. Juli hatte  der Herzog Kuchmeister ersucht, beim 
Rate um das Geld anzuhalten und das empfangene an seinen Rat Joh. 
Apel nach N ürnberg zu senden. Sonnabend nach Bartholomäi antw ortete 
der Rat, das Geld sei von dem Vorgänger des Bischofs Job, Johann, bei 
ihm hinterlegt, einiges an Studenten gerahlt, auch auf des Bischofs 
Anweisung dem Kapitel zu Oldenburg ein Revers oder Schadlosbrief über 
1000 Gulden gegeben. W enn der Herzog ihm den Revers wieder verschaffen 
und Bevollmächtigte senden würde, würde er Rechnung legen und den 
Rest der Summe auszahlen. Am folgenden 4. Dezember ersucht der Herzog 
darauf um Auskunft, wie er zu dem Revers von dem Kapitel zu Olden# 
bürg gelangen könnte und welche Vollmacht sein Bevollmächtigter haben 
müsste.

15) Kurz vor W eihnachten 1536 hatte der Berliner M athem atiker den 
Herzog um ein Empfehlungsschreiben an den König von Dänem ark gebeten. 
Da Carions Bote den Pfalzgrafen O ttheinrich nach Polen begleitet hatte, 
erhielt der Herzog den Brief erst am 21. März. A n demselben Tage noch 
sandte er Carion die gewünschte Empfehlung.

1B) Castellan von Kulm, 1544 W oywode von Pommerellen ( f  1545).
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vernere vnd frembde orth  nicht, sonder zuforderst an euch als den vatter_ 
seynen abschied vnd abfertigung vonn euch nach eurem wyllen vnd ge* 
fallen selbst zu nemen, hiem it schicken vnd fertigen wollen . . . Dat„ 
Konigspergk, den 18. Julii 153817).

4. Herzog A lbrecht an Konrad Lagus.
W ir haben euer schreiben, zu Dantzigk den letzten May ausgangen, 

neben dem uberschickten buchlein entpfangen jnhalts lesende eingenohom; 
men vnd vorstanden, dass wir euch aber eygener hand nicht widerumb 
beantw orthen, js t aus dem, das wirs der vilfeltigen geschefft halbenn, dar; 
m ith wir teglich bedacht, nicht bey pringen khönnen, vorpblieben. Vor; 
sehenlich vns derwegen entschuldigt haben werdeth, vnd thun vns des 
uberschickten büchleins vnd m itgeteylten zeittungen gantz genediglich 
bedanken. W as aber die gnedige ertzeigung keys. maj. gegen die euan* 
gelischen angehet, haben wir noch zur zeit kein wissenschafft18). Vns jst 
allein, wer bey der disputation sitzen vnd was vor zeugen von keys. m aj. 
darzu verordnet, zugeschrieben, jnn gnaden sinnend, wo euch etwas wei; 
teres vonn zeittungen zukompt, vns dasselb gutwilligk m itteylen wollet- 
Konigspergk, den 9. Juni 1541.

5. Herzog A lbrecht an Johann von W erden.
W ir vbersenden euch hiemith, wes vns der her Johannes graff zu 

Tarnow 1") vor zeittungen der reiche Hungernn halbenn zubeschrieben..

17) Der Herzog unter dem 9. Dez. 1560 an den H auptm ann von Grau; 
denz: „Euer schreiben, das datiert Graudenz, den 25. Novembris, ist vns 
neben eurer Schwester sohne behendet, wollen demnach vf euer bitten 
die gnedige bestellung tun lassen, dass eurer Schwester sohn bei einem 
praeceptori, do er erstlich zu gottes furcht vnd ehrenn vnd folgends zu 
allen tugenden vnd erbarkeit gezogen werden soll, vnterbracht werde. 
Wann alsdann eurer Schwester sohn seinen studiis vleissig obligen, vnd 
das er künftig mit denselben landen und leuten zu dienen geschickt an 
jme verm erkt würde, wollen wir vmb euret vnd der ganzen freuntschaft 
willen jme gnedige forderung zu erzeigen nicht vnterlassen.“ Schon den 
31. Jan. 1550 an Johann Politzki: „W ir haben deyn schreyben, des datum 
heit Swina, den suntagk nach trium  regum, empfangen vnd vermercken, dass 
der ernueste her Johannes Arsekoffski, Chelmischer vnderkemmerer, zwene 
seyner söhne in vnsere vniuersitett zu schicken bedacht. Nun ist vnsere 
vniuersitett vmb forderung göttlicher ehrenn vnd der löblichen freyen 
künste willen aller christlichen nation vnd menniglichen zum besten fun* 
diert worden. Derhalben wir nicht allein demselben Arsekoffski sonder 
auch anderen benachparten jn  gnaden gern wünschen vnd gönnen, das ire 
kinder vnser wolmeynung genissen vnd zum besten in derselben schulen 
vnderweiset werden m öchten.“

18) Den 14. Mai hatte  der Herzog v. W erden den Bürgermeister von 
Danzig ( f  1554) um N achrichten vom Regensburger Reichstage gebeten.

1W) Seinerseits schrieb der Herzog unter dem 15. Juni 1541 an Johann 
Tarnowski: „Novarum  rerum nihil nunc habemus, nisi quod incerta et 
m ercatorum  quidem fama ad nos perlatum  est theologos Ratisponae 
congregatos in summis articulis de iustificatione scilicet et sacramento. 
quod sacramentum sub utraque specie accipi et porrigi debeat, convenire. 
Quomodo autem et quibus modis unio facta sit, adhuc ignoratur.“ Neun 
Tage zuvor hatte  der Herzog an Stanislaus Laski schreiben lassen: „Allata 
erat ad nos varia atque utinam falsa de fratre Magn. V estrae fama, sed 
quia adhuc ignari simus, quomodo res sese cum fratre Magn. V estrae 
habeat, amice petimus, Magn. V estra cum his tum aliis rebus nos certiores- 
reddere non dedignetur.“ Am 18. Juni richtet der Herzog dann ein Bitt; 
schreiben an den König von Frankreich, Hieronymus Laski und seinen
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Dieweil wir euch aber ahm jüngsten zu erkennen gegeben, dass man sich 
auff itzigen reichstage jnn der religion der punkten vonn der erbsund vnd 
rechtfertigung vorglichen, alss wollen wir euch nicht pergen, dass ann vns 
zeittungen weis gelangt, wie man sich des artikels halben von dem hoch* 
w>rdigen sacram ent auch voreinigeth vnd die punkt der kirchen algereith 
angefangen, auch ziemlich vnd nach no ttu rft bewogen, doch entlieh bis 
Zum beschluss des colloquii auffgeschoben. Es sol aber guthe hoffnung 
v°n disem vnd anderem zu einer ewigen eoncordienn sevnn. Der liebe gott 
'volle alle dingk nach seinem gotlichen willen zu erpreiterung seines allein 
Sebg machenden Wortes schicken vnd keren. Konigsbergk, den 16. Junii 
E51P").

6. Herzog Albrecht an Konrad Lagus.
W ir haben eure schreyben mith eygener hand, denn 10. Junii dises 

Jtzigen monats ahnn vns ausgangen, bekhommen, jnhalts lesende einge« 
nhommen, des uberschickten büchleins, vnd dass jh r vns m it eygener handt 
Zu schreyben euch nith beschwereth, thun wir vns ganz gnedigklichen be« 
dänken, seindt auch dasselb hinwiderumb jnn gnaden zu erkennen gewo« 
gen, vnd wiewol wir gern das überschickte büchlein gelesen, so haben wir 
doch solches aus allerley beyfellen nicht beybringen khonnen. W ir wollen 
aber solches nochmals zu thun nicht vnderlassen . . .  Den 16. Junii 1541.

7. Herzog Albrecht an den Kolberger Rat.
Wir wissen euch gnediger meinung nicht zu verhalten, nachdem wir 

euch zu gnedigem gefallen vnd zur furderung gotlichs worts dem wirdigen 
ehrn Christoffen M eddinger21) zu euch zu ziehen vnd das gotliehe w ort 
vorzutragen ein zeitlang vergünstiget, auf das wir denselben zu vnser not« 
turft vnd gelegenheit widerumb an vns zu furdern hetten, wie er auch jnn 
unser Verpflichtung stehett vnd hier vber in einer pfar vorhaftet ist. Die« 
'''eil vns dann jtzunder die wege vorstossen, das wir denselben ehrn 
Christoff zu vnserer no ttu rft selbst bedorffen vnd nicht lenger entberen 
kennen, so ist hierauf an euch vnser gnediges begeren, jr  wollet, das wir 
solchen ehrn Christoffen widerumb an vns gefordert, kein beschwer haben, 
sonder angezogenen vrsachen vnd vnser no ttu rft beymessen, vnd daran 
kein missfallen tragen, jme freundtliehen abscheyde vergunnen, wes er noch 
bey euch jnn achter sam pt seinen hinderstelligen verdinst freuntlich ent« 
richten, vnd dieweil er seines abwesens den predigtstull selbst an seine 
Stadt mit einem prediger vor das seine bestellet, vor wol volgen lassenn 
vnd jhm hirzu, das ehr das seinige alher an sich bringen kunnt, furderung, 
gunst vnd guten willen erzeigen. Konigspergk, den 15. Juli 1541.

8. Herzog Albrecht an Achatius von Zehmen.
Wir haben gantz gernn gehört, das neben dem erwirdigen herrn Tide« 

niann, bisehoffen zu Colmenschen, eure person in glaubenssachen gen

Rat A ssver Branth aus der türkischen Gefangenschaft zu befreien. Den 
5. Juli wendet er sich auch an Nikolaus Russocki, der ihm aus W ilna die 
Ankunft des türkischen G esandten gemeldet und über die Lage Laskis 
berichtet, alles für dessen Befreiung zu tun.

2") An demselben Tage schreibt der Herzog einen ähnlichen Brief 
auch an den Castellan von Danzig, Achatius von Zehmen. Diesem teilt 
er noch mit, dass er selbst nicht nach Regensburg habe ziehen können. 
Sein G esandter Christoph von Kreitzen habe ihm geschrieben, „dass der 
Granuella mit der entschuldigung vnseres aussenbleibens nit vast wol zu« 
friden, doch sich das beste neben vnseren freunden zu thun erp ie tet“.

21) Als Ch. Madianus 1523 in W ittenberg eingeschrieben, 1526 aus Dan« 
z>g verbannt, Pfarrer in Rastenburg, 1528—1535 in Barthen, 1539 Super« 
jntendent in Kolberg, 1541 Pfarrer in der A ltstad t Königsberg. H. Freytag, 
Die Beziehungen Danzigs zu W ittenberg. S. 116.
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Dantzigk verordnet22). Dieweil wir dan wissen, bem elther von Colmensche 
vnd jh r der erkanndten gotlichen w arheit gentzlichen zugethan vnd geneigt, 
so sein wir des gentzlichen hoffens, thun auch ins em bsicht darumb ruffen 
vnd bithen, durch euch beide das, was zu lob gotlichs namens, erpreiterung 
seiner ehren und glorien, auch gemeiner landwolfarth zum besten gedeihen 
möge, ausgerichtet soll werden. H etten  aber gern gesehen, wir, wes euch 
disfals in glaubenssachen vorzunemen aufferlegt, desgleichen welcher ge« 
sta lt der grossmechtige vnd wolgeborene vnser besonder lieber freundt 
vnd bruder her Stanislaus Odrowasch, graf zu Joraslaw, von dem hern 
ertzbischoff, welchs wir gantz vngern vernommen, des glaubens halben 
angetastet, souiel zimlich vorstendigt weren worden. Wie wir dan solchs 
nachmals in allen gnaden vns des souil thunlich zu entdecken verhoffen. 
Konigspergk, den 24. Junii 1543.

9. Herzog A lbrecht an Georg Krause22a).
Nachdem  wir teglichs zu abreiehtung vnserer vorfallenden hendel 

diener bedurften vnd wir deine person ein zeittlangk beim studiren vorlegen 
lassen, dergestalt wo wir deiner behulff haben werden, das du dich zu 
vns in dinst begeben vnd getreulichen brauchen lassen sollest. Demnach 
wollen wir vns versehen, du w erdest deine studia darnach angestellet 
haben, dam it du vns nützlich dinen magst. Ist darauff vnser gnediger 
beuelich, du wollest dich darnach richten, das du dich auff zukünfftigen 
Michaelis zu vns alher begebest. Konigspergk, den 3. Augusti 1543.

10. Herzog A lbrecht an Georg Venediger.
W ir haben aus deinem schreiben, wie der erbar vnd wolgelerte Johann 

Tschernin23), den wir eine zeitlang jnn studiis vorlegt, jnn gott vorstorbenn 
sei, verm erckt, nichts weniger daneben berurts Tschernis eigen handt* 
schreiben, darjnne er vns vor unsere gnedig erzeigte w olthat dancken thut, 
sam pt dem epitaphio, so vf seine person gestelt, entpfangen vnd alles jres 
jnhalts lesende eingenommen. N un sein wir jnn warheit solchs Tschernis 
totlichen abgangs nicht wenigk erschrocken vnd mitleidlich vornommen. 
Den als wir bericht, sol er ein fromer gotfurchtiger aufrichtiger ehrlicher 
gelerter junger gesell, dauon viel guts zu hoffen, vnd wo es gottes gnediger 
wil gewesen, hetten  wir jme sein leben wol gönnen vnd jnen gern lenger 
verlegen mögen. Konigspergk, den 6. O ktobris 1543.

11. Herzog A lbrecht an Konrad Lagus.
Vns hat der achtbar vnd hochgelehrte vnser phisikus Johann Bret* 

Schneider, als wir aus vnser wiltnus alhie ankhommen, euer schreiben, 
datiert Dantzigk, den 4. Septembris, neben einer conterfeiung der türcki* 
sehen Schlachtordnung vnd etzlichen beibriefen als von dem wirdigen acht* 
baren vnd hochgelehrten, auch vnseren besondern lieben ehrn M artino 
Luthero vnd Johanni Bugenhagen vnd anderen behendiget. N un het es 
der entschuldigung, das vns die brieue so langsam durch euch zugesandt 
worden, ghar nicht bedurft, den wir m it eurer person gantz wol zufrieden. 
W ir aber thun vns desselben vberschickens, auch Zusendung der conter*

22) Der F ortschritt der Reformation in Danzig, die Nichtbeteiligung 
der beiden Bürgermeister Tiedem ann Giese und Barthel B randt an der 
Fronleichnamsprozession 1542 hatte eine Untersuchung zur Folge. Fischer, 
A chatius von Zehmen. Z eitschrift des W estpreuss. Geschichtsvereins 
XXXVI (1897). S. 50 f.

22a) Georg Krause aus Preussen hat sich m it dem Stipendiaten des 
Herzogs G. H austinz aus Litauen Sommersemester 1541 in W ittenberg 
einschreiben lassen.

23) Von M elanchthon am 7. Mai 1542 dem Herzog als Lehrer empfohlen. 
T  schackert 1420.
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feiung, die wir euch in kurtz, wan wir sie haben abmhalen lassen, widerumb 
2ufertigen wollen, gnediglieh bedanken. W ie jhr ferner anzeigt, das jr der 
■furchen alcoran vnd andere mher bucher von jhrer religion bekhommen 
vnd vns dasselbe darumb angemeldet, ob wir die in vnsere biblioteca haben 
'volthen, darauf ist an euch vnser gnedigs begeren, jr  wollet vleiss vor* 
wenden vnd vns solche bestellen, dagegen solle euch gnedige gebiirende 
bezalung beschehen. Das der achtpar vnd hochgelahrte, vnser besonder 
geliebter magister Philippus Melanchton widerumb gegen W ittenbergk 
ankhommen24) vnd sich anders, wie von jhme gesagt worden, befunden, 
hören wir gantz mit hohen freuden gern. Der almechtige wolle jnen zu 
langen tagen gesund fristen vnd erhalten. Konigspergk, den 6. Oktobris 
1543.

12. Konrad Lagus an Herzog Albrecht.
Ich b itte in gnaden von mir zu vernemen, dass myr gestern vor dato 

von dem achtbaren vnd wolgelerten magistro Joachimo Kemmerer, dem 
vornehmlichsten lerer der freyen kunste in der löblichen vniuersitet zu 
Leipzig, zugeschickt ist worden eyn buchlein, das er e. f. g. zugesehrieben 
mit angeheffter bitthe, solches e. f. d. zu vberschicken, so baldt ich mochte. 
Herwegen ich denn nicht gewusst zu vnterlassen, sollichem nachzukommen, 
nachdem ich aus der vbersehung des buchleins also viel befunden, das ich 
e- f- d. darm it möchte willfahren. Dan fer die Zersplitterung vber der reib 
gion, die zu disen letzten zeyten erwachsen vnd vnuerricht vor und vor 
schwebend bleibet, also beruret vnd kürzlich vorfasset, das ich bishero 
beyne schrifft gesehen habe, die da eygentlieher hette angezeyget, woran 
cs sich stösset, das die heubter der römischen kirche nicht geneygt, mit 
den ihenigen, durch welche die Zersplitterung erregt, einiger Vorrichtung 
einzugehen, vnd wie die Verrichtung am bequemsten zu gottes ehr vnd ge* 
meynes frieden besten möchte vorgenommen werden. M it welchen Sachen 
sich herzlich zu bekümmern nichts furstlichers sein mag, dorumb das der 
fürsten als der Vorsteher des friedens höchstes am pt ist, das sie trachten 
nach der engel lobgesange der menschen friede zu schaffen in dieser weit, 
nemlich dass gott seine rechte ehr vor allem gegeben werde vnd die herzen 
auff die fart gerieht werden, die vns aus diesem elende zu gotte vorstehet. 
Derhalben, so zweyfelt myr nicht, es soll e. f. d. meynes obgedachten freun* 
des m. Joachim Kemmerers dienstlicher wille angenehm seyn, dieweyl er 
mit einer zuschreybung des vberschickten buchleins nichts anders gesucht, 
denn e. f. g. christliches gemuth vnd embsigen fürstlichen fleiss, gottes ehr 
vnd ihrer unterthanen wolfart zu suchen, bei aller weit, so viel es ihm mög* 
lieh zu preisen, wie e. f. g. aus seiner zuschreybung des buchleins ferner wol 
vernemen wird. Hyrneben weiss ich e. f. g. dienstlichs fleysses nicht zu 
Vorhalten, das ich albereit die bücher bestellet, die e. f. g. in ihrem schreiben 
nechst von mir zu vorschaffen begereth, also dass ich mich gentzlieh vor* 
sehe, es solle dieselbigen d. Johannes Bretschneider in seyner w iderfahrt 
mit sich e. f. g. bringen. Danzig, den 20. Oktobris 1543.

13. Herzog A lbrecht an Konrad Lagus.
W ir haben eur schreiben neben zuschickung des buchleins, welches der 

achtpar wolgelert, auch vnser besonder lieber ehr Joachimus Camerarius an 
vns dedicirt vnd ausgehen lassen, entpfangen vnd wollen verm ittels gott* 
licher gnaden dasselbigk zu vnserer gelegenheit mit vleis vberlesen. Sol 
auch bei vns vmb der gütte, nutz vnd frucht willen, wie euer schreiben 
meldet, ganz angenem sein. Seint daneben vns gegen seine person solchs 
dinstlichen willens Zuneigung vnd zusehreibens halben gnediglichen zu er * 
zeigen nicht vngewogen. Vnd hat vns die Zusendung desselben buchleins 
von euch zu gefallen gereicht, haben auch das erbitten, das jhr die bucher, 
die wir am jüngsten jn vnserm schreiben vns zuuorschaffen gesonnen,

24) Den 15. August war M elanchthon aus Köln zurückgekehrt.
d e u ts c h e  W isse n s rh . Z e i ts c h r .  f. P o le n . H e f t  .36. 1939. 7
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algereit bestallt vnd diseiben verhofflichen der achtpar vnd hochgelert vnser 
phisicus vnd rath  doktor Johan Bretschneider zu seiner w iderkunft m it sich 
bringen werde, zu sonder hohem danck angenommen. Allein begeren wir, 
vns m itler weil, wes wol solche bucher gestehen, auff das wir euch das 
gelt dagegen zu ubermachen, zuuerstendigen. Konigspergk, den 28. O ktobris 
143.

Auch ist vnser gnedigs begeren, jr  wollet beiliegenden briff an berurten  
ehrn Joachimum Camerarium bei erster zufelliger botschafft zu bestellen 
vnbeschwert sein.

14. Herzog A lbrecht an H ieronym us A urim ontanus25).
Literas vestras una cum transm issis ac nostro nomine dedicatis libel; 

lulis accepimus, inde vestrum  erga nos animum nostri studiosissimum per* 
speximus nee non in legendo singulärem voluptatem  percepimus. Q uo 
nomine vobis gratias m erito agimus, ubi commoditas ac opportunitas 
dabitur, suo tem pore relaturi. Quod autem ad eorum libellorum editionem  
a ttine t et praesertim  dialogi et illorum, in quibus quorundam  mores ac prae* 
sertim  ecclesiasticorum graviter notarttur ac taxantur, quid faciendum sit, 
dubitamus. Si enim in publicum dati fuerint, in graves inimicitias ac pestL 
ferum odium vos sine causa conicietis, quae incommoda vobis potius his 
temporibus fugienda quam suscipienda censemus. N eque tarnen haec sic 
a vobis accipi velimus, quasi nos ab illorum editione abhorterem ur, sed quia 
id vobis maxime periculosum perspicim us,ideo potius tu to  differendum quam 
summo cum discrimine m aturandum  existimamus, eosque vobis remittimus, 
quod a nobis non inclementi animo fieri aut quasi vestra scripta nobis parum  
grata fuerint, intelligi cupimus. Dat. 8. Decembris 1543.

15. Herzog A lbrecht an Sebastian Fabricius26).
W ir haben dein schreiben zu W ittenbergk, am tag trium  regum aus; 

gangen, bekommen vnd sam pt deine vnderthenige dancksagung vor vnser 
zugeordnet Stipendium sam pt angehefftem erbitten  verstanden. W ollen vns 
versehen, du w eredest dein Studium dermassen anwenden, dam it wir deine 
dinstbarkeit widerumb spüren mögen. Den 25. Februarii 1544.

Am 16. A pril 1544 schreibt der Herzog an Georg Truchsess, der IngoL 
stadt, den 21. Dezember 1543 ihm berichtet, dass er auf R at seines Präzep* 
tors von W ittenberg nach Ingolstadt gegangen sei, dass er ihn ferner unter; 
stützen wolle, sofern er fleissig weiter studiere. Auch seinem Bruder 
A lbrecht habe er ein Stipendium gewährt.

16. Herzog A lbrecht an A nton Fugger.
W ir geben euch gnediger wolmeinung zu erkennen, dass wir unsern 

medicum m. A ndream  Aurifabrum  in Italien, daselbst seine studia abzu*

25) Der Thorner A rz t G ürtler (Cingularius) nach seinem G eburtsort 
W’ildenberg bei Goldberg meist W ildenberg oder Aurim ontanus genannt, 
Rektor in Kulm, dann 1504—1512 in Goldberg, schliesslich A rzt in Thorn. 
Der Herzog unter dem 14. Aug. 1555 an den Thorner Rat: „Es hat vns vnser 
official Clement W erderm ann, der rechte doctor, neben vnserm secretario 
Constantino Silvio zu erkennen gegeben, wie jr  beider freundt vnd blut» 
verwanter, der achtbar vnd hochgelart Jheronim us W ildenbergk, der 
artznei doctor, zusam t seinem eidam Jacobum Möller von ethlichen jren 
missgonnern an ehren vnd glimpf vorletzt vnd zum höchsten wider recht 
vnd billigkeit beschwert, auch endlich der ehren no thdurft nach dahin ge« 
drungen worden, für euch als der oberkeit der rechtlichen orth  wider jre  
vorleum der zu suchen. Gelangt derwegen vnser gnediges begeren an euch, 
jr  wollet obgedachtem  d. Jheronim o vnd seinem eidam vmb vnserntwillen 
günstige furdernus erzeigen.“

26) Am 14. Aug. 1543 hatte  Luther Schmidt (Fabricius) dem Herzog 
empfohlen.
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''"arten, abgefertiget. Demnach ist an euch vnser begeren, jr  wollet jn  eur 
banck gegen Venedig an euren factor schreiben vnd bei jme verschaffen, 
" o  gedachter vnser medicus auf seinem zurückzuge heraus an zerung mangel 
haben würde, das sie jm  100 gülden vorstrechen . . .  Hollant, den 8. Mai 1544.

Als W ittenberg, den 10. Jan. A urifaber wegen seiner italienischen Reise 
dem Herzoge geschrieben, hatte  dieser unter dem 4. Febr. seine Einwilligung 
gegeben. Augsburg, den 27. Sept. 1544 zeigt Fugger an, dass er durch seinen 
Faktor in Venedig Christoph Muelich A urifaber 100 Gulden gezahlt habe. 
F)en 31. Iuni 1545 schreibt der Herzog Aurifaber, er hätte  von seiner Rück* 
hehr nach W ittenberg gehört. Er solle je tz t nach Königsberg kommen. 
Hans Schmitner in Leipzig werde ihm 40 rhein. Gulden zum Reisegeld 
zahlen. Gleichfalls am 31. Juni liess der Herzog seinen Stipendiaten in 
W ittenberg Fabian Kanitz, Georg Triskia (Hiskia), Sebastian Schmidt 
(Fabricius), Bonaventuara Stein, V alentin Pohl, M atthias Stoy27) auffordern, 
nach Königsberg zu kommen und hier weiter zu studieren. „M athia“ 
Fauterwalds mathm atici halben hat der her rector aus beuelich f. d. Phi; 
hppo M elanchthoni, ihnen zu examiniren, ob er zu fordern tüchtig, ge-, 
schrieben“. Als A urifaber wegen der Reise den Herzog um Rat fragte, 
''•es ihn dieser am 3. Sept. an: „Ir wollet ein weglein, darauff jr, eure haus; 
frau vnd gesind bekwemlich herein sich begeben kündet, bestellen vnd das 
ander gerethe als bücher, auch was sonst zur haushaltung gehörigk, durch 
zufellige furen bis gegen Dantzigk, dieweil fürleut aldar wol zu finden, 
verschaffen. So es dann von Dantzigk leichtlich zu W asser gegen Königs; 
bergk gebracht kan w erden“.

17. Herzog A lbrecht an Fabian von Kanitz28).
W ir wissen dir nicht zu bergen, das glaubwirdig an vns gelangt, wie 

du, als du jüngst alhie zu Konigsbergk gewesen, volgents auch zu W itten; 
bergk, nachdem du wider dahin körnen, vast von allen Professoren vnserer 
'.n iuersität nicht dergestalt, wie sichs gebühret het, sondern etwas schimpf; 
Ochs, darob wir wenig gefallens tragen, geredt haben sollst, vnd het dir 
vnsers erachtens rühmlicher vnd besser angestanden, das du die ehrlichen 
biderleuth, deren geschickligkeit vnd erfahrenheit weitkundig vnd von 
denen du selbst noch zu lernen, billig m ehr gelobet, den gelestert. Vber 
das noch alhiere brieff geschrieben, darynnen du vnser wolmeynend vnd 
" ’ohlbedechtige vorordnung der vniuersitet getadelt haben solst. Welchs, 
" ’ie es vns gefalle, auch vngebührlich vnd vnziemlich von dir als vnserm 
zngethanen gehandelt, hastu selbst leichtlich zu ermessen. Ist derhalben 
Vnser gnedigs ermanen, du wollest hinfurter solch vnd dergleichen leicht; 
Fertigkeit vnd betastung, die vns m it nichten leydlich, dir vielwenig ge; 
Z1̂ nien wil, vnserer vniuersitet Ordnung, auch vnsere lectores von dir vor; 
ächtet werden, enthalten. W irdest du dich aber vber solch vnser gnedig 
Vorwarnung vnd anzeigen diesem nicht gemes halten, hastu zu ermessen, 
io S 'v*r ^ir vnser no ttu rft darauf ferner anzeigen werden lassen. Den 

Februarii 1545.

18. Herzog A lbrecht an Magister Petrus Generarius.
W ir haben euer schreiben zu W ittenbergk am neujarstage ausgangen, 

sampt den ubersanten dreien buchern vberkommen. N uhn thun wir vns 
derselben vbersendung eurer bucher, daraus wir eure zuneigliche dinst;

27) Den 26. Jan. 1546 gebietet der Herzog Stoy, M elanchthons Zeugnis 
uber ihn ihm zu schicken, „das hinterstellig deputat wird auf jtztkonftigen 
leipzigschen osterm argkt erlegt w erden“. A n demselben Tage lässt er 
Georg Heuschitz in W ittenberg 20 T. zur M agisterpromotion anweisen.

28) Die W ittenberger M atrikel b ietet unter dem Mai 1544 die Namen 
Friedrich, Elias und Hieronymu Kanitz. V ielleicht ist Friedrich m it Fabian 
Jdentisch.

y *
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Willigkeit erspüren, gantz gnedigliehen bedanken. Als ihr vns aber vmb 
eine gnedige Steuer zu euren vorhabenden studiis bithet, bedenken wir bey 
vns, das nicht vnbequem sein solt, ihr euer erbherschafften, die wir dem 
heiligen gotlichen w ort vnd denjhenen, die solchs dem volck vorzutragen 
sich beuleissen, ganz zugethan wyssen, disuahls ersuchet, nicht zweiflende, 
sie werden euch m it gnediger steur nicht lassen. V nd wiewol wir mit vor« 
legung vnserer stipendiarien nicht wenig ausgebens haben, so thun wir 
euch dennoch in erwegung, das wir allen denen, welche sich der löblichen 
studia vleyssen, geneigt, hiemit zwanzig thaler vbersenden. Konigsbergk, 
den 14. Februarii 1545.

19. Herzog Albrecht an Michael Roting28).
W ir haben eur schreiben zu N ürnberg, den 1. Aprilis ausgangen, neben 

zuschickung eynes exemplars der hauspostill Martini, so ihr vff etzlicher 
wolmeynender embsiges anhalten vnd bitten  gothe zu lob vnd anderen 
frem bden nationen zu guth in das latem  transferirt vnd in druck ausgehen 
lassen, auch vnserer personen aus dinstlicher gewogenheit dedicirt vnd 
zugeschrieben, empfangen. N uhn vorm ercken wir aus solchem nichts 
anders als eur christlich wolmeynend zuneygung, wollen auch solches mit 
dankbarem  gemtit in der that beschulden. Den 2. Mai 1545.

20. Herzog Albrecht an den Danziger Rat.
Es hat sich kegen vns der wirdige vnd achtpar vnser hoffprediger vnd 

lieber getreuer her Jacob M üller* 30) wehemutiklich beklagt, wie jme vor 
17 jaren vngeferlich, darumb, das er sich nach göttlicher Ordnung vor« 
ehelicht, auf anregen des officials sein hab vnd gut, des er vns ein inuen« 
tarium  überreichet, welchs wir hirin verschlossen euch zuschicken, ge« 
nommen sei worden. A ber zu was grossem schaden vnd nachteil jme 
solchs gedihen, ist leichtlichen abzunemen. Derhalben vns demuticklichen, 
jme an euch, dam it er wo nit alles, doch ein teil seines guts vnd bücher 
widerumb bekommen möchte, vnsere gnädige furschrift m itzuteilen an« 
gelangt. Dieweil er vnseres wissens nicht dergleichen, darumb sein gut vnd 
habe billich ime genommen, verw irkt, so ist an euch vnser gnedigs sinnen, 
ir wollet gemelts ern Jacob Müllers vnfall vnd vnglück christlich behertzi« 
gen vnd fürnemlich betrachten, dass er nit als ein vbertreter, sonder an« 
henger christlicher vnd gotlicher Ordnung, die mennigklichem billich frey 
vnd offen stehen soll, zu solchem schaden kommen vnd inen seiner vn« 
schuld, auch des lieben euangelii, welchs diner von allen Christen billich 
gefurdert vnd für desselben widerwertigen verteidigt werden, fruchtbar« 
lieh geniessen lassen, auchdm e der gestalt, dam ith er wo nit alles, dennoch 
den mehren teill, darzu auch seiner bucher widerumb vberkomm en muge, 
furderlich erscheinen, beuorab auch derhalben, sintemal der liebe gott im 
etliche kynder gegeben, die er, wo was genommen, jm w idergestattet 
würde, desto bass zu erneren vnd in gottes furcht vnd ehren zuziehen hette. 
Konigspergk, den 25. Julii 1545.

21. Herzog Albrecht an Hans Schmitner in Leipzig.
Ir wollet vns die nachuolgenden büchlein als seien artzney für die ge« 

sunden vnd kranken jnn todesnöten durch vrbanum Regium gemacht, jtem  
vom glauben vnd gutten werken, jtem  etlich spruch vom glauben aus dem 
alden vnd newen testam ent, jtem  vom grossen ablas, d. i. von vorgebung 
aller sunden durch Cristum, jtem  von gots gnade, hilft vnd barm hertzigkeit 
gedruckt zu Leiptzig durch Valentin Babst anno 1545, jtem  ein gemein 
gebet zu bethen für einen gutten freundt durch M artinum Lutherum, jtem  
das gebet Manasse, da er gefangen war zu Babel, anno 1544 zu Leipzig,

28) Pfarrer in Nürnberg, schreibt 1551 wider Osiander.
30) O der Möller, Pfarrer in Löbenicht. U eber ihn Tschackert I, 269.
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jtem ein betbiichlein für allerley gemein anliegen, einem jtzlich Christen 
sonderlich zu gebrauchen Leipzig 1543, jtem  ein d e in  catechismum er« 
keuffen vnd solche alle fein sauber, so es müglich in ein buch vnd zuhin« 
derst nach dem deinen  catechismo ein ij buch rein pappir einbinden lassen, 
doch solcher bücher eins wie das andere dreimal bestellet31), dam it wir 
solche zu vnser ankunft zu Leipzig für der hand finden mögen. Do die 
büchlein aber je, des wir vns doch nicht vorsehen, nicht alle zusammen« 
gebunden werden mögen, so wollet den deinen  catechismum vnd das 
Pappier allein einbinden lassen. Naumburg, den 18. Novem ber 154532).

22. Herzog A lbrecht an Simon Loitz.
Es hat vns der achtbar vnd hochgelarte magister Fridericus Staphilus, 

"'ie ehr bey eurem bruder zu S tettin Steffan Loitzen etliche fesser, da« 
r>nnen bücher eingeschlagen, stehen habe, solche aber gerne alhie wissen 
Nvolte, berichtet. Demnach an euch vnser gnedigs begeren, ihr wollet eurem 
bruder gen S tettin schreiben, das er solche fesser, so bemeltem Staphilo 
zukommen, mit dem ersten gen Dantzigk an Heinrichen Klefelt, do die 
fuhrleute jr lohn bekommen werden, senden wolle. Konigspergk, den 
13. Martii 1547.

23. Herzog A lbrecht an Hans Konrad.
Als jr in eurem schreiben anzeigt, als solt Wilhelmus Gnapheus vil« 

leicht aus etzlichen milden angebungen jnn vnsere vngnade gefallen sein, 
yorauff wollen wir euch nicht pergen, das wir vns nit zu erjnnern, das 
jniandt bem elthen Gnapheum bey vns angeben, dadurch wir seiner person 
halben ein vngnad vff jn geworffen. Es ist aber Gnapheus alhie öffentlich 
beschuldiget worden, als were er inn der wahren christlichen lere jrrig, 
aus welcher beschuldigung geuolgt, das disfals notwendige handlung vor« 
genhommen, do dan abschied ergangenn, welchen abschiedenn wir aus 
christlichem eiffer vnserm fürstlichen am pt nach, dardurch wir vns die 
christliche wäre lehre zu verteidigen schuldigk erkennen, entliehen volge 
leisten müssen vnd nicht w iderstehen können. W ann aber Gnapheus sich 
dem abschiede gemes erzeigt, solle er als ein Christ, der jm glauben vnd 
lehre m it vns einig, bey vns jn allenn gnaden sein. Konigspergk, den 
23. Aprilis 1547.

24. Herzog A lbrecht an Johann von W erden.
W ir fugen euch gnediger meinung zuuornhemen, dass wir jnn vnserer 

vniuersitet zu Konigspergk einen, so Jobst von Kulmbach geheissen, aus 
dem lanth zu Francken, welcher hiebeuorn ein munch jm kloster zu

31) Der Herzog pflegte gern Bücher zu verschenken. So schickte er 
dem M agnaten Joh. Koszcielecki, der ihn im Juli 1541 besucht hatte, am 
folgenden 22. Okt. vier Falken „una cum duobus libris teuthonicis, quos 
Magn. V estrae promisimus, a deo summe precantes, quo Magn. Vestram  
ds Omnibus ad recreationem  et delectationem  corporis animaeque quam 
diutissime frui dem enter perm ittat“.

32) Am 21. Nov. schreibt der Herzog Schmitner: „Es hat vns vnser 
balbirer Nickel Horenberger die betbüchlein, welche jr, das wir sie be« 
sehen möchten, anhero geschickt, gewisen. Nun seint es eben die rechten 
bücher, darumb wir euch geschrieben. Dieweil wir aber gern etlich pappir 
dabey haben wolden, so wollet jr  vns, wie wir euch am jüngsten ge« 
schrieben, solcher bücher drey zu einem jeden ein sechzig bleter rein vnd 
von dem aller besten vnd so es muglich venedisch oder sonsten etwan gut 
"■'elsch pappir, einbinden, auch das pappir wol planiren lassen, dam it es, 
nach dem schlaem die tinte desto bas halde, vnd jhe die Verschaffung thun,. 
das solche bücher zum saubersten vnd reinsten eingebunden m it den bretern 
vnd allenthalben nicht dicker, weder jnnliegend heltzlein ist“.
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Oliua33) gewesen vnd nhun durchs gotlich w orth des heiligen euangelii er* 
leuchtet, jn  demselben weiter fortzufahren vnd sich für ein diner solchs 
heilsamen worts gebrauchen zu lassen willens, erhalten. Als sich aber 
durch verhengknus vnd straff des allerhöchsten die sterblichen leufft jnn 
disem lande also geferlich verm erken lassen, hoth er jme, sich hinaus zu 
den seynen etwa vff ein zeitlangk, so vileichts auch ohne das seine not« 
tu rft erforderth, zubegeben fürgenhommen, langt vns glaubwirdigk an, das 
derselbe gesell, wie er m it einer schnacken zu Dantzigk ankomen, bald 
verkuntschaft vnd durch die aus dem closter zur Oliua gefenglichen an« 
gegriffen vnd mit wegkgefurt worden sey, ob welches wir vns nicht wenigk 
verw undern vnd vns zu den munchen zur Oliua eines solchen gegen einen, 
der vns zustendigk, auch ohne das ein marggreuischer vnthertan  vnd des 
gotlichen worts diner ist, zugebrauchen keins wegs versehenn. Gleichwol 
aber den gefangenen itzo wie gern wir jnen erledigth sehen, für vns, es 
were denn wir mith gleicher mas messen vnd gegen einen von den jren der 
gestalth, als sie den vnseren thuen, so hierinnen nicht enderung geschehe, 
gebaren theten, nicht zu freyen wissen, haben wir euch dessen zu eröffnen 
nicht vnderlassen wollen, weil wir wissen, jr  bei den zur Oliua eine macht 
habt vnd sonder zweiffel dem armen gesellen, so jtzo gefangen, dam ith er 
losgelassen, beholffen sein konte. Poppen, den 8. Septembris 1549.

25. Herzog A lbrecht an den R at zu Danzig.
W ir fügen euch zuuornehmen, das vor wenigk tagen ein Student, Bernt 

T hanner34) genannt, etliche famosos libellos, welche an der kirchenn an* 
geschlagen, abgerissen vnd als er darüber für das consistorium fürgefor* 
dert, sein etliche mher andere schmehschrifften bey jme gefunden worden, 
also das mhan sich verm utet, er auch die famosos libellos gemacht haben 
solte. W ie sich aber die herren collegiaten, wes m it jm furzunehmen, 
beredt, h a tt er sich jnndes, weil viel Studenten vor dem consistorio ge* 
standen, vnder dem hauffen heimlich verloren vnd dauon gemacht vnd 
neben ihm noch einer, Heinricus Möller genant, welcher der rechte haupt* 
theter gewesen. W erden bericht, das sie sich auf den weg nach Dantzigk 
gemacht haben sollen, wie sie dan auch algereit vnderwegens gespürt 
worden. Ist auch zuuormuten, sie ein weil zeit daselbst, weil sie arm vnd 
nicht viel zuuorzeren haben, verharren werden. Demnach ist vnser sinnen, 
jr  wollet nach denselben beiden Studenten m it allem vleis jnn gantzer still 
vnd geheim forschen lassen, vnd da sie betreten, wol verw art anhero 
senden. Vnd dam it sie vmb souil bas zu kennen, so js t der erste der gebürt 
von Bischofswerda aus Meissen, ein geselle von 20 jharen vngeuerlich, einer 
mittelmessigen lenge, hat einen vffgeworffenen grossen m unth vnd keinen 
barth, der andere vhast desselben alters vnd der gebürt ein Hess. Ist auch 
noch nicht bertigk, einer mittelmessigen Statur, bleich gelb vnder dem an* 
gesicht, ein zimbliche nasen vnd was abwerts gebogen. Den 22. Dez. 1549.

33) Als Stolpe, den 13. Juni 1558 der A b t zu Oliva Lam bert dem Her* 
zöge seine A m tsentsetzung meldete, sprach der Herzog ihm unter dem
1. O ktober sein Beileid aus, zwei Tage später schrieb er an die Danziger 
Bürgermeister K onstantin Ferber und Georg Kiefeld: „So dan gedachter 
her abt, wie mir berichtet, vnuerschulter Sachen zu diesem vnglück vnd 
entsetzung seiner dignitet gerathen, gelanget an euch vnser gnedigs sinnen, 
jr  wollet zu uorkommung vieles zukunfftiges vnraths, auch zu erhaltung 
disuals der lande Preussen priuilegien bey euren eitesten zum fleissigsten 
anhalten, dam it gemelter her abt durch jre  befurderungk, rath  vnd hilf 
w ider zu seiner vorigen dignitet gesatzt werde, wollet auch dem Hansen 
Schnellen in seinem anbringen disuals volkomenen glauben beimessen“. 
Schon am 15. April 1558 hatte  Danzig für den A bt an den W oywoden von 
M arienburg geschrieben. Vergl. Fischer, A chatius von Zehmen, S. 107.

34) Vergl. W. Möller, A ndreas Osiander S. 346.
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26. Herzog A lbrecht an Johann von W erden.
W ir werden glaublich berichtet, das bey euch zu Danzig35) kein auf« 

sehen auff die druckerey gegeben vnd sich auch allerlei bey vns zutregt, 
wie jr one zweiffel wol wisset, vnd weill viel leuth aus vnruhigen hertzen 
vnserer etzliche m it schrifften anzugreifen sich understehen, wollet der« 
Wegen dazu helffen trachten, das solchs n it geschehen vnd wir entlieh zu 
fride vnd einigkeith kommen mögen jnn betrachtung, so die vff vnserer 
Seite von den euren angriffen vnd euch hinwider von den vnsern ethwas 
entstünde, das es die eueren an die vnseren bracht vnd geursacht hetten. 
Solchem allem aber furzukommen, js t an euch vnser gnediges sinnen, jr  
Sollet m it einem ersamen rath  zu Dantzig reden, das sie fürsehung thun 
wolten, dam it nichts gedruckt noch ausginge, es were denn zuuorn durch 
sie übersehen ^md judiciret. Den 3. Augusti 1550.

27. Herzog A lbrecht an Johann von W erden.
Souil die druckerei anlangt, befinden wir, das jr euch vorwundert, wir 

derhalben mit leichtm utigkeith bericht werden, dann jr dam it jn  eurem 
anrpt, als solte keine acht gehalten werden, angriffen, do jr  doch wüstet, 
das nichts one euer wissen ausgehen dorffte. Nuhn seint wir erfreuth, das 

person solche Vorsehung thut, wollen vns des auch zu euch vorsehen. 
Hieweil jr  euch vber das anbringen verwundert, mögen wir euch nicht 
bergen, das vns auch itzund ein vordeutschtes buchlein furgetragen, des 
titel ist „Von artznei der hunde“. N uhn haben wir vns erinnerth, das der 
hochgelarthe doctor A ndreas A urifaber dasselbige vor etzlichen jharn  ex 
granco jns latein transferiret vnd vns dediciret hatt. W eil wir dann aus 
den letzten fueran gedruckten capiteln vnd den teutschen reimen, so dabei 
2ubefinden, vnd verdruckung des dichters nochmals vormerken, das es 
vnserem rath  zu schimpflicher vorkleinerung ist jns teutsch verdolm etscht 
ynd bei euch gedruckt sein soll, hetten  wir vns wol vorsehen, jr  oder die« 
jhenigen, so jr dazu verordneth, w ürdet auf eure druckerei diese vleissige 
aufachtung verordnet haben, das solche buchlein niemands vnd jn  sonder« 
beit den vnsern zu schmehlicher nachrede m it deutschen reimen be« 
schm utzeth vnd öffentlich gedruckt vnd vorkaufft werden mögen. Inn 
Sonderheit, so es die gelegenheith m it einem scripto wie mit diesem hette, 
oas da zucht halben junckfrauen vnd frauen jnn deutscher spräche billich

35) Das M andat vom 11. August 1555 (Hartknoch, Preussische Kirchen« 
historie S, 381) sandte der Herzog am folgenden 29. O ktober an den Dan« 
z>ger und Elbinger Rat und schrieb dazu: „W eil sich ethliche, die sich 
vnseres furstenthum bs pfarherren nennen, vnterstanden, demselben wider« 
setzig zu machen, dadurch aufrur, sedicio vnd anders, wie sie jr  geist 
treibet, zu stiften, dann sie auch vns zu vnderthenigkeit nit souiel thun vnd 
solch m andat zum wenigsten vnserm beuelich nach ablesen wollen, sondern 
seint ohne einiche gegebene vrsach daruon gezogen vnd jre beuholene 
schefflein wie die besen hirten jnn der jrre  gelassen, darob sie warlich für 
rechte mitling, wie sie die schritt nennet, woll vnd billich zu urtheilen vnd 
für gotlos gerichte rechenschafft geben werden müssen. So wir dann be« 
richtet, das sich jrer ethliche bei euch vffenthalten, auch sich bemühen 
sollen, dam it sie zu dinst möchten angenohmen werden, haben wir euch 
gleichwohl ein solches, vnd das sie ohne gegebene vrsach entflohen, anzeigen 
vnd euch vorwarnet haben wollen, das jr euch für solchen leut woll für« 
sehet, dam it euch nit gleich, wie vns beschehen, das begegne, das zu allerlei 
Weiterung gereichen möchte, abermals begerende, do durch dieselben ethwa 
andere berichte, die sie zu jrem  behelf vnd schein vorwenden möchten, 
jnn euch zu bilden vnterstünden, jr  wollet denselben keinen gleuben zu« 
stellen noch jnen forderung beweisen. Desgleichen wollet auch dieselben 
m andata an gewonlichen stellen publiciren vnd anschlagen lassen.“
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solle . . . vngeachtet das es nach gelegen’neit der Sachen jm latein sonsten 
vortrefflich ist. Weil es aber vnsers ermessens one eure vbersehung ge# 
schehen vnd wir auch in sorgen stehen, der dichter werde nur ein anfang 
darmith gemacht haben vnd ferner seinen muthwillen vermöge der ange# 
hengkten teutschen reimen an tag gebenn, welchs vns dann mit nichte leid# 
lieh, ist demnach vnser gnediges sinnen, jr wolleth den dolmetschter, reime# 
macher vnd buchdrucker obbemelten buchleins jn geburliche ernste straffe 
nehmen, die gedruckten exemplaria, souiel der noch zu bekommen, con# 
fisciren vnd die Vorschaffung thun, damit die vnsern vnd jnn Sonderheit 
die personen des Senats vnser vniuersitet mögen hinfort vnbeleidigt bleiben 
vnd nicht vorursacht werden jrer notturft nach dolche meuchelischen 
unuorschemten dolmetschern vnd winckelreimtichtern mit einem kegen# 
druck zu begegnen.

Weil doctor Brettschneider36) etzlich jhar lang jn vnser vniuersitet 
für einen Professoren vmb die ordentliche bestallung gebraucht worden vnd 
seiner gelegenheit nach abschit erlangt, hat er vns ein vrphede zugesagt 
vnd vnterschrieben, jnn massen jme vn vnsern rethen auferlegt, jnn der 
er sich vnder anderm  vorpflichtet, sich fridsam vnd mit stilschweigen zuuor# 
halten vnd wider vns, vnsere vniuersitet vnd vnderthanen ausserhalb rechts 
nichts furzunehmen. Weil er aber nuhn solches m it m unt vnd hand zugesagt 
vnd den gegebenen abschit m it eigener hant vnterschrieben, so hatt er 
doch aus vorsetzlichem mitwissen vnd vnfridsamem gemuth, das vor auch 
woll bey jme erspureth, sich kurtzuerruckter zeit angemasst vnd einen 
sendebrieff an den senatum  sam pt 12 quaestionibus, darauff sie jme jr 
iudicium solten zu erkennen geben, geschrieben, welchs schreiben er einer 
person zugeschickt, villeicht durch mehr vnfridsame zuuor, ehe es vber# 
antw orteth, zu beratschlagen. Weil wir dann solchs erfaren, haben wir, 
ehe es an den senatum  gelanget, zu vnsern handen gefordert vnd darinnen 
souil befunden, das gedachter Bretschneider vergesslich seiner zusag nicht 
allein seinen gewesenen rectorem  schimpflich anzutasten gewagt, sondern 
auch vnsere handlung, so wir jnn etzlichen feilen zur billigkeith w ider 
jne nach vorgehendem rath vortstellen lassen, vnd darin etzliche vnsere 
rethe zu cauelliren, calumniren vnd stringiren. W elchs alles, wie es jm e 
geburth, auch seinem eigenen abschid vnd gethaner zusag gemes sei, habt 
jr  selbst zu bedenken. W eil wir dann jnn Vorsorge stehen, das berurter 
Bretschneider an anderen orthen gleichmessige disputationes anzurichten 
vnd zu suchen nit nachlassen mochte, vnd also vnangesehen seiner Zusage 
bey den ubersandten quaestionibus es nit ruhen lassen vnd vns sein ferner 
mutwille keineswegs hinfurth lenger zu dulden sein will, jnn erwegung 
der weitleufftigkeith, so des Senats nothwendige Verantwortung darauf 
folgen möchte, ist vnser gnediges sinnen, jr  wollet bem elten Bretschneider 
seines jtzund erwiesenen mutwilligen fursetzlichen mutwillens halben jnn 
geburliche straff nehmen vnd die gelübde vnd caution thun lassen, das 
wir dergleichen hinfurth von jme oder anderen seines gleichen zur billigkeit 
mögen vertragen haben vnd sich an gleich vnd recht begnügen lassen. Jm 
vhail aber do solchs nit were vorwilligt, aber auffs neue sein vnruhig 
gemuth kegen vns vnd die vnsern ausschütten würde, werden wir geur# 
sacht, auff die wege zu trachten, das wir seines mutwillens ledig werden 
vnd andere ann seinem exempel abscheu haben mögen. Den 25. A ugust 1550.

30) Den 17. Dez. 1550 ersucht der Herzog Danzig, dem Brettschneider 
in der Beleidigungsklage des And. A urifaber wider ihn die C itation vor das 
Hofgericht in Königsberg zum 26. Jan. 1551 zuzustellen. Den 1. Jan. 1553 
schreibt der Herzog, dass ßrettschneider nicht erschienen sei, auch sich 
nicht habe vertreten lassen und die Sache anscheinend hinziehen wolle. 
Für den 16. Januar sei je tz t ein neuer Term in anberaumt. W enn er nicht 
erscheine, werde er in contumaciam verurteilt werden. Den 9. Juli 1555 
empfiehlt er Danzig den Dr. med. Christoph Heyl zum Stadtphysikus.
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28. Herzog A lbrecht an die U niversität W ittenberg.
Was der kunstreiche vnser musicus vnd lieber getreuer A drianus 

Petit Corlico jnn seiner vns vbergebenen supplication vnderthenig sich er* 
klagen vnd bitten thut, hapt jhr jnligendt zuuornehmen36a). W eil wir dann 
von diesem handel nichts wissen, weder was wir von bemeltem A driano 
berichtet, vnd aber jme jnn allem pyllichen geholffen, zudem dieser seyner 
beschwerung vnd vylfeltigen klagens als viel ziemlich einsmals entnhomen 
sehen, so gelangt ann euch vnser gantz genediges synnen, jr  wollet vnserm 
diener vnd musico die göttliche billige gerechtigkeit, die er sich bey euch 
zu haben verhofft, wir auch euch dieselbe menniglichen widerfaren zu 
lassen gewogen wissen, mittheilen, daneben vns des ganzen handeis gelegen* 
heit zu berichten unbeschwert sein. Den 2. Aprilis 1550.

29. Herzog A lbrecht an Joachim Mörlin.
Nachdem wir hiebeuor durch die hochgeborene vnsere m utter jnn 

eurem creutz eurethalben ersucht, auch jre libden vnd graf Poppo eure 
geschickligkeit, verstand vnd hohe von gott verlihene gaben gerümet, wir 
aber gerne dergleichen geschickte leuthe an vns bringen wolthen, als haben 
wir damals vff hochgemelts graff Poppen behandlung zugesagt, eure person 
zu vns zu erfordern vnd m it pfarren, darinne jr got zu lob dienen m ochtet, 
zuuorsehen, vns aber jst vff solchs von i. 1. dieser tage neben vormeldung 
eurer beschwer vnd von got zugefügtem kreutz diese anthw ort worden, 
dass, ob jr gleich vff i. 1. Vertröstung der 100 gülden diser lande werung 
nichts abgeschlagen oder zugesagt, jr  ethwas beschwer der weyten revse, 
besoldung vnd beuorab eures lieben weibs vnd kleynen kinder halben 
traget. Nun jst vns erstlich jn warheit euer kreutz mitleidlich. Weil es 
aber also des allerhohisten gnediger wylle, zweiffeln wir nicht, jr  als der 
mit gottes geist begnadet, w erdet euch demselben vnderwerfen. DiewevI 
wir auch euer gemüth dahin gerichtet versehen, dass jhr am meisten vmb 
euer liebes weib vnd kynderlein sorge traget, wollen wir vns, wann jr euch 
zu vns anhero begebet, mit euch derhalben gebürlicher weyse also ver* 
gleichen, dess vns nach gelegenheit dieser lande arth  leidlichen. Daran 
jr euch hofflich begnüget vnd nicht weiteres zu beschweren haben werdet. 
Dieweil dann wir euch wie gemelt gern zu vns haben wollen vnd pfarren 
Vorhalten, so begeren wir, vociren vnd bitten euch gnedigst, jr  wollet 
dyser vnser vocation volgen vnd euch kürzlich anhero zu vns verfügen. 
Da wir dann euch mit pfarren versehen vnd vns m it euch der bestallung 
halben gnedig vergleichen, auch sonsten jnn allem also erzeigen wollen, 
darob jr so wol als andere mit zimlicher Versorgung versehen sollt werden. 
Datum Neuhaus, den 22. August 155037).

30. Herzog A lbrecht an Johann Freder.
Vns ist euer schreiben sampt dem buchlein, so jr vns dedicirt, behendigt 

worden. Vermergken daraus eur zugeneigtes gemut, so jr gegenn vns traget. 
Nun müssen wir dem lieben gott byllick lob vnd dank sagen, das dannocht

36a) Den 13. August 1550 ersucht der Herzog die U niversität, in dem 
Ehestreit seines Musikus, der zur Beschleunigung des Prozesses nach Wit* 
tenberg gezogen sei, bald das Urteil zu fällen.

37) Den 23. September schreibt der Herzog an Nikolaus Medler, den 
Reformator Naumburgs, seit H erbst 1545 Superintendent in Braunschweig, 
der ihm unter dem 10. Juli Mörlin und M. Franziskus Marschhausen 
empfohlen hatte. Zum Schluss: „Wes nun die schulen zum Hoff anlangt, 
haben wir vnserm vetter vnd sohne marggrafen A lbrechten, dem jüngeren, 
noch neulich derhalben geschrieben, wollen es auch noch zu erster gelegen* 
heit thun“. Am 22. März 1551 dankt er Medler für ein Schreiben „sampt 
zugeschickten zweyen steinen, so zu Braunschweig geregnet“.
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leuthe seyn, welche beuorab jnn diesenn geferlichen geschwinden vnd 
letzten Zeiten durch die gnade des heiligen geists ohne scheu das allein 
seligmachende w ort öffentlich leren, bekennen vnd seyne ehre auch durch 
schrifften ausbreitten, nicht zweitfeinde, jh r jhe lenger jhe mehr dem 
lieben gott zu lob, gloria vnd preis jnn dem angefangenen werck vort« 
faren werdet. V nd dam it jhr, das vns solche eure gehapte muhe vnd vleiss 
angenem gewiesen, zu spuren, thun wir euch hinwiderumb eine kleine be« 
zalung vorehren. Den 20. Decembris 1550.

31. Valerius Fiedler38) an Herzog Albrecht.
V ehem enter doleo, quod hinc recta in Italiam proficisci non liceat ob 

motus bellicos. Itinera, per quae illuc itur, libera non sunt, imperator, 
qui adhuc Oeniponte esse dicitur, per Alpes subinde Italos et Hispanos 
traducere affirmatur. ln  Lipsiensibus nundinis multos m ercatores de mea 
profectione consului, qui omnibus modis eam hoc tem pore dissuaserunt, 
nec quisquam ex Augustanis pecuniam a me rebus sic stantibus accipere 
voluit, u t eam Augustae redderet. Se enim non minimis periculis expositos 
aiebant. Cogor igitur etiam invitus V item bergae vel Lipsiae commorari 
unum atque alterum  mensem, donec hi motus martiales deferveant, quod 
equidem  brevi futurum  spes est. Vitam sane et pecuniam praesentissimis 
periculis obicere tem erarium  esse duxi. Si tarnen v. cels. per literas manda« 
verit, u t nulla habita ratione periculorum iter susceptum continuem, vestrae 
cels. iussis humillime obsequar. Nihil mihi sane acerbius est, quam ab iis 
locis me nunc prohiberi, quae visere iam pridem  animus flagrabat. Datae 
V ittem bergae, 20. Maii 1552.39).

32. Bernt Pohibel40) an Herzog Albrecht.
Vnsere bischoffe alhier, sonderlich der von der Koyen, hat denn 

evangelischen predicanten das w ort zu predigen verbotten41). Ist fast dy 
vrsache, das sie nicht celebriren wolden nach eynsetzung der römischen 
kyrchen. Sollen heut jre supplication an dy kon. maj. vbergeben, vorhoff 
mich, ein ander gestalt gewinnen werde. Ich habe nechten, wie ich gesehen, 
einer von denselben predicanten vom bischoffe kommen, jnen gefragt, 
was sich bey jm zugetragen hette. H at er gesagt, der bischoff hette jnen 
m it guten Worten erstlich angeredt. W ie er nix hette  schaffen mögen, hette  
er gesagt: „W iltu den nicht messe halten?“ „Nein, her bischoff, ausge«

38) Valerius Fiedler aus Danzig war am 5. April 1548 in Königsberg 
zum Baccalar prom oviert. Er wurde später Rektor in Elbing, dann Pro« 
fessor in Königsberg, f  24. Aug. 1595.

3fl) U nter dem 20. Juni 1552 erklärt sich der Herzog mit der Verzöge« 
rung der Studienreise einverstanden. Den 26. Nov. 1555 lässt er Fiedler 
von neuem Geld übersenden und m ahnt ihn zur Heimkehr. Einen M artin 
Fiedler em pfiehlt der Herzog unter dem 24. April 1563 an Paul Eber. Den 
10. Dez. 1560 schickt er dem erkrankten Danziger Konstantin Ferber seinen 
Leibarzt Valerius Fiedler. Das Flomburger Bier, das der A rzt gelegentlich 
dieses seines A ufenthaltes in Danzig bei Simon Loitz getrunken, empfahl 
er nach seiner Rückkehr dem Herzog so warm, dass dieser am 13. De« 
zem ber eine Tonne davon bei Loitz bestellte.

40) Herzog A lbrechts B erichterstatter in der Umgebung des Königs.
41) Schon unter dem 13. August hatte Pohibel dem Herzoge aus Danzig 

gem eldet: „W ie es auch mit den prädicanten alhier ein gestalt, kann ich 
des wol E. F. Gn. nix gruntlichs vnd eigentlichs schreibenn. Ich merke so 
vil, das jre maj. sich desfals, wenig bekommern. Was geschieht, js t alles 
vnser geystlichen anstyftungen. Hoff, wie ich vorstehe, das alle Sachen 
bas, dann man glaubt hette, sich schicken vnd enden werden. W ie ane 
zweyffel her Hans von W erden E. F. Gn. alles, wie sich dy handel hyn vnd 
wider zutragen, durch seyne schreiben w irt ercleret haben.“
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nommen, es werde mir denn erleubt vnd gentzlich zugelassen, das ich nach 
dem befell Christi vnder bederley gestalt die brauchen mag vnd ider* 
menniglich, so es begeren wirt, reichen möge.“ „W olan, so musstu dich 
von hinnen machen“ usw. H at der prediger gesagt: „Von hertzen gern. 
Jagt man mich herausser, ich glaub, es werden zehn widerkommen.“ H at 
sich zur disputation neben anderen bis zum feur erboten. W as nue hyryn 
kön. maj. decerniren w irt sam pth jren kön. rethen, gibt dy zeit zu vor* 
nemen. Ich spure so viel, do got vor sey, w irt man nicht eyn andere eyn* 
sehent jn diesem handel haben, sol nach abzihen des könings gar wunder* 
lieh zugehenn. Hoff aber, wie ich vorstehe, man w irt dy Sachen anders 
erwegen. Dy von Danzigk haben jre priuilegien vndern sigiln allenthalben 
vor drei tagen jrer maj. auffgelegt, sindt jnen widderumb gnediglichen zu* 
gestellt worden. In dem sie wol zufrieden. Man hat begeret, eynen speycher, 
vff 300 last körn zu schütten, item, eyn königlich haus jn der s tad t zu 
pawen vnd vff 200 pferde stallungen41a). Was hierauf vnd ander jhrer 
maj. begeren ferner geschlossen wird, gibt dy zeit. Dy kön. maj. werden 
8 tage zu M arienburg liegen, wie lange in Konigsperg haben E. F. Gn. aus 
meines herrn schreiben zu ersehenn. Ich verstehe alzo, das es etzlichen 
mit den p latten nicht wol gefeit, das ire maj. ken Konigsperg sich begibt. 
H etten viel lieber gewoldt, er were eynen andern weg gezogen. Besorgen 
sich wie jn abwegen, das er mehr dann vorhin erfaren werde. Dy polnischen 
hernn werden das meher teil von M arienburg nach Poln zihen, dieweyl 
auff den grentzen sich seltzam zutregt, ist notig, das dy häw pter jm  reich 
gefunden werden, wie E. F. Gn., wen meyn her42) von M arienburg reisen 
"'irt, von jme alles einnehmen werden. W as sich m ittler zeit zutregt, weil 
man teglich botschaft ken Konigspergk hat, ool E. F. Gn., meinem gne* 
digsten hern, vndertheniglich vnuorhalten bleibenn. Datum eylent Danczik, 
den 18. Augusti 155243).

33. Herzog A lbrecht an M artin L istrius44).
W ir haben eur schreiben, den 25. Octobris ausgangen, bekhomen vnd 

^Hes jnhalts wol verstanden. Wie jh r aber erstlich meldet, aus was vrsachen 
K vns bisher durch eur schreyben nit ersucht, hetten wir nicht gehofft, 
jr  euch durch die angezogenen vrsachen h e tte t sollen abhalten lassen.

41a) Seit 1454 war Danzig zu einem solchen Bau verpflichtet, hatte  sich 
ihm aber immer zu entziehen vermocht.

42) Gabriel Tarlo, königlicher Vorschneider, H auptm ann von Chelm, 
des Herzogs besonderer Freund.

4a) U nter dem 31. August Pohibel: „Morgen wils got, werden sich jre 
maj. vm acht uren von hynnen begeben. Ire Maj. haben sich nechten 
vffm radthausse gantz gnediglich kegen dy von Danzigk, jre priuilegien 
allenthalben zu befestigen, vornhemen lassen, obgleich ethwas eyngerissen 
durch angeben etzlicher leute. Kan nicht schaden, kan alles wol mit der 
zeit geendert werden. Der her Hans von W erden, wiewol jm viel nicht 
viel guts gönnen, dennoch sporet man nicht anders, dan das er eynen 
gnedigsten köningk hat. Dy, sso ethliche praktiken wider den rad t heym* 
lieh getrieben, sindt des mehr teil zu schänden worden vnd wenig aus* 
gericht. Der liebe godt schicks vordan zum besten.“ Die Weigerung 
der Danziger Bürgerschaft 1549, dem Könige vor der Bestätigung ihrer 
Privilegien den Huldigungseid zu leisten, wurde Johann von W erden als 
Schuld angerechnet.

44) Im Sommer 1551 hatte der Hofprediger der Herzogin von Braun* 
schweig zuerst an A lbrecht geschrieben, für seinen Sohn um Unter* 
Stützung und für einen Magister um eine Professur gebeten. Am 14. Juni 
lässt ihm der Herzog antworten, dass an seiner Hochschule alle Stellen 
besetzt seien, den 24. August, dass er den M agister auf seinen W unsch 
nach Livland empfohlen habe.
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Das jr euch auf eur alter erst zum feldtprediger begeben, hetten  wir nicht 
gemeint. Weyl es aber der almechtige goth also versehen vnd verordnet, 
zweiffeln wir nicht, solch eur am pt durch das W ort vnd heylige euangelium 
wo nicht bey allen, doch zum theil bey etzlichen frucht geschafft haben 
werde, von dem allerhöchsten wünschende, jr zu langen Zeiten ein ge* 
treuer diener der kyrchen sein vnd das heilige euangelium verkündigen 
mögct. Ferner verstehen wir, welcher gestalt vnsere geliepte frau m utter 
euch denen zu Hannover zu einem predicanten vff ein zeitlangk dargeliehen, 
sam pt wess jr vff' den fahl, do euch vnsere liebe frau m utter widerumb 
zu sich erfoidern würde, vnsern gnedigen rath bittet. Nun hapt jr  zu be* 
denken, dass vns jnn dem fall zu rathen schwer fallen wyll, zweiffeln aber 
nicht, jr  als ein diener des worts w erdet euch eurem beruff nach also zu 
verhalten wissen, dam it es euch gleichwol bey gott vnd der weit vnuer* 
weislich. Wie jr vns auch euren sohn heuchlet, haben wir denselben vor 
dieser zeit umb eurent wvllen jn vnsern vnderhalt genohmen, jztund aber 
soll er sich, nicht wissen wir aus was vrsachen, von hinnen vnd aus vnserm 
enthalt gewendet haben. Den 13. Decembris 15.53.

34. Herzog A lbrecht an Nikolaus Radziwill45)- 
Scire lllustrita tem  V. non dubitamus de controversia, quae rev. d. epi* 

scopo W armiensi46) cum senatu et civibus urbis Fdbingensis intercedit 
ratione veri usus sacram entorum  Christi et praeterea rituum  ecclesiasti* 
corum. In quo cum se in dies magis magisque pergravari et conscientiis 
suis frena inici intelligant, petiverunt a nobis, u t proficiscentibus hisce ad 
s. r. m aiestatem  legatis ipsorum literas nostras com m endatitias ad Illustr. 
V. daremus, eo quod post deum in solam Illustr. V. spem causae suae 
omnen collocent et nostram  illis intercessionen pro ea, quae nobis cum 
Illustr. V. est amicitia, plurimum profuturam  confidant, tum quod sciant 
Illustr. V. verae et purioris de Christo doctrinae confessorem et propaga* 
torem  esse. Itaque iustis ipsorum precibus et causae ipsius aequitate moti

45) U nter dem 2. F'ebr. 1555 schrieb der Herzog für die Elbinger von 
neuem an Radziwill, aber auch an den König selbst. „Cum in itinere, quod 
in deductione charissimae filiae meae Annae Sophiae suscepi, in civitatem  
Fdbingam divertissem ibique perliberaliter a senatu eiusdem civitatis 
exceptus essem, supplicatum est mihi ab eodem senatu et suo et nonnullo* 
rum civium nomine.“ Auch am folgenden 26. April und 28. Nov. greift er 
für die Fdbinger zur F'eder. Den 8. April wendet er sich von Tilsit aus an 
den König: „Binas nuper a S. R. V. M aiestate simul literas accepi, quarum 
alteris scribit quendam se Valentinum  Sarcerium e ditionibus suis pro* 
scripsisse, propterea quod Fdbingae pro contionibus plebem tum ultuose 
concitaveiit deque eo in ducato meo non fovendo officii mei me admonet. 
Quod itaque eundem Sarcerium attinet, ei sortem  et successum meliorem 
non illibenter faverem, licet in hac vicinia nihil eius rei de ipso compererim. 
Non ignorat autem S. R. V. Maj. accidere interdum, ut pii et sinceri doctores 
ac verbi divini m inistri eo, quod abusus in ecclesiis, falsa dogmata impro* 
bant puramque evangelii doctrinam docent, Christi exemplo pro seditiosis 
et tranquillitatis nublicae turbatoribus proclamari soleant. Daturus sum 
operam, ut ad S. R. V. Maj. postulata ita me geram, ne quid contra pacta 
fecisse vel officii mei immemor fuisse recte et merito accusari queam iis 
tarnen, quae pietatis et caritatis christianae sunt, salvis et minime neglectis.“ 
Am 21. April 1556 trägt er wieder in einem ausführlichen Schreiben Radzi* 
will die N ot der FJbinger vor, den 7. Novem ber sucht er für sie die Woy* 
woden Johann Tarnowski und Stanislaus Myszkowski zu erwärmen, den 
9. März und 22. August und 16. Dezember 1557 w endet er sich für sie von 
neuem an den König.

4t!) Ein von Ffosius erwirktes königliches M andat vom 18. August 1553 
hatte den Fdbingern die evangelische Abendm ahlsfeier untersagt.
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Hlustr. V. rogatam habemus, ut hosce legatos Elbingenses sibi commendatos 
habere causaeque ipsorum benigne patrocinari dignetur. Regiomonte, 
18. Augusti 155447).

35. Herzog A lbrecht an Gabriel Tarlo.
W ir fügen euch jn gnaden zu vernehmen, dass vns der . . .  bürgerm eister 

vnd rath der s tad t Elbing jn jtziger vnserer durchreise ersucht vnd mit 
hohen wehklagen vermeldet, wie jnen eine zeithero durch den h. bischoffen 
zu Erm elandt höchste drangknus der erkanten gütlichen warheit vnd waren 
religion, sonderlich aber wegen der communion oder einsetzung des testa* 
ments vnsers heilandes vnd einigen erlösers Jesu Christi beigefügt, welche 
Sachen dann an die kön. maj. zu Polan, auch die gemeine tagfarten dieser 
lande gelanget vnd nun an dem stunde, das vielleicht vf nechstkom mende 
tagfart Stanislai durch den herrn bischoff derhalben weiter jn sy gedrun* 
gen möchte werden, vnd vber das alles solle sich bem elter herr von Erme* 
landt vnderstehen, dieser dinge halber an bebstlichem houe allerlei zu 
practiciren vnd das aufzubringen, das der kön. stad t Elbing hierdurch mit 
bannen bedrauet vnd allerlei Beschwerungen Zuwachsen vnd auch der kön. 
maj. an jrer hoheit vnd disen landen nicht geringe Zerrüttung geben möchte. 
Weil sie vns darauf beschliesslich gebeten, wir sie bey der kön.maj. mit 
Heiss befördern wolten, dam it die kön.maj. jn diesen handeln einen stille* 
standt bis auf künftige Vergleichung aller stände der chron gebiethen vnd 
beuelhen wolle, haben wir jnen solch jr billig bitten nit abschlagen wollen. 
Nun feit vns bey, sintemal diss ein handel, welcher bey den geistlichen jn 
der chron Polan vbel gemeinet, das zu besorgen, soldt derselbe an hern 
vnderkanzler gelangen, ehr darinnen mehr hinderung, dann fürderung thun 
mechte, hirneben bedenken wir auch, weil jn der chron Polan ohne zweitel 
durch sondere gnade gottes an vilen orten die clare warheit des heiligen 
euangelii erscheinet, die leuth auch die rechte wäre einsatzung des testa* 
ments Jesu Christi gebrauchen, da wo die kön.maj. etwas tedlichs darwider 
vorzunemen beredet, solchs jrer kön.maj. allerley Zerrüttung jres kön. 
regiments geben möchte. Vnd wiewol vielleicht auch sein mag, das die 
kön.maj. verschiner zeit jn disen Sachen den geistlichen zusagung gethan, 
halten wirs doch dafür, dass gott vnd sein heiliges wort mehr jn acht zu 
halten weder das, so zu vorderb der seelen heil gereichen thut. So wir 
dann eure person des christlichen gemüts vnd einen liebhaber götlichs 
Worts wissen, haben wir nicht vnterlassen mügen, euch diesfals hierm it zu 
ersuchen, vnd begeren demnach, jr  wollet mit treuem  fleiss jn diesen hen* 
dein befördern, erstlichen dass dieser handel vnd vnsere Schriften bey der 
kön.maj. mochte jm geheim gehalten vnd jn keine weitleuftigkeit gebracht 
werden, volgig auch jre kön.maj. von vnserntwegen bitten, das sie ob* 
gemelten vnsern geringen bedenken jn deme, wes sie got mer weder deme, 
so jre maj. zu nachteil jrer seelen heil von seinem göttlichen wort abhalten 
möchte, zu volgen schuldig, auch weil die lehre des heiligen euangelii, 
auch der brauch des waren testam ents Christi dennoch jn  der chron Polan 
scheinen, do dann so etwas dawider vorgenohmen, nit wenig Zerrüttung 
zu besorgen, daneben auch bedenken wolle, solde jre kön.maj. jn deme zu* 
sehen vnd diesem ermlendischen oder anderen bischofen gestadten, jre 
Praktiken an bebstlichen hofe zu treiben, wass entlieh da jre maj. daraus 
zu besorgen, vnd beschliesslich so wollet dahin handeln, damit die dinge 
so lange suspendiret, bis jn der ganzen löblichen chron derhalben vergleich* 
nunS geschehen, auch dem herrn von Ermeland beuolhen werde, bis zu

47) An demselben Tage ersucht der Herzog auch Tarlo: Ir wollet euch 
der von Elbing abgesandten in allem guten lassen beuohlen sein, iren Christ* 
liehen billigen handel dermassen bey der kon. maj. vortstellen helffen, damit 
die guten leuthe jn jrem gewissen nicht gebunden, sonder bei den cere* 
monien vnd gebrauch der sacramente bleiben.
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derselben zeit stille zu stehen vnd die von Elbingen, welche doch in jre r  
stad t nichts neues fürgenohmen, sonder die kirchengebrauche vnuerhin» 
dert gehen vnd bleiben lassen, sowol als andere disfals vnbeschweret zu 
lassen. V nd dieweil der herr Nicolaus Ratzewil hiebeuorn jn  disen hendeln 
auch ein treuer beforderer gewesen, könnet jr  durch desselben hulf die 
dinge souil mehr füglich vnd bequem er vortstellen. Den 2. Februarii 1555.

36. Herzog A lbrecht an Gabriel Tarlo.
W ir kennen euch nicht bergen, das vns die s tad t Elbing durch gegen» 

wertigen iren gerichtssecretaren magistrum Johann Sprenger abermals ire 
hohe beschwer, so inen von dem h. bischoff zu Erm elandt zugefügt w irdt, 
kleglich verm elden lassen, wie ir denn solchs von im nach der lenge einzu» 
nehmen. N un wisset ir euch sonder zweifei zu erinnern, wess kön.maj. auf 
vielfeltige vnsere vorbith gemelter stad t Elbing disfals die religion be» 
langende zugesagt, nemblich, das sie von der reinen lehre des euangelii wie 
auch andere stende der chron Polen nicht gedrungen werden solle. A ber 
dem allen zuwider haben die Elbinger in nechst vergangenen osterfeier» 
tagen ein solch ernst königliches mandat, m it kön.maj. eigen handt vnder» 
zeichnet, bekhomen, welchs voriger zusag, des man sich keineswegs ver» 
sehen, genzlich vnd strack zugegen, wie ir gleichfals von zeigern berichtet 
werden sollt. So dann des h. bischoffs vornemen seinen vortgang häte vnd 
die kön.maj. dermassen vm bgefürt werden, das sie einen beuelich wider 
den anderen zu geben gestadten solle, bedenken wir als der getreue diner 
vnd lehnfurst, das irer kön.maj. nicht geringer nachteil darauss entstehen 
wolle, erkennen vns auch pflichtig vnd schuldig, ire kön.maj. vnderthenig» 
lieh dafür zu warnen. Dann weil danach in gemelter stad t Elbing allerley 
volk, das sich m ancherley handierung weit vnd breit zu wasser vnd lande 
gebraucht vnd vilerley herschaften, königreich vnd lender besuchet, kan 
solch geschrey leichtlich gar weit ausgebreitet werden. W ie rümlich es 
aber seiner kön.maj. sein werde, lassen wir andere vrtheilen. V nd dieweil 
wir nicht zweifeln, ir solchen handel eurem von gott verlihenen verstände 
nach als gottlob in christlicher rechtschaffener lehre hocherleuchtet besser 
nachdenken, dann wir schreiben können, so gelangt demnach vnser gne» 
diges sinnen an euch, ir wollet euch neben dem hern wilnischen woywoden, 
den wir auch gleichfalls gebeten, der armen betrübten  stadt, die herzlich 
nach gottes w ort verlangt, welchs allein die rechte speise der Seelen ist, 
erbarmen, annemen vnd durch eure hulff vnd zu thadt bei kön.maj. for# 
dern, dam it nicht also geschwinde m it inen gefaren vnd der lauf des heili» 
gen euangelii nicht so heftig gehindert werde, sonder das vilmehr gottes 
w ort des orths möge gepflanzet vnd nachmals je lenger je weider aus» 
gebreitet werden. Dann da dem euangelio nicht raum gegeben, sondern 
die alten ceremonien, abgöttereyen vnd anders, wie man eigentlich dam it 
vmbgeth, widerumb eingesetzt werden sollen, ist zu besorgen, das vil von 
den getreusten, verstendigsten vnd reichsten bürgern sich auss der stad t 
an andere orthe begeben, da man nicht bald t ires gleichen, die einer solchen 
gemeine vorstehen vnd kön.maj. also fruchtbarlich dienen können, erlangen 
würde. V nd ob wol fürgeben mecht werden, es were der kön.maj. nicht 
vil an einer solchen stad t gelegen, so wissen wirs doch anders, das irer 
maj. an solcher stad t vnd solchen bürgern, wie gottlob alda vorhanden, 
nit wenig gelegen. W ir sehen auch nicht vrsach, warumb man nicht dise 
stad t eben bey der freyheit lassen solle, die andere in der chron Polen 
haben, bis solang die göttliche w arheit klarer an tag gebracht oder m it 
gemeinem einhelligem beschlusse aller reichsstende ein anderes constituirt 
vnd bewilligt werde. V nd da je der her bischoff vermöge seiner jurisdiktion 
haben wolte, das man jme die pfarher vnd prediger presentiren solte, 
müsste im gleichwol ein zil gesteckt vnd m it disser condition zugelassen 
werden, das er sie bey der reinen lehre des euangelii vnd bey dem rechten 
brauch der heilgen sacram ent nach Christi einsetzung, auch bei irem ehe»
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stände bleiben liese vnd darüber keineswegs beschwerte. Do sie sich aber 
ausserhalb der lehre in irem am pt vnd äusserlichem leben nicht recht« 
schaffen hielten, wer wol gut, das ein bischof einsehe, er solt aber auch 
nicht einem jeden buben, der den predigern nichts gutes gönnete vnd sie 
felschlich angebe, glauben, vielweniger solche angeber m it allerley vor« 
schub, wie denn geschehen soll, fordern oder selbst anreizen. Zum  andern 
sintemahl auch etliche müssige mutwillige leuthe, die zu zanck, hader vnd 
vnglück allezeit lust haben, der kön.maj. vil vnruhe machen mit m ancherley 
klagen vber den rath zum Elbing, do oftmals ser gering vrsachen vorhan« 
den, vnd derselben gesellen auch ein teil vom bischoff angereizt soll werden, 
so wolt - s.kön.maj. einen erbaren rath  für solchen buben schützen vnd 
schirmen, nicht allein Verleumdern glauben, den rath  vnd gemeine bey iren 
Priuilegien erhalten, vnd da etwas von klagen furfiele, vor die weltlichen 
rehte, woywoden vnd stende der kön. lande Preussen weysen, die die 
pilligkeit darin wol werden verschaffen, dam it ein rath  nicht dermassen 
durch des bischoffs anreitzen molestiret, müde gemacht vnd genzlich am 
Seide erschöpft werde, sondern solche vnkosten zu erbauung vnd erhaltung 
der stad t wenden möchte.

Zum dritten, weil sie auch einen irer m itburger auf jüngsten kön. 
beuelich wider ire priuilegia vnd freyheit gefengklichen einziehen müssen 
vnd die verwirkung gleichwol n it so gross, wie sie wol von dem w iderpart 
exagerirt  wirt, er aber nunmer ein gute zeit gefengklich enthalten vnd ge« 
büsset, so wolten s.kön.maj. sich gnedigst an solcher straffen genügen 
lassen vnd ime der gefengknus wo nicht anders doch auff gewisse condi« 
don loss geben. Solches alles wollet ir bei kön.maj. der armen betrübten 
stadt zu besten vnd vmb vnsertwillen vleissig vnd treulich zu fordern 
vnd fortzusetzen vnbeschwert sein. Das wirt der ewige go tt eur person 
reichlich belohnen. Dat. Ragnit, den 21. Aprilis 1556.

37. Herzog Al'brecht an Georg Reich48).
Obwol wir, weil es glaublich an vns gelangt, wie ihr euch in eurer 

Misshandlung zu beschonen, nicht allein etlich vnserer lieben getreuen rethe. 
die ihr, wissen nicht aus was vrsachen, verdechtigt habt, schmelich zu be« 
lasten nicht gescheuet, sonder auch wenig achtend vnsere fürstliche repu« 
tation vnd christlichen nahmen vber das, das wir wol ein besseres von euch 
vmb vielfeltige erzeigte gnade erw artet vnd alles von euch weniger als mit 
gründe der warheit, das dan dem ministerio verbi dei gar nicht rühmlich, 
wider vns ausgeben, das vns auch billich zu hertzen gangen, genugsam 
vrsach gehabt, vns gegen euch anders zu gebaren vnd das dabei vorzu« 
nehmen, dam it vnsere vnd der vnsern vnschuld bekandt, dagegen eure 
vnchristliche vnd vngegründete verleumbdung wie billich gestrafft, haben 
wir jedoch aus fürstlicher angeborner gütte vnd mildigkeit, dam it wir nit 
böses mit bösem vergelten, sondern auch vnseren feinden gutes thetten  vnd 
des ministerii verbi zu ehren gots mehr verschonet, das ir dan selbst aus 
geltgeitzigkeit wider den beuehlich des hern Pauli vorunehret, letzlich das 
der achtbar vnd hochgelerte vnser besonder geliebter Johann Strub, der 
rechte doctor, dem wir seiner dienst, die er vns geleistet vnd ferner 
sich vntertheniglich erboten vnd wir vns keines andern zu im gnediglich 
versehen, mit gnaden gewogen neben vbereichung eures briefs fleissige

48) Reich aus Sagan, Kaplan am Dom in Königsberg, Gegner des Gna« 
pheus, f  1565 als Superintendent in Rostock. Von hier hatte  er dem Herzog 
aM 5. Okt. 1553 zur G eburt eines Sohnes gratuliert, sein Bedauern über 
die kirchlichen W irren in Königsberg ausgesprochen und geklagt, dass er 
für die Instandsetzung seiner W ohnung von der S tadt Kneiphof nicht ent« 
schädigt sei. Den 24. Dezember 1553 und 23. März 1554 antw ortet ihm der 
Herzog. Bei seinem Abzüge habe er dem Kneiphofer Rate gegenüber sich 
zufriedengestellt erklärt.
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ansuchung gethan vnd gebeten, wir wolten solche rechtmessige handlung 
wider euch ihme zu ehren, da wir euch zur gebur zu begegnen gehabt, 
fallen lassen, vns selbst vberwunden und gotte solche eure vnbilliche 
vflage zu vindiziren anheim gestellt. Dan so wenig vns an 20 thalern, die 
wir euch darumb vberanthw ortet haben lassen, dass ihr sie dem ehrn 
Joanni Draconiti wegen eins vns dedicirten buches zustellen sollet49), gelegen; 
also schmerzlich ist vns vorgefallen, das wir derwegen sollten von euch 
anders bezichtiget vnd ausgeschrien werden, des wir vns unschuldig wissen, 
wolten auch nicht gern anders wissentlich handeln. Ihr sollet billich be« 
herziget haben, das vnsere fürstliche person alzeit mehr sei vnd zu achten, 
als rentm eister oder rentschreiber, die vnserem befehlich vngemess was 
einzeichnen, da auch die, den wirs befolen vnd sie glaubwürdig, ein anders 
warhaftiglich zeugen. Demnach aus obengeregten vrsachen seint wir zu« 
frieden, das ihr die zur vngebur vorenthaltenen 20 thaler in euren nutz 
behaltet, vnd dam it doctori Draconiti zu dank vergnüget Schaffung thun, 
vorsehentlich, ihr w erdet euch mehr dankbarkeit, als bishero beschehen, 
gegen vns vnd die vnsern befleissigen Königsberg, den 14. O ktobris 155650 51).

38. Herzog A lbrecht an Nikolaus Radziwill.
Non dubium est nobis, quin lllustr. V. id negocii, de quo eidem 

proxime manu nostra scripsimus, probe curatura sit, videlicet de impe« 
trandis literis a S. R. Maj. pro re publica Gedanensi in religionis negotio. 
Interea autem temporis illud nobis in mentem venit, melius et consultius 
esse, u t tales literae petantur generaliter, quoniam propter episcopos et 
sacrificulos fortasse aegrius in specie obtineri poterunt. Sic sane ut S. R. 
Maj. tantundem  Gedanensibus et aliis in religione perm ittat31), quantum 
serenissimus rom. rex Ferdinandus Vratislaviensibus perm ittat. Q uapropter 
petimus, u t lllustr. V. sua autoritae, qua potest plurimum, tales literas sub 
minori saltem sigillo im petrare contendat easque d. palatino Marien« 
burgensi52 53 * * * * *) transm ittat. Dat. 29. Maii 1557.

39. Der Thorner Rat an Herzog A lbrecht59).
W ir kennen E. F. Durchl. nicht bergen, dass der herr collmysche bischoff 

verrugter tagen vns ein monitorium zugestellet, darin er mahnet, dass wir

4ß) U nter dem 19. Mai 1556 der Herzog an Reich: „Nachdem  wir vns 
nicht anders zu erinnern haben, den das wir euch in eurem abzuge aus 
vnserem fürstenthum b 20 taler, welche jhr von vnserntwegen dem . . . 
Johanni Draconiti zu einer vorehrung zuzustellen beuolen, vnd wir aber 
itz berichtet werden, als solte bem elter Draconites von euch noch zur zeit 
nichts empfangen haben, als ist vnser gnedigs begeren, jr  wollet solche vor« 
ehrung der 20 thaler nachmals erlegen.“

50) An demselben Tage Hess der Herzog an Joh. Draconites schreiben, 
dass er ihm anderweitig zwanzig Taler senden werde.

51) Das Königliche Reskript vom 4. Juli 1557 gewährt Danzig gegen 
grosse Geldopfer die ersehnte Religionsfreiheit.

52) Nach dem Tode des betagten Georg von Beysen 1546 Achatius von 
Zehmen.

53) Für die T horner w andte sich der Herzog zuerst am 18. Februar
1558 an den Herrscher. (W otschke, Vergerios zweite Reise nach Preussen
und Lithauen in d. A ltpreuss. M onatsschrift XLVIII, 241). U nter dem

' 2. d. M. hatte die S tadt ihm geschrieben, dass der Gnesener Erzbischof sie
unter seine G erichtsbarkeit ziehen wolle. Den 9. Jan. 1560 klagt er dem 
Könige: „Q ueritur senatus civitatis Thorunensis se ab episcopo Culmensi
excommunicatum esse propterea, quod pios concionatores christianäm puram
et veram religionem publice docentes ad mandatum  suum ab officio concio« 
nandi amovere et civitate eicere recusaverit. Habere se enim eos concio« 
natores, si quidem Augustanam confessionem profiterentur, pro haereticis,
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vnsere cristlichen predicanten wolden aus der stad t williglichen abschaffen 
vnd verjagen, auch dieselben der kyrchen, darin sie predigten enteussern. 
Vnd wo ein rad t sich disses ermahnens vnd befelichs beschwert erachte, 
hott gemelter h. bischof vns einen entliehen perem ptorium  term inum auff 
!tzt beygewichenen 18. decembris, vor im zu erscheinen, prediret, vmd alda 
rechtmessige vrsache vorzuwenden, worumb ein erbar rad t diss zu thun 
nicht pflichtig, sonst wo ein rad t anders thete, derselbe als haereticorum  
receptores, defensores et fautores sollte mit dem ban, den geistlichen een« 
suren achterfolget werden. Demeselben nach haben wir vns durch vnsere 
volrnechtige vor dem herrn bischoff auff angesetzten tag eingestellet vnd 
alda vornunftige vnd erhebliche vrsache angezeygt, dass wir die predicanten, 
Welche rrichtig vnd christlich der augspurgischen confession gemäss gottes 
^ '°rt lehreten, nicht wüssten abzuschaffen, noch derselben erkanten vnd 
hekanten warheit zu begeben, wie dan solches der process, so in dieser 
jachen vorlauffen, weiter thu t bescheinen. Dessen ho tt gedachter her 
bischoff vnangesehen vieler vnser rechtmessigen vrsachen, darumb das 
' v'ir der augspurgischen confession vns anhengig vnd zugetan gemacht, wie 
" lr vns dan gegen in des sonder abschew mehrmals ercleret, vns in die 
achtervolgungk der excommunication condem niret vnd von der längst ange» 
nohrnenen religion, darbey die kön. maj. in gemeinen rechtsabschieden 
der cronen jedermennig gelossen vnd den geistlichen einen stillstandt ge» 
hotten, willens ist abzudringen.

wir haben aber von solchem seinem spruch, dyweil gott mehr dan 
den menschen zu gehorsamen vnd in ansehungk cristlicher löblicher frey» 
heit des glaubens vnd gewissens, welche gotlichen worte nicht zuwidder, 
?? den durchlauchtigen fürsten vnd herrn Wilhelm, von gotts gnaden erz» 
h>schoffen zu Ryga, appelliret, welche appellation, wywoll der herr bischoff 
nochgemelten herrn erzbischoffen vor seinen herren vnd oberen erkennet, 
^ lchf hat wollen deferiren auss vornemlicher vorgewanter vrsachen, dass 
ln öffentlicher myshandelungk, wie ers nennet, in notariis criminibus die 
aPpellation nicht sei nachzugeben vnd dyweil wir der augspurgischen con» 
ession, welche ketzerisch vnd teufflisch anhengig worden, thete er vns zur 

hilligkeit die appellation nicht nachgeben vnd wolde vnangesehen dieses 
hrieffes die volge der excommunication vber vns ergehen lassen. (Die 
btadt bäte um Fürsprache und Empfehlung an den König und Radziwill) auf 
i s jre kön. maj. den obberurten herrn bischoff aufferlege, dass er sich der 

algemeinen des reichs, der cronen vorabscheydungk gemess Vorhalte vnd 
vns in vnser angenommen religion, welcher wir so lang nach gelebet, m it 
verfolgung des bans nicht wolde betrüben, besonder dem stillstandt biss 
ZU, einem gemeinen oder nationali concilio, wie dis peterkauische vnd war» 
schawsche abschiede insgemein gegeben, wolde nachleben . . . Den 24 De» 
zember 155954.)

^ n a tu m  vero ipsum pro haereticorum  receptore, defensore et fautore.“ 
Der H errscher möge sie gegen den Bischof schützen und ihnen gewähren, 
i.quod omnibus regni ordinibus per Petricoviensem et Varschoviensem 
recessum perm isit“. Den folgenden 14. März erneuert er seine Bitte.

54) Den 7. März 1560 wendet sich der Thorner Rat von neuem an den 
Herzog und b itte t ihn, beim Könige einen Befehl an den Bischof zu er» 
Wirken, „dass er auf die inhibition, beuhelich vnd vorbotte, so vnserrnt 
halben ergangen, sich wolle gehorsam Vorhalten vnd das der bischof noch 
ln geistlichen vnd weltlichen gerichten vnd rechten m it achtervolgung vnd 
^xequution des angeschlagenen bannes noch durch sich oder andere obrig» 
keit gesuchte m ittel vnd wege wider solches gelegtes vorbott sich nichts 
" id e r  vns vnterfangen wolle“.

D eu tsch e  W issen sch . Z e its c lir .  f . P o le n . H e f t  36. 1939. 8
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Wilhelm von Humboldt und Südpreussen.
Im Jahre 1793 bestim m te Preussen, dass in Südpreussen alle Verhand« 

lungen mit dem päpstlichen Stuhle durch den preussischen Residenten zu 
führen seien. Damals bekleidete der A b t Ciofani das Am t, ihm folgte ein 
H err von Uhden, der dann nach seiner Pensionierung durch W ilhelm von 
H um boldt ersetzt wurde.

Die m eisten Sachen, die aus den ehemals polnischen Landesteilen durch 
den Residenten bearbeitet werden mussten, waren Ehedispensationen und 
Bewilligung des Papstes für Ordensgeistliche, Pfarrstellen übernehmen zu 
dürfen.

U nter Uhden erzeigten sich die Personen, denen er solche päpstliche 
Breven verschaffte, durch gelegentliche „Douceurs“ und Geschenke erkennt« 
lieh. Uhden klagte schon, dass das aber seiner unwürdig wäre, die baren 
U nkosten häufig nicht ersetzt würden. Aus den Einnahmen des Erz« 
bischofs von Gnesen wurden ihm jährlich 500 T lr bewilligt, die er nach der 
Pensionierung auch weiter bezog.

H um boldt hielt es unter seiner W ürde, m it solchen Erkenntlichkeiten 
rechnen zu müssen und beantragte bei der Teuerung in Rom 1806 Erhöhung 
seines Gehaltes. A ber die Fonds waren in Berlin erschöpft. Darum 
machte H ardenberg im Februar dem M inister von Voss den Vorschlag, 
die preussischen Bischöfe heranzuziehen, um das G ehalt des Residenten 
um 1600 T lr erhöhen zu können, dam it er nicht genötigt sei, sein Privat« 
vermögen zusetzen zu müssen.

Nach der eingereichten Liste sollte das vereinigte Bistum Cujawien« 
Posen im Jahre von den 1190 T lr Einkünften 100, W arschau und die andern 
östlichen Bistümer ebensoviel geben. Im ganzen brachten die nach eine! 
kleinen Revision 500 T lr auf, ebensoviel Breslau und den Rest von 600 T lr 
Paderborn«Münster«Erfurt.

Die A brechnungen von den Ausgaben und Einnahmen für die ehern, 
polnischen Landesteile gingen auch zu den dortigen Kammern, die von den 
Beteiligten die Kosten einzuziehen hatten. Die Beträge wurden auf An« 
Weisung Hum boldts an das Bankhaus M endelssohn und Friedländer in Berlin 
zur Verrechnung eingezahlt. Das war recht um ständlich bei den Kurs« 
Schwankungen des Scudi, dazu kam, dass die Einzahlungen oft recht unregel« 
mässig, stotterweise, eingingen. Die Breve für einen Klosterinsassen 
kostete über 2 Scudi =  3 T lr 22 Gr.

Die Kosten für den Ehedispens von Michael Jachlinski und der Johanna 
Staykowska erschien schon in der Abrechnung von 1803 mit ca. 50 Scudi, 
am 21. 11. 04 waren von den G esam tkosten von rd. 80 Scudi noch 4 als 
Rest aufgezählt. Augustin Stemparski und Thekla Lemska aus der War« 
schauer Diözese standen sogar m it 120 Scudi zu Buch, W intius Roguski 
und K atharina Josepha Roguski bloss m it rd. 60, Balknowski und die 
W itwe von Pomorska, Posen, nur m it 50. Krzyzanowski und M aria von 
Swinatowski im Posener Bezirk hatten 160 Scudi zu begleichen, Ignatius 
Radolinski und M aria Radolinska erscheinen unter dem 15. 3. 1805 m it 
95 Scudi.

Die Bestätigungsbreve für den Propst Krüger zu Betsche hatte  am 
29. März 1806 über 40 Scudi gekostet und erschien in einer A brechnung 
vom 5. 6. über eine Ausgabe von über 632 Scudi, wovon erst 412 durch 
M endelssohn überwiesen worden waren. Der Rest sollte nach einem Schrei« 
ben von M itte September endlich von den Kammern eingesandt werden. 
Ob es noch ganz reibungslos gegangen sein mag?

A. K o e r t h, Berlin.



Die Wahl des Nuntius Grafen Miecislaus 
Ledöchowski zum Erzbischof von Gnesen 

und Posen.
Von Domherrn Dr. S t e u e r .

Im Mittelalter kam es über der Frage, wer die höheren kirch
lichen Stellen, mit denen damals mehr oder weniger ausgedehnte 
Ländergebiete verbunden waren, zu einem schweren Kampf (In
vestiturstreit) zwischen Kaiser und Papst, der fast 50 Jahre dauerte 
(1075—1122) und schliesslich von seiten des Kaisers mit dem Zu
geständnis der freien Wahl endete. Trotzdem musste den Herrschern 
stets daran gelegen sein, ihren Einfluss auf die Bischofswahlen aus
zuüben, da ja die Bischöfe Vasallen der Krone waren. Aber selbst 
nachdem die Bischöfe nicht mehr Landesfürsten waren, wollte die 
"Weltliche Macht stets ihr genehme Personen auf den Bischofsstühlen 
sehen. Dafür gibt es in der Geschichte jedes Landes zahlreiche 
Beispiele. Eins der interessantesten ist die Wahl des Grafen Ledö
chowski zum Erzbischof von Gnesen und Posen im Jahre 1865, zu- 
nial diese d ie  l e t z t e  wa r ,  d i e  ü b e r h a u p t  s t a t t g e f u n 
d e n  hat .  Denn alle folgenden Erzbischöfe von Gnesen—Posen 
Slnd d u r c h  u n m i t t e l b a r e s  U e b e r e i n k o m m e n  z w i 
s c h e n  R e g i e r u n g  u n d  R o m  e r n a n n t  worden, obgleich 
für die preussische Regierung die Bulle De salute animarum vom 
Jahre 1821, durch die den Kapiteln das Wahlrecht etwa nicht neu 
erteilt, sondern nur bestätigt worden war, nie aufgehoben war und 
obgleich nach der Wiedererstehung Polens den Domkapiteln das 
Wahlrecht trotz des Konkordates von 1925 Artikel 11 grundsätzlich 
immer noch zusteht (vgl. Prof. Dr. Kasimir v. Karlowski, Der Ein
fluss der Bulle de salute animarum und des polnischen Konkordates 
auf die Wahl des Erzbischofs von Gnesen und Posen, Przeglqd 
teologiczny, Lemberg 1930, S. 324—331). Ueber die Wahl Ledö- 
chowskis hat nun 1938 der Geistliche Dr. Klimkiewicz eine anregende 
Studie1) herausgegeben, mit deren Inhalt ich hier weitere deutsche 
Kreise bekannt machen möchte, weil sie ein helles Licht auf die

1) Ks. Dr. W itold Klimkiewicz, W ybör N uncjusza Mieczyslawa Ledö« 
chowskiego na stolicQ Gniezniensk^ i Poznanskq w roku 1865 Nakladem 
autora. Krakow 1938. str. 315

8*
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Schwierigkeiten und Kämpfe wirft, unter denen diese Wahl zustande 
gekommen ist. Eine gute Vorarbeit zu diesem Thema hat 1923 
B o g u s l a w  F r e i h e r r  v o n  S e l c h o w  mit seinem W erke: 
D e r  K a m p f  um d a s  P o s e n e r  E r z b i s t u m  1865 ge
liefert. Kl. sucht zwar den Wert dieser Studie herabzusetzen, indem 
er darauf hinweist, dass Selchow nicht die Kapitelsakten zur Ver
fügung standen, ja, dass er nicht einmal den Widerstand der Kapitel 
gegen die Wahl Ledöchowskis geahnt habe. Mit der letzteren Be
hauptung ist Kl. jedoch im Irrtum. Denn Selchow spricht ausdrück
lich davon, dass die Domkapitel gegen die Wahl Ledöchowskis 
waren, da er zu wenig nationalpolnisch gesinnt sei. Wie Kl. übrigens 
in Wahrheit Selchows Werk einschätzt, geht daraus hervor, dass 
er ausgiebig das Werk seines Vorgängers benützt. Darin ist Kl. 
freilich Selchow überlegen, dass ihm die Kapitelsakten zu Gebote 
standen, ohne die ein objektives Bild von der Dramatik jener Wahl 
nicht gegeben werden kann. Ausserdem gewann er Einblick in das 
Archiv des Ministeriums des Auswärtigen in Brüssel und der Re- 
surrektionisten (Zmartwychstancy) in Rom, ferner in die Familien
papiere des Kammerherrn Hippolyt Cegielski, des Prälaten Sigismund 
v. Ledöchowski in Prag und der Familie Ledöchowski. Verschlossen 
blieben ihm aber die preussischen Archive in Berlin und die des 
Vatikans, die für Ereignisse nach 1846 vorläufig für gewöhnlich 
nicht zugänglich sind.

Unser Autor beginnt sein interessantes Werk mit der Schilde
rung der Beziehungen des Erzbischofs von Przyluski (1845—1865) 
zur Regierung. Friedrich Wilhelm IV. hatte selbst seine Wahl ver
anlasst, da Przyluski als Dompropst von Gnesen auf ihn während 
seines dortigen Aufenthaltes einen guten Eindruck gemacht hatte. 
Dieses Einvernehmen wurde jedoch im Revolutionsjahr 1848 ge
stört, als Prz. an der Spitze einer Deputation in Berlin erschien, um 
eine Reorganisierung der Verwaltung des Grossherzogtums Posen 
im Rahmen des Wiener Kongresses zu fordern. Dazu kam noch die 
ungehemmte politische Tätigkeit der polnischen Geistlichen, gegen 
die sogar Pius IX. 1854 ihm zweimal seine Bedenken aussprach. 
Infolgedessen nahm Prz. 1858 der Geistlichkeit das passive Wahl
recht, verwehrte 1860 die Abhaltung eines Gottesdienstes zur 
1000. Jahrfeier der Begründung des polnischen Reiches durch die 
Piasten und zog im letzten Augenblick seine Beteiligung an einem 
zu Ehren der polnischen Abgeordneten geplanten Diner am 20. No
vember 1860 zurück. D i e s e  r e g i e r u n g s f r e u n d l i c h e  

. H a l t u n g  war wohl dem Einfluss des D o m h e r r n  Dr.  K a r l  
R i c h t e r  zuzuschreiben. Das war eine recht eigenartige Figur 
im Posener Domkapitel. In Sachsen als Protestant geboren, trat er 
erst als Erwachsener zur katholischen Kirche über und wurde Geist
licher. Längere Zeit war er Direktor des kath. Gymnasiums in Kulm. 
Dem Posener Domkapitel gehörte er seit 1849 an. Bald gewann er 
grossen Einfluss auf den Erzbischof und vermittelte zwischen ihm
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und dem Oberpräsidenten von Bonin. Den Polen anfangs so stark 
zugetan, dass er der in Kurnik zum Schutz der Interessen Polens 
gegründeten Liga angehörte, zog er sich nach ihrer durch die Regie
rung erfolgten Auflösung von aller Berührung mit den Polen zurück, 
ja, trat gegen sie auf, indem er seinen Einfluss beim Erzbischof gegen 
die Beförderung besonders patriotischer Geistlichen geltend machte 
und auch die Regierung auf solche Persönlichkeiten hinwies. Die 
Folge davon war ein gegen ihn im Jahre 1858 gerichteter Artikel 
des „Dziennik Poznanski“. Die Feindschaft gegen ihn steigerte sich, 
als er privatim und öffentlich den Januaraufstand vom Jahre 1863 
verurteilte. Nach dem Tode Przyluskis erhielt er einen so gemeinen 
anonymen Schmäh- und Drohbrief, dass ihm der Polizeipräsident 
eine Schutzwache stellte. Vergebens versuchte die Regierung, ihm 
für die ihr geleisteten Dienste die Würde des Dompropstes zu über
tragen. Obgleich Richter schon 1861 dazu vom König ernannt worden 
war, konnte er die Zustimmung Przyluskis nicht erlangen; auch alle 
Bemühungen der Regierung, ihn zum Koadjutor Przyluskis zu 
oiachen oder ihm die Dompropstei vor der Ernennung Ledöchowskis 
zu übertragen oder ihn wenigstens in seine nächste Umgebung durch 
Ernennung zum Ordinariatsrat zu bringen, hatten keinen Erfolg, 
obgleich Richter dem neuen Erzbischof aufzuwarten, nach Brüssel 
gefahren war. Schliesslich ging er 1868 als einfacher Domherr nach 
Trier.

10 Jahre lang hatte Richter auf Prz. seinen Einfluss ausüben 
können. Da gelang es der poln. Nationalpartei, den Erzbischof zu 
veranlassen, Richter fallen zu lassen. D ie  F o l g e  d a v o n  wa r ,  
d a s s  Pr z .  s i c h  n u n  o f f e n  z u m  P o l e n t u m  b e k a n n t e .  
1861 ermahnte er das poln. Volk, gewissenhaft sein Wahlrecht zu 
gebrauchen, begünstigte 1863 die 1000. Jahrfeier der Slavenapostel 
Cyrill und Methodius, tat nichts gegen die Unterstützung des poln. 
Aufstandes im Jahre 1863 durch die Geistlichkeit, liess das Fünfzig- 
iahrjubiläum der Völkerschlacht bei Leipzig ohne Anordnung einer 
kirchlichen Feier vorüber gehen und weigerte sich beharrlich, dem 
Domherrn Richter die kanonische Institution zu geben. Das alles 
erbitterte die preussische Regierung ungemein, so dass sie in Rom 
darauf drängte, dem 74jährigen Erzbischof einen Koadjutor mit dem 
Rechte der Nachfolge zu geben; ja, Bismarck nahm den schon 1849 
erörterten Plan, d ie  R e s i d e n z  d e s  E r z b i s c h o f s  n a c h  
B e r l i n  zu v e r l e g e n ,  um ihn dadurch dem Einfluss der na
tionalpolnischen Geistlichkeit zu entziehen, wieder auf. Die Verhand
lungen des preussischen Gesandten am Vatikan von Willisen mit 
dem päpstlichen Staatssekretär Antonelli2) gingen anfangs glatt von 
statten, wurden aber durch das Dazwischentreten des Geistlichen

2) Antonelli Giacomo, geb. 1806, 28 Jahre lang (1848—76) Staatssekretär 
Pius IX., hat nach Cavour jeden in der Kunst übertroffen, die wahren 
Absichten der Diplomaten zu durchdringen.



118 Alb. Steuer

Kozmian3) und des Privatsekretärs Pius IX. von Czacki4) gestört, 
die beide vom Erzbischof Franchi, dem Sekretär der Kongregation 
für ausserordentliche kirchliche Angelegenheiten, in die Bestrebun
gen der preussischen Regierung eingeweiht, es für notwendig er
achteten, den Erzbischof von den Plänen der preussischen Regierung 
zu unterrichten. Auf Kozmians Rat und nach Czackis Entwurf sandte 
Prz. am 28. Februar 1864 eine Denkschrift nach Rom, auf Grund 
deren der Papst seinem Staatssekretär jede weitere Verhandlung 
über die Verlegung der erzbischöflichen Residenz nach Berlin unter
sagte. Nun suchte Antonelli wenigstens d e n  a n d e r e n  P l a n  
B e r l i n s ,  P r z .  e i n e n  K o a d j u t o r  zu  g e b e n ,  zu fördern. 
Eine Gelegenheit, dem Erzbischof diese Sache nahezubringen, sollte 
sein am 4. Juni 1864 bevorstehendes goldenes Priesterjubiläum 
bieten. Es handelte sich vor allem darum, den richtigen Kandidaten 
zu finden. Der preuss. Kultusminister Mühler dachte zunächst an 
Richter und von Marwitz, den Bischof von Kulm (Pelplin); später 
wurden noch in Erwägung gezogen Franz Krecki, Ehrendomherr 
von Pelplin, Prinz Gustav von Hohenlohe5), Titularerzbischof von 
Edessa, und schliesslich Jeschke, Weihbischof von Pelplin; schliess
lich blieben als ernsthafte, da der polnischen Sprache mächtige, Kan
didaten nur Marwitz, Kr^cki und Jeschke übrig. Weil jedoch Rom 
für keinen der drei sich entschliessen konnte, brachte der Papst 
selbst die Möglichkeit der B e r u f u n g  P r z y l u s k i s  z u m  
K u r i e n k a r d i n a l  vor, obgleich er auch hier Schwierigkeiten 
sah; da er sie jedoch nicht für unüberwindlich hielt, Hess er Prz. 
im Januar 1865 durch Antonelli wissen, er sei zum Kurienkardinal 
zwecks Information in polnischen Fragen ausersehen und solle auf 
seine Erzbistümer verzichten. Prz. erklärte sich anfangs Februar 
1865 dem Papste gegenüber damit einverstanden und wies zugleich 
als würdige Kandidaten für die Koadjutorwürde bzw. den Erzbischof
stuhl auf Stefanowicz, den Weihbischof von Posen, Lic. Janiszewski, 
den Propst von Koscielec und Domdekan Brzezinski von Posen hin.

3) Johannes Kozmian (1814—77), verheiratet 1846 m it Sophie von 
Chlapowskä, tra t nach ihrem frühen Tod in den geistlichen Stand, wurde 
Päpstlicher H ausprälat, Domherr in Posen und A postolischer Protonotar.

4) W ladim ir G raf Czacki (1835—1888), seit 1868 Priester, genoss als 
G eheim sekretär Pius’ IX. dessen höchstes V ertrauen und war einer der 
fähigsten Staatsm änner der Kurie im 19. Jahrhundert. N ach Pius IX. 
Tode wurde er 1879 N untius in Paris, wo er die antikirchlichen Mass« 
nahmen der Regierung zu lindern und die Geistlichkeit m it dem gegen« 
wärtigen politischen Z ustand zu versöhnen vermochte. Aus Gesundheits« 
rücksichten von diesem A m te befreit, kehrte er 1882 nach Rom zurück 
und wurde Kurienkardinal.

5) G ustav Adolf, Prinz zu Hohenlohe«Schillingsfürst, jüngerer Bruder 
des Reichskanzlers Chlodwig, geh. 1823, 1866 Kurienkardinal, war auf dem 
V atikanischen Konzil ein Sammelpunkt der deutschen Gegner des Unfehl« 
barkeitsdogmas, das er jedoch nach seiner Verkündigung annahm; als 
Bischofskandidat für deutsche Bistümer und als G esandter am Hl. Stuhl 
wurde er von Rom abgelehnt.
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Da Pius IX. jedoch alle drei für der preuss. Regierung nicht genehme 
Kandidaten hielt, machte er selbst auf den ihm gut bekannten 
Kozmian aufmerksam. Unterdessen tauchte v o n  s e i t e n  d e r  
R e g i e r u n g  e i n e  a n d e r e  K a n d i d a t u r  auf ,  nämlich 
B i s c h o f  F r e i h e r r  K e t t e i e r  v o n  Ma i n z ,  von dessen 
Energie sich Berlin viel für die Niederhaltung der politisierenden 
Polnischen Geistlichkeit versprach. Doch auch mit dieser Kandida
tur hatte die preuss. Regierung kein Glück, vor allem deshalb, weil 
Ketteier selbst als der poln. Sprache unkundig, sich nicht für ge
eignet hielt, den Erzbischofsstuhl von Gnesen-Posen zu besteigen. 
Bestärkt mag ihn in seinem Entschluss noch haben das Schreiben 
^ s  Kurienkardinals Grafen von Reisach, der ihm schon ein treuer 
Berater seiner priesterlichen Jugend war; hatte er doch in dessen 
Briesterseminar zu Eichstätt seine ersten theologischen Studien ge
macht. Darum war auch das Bemühen des Zentrumsabgeordneten 
Karl Friedrich von Savigny, Ketteier für den Plan Berlins zu ge
winnen, vergeblich. Die neue Besetzung des erzbischöflichen Stuhles 
War damit auf dem toten Punkt angelangt. Da brachte der Papst 
selber am 16. Februar 1865 in einem Gespräch mit dem preuss. Ge
sandten von Arnim die Sache wieder in Fluss, indem er auf seinen 
Nuntius in Brüssel, Grafen Miecislaus Ledöchowski (geb. 1822 in 
Görka b. Klimontow [Sandomir]) hinwies, der einerseits als Pole 
dem polnischen Volke genehm sein müsse, andrerseits aber auch 
der preuss. Regierung, da er wegen seines streng kirchlichen Den
kens und jeglichen Mangels an Verbindung mit den nationalpolni
schen Kreisen die Hoffnung biete, dass er kirchlichen Geist mit der 
Loyalität gegen die Staatsgewalt verbinden werde. Bismarck wollte 
zwar anfangs von dieser Kandidatur nichts wissen, doch befreun- 
detete er sich schliesslich mit ihr auf Wunsch des Königs, und zwar 
um so mehr, als der preuss. Gesandte in Brüssel sich durchaus sym
pathisch über Ledöchowski äusserte.

D a s t i r b t  n a c h  k u r z e m  K r a n k e n l a g e r  a m 
12. M ä r z  1865  E r z b i s c h o f  v o n  P r z y l u s k i .  Sein Tod 
versetzte die preuss. Regierung in eine noch schwierigere Lage, da 
sie es nun ausser mit Rom noch mit den Domkapiteln von Gnesen 
und Posen zu tun hatte, denen nach der Bulle de salute animarum 
die Wahl des neuen Erzbischofs zustand. Zwar suchte Bismarck 
den Papst zu bestimmen, den Nachfolger zu ernennen und damit 
das Wahlrecht der Kapitel zu umgehen; doch Pius IX. bestand 
darauf, das Recht der Domkapitel nicht zu schmälern. So nahm 
denn alles vorläufig den durch das Kirchenrecht vorgeschriebenen 
^ eg . Am 18. März traten die beiden Domkapitel zur W a h l  d e r  
K a p i t e l s v i k a r e  zusammen. Posen wählte den Domdekan 
Brzezinski, einen gewandten Gesellschafter und Finanzmann; er 
War der Sohn eines Kochs, der, vom jüdischen Glauben zum christ
lichen übergetreten, später beim Erzbischof Gorzenski (1821—25) 
in Diensten stand. Gnesen wählte den Domherrn Dr. Zienkiewicz,
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der schon bei der Wahl Przyluskis zum Erzbischof als ernsthafter 
Kandidat zu dieser Würde gegolten hatte und mit dem Oberpräsi
denten von Horn gut befreundet war. Bald dachten die beiden 
Kapitel daran, zur Erzbischofswahl zu schreiten, fragten jedoch vor
her am 7. April den Papst an, wie die Wahl vorzunehmen sei; dabei 
gaben sie zu bedenken, dass bei Aufstellung einer Liste die Regie
rung gerade die kirchlich Geeignetsten streichen könnte, wie dies 
1844 bei der Wahl Dunins geschehen sei. Auf dieses Schreiben er
hielt der Gnesener Kapitelsvikar vom Kardinalstaatssekretär die 
Antwort, dass der Papst mit der Einreichung einer Kandidatenliste 
an die Regierung einverstanden sei, sie dürfe aber keine dem König 
nicht-genehme Personen aufweisen; zugleich teilte er mit, dass der 
Papst bereit sei, die Wahlfrist zu verlängern, wenn ihr Hinaus
schieben ohne Schuld der Kapitel geschehe. Daraufhin stellten die 
beiden Domkapitel mit den drei Ehrendomherren — im ganzen 18 
anwesende Wähler — am 4. Mai in Gnesen durch Abgabe von 
Stimmkarten e i n e  L i s t e  v o n  ö K a n d i d a t e n  auf. Es waren 
das die beiden Kapitelsvikare Zienkiewicz und Brzezinski, weiter 
Walkowski, früher Hauskaplan des Erzbischof von Dunin, mit dem 
er die über ihn wegen seiner Opposition gegen die Mischehen- 
Staatsgesetze verhängte Haft in Kolberg geteilt hatte, Stefanowicz, 
Weihbischof von Posen, weiter Grandke, der von der preuss. Regie
rung zum Domherrn ernannte frühere Seelsorger der deutschen 
Katholiken Posens, der aber vollständig ins polnische Lager über
gegangen war, und der schon erwähnte Lic. Janiszewski, ein Mann 
der Wissenschaft, früher Regens des Priesterseminars. Diese Liste 
schickten die Domkapitel am 9. Mai dem Kultusminister ein, er
hielten aber niemals eine bestimmte Antwort über die Einstellung 
Berlins zu ihren Kandidaten. Um so mehr liess Rom die Person des 
Brüsseler Nuntius in den Vordergrund treten, so dass Bismarck 
trotz der Warnungen, die ihm von einem preuss. Herrenhausmitglied 
und dem preuss. Gesandten in Turin zugegangen waren, glaubte, 
den Absichten Roms entgegenkommen zu müssen. Eine von Bis
marck gewünschte persönliche Vorstellung des Nuntius bei König 
Wilhelm in Aachen scheiterte an dem Widerspruch Pius IX., der 
darin ein Misstrauen gegen seinen Kandidaten erblickte. Auch ge
lang es der preuss. Regierung nicht, in Verbindung mit der Annahme 
der Kandidatur Ledöchowskis die Beförderung Richters zum Dom
propst zu erlangen.

Trotz dieser Siege der päpstlichen Diplomatie sollte es nicht 
sobald zur Wahl kommen. Weder die Domkapitel wollten etwas von 

' Roms Kandidaten wissen, noch v o n  Ho r n ,  d e r  O b e r p r ä s i 
d e n t  v o n  P o s e n .  L e t z t e r e r  g a b  s i c h  d i e  e r d e n k 
l i c h s t e  Mü h e ,  d i e  W a h l  e i n e s  po l n .  P r ä l a t e n  z u m 
E r z b i s c h o f z u  h i n t e r t r e i b e n .  Selbst als Berlin sich schon 
am 6. Juni mit der Kandidatur Ledöchowskis einverstanden erklärt 
hatte (dem Oberpräsidenten war freilich davon nichts mitgeteilt wor
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den), kämpfte er um einen d e u t s c h e n  Erzbischof. Zu Verbündeten 
rief er die deutschen Katholiken auf, die in einem Immediatgesuch 
vom 20. Juni an den König, das 150 Unterschriften trug, u. a. die des 
Regierungsrats Schönberger und des Kommerzienrats Hermann, 
darauf hinwiesen, dass die 5000 deutschen Katholiken der Stadt Posen 
trotz ihres oft ausgesprochenen Wunsches keine eigene Pfarrei be- 
sässen, dass 2000 deutsche Kinder ohne deutschen Religionsunter
richt seien und dass die deutschen Katholiken in der Provinz aller 
deutschen Seelsorge bar seien, besonders der Predigt. Auch betonten 
sie, dass in den Erzdiözesen Qnesen-Posen noch dieselben nationalen 
Andachten bestünden, wie einst im Königreich Polen; damals hätten 
sie wohl ihre Berechtigung gehabt, nicht aber mehr jetzt, wo die Erz
diözesen zur preuss. Monarchie gehörten. Gegenwärtig dienten sie 
nur dazu, das Bewusstsein des Zusammenhanges mit dem alten Polen
reiche wach zu halten. Dieser Denkschrift fügte Horn noch eine 
eigene hinzu, in der er besonders über den nationalistischen Geist 
der poln. Geistlichkeit Klage führte, der schon im Priesterseminar 
stark genährt würde; gegen ihn würde selbst ein der preussischen 
Regierung loyal ergebener polnischer Erzbischof vergebens an
kämpfen. Darum sei keiner der von den Domkapiteln aufgestellten 
Kandidaten zu empfehlen, auch nicht der einen deutschen Namen 
tragende Domherr Grandke, der vollständig ins poln. Lager über
gegangen sei. Diese beiden Schreiben beantwortete der König durch 
eine Kabinettsordre vom 1. Juli, in der er Horn mitteilte, dass die 
Wahl des neuen Erzbischofs Gegenstand seiner besonderen Sorge 
sei; zugleich gab er der Hoffnung Ausdruck, dass sie den Wünschen 
der deutschen Katholiken Erfüllung bringen werde. Trotzdem unter
breitete Horn noch einmal dem König seine Befürchtungen über die 
Kandidatur Ledöchowskis: er würde den poln. Oppositionskreisen nur 
eine Stütze sein, zumal er seit 1844 in näherer Beziehung zu den 
Resurrektionisten stehe, die nicht ausschliesslich kirchliche Zwecke 
verfolgten; ausserdem sei Ledöchowski nicht einmal der deutschen 
Sprache mächtig. Da jedoch der Gesandte v. Arnim der Meinung war, 
dass die Regierung augenblicklich keinen besseren Kandidaten für 
den erzbischöflichen Stuhl habe, beachtete der König das Schreiben 
Horns nicht weiter, sondern ernannte ihn am 13. Oktober zum Regie
rungskommissar bei der Wahl. Mühler gab ihm noch den Auftrag, 
den Tag der Wahl mit den Domkapiteln zu vereinbaren. Jetzt ver
suchte Horn das letzte Mittel einer persönlichen Intervention in 
Berlin; jedoch brachte auch sie ihm keinen Erfolg. Vielmehr erhielt 
er am 6. Oktober ein längeres Schreiben von Mühler, in dem er auf
gefordert wurde, den Domkapiteln gegenüber das Einverständnis der 
Regierung mit dieser Wahl zu betonen. Gern hätte Horn auf das Amt 
des Regierungskommissars verzichtet, um nicht gegen seine innere 
Ueberzeugung handeln zu müssen; ja, er versuchte noch zweimal 
die Regierung von der Wahl Ledöchowskis abzubringen; allen diesen 
Bemühungen machte schliesslich eine ihm übersandte Kabinettsordre
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vom 7. Dezember ein Ende, dass der König unwiderruflich bei der 
Kandidatur Ledöchowskis bleibe.

N i c h t  g e r i n g e r  a l s  d i e O p p o s i t i o n  d e s O b e r p r ä -  
s i d e n t e n  w a r  d i e  d e r  b e i d e n  D o m k a p i t e l .  Sieben Mo
nate dauerte es, bis dass Rom sie zur Annahme der Kandidatur Ledö
chowskis brachte. Zunächst wünschten sie natürlich, dass einer von 
ihren Kandidaten Erzbischof würde. Zu ihrer Verwunderung erfuhren 
sie, dass nicht bloss Berlin ihre Kandidaten nicht berücksichtige, son
dern auch Rom. Seltsamerweise bediente sich die päpstliche Kurie in 
ihren Verhandlungen mit den Domkapiteln der F ü r s t i n  Ö d e s -  
c a 1 c h i, einer geborenen Gräfin Branicka, hinter der wieder ihr 
Neffe Czacki, der Geheimsekretär Pius’ IX., steckte. Beide suchten 
dem Papste die Kandidatur des poln. Geistlichen Kozmian nahe zu 
bringen. Pius IX. zeigte sich dieser Kandidatur auf die Vorstellungen 
Czackis hin nicht abgeneigt, obgleich er schon Ende März der Fürstin 
erklärt hatte, dass er als Nachfolger Przyluckis Ledöchowski im 
Auge habe. Pius IX. nahm jedoch bald von der Kandidatur Kozmians 
Abstand, einmal wegen der Abneigung der Domkapitel gegen diesen 
Geistlichen, der erst vor 5 Jahren als Witwer die Priesterweihe er
halten hatte, und ein anderes Mal wegen der Erklärung Arnims, dass 
die Regierung nie einen Posener Geistlichen zulassen werde. So 
blieb denn Led. der einzige Kandidat Roms, aber auch von diesem 
Kandidaten, von dem die Kapitel erst anfangs Mai durch einen Brief 
der Fürstin etwas erfuhren, nachdem sie bereits ihre Liste aufge
stellt hatten, waren sie wenig erbaut. Die Fürstin suchte sie zwar 
in zwei weiteren Briefen der Wahl Led. geneigt zu machen, doch am
20. September teilten sie dem Papst mit, sie könnten Led. unter an
derem nicht deswegen wählen, weil das poln. Volk einem fremden 
Erzbischof mit Misstrauen begegnen würde. Angesichts dieser ab
lehnenden Haltung der Domkapitel blieb Rom nichts anderes übrig, 
als sie durch einen besonderen Delegierten in der Person des Erz
bischofs Franchi, des späteren Staatssekretärs, dem Willen des 
Papstes geneigt zu machen. In Dresden hatten mit ihm die Vertreter 
des Posener Kapitels, Weihbischof Stefanowicz und Lic. Janiszewski 
(das Gnesener Domkapitel wollte keinen Vertreter schicken, da es 
bisher über das Schicksal der Kandidatenliste nichts erfahren habe), 
am 2. Oktober eine Konferenz, in der Franchi der Bitte des Papstes 
Ausdruck gab, die Domkapitel möchten, um grösseren Schaden zu 
vermeiden, Led. wählen, nicht etwa, weil die Regierung, sondern der 
Papst darauf dringe. Dabei erfuhren sie auch, dass ihre eigene Kan
didatenliste von Berlin abgelehnt worden sei; dasselbe teilte ihnen 
Mühler am 12. Oktober mit. So hatten die Kapitel den Willen des 
Papstes klar erkannt. Es handelte sich nun darum, die Vorberei
tungen zur Wahl zu treffen. Schon wenige Tage später benachrich
tigte der Kultusminister die Domkapitel von der Ernennung Horns 
zum Wahlkommissar.
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Doch auch jetzt kam es nicht gleich zur Wahl. D ie  H a u p t 
schuld  lag am G n e s e n e r  D o m k a p i t e 1, das nicht eher zur 
Wahl schreiten wollte, bevor es von der Regierung eine schriftliche 
Antwort auf die Kandidatenliste erhalten hätte. Am 25. Oktober 
fuhren Brzezinski und Grandke nach Gnesen, um die Vorbereitungen 
für die Wahl zu besprechen. Es gelang ihnen, die Gnesener Dom
herren von ihrer Forderung einer schriftlichen Antwort auf die Kan
didatenliste abzubringen, doch zeigten sich diese empört darüber, 
dass Horn im Auftrag der Regierung ihnen Led. zu wählen vorschlug, 
obgleich Franchi in Dresden sich geäussert hatte, dass die Kapitel ihn 
nicht wählen sollten, falls die Regierung ihn vorschlüge. Wäre diese 
Erklärung Horns nicht gefallen, so hätten sie gern dem Wunsch des 
Heiligen Vaters willfahrt; so aber wollten sie lieber die ganze Sache 
dem Apostolischen Stuhl zur Entscheidung überlassen. Zu einer wei
teren Besprechung der Domkapitel kam es infolge der Opposition der 
Gnesener Herren erst am 11. November. Die Sitzung eröffnete Brze
zinski mit der Warnung, dem Wunsche des Papstes sich nicht zu 
widersetzen; es könnten sonst die Diözesen verwaist bleiben, ja 
einen deutschen Oberhirten erhalten. Am Schluss legte Brz. ein an 
den Papst gerichtetes Schreiben folgenden Inhaltes vor: Wir sind 
bereit, Led. zu wählen, müssen aber wissen, ob wir das jetzt, wo die 
Regierung gleichfalls auf diesen Kandidaten hingewiesen habe, noch 
tun dürfen. Doch auch diese Denkschrift zeigte sich das Gnesener 
Kapitel nicht bereit zu unterschreiben. Immer und immer wieder 
suchte es, um sein Wahlrecht zu retten, den Tag der Wahl hinaus
zuschieben. Schliesslich gaben sie infolge eines abermaligen Schrei
bens des Prälaten Brzezinski vom 25. November, in dem er alle Be
denken des Gnesener Kapitels noch einmal widerlegte, ihre Gegner
schaft auf und baten ihn, sich mit dem Oberpräsidenten über den Tag 
der Wahl zu verständigen.

So b l i e b  a l s o  n u r  n o c h  d i e  E i n w i l l i g u n g  L e d ö -  
c h o w s k i s  z u r  W a h l  ü b r i g .  Sie ist ihm nicht leicht ge
worden. Das erste Mal erfuhr er von seiner Kandidatur durch eine 
Anfrage des Unterstaatssekretärs, Erzbischofs Berardi, am 5. Mai 
und noch einmal durch einen Brief desselben Prälaten vom 17. Juni. 
Was sollte er auf die römische Anfrage antworten? Aus dem ihm 
vertrauten diplomatischen Dienste sollte er ausscheiden und die Lei
tung zweier ihm vollständig unbekannten Diözesen übernehmen. 
Zwar kannte er die Sprache der Mehrzahl seiner künftigen Diöze- 
sanen, da sie seine Muttersprache war; aber da er sie seit 23 Jahren 
nur selten noch gesprochen hatte, beherrschte er sie nicht mehr voll
ständig. Die deutsche Sprache machte ihm natürlich noch bedeutend 
mehr Schwierigkeiten. Wie sollte er da als Oberhirt zu den Gläu
bigen sprechen! Dazu kam noch die Ueberzeugung, dass die Polen 
ihm keine Sympathie entgegenbrachten, da sie wohl wussten, dass 
er sich nicht nur niemals für sie eingesetzt hatte, sondern sogar die 
poln. Aufstände als eine Empörung gegen die legitime Gewalt ver
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urteilt hatte. So kann es nicht Wunder nehmen, dass Ledöchowski 
in seiner Antwort an Berardi mancherlei Bedenken Ausdruck gab, 
wenn er auch seine Bereitwilligkeit versicherte, dem Willen des 
Papstes gehorsam zu sein. Pius IX., zufrieden mit dem Eingehen des 
Nuntius auf seinen Plan, hielt die von ihm vorgebrachten Schwierig
keiten angesichts der Begabung Ledöchowskis für Sprachen und an
gesichts seiner gewinnenden Persönlichkeit nicht für unüberwindbar 
Doch die Ernennung zum Erzbischof konnte der Papst infolge der 
von den Domkapiteln gemachten Schwierigkeiten vorläufig nicht 
vornehmen, so dass Led. lange Zeit im ungewissen blieb. Immerhin 
kam er mit seiner künftigen Stellung in Berührung, da er am
25. Oktober in Brüssel vom preuss. Kronprinzenpaar, auf das er einen 
sehr günstigen Eindruck machte, empfangen wurde. Auch hatte ihm 
Erzbischof Eranchi auf Grund seiner Dresdener Unterredung mit den 
Vertretern der Kapitel die Hoffnung ausgesprochen, dass der Papst 
seinen Plan durchsetzen werde; darum fing er an, sich für seine 
künftigen Erzdiözesen zu interessieren.

Doch kehren wir zu Ledöchowskis Wahl zurück. Bevor Kl. zu 
ihr übergeht, bespricht er noch einen Faktor, der zwar keinen direk
ten Einfluss auf die Wahl hatte, aber doch grosse Bedeutung für sie, 
nämlich d ie  ö f f e n t l i c h e  M e i n u n g .  Ihr Sprachrohr war da
mals der „Dziennik Poznanski“. Anfangs August brachte er die 
Nachricht, dass der Papst seinen Nuntius in Brüssel, Grafen Led., 
zum Erzbischof von Gnesen-Posen ernannt habe; er sei aber des 
Polnischen nicht vollständig mächtig. Doch stellte der „Dziennik“ 
ihm am 6. September das Zeugnis aus, dass er ein gebildeter, from
mer und charakterfester Prälat sei. Leider gefiel sich der „Dziennik“ 
nebenbei in der Rolle eines Beschützers der Kapitelsprivilegien und 
Hess sich als solcher zu taktlosen Warnungen, ja Drohungen gegen
über dem Apostolischen Stuhl und dem Nuntius Led. hinreissen. Da
mit gab er freilich nur den Gefühlen Ausdruck, die die poln. Be
völkerung damals weitgehend beherrschten. Kl. weist darauf hin, 
dass man in tonangebenden Kreisen geneigt war, die Interessen des 
Volkes denen der Kirche gleichzusetzen, ja die letzteren als Mittel 
für die ersteren zu gebrauchen. Das zeigte sich besonders in der 
Befürchtung, der neue Erzbischof könnte die Gottesdienste und Lie
der, die eine spezielle nationalistische Färbung hatten, aus Loyalität 
gegen den preuss. Staat verbieten. Mit Unwillen sah man vielfach 
auf diejenigen herab, bei denen die Kirchlichkeit oder, wie man sich 
abfällig ausdrückte, der Ultramontanismus die erste Stelle in ihren 

, Ueberzeugungen einnahm. Hierher gehörte der greise General Kasi
mir von Chlapowski und seine Söhne, die beiden Brüder Kajetan 
und Josef von Morawski, die durchgängig römisch gesinnte Familie 
der Zöltowski und vor allem Johann Kozmian, der als Publizist im 
„Przeglad Poznanski“ und als Erzieher junger Edelleute und Bürger
söhne einen weitreichenden Einfluss ausübte. Besonders charakte
ristisch für die Einstellung Kozmians ist sein folgendes Bekenntnis:

i
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»Sagen wir es uns offen und laut, dass wir, die wir als katholisches 
Volk aus Pflichtgefühl, ja sogar aus Eigennutz mit der Kirche ver
bunden sind, auf der Welt keinen Beschützer ausser der Kirche haben 
und darum niemals etwas für unser Land erreichen werden, wollten 
wir gegen das Papsttum Front machen.“ Vielen jedoch war diese treu 
kirchliche Gesinnung ein Dorn im Auge, so dass man in diesen „Ultra- 
uiontanen“ gewissermassen Patrioten zweiter Klasse sah, bei denen 
an erster Stelle die kirchliche Gesinnung und dann erst die Liebe 
zum Volke stehe. Ein solcher Ultramontane, fürchtete man, werde 
auch der neue Erzbischof sein.

Unter diesen Spannungen der Volksseele gingen die Vorberei
tungen zur Wahl weiter. Am 29. November benachrichtigte Brze- 
zinski den Oberpräsidenten, dass die Kapitel zur Wahl bereit seien. 
Wieder zeigte sich ein Hindernis in Gestalt des Provinziallandtages, 
der in der ersten Hälfte des Dezembers stattfinden sollte, so dass 
Horn glaubte, die Wahl erst nach dem 17. anberaumen zu können. 
Aber die Weisungen des Kultusministers bestimmten ihn, als Wahl
tag den 16. Dezember anzusetzen. Tags vorher fuhr Horn in Beglei
tung zweier Katholiken, des Regierungsrats Lebbin und des Appella
tionsgerichtsrats von Choltitz, nach Gnesen. Anderntags nach 9 Uhr 
Wurden sie von zwei Domherren zu den im Kapitelsaal der Kathe
drale versammelten 12 Wählern (die übrigen hatten ihr Nichterschei
nen entschuldigt, aber ihre Stimme einem der anwesenden Wähler 
übergeben) geführt, wo Horn sich durch Ueberreichung des könig- 
bchen Schreibens als Wahlkommissar auswies. In feierlichem Zuge 
begaben sich dann alle in den Dom, wo Weihbischof Stefanowicz ein 
Pontifikalamt zum Heiligen Geiste um glückliche Wahl zelebrierte. 
Nach seiner Beendigung wurde Horn mit seiner Begleitung in das 
erzbischöfliche Palais zurückgeführt, wo sie, der Tradition gemäss, 
das Ergebnis der Wahl abwarten sollten. Unterdessen schritt man 
,ru Kapitelsaal zur Wahl. In einer kurzen Ansprache forderte Brze- 
zinski die Anwesenden auf, dem Wunsch des Hl. Vaters zu entspre
chen und den Nuntius Led. zum Erzbischof zu wählen, und zwar 
möchten sie sich zu diesem Zweck von ihren Sitzen erheben. So 
geschah es auch. Dass jedoch die Opposition keineswegs verstummt 
war, zeigten die Domherren Dulinski und*Kaliski, die beide forderten, 
cs möge protokolliert werden, dass sie der Wahl nur unter der Be
dingung zugestimmt hätten, dass sie dem Wunsch des Hl. Vaters ent
spreche. Nachdem noch das Votum des bettlägerigen Weihbischofs 
Brodziszewski eingeholt war, wurde der königliche Wahlkommissar 
abermals ins Kapitel gebeten und ihm das Resultat der Wahl mitge
teilt. Wieder ging es in Prozession zum Dom, wo Domherr Grandke 
dem Volke von der Kanzel aus die Person des neuen Erzbischofs 
bekannt gab. Der ganze Akt schloss mit einem feierlichen Tedeum. 
Bald nach der Wahl teilten die Domkapitel dem Apostolischen Stuhl 
und dem Grafen Ledöchowski wie auch Horn dem Kultusminister 
das Ergebnis mit, zunächst telegraphisch und dann in einem beson
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deren Schreiben. Da es angebracht schien, dem Nuntius auch per
sönlich Mitteilung zu machen, fuhr Prälat Brzezinski in Begleitung 
des Geistl. Rates Janiszewski (von den Gnesener Herren zeigte sich 
keiner dazu bereit) nach Brüssel, wo sie am 21. Dezember eintrafen 
und am selben Tage noch vom Nuntius empfangen wurden. Sein 
sympathisches Wesen und seine imponierende Erscheinung verfehlten 
nicht, den besten Eindruck auf die Delegierten zu machen. Bei einem 
gemeinsamen Besuch beim preuss. Gesandten zeigte es sich übrigens, 
dass der neue Erzbischof ganz gut dem deutsch geführten Gespräch 
folgen konnte. Am 6. Januar 1866 erfolgte die Bestätigung der Wahl 
durch den Papst und am 8. die Präkonisation, d. h. die Uebertragung 
der Erzbistümer Gnesen u. Posen an den Nuntius. Da die Abreise des 
Erzbischofs aus Brüssel infolge des Todes des Königs der Belgier und 
der Thronbesteigung des neuen Königs sich verzögerte, traf Graf 
Led. erst am 23. Februar in Rom ein. Zur Abschiedsaudienz beim 
Papst wurde er am 3. April empfangen; bei dieser Gelegenheit 
schenkte ihm Pius IX. ein Brustkreuz an goldener Kette. Am 14. April 
legte Erzbischof Led. den Treueid in die Hände König Wilhelms ab 
und am 24. hielt er seinen feierlichen Einzug in Posen.

Haben sich nun die Hoffnungen, die die preussische Regierung 
auf diese Wahl setzte, und die Befürchtungen des polnischen Volkes 
erfüllt? Wir wollen darauf kurz antworten. Gleich am Anfang seiner 
Regierung suchte der neue Erzbischof die ihm unbekannten Erz
diözesen durch zahlreiche Visitationsreisen kennenzulernen. Anfangs 
zeigte er der Regierung weites Entgegenkommen; er hielt sich fern 
von aller Politik und empfahl auch seiner Geistlichkeit dieselbe 
Stellungnahme. Auf die Beschwerde des Oberpräsidenten über die 
Absingung beim Gottesdienst des patriotischen Liedes „Boze cos 
Polske“ (Gott, der Du Polen) verbot er kategorisch dieses Lied bei 
religiösen Feierlichkeiten anzustimmen. Das brachte ihm viel An
feindung, ja Schmähungen von seiten der patriotisch gesinnten Polen 
ein. So wurde ihm die Erzbischofswürde bald eine Dornenkrone; 
sie wurde es ihm noch mehr, als die Maigesetze des Jahres 1873 
ihn in einen so scharfen Konflikt mit der Regierung brachten, dass 
er am 3. Februar 1874 als Gefangener aus seinem Palais nach 
Ostrowo gebracht wurde. Dort blieb er zwei Jahre im Gefängnis. 
In dieser Zeit ernannte ihn Pius IX. am 15. März 1875 zum Kardinal 
und berief ihn, als er Februar 1876 aus dem Gefängnis entlassen 
wurde, nach Rom, wo er segensreich zum Wohl der Kirche arbeitete, 
besonders seit 1892 als Präfekt der Propaganda. Er starb am
22. Juli 1902 zu Rom im 80. Lebensjahr. Bei Gelegenheit des Inter
nationalen Missionskongresses 1927 wurden seine Gebeine am 
30. September im Dom zu Posen beigesetzt, wo er schon 1903 ein 
Denkmal erhalten hatte.



Die Salzversorgung des Posener Landes 
in früherer Zeit
Von Emil M e y e r  t-

Qrosspolen, dessen grössten lind wesentlichsten Teil die frühere 
preussische Prov. Posen bildete, ist an und für sich kein salzarmes 
Land. Ausgedehnte Salzlager, deren Vorhandensein der Geologe 
durch Bohrungen festgestellt hat, ruhen tief im Schosse der Erde 
und harren des Abbaues.

Das Vorhandensein von Gips in dem Kalkwerke Wapno bei Exin 
hat zur Entdeckung eines mächtigen Steinsalzlagers daselbst geführt; 
•m Jahre 1910 ist es dem Bemühen der preussischen Bergwerks
verwaltung gelungen, bei Schubin in einer Tiefe von 2149,5 m — es 
ist dies das zweittiefste Bohrloch der Welt — ebenfalls auf ein 
Lager von Steinsalz zu stossen. In bergmännischem Betriebe be
findet sich freilich im Posener Lande seit dem Jahre 1871 nur das 
Steinsalzlager in Hohensalza, dessen Ausdehnung in die Länge auf 
2 km und in die Breite auf 1 km geschätzt wird, während seine Mäch
tigkeit 654 m beträgt. Vier Jahre, nachdem der ergiebige Abbau 
dieses Salzlagers der auf ihm stehenden Stadt Inowrazlaw zu der 
Namensänderung in Hohensalza verholten hatte, im Jahre 1908, „er
soff“ das Salzbergwerk; doch wurde schon im Jahre 1910 aus der 
Soole 670 000 Zentner Siedesalz gewonnen, die zur Deckung des 
Salzbedarfs im Posener Lande noch wesentlich beitragen konnten.

Anzeichen von Salzgewinnung aus Salzquellen im Posener Lande 
reichen bis ins Jahr 1173 zurück. In diesem Jahre schenkte Herzog 
Misiko von Polen den aus Altenberge bei Köln a. Rh. stammenden 
Brüdern des Zisterzienser-Klosters Land bei Peisern das Gut Klein- 
Wrombschin, südlich von Land, „mit dem Salze“ (cum sale.), eine 
Schenkung, die dem Kloster vom Herzog Ladislaus Odosohn i. J. 
1236 in demselben Umfange bestätigt wurde. 1404 befand sich die 
Salzquelle noch im Besitze des Klosters und wird urkundlich unter 
dem Namen Slone lacus, salziger See, als Eigentum des Klosters 
aufgeführt. Eine andere Spur früherer Salzgewinnung führt nach 
dem alten Mittelpunkt einer Kastellanei Slonsk an der Weichsel, 
südlich von Thorn, aus dem die St. Johanneskirche in Mogilno schon 
i. J. 1065 gewisse Einnahmen bezog. Hier wird bereits 1235 eine Sa
line erwähnt, in der der Deutsche Ritterorden damals zwei Süd



128 Emil M eyer
i

pfannen besass, für die er den Herzogen von Masovien und den 
Bischöfen von Plotzk an der Weichsel Zins zu zahlen sich ver
pflichtete. In der Tat hat die Südpreussische Regierung, die nach 
der zweiten Teilung Polens ihr Augenmerk auf die Entdeckung von 
Salzquellen im Lande selbst gerichtet hatte, bei Slonsk Salz ge
funden. Es sollen dort in 24 Stunden bei einem ersten Versuche 
10 000 Kubikfuss gefördert worden sein. Aus dieser Zeit liegen auch 
Nachrichten von einem kleinen Salzwerke bei Lentschitz vor, wäh
rend der preussische Staat im Jahre 1786 bei Inowrazlaw, in dessen 
Nähe sich auch ein Ort Slonsk befindet, eine Salpetersiederei im 
Betrieb hatte.

Wie dem Ortsnamen Slonsk etymologisch der Begriff des Salz
haltigen zugrunde liegt, so enthält auch der in der adjektivischen 
Form im Posener Lande auftretende Ortsname Slonawy „etwas 
salzig“, den gleichen Grundbegriff. Die Richtigkeit der Annahme, 
dass dergleichen Ortsbenennungen auf Vorkommen von Salz an 
diesen Stellen schliessen lassen, trifft in zwei Fällen für das Posener 
Land zu. Ein Gross- und ein Klein-Slonawy, später Gross- und 
Klein-Salzdorf, liegt dicht bei Schubin in dem Gelände, auf dem das 
oben erwähnte Steinsalzlager erbohrt worden ist. Der andere Ort 
Slonawy ist ein zerstreutes Hauländerdorf, nördlich der Stadt Obor- 
nik, und soll einem Berichte nach eine Salzquelle gehabt haben; 
dagegen wurde das Wasser einer Salzquelle in der Stadt Obornik 
selbst bis zum Jahre 1780 von den Einwohnern zum Kochen benutzt.

Indessen erfreuten sich solche Salzquellen höchstens einer ört
lichen Wertschätzung; sie kamen weder dem Staate, dem die Ein
nahme aus dem Salzregal zustand, noch der weiteren Allgemeinheit 
zugute.

Auch Urkunden, kraft deren einzelnen Personen oder ganzen 
Gemeinschaften das Recht verliehen wurde, nach Salz zu graben 
oder gefundene Salzquellen zu behalten, wie es den Mönchen des 
Zisterzienser-Klosters Oliva 1295 durch den Herzog Premissel II. 
oder dem Bischöfe Thomas von Breslau 1241 durch den Herzog 
Mesco von Oppeln ausdrücklich zuerkannt worden war, finden sich 
für das Posener Land nicht vor.

Man war in bezug auf die Versorgung mit diesem unentbehr
lichen Nahrungs- und Genussmittel auf die Zufuhr aus weiter Ferne 
angewiesen.

Wenn auch das nördliche Polen einen beträchtlichen Teil seines 
Salzbedarfs im 13. Jahrh. aus Halle bezog, wenn sich die Stadt 
Breslau, der Hauptstapelplatz für den Salzhandel im gesamten sla
wischen Osten, im 14. Jahrh. mit Salz aus den Halleschen Salz
gruben versorgte, wenn auch im J. 1502 für die Bürger der Stadt 
Posen 15 Salzfuhren aus der Walachei, d. h. jenem salzreichen Ge
biete an der Grenze Siebenbürgens und Rumäniens, bestimmt waren, 
die allerdings in der Nähe von Neustadt bei Pinne von Wegelagerern 
überfallen wurden, wenn ferner der König Sigismund II. August
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den Bürgern von Bromberg im J. 1558 gestattete, zeitweise auch 
fremdes, d. h. russisches oder überseeisches, zu verkaufen, und 
wenn sich auch im 17. Jahrh. ein lebhafter Salzhandel zwischen 
Stettin und dem Posener Lande auf den Flussläufen der Oder und 
unteren Warthe entwickelte, so bildeten doch die unerschöpflichen 
Salzlager von Bochnia und Wieliczka bis zum Jahre 1772, in welchem 
diese Bergwerke bei der ersten Teilung Polens an Oesterreich fielen, 
die Hauptversorgungsquelle auch des Posener Landes mit „ruthe- 
nischem“ Salze, wie es die königl. Urkunden des 16. Jahrh. zu be
zeichnen pflegten.

Die südöstlich von Krakau liegenden Steinsalzbergwerke von 
Bochnia und Wieliczka werden in den Urkunden zusammen schlecht
hin „Utrumque Sal“, „Beide Salzlager“, das von Wieliczka „das 
grosse Salzlager“, „Magnum Sal“, genannt; sie bildeten für den polni
schen Staat eine unversiegbare Einnahmequelle, für den slawischen 
Osten die unerschöpflichen Versorgungsstätten mit Salz.

Beziehungen zwischen dem Posener Lande und diesen Salz
gebieten lassen sich schon in der ältesten Geschichte des Landes 
nachweisen; sie waren zunächst nicht geschäftlicher, kaufmännischer 
Natur, sondern sie waren dem frommen Sinne polnischer Landes
herren zu danken, die in ihrer Sorge um ihr Seelenheil Kirchen und 
Klöstern Gnadenerweisungen zuteil werden liessen. Unter den Be
sitzungen des Gnesener Domkapitels, die in einer Bestätigungs
urkunde des Papstes Innozenz II. vom Jahre 1136 aufgezählt werden, 
befindet sich das „erzbischöfliche Salzwerk“, Sal archiepiscopi, Ba- 
bice bei der Stadt Zatöw im Krakauer Bezirk. Wohlwollende pol
nische Landesherrn hatten das Kloster Tremessen in den Besitz eines 
Salzbergwerks bei dem „Grossen Salze“ (Wieliczka) gesetzt, dessen 
Eigentumsrecht sich der Abt vom Herzog Misiko im Jahre 1145 in 
Gnesen von neuem bestätigen liess. Das Bergwerk wurde verpach
tet, warf aber nur eine schwankende Einnahme von jährlich 10, 8, 
ja sogar von 5 Mark an Zins ab, so dass der Herzog Lesco von Kra
kau auf Bitten des Abtes Martin die schwankende Pachtsumme in 
eine feste Lieferung von jährlich 10 Scheffeln Salz Krakauer Masses 
umänderte. Selbst die Besitzungen des Zisterzienserklosters Lebus, 
nördlich von Frankfurt an der Oder gelegen, erstreckten sich im 
Jahre 1328 bis an das „Grosse Salz“, wo die Saline Przebyczany den 
Brüdern gehörte.

Auch durch Schenkungen von Privatpersonen kamen Anteile der 
Krakauer Salzwerke in den Besitz von Klöstern. Die fromme Witwe 
des Grafen Klemens Ratzlawa schenkte den Nonnen des Zister
zienserklosters Olobok, Kr. Adelnau, iin Jahre 1268 in Posen die 
Hälfte ihres Salzbergwerkes in Bochnia als Beitrag zum Unterhalt 
der Klosterschwestern mit dem Vorbehalt, dass auch die andere 
Hälfte des Bergwerks dem Kloster nach dem Tode der derzeitigen 
Inhaberin zufallen sollte. Es bedurfte ferner einer besonderen Gna-
Deutsche Wissensch. Zeitschr. f. Polen. H eft 36. 1939. 9
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denerweisung, wenn der Herzog Premissel den Brüdern des Klosters 
Paradies in einer in Qnesen i. J. 1247 ausgestellten Urkunde nicht nur 
Zollfreiheit für Ein- und Ausfuhr im ganzen polnischen Reiche ge
währte, sondern ihnen auch besonderes sicheres Geleit für ihre Salz
fuhren verhiess.

Oft genug aber dienten die laufenden Einnahmen der Krone 
aus den unerschöpflichen Salzlagern auch als Sicherheitspfand bei 
finanziellen Verpflichtungen, die die polnischen Landesherrn in Zeiten 
der Not eingegangen waren. Das Gnesener Domkapitel hatte z. B. 
i. J. 1352 dem König Kasimir d. Gr. sämtliche Kostbarkeiten des Dom
schatzes zur Hebung der Geldnöte des Staates im Werte von 2000 
Mark zur Verfügung gestellt. Daraufhin übernahm der Staat die 
dauernde Verpflichtung, dem Gnesener Domkapitel zweimal im Jahre 
den Betrag von je 50 Mark aus den Einnahmen der Salzbergwerke 
in Bochnia und Wieliczka anzuweisen, die dauernd zum Unterhalt der 
Gnesener Domvikare verwendet wurden.

Der Transport des in den galizischen Bergwerken gewonnenen 
Salzes durfte nach dem Posener Lande nur auf bestimmten, fest
gelegten Handelswegen erfolgen. Es war das eine Massnahme, um 
die Umgehung der staatlichen Zollstationen, an denen Abgaben für 
Benutzung der Strassen und Brücken zu entrichten waren, zu ver
hindern. Wurde das Salz von dem Stapelplatz Breslau bezogen, so 
wurde ein Einfuhrzoll in Punitz (1398), in Schildberg (1373) oder in 
Starygrod, einer Burg und zugleich Marktflecken bei Kobylin (1258), 
bezahlt, je nachdem der Handelsweg nach der Stadt Posen über den 
Wartheübergang Schrimm oder einer der beiden Handelswege über 
Kalisch und Konin, oder über Peisern und Hohensalza nach Thorn 
benutzt wurde. König Ladislaus Jagail hatte i. J. 1390 für die frem
den Kaufleute eine Handelsstrasse zwischen Krakau und Schwerin 
an der Warthe quer durch das ganze Reich festgelegt, welche zu
nächst über die Zollstationen Petrikau, Lenschütz und Magdeburg (?) 
nach Posen führte und von da entweder zu Lande, oder auf der 
Warthe bis Schwerin ihre Fortsetzung fand. Ein noch älterer Han
delsweg verband schon 1238 die Stadt Thorn über Gnesen und Posen 
mit der Grenz- und Zollstätte Bentschen, während sich erst im Jahre 
1269 ein Weg in den Urkunden erwähnt findet, der von Gnesen aus 
nach dem Norden des Posener Landes führt und den Verkehr über 
Nakel hinaus nach Pommern leitete. Ein besonderer Handelsweg war 
den betriebsamen Bürgern von Fraustadt vorgeschrieben, die vom 
Könige Ladislaus Jagail 1404 das Recht des Salzvertriebes zuge
standen erhalten hatten. 1452 bestimmte König Kasimir IV., dass 
die Fraustädter für ihren Handel mit Reussen, dessen Ziel Lemberg 
war, die nähere Strasse über Opoczno, Petrikau, Sandomir und Kra- 
^kau benutzen sollten.

Für den Nordosten des Posener Landes bot sich zur Beförderung 
des Salzes aus Galizien der sichere und bequemere Wasserweg der 
Weichsel dar. Die Bürger der Stadt Schulitz an der Weichsel er
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hielten im Jahre 1564 ihr Salz ebenso aus den Bergwerken von 
Bochnia und Wieliczka auf dem Wasserwege zugeführt, wie die kgl. 
Salzspeicher in der Stadt Bromberg. Aber die sich im Anfänge des 
16. Jahrh. zwischen Bromberg und Danzig entwickelnden lebhaften 
Handelsbeziehungen brachten es mit sich, dass auch überseeisches 
Salz in Bromberg eingeführt wurde, ein Umstand, der eine Reihe 
von Erlassen der Landesherrn über den eingeschränkten Verkauf 
ausländischen Salzes im Bez. Bromberg hervorrief. Besonders 
drückend aber musste von den Bürgern Brombergs die ihnen oblie
gende Pflicht empfunden werden, ohne Entschädigung unter Hintan
setzung ihrer eigenen Geschäfte das an der Mündung der Brahe auf 
der Weichsel eingetroffene galizische Salz auf ihren Fahrzeugen zwei 
Meilen die Brahe stromaufwärts in die kgl. Salzniederlage zu be
fördern. Allerdings waren auch in anderen Städten die Einwohner 
zu Spanndiensten bei der Weiterbeförderung staatlicher Salztrans- 
Porte verpflichtet. Um den sinkenden Handel der Stadt Thorn zu 
heben, machte König Sigismund I. 1543 diese Stadt zum Stapelplatz 
für überseeisches Salz, das von dort auf den Markt von Gnesen 
und Posen gelangte.

Die Schiffahrt auf der das Posener Land durchfliessenden Warthe 
kam für ihren oberen und mittleren Lauf bis zur Stadt Posen zur 
Beförderung von Salzfrachten kaum in Betracht, da Wehre und 
Mühlenanlagen den Verkehr unmöglich machten. Dagegen war der 
Frachtverkehr auf der Warthe von der Stadt Posen bis Schwerin 
uach den schon erwähnten Handelsbestimmungen des Königs La
dislaus Jagail vom Jahre 1390 völlig unbehindert. So erhält der 
Kastellan von Meseritz, Adam Sendziwoi von Czarnkowski, 1614 von 
dem Kurfürsten von Brandenburg die Erlaubnis, 100 Wispel Getreide 
aus Polen Netze, Warthe und Oder stromabwärts nach Stettin zu 
führen und von dort wieder 10 Last Heringe und 10 Last (Last =  
3 Wispeln) „Boy-Salz“ stromaufwärts zollfrei mitzubringen. Wenn 
der Kastellan für die Beförderung seiner Fracht die Warthe ausser
halb der polnischen Grenzen benutzte, so sind doch seine Kähne auf 
der Netze sicher bis zu seiner Stadt Czarnikau gefahren, die er so 
Püt Stettiner Salz und Heringen versorgen konnte.

Wenn ein Landesherr einer Stadtgemeinde sein besonderes 
Wohlwollen zeigen wollte, namentlich wenn sie durch Kriegswirren, 
Feuersbrünste und andere Schicksalsschläge stark gelitten hatte, so 
verlieh er den Bürgern, um ihren Handel zu heben, Zollfreiheit auf 
allen oder namentlich bezeichneten Handelsstrassen des Reiches. 
Kasimir d. Gr. hatte den Bürgern von Kalisch die Hälfte der Zoll
abgaben für alle ihre Waren, die zwischen den Zollstätten Schildberg 
and Konin verkehrten, erlassen. Noch günstiger lautete das Privileg 
des Königs Ladislaus III. für die Fraustädter Bürger, das vom Jahre 
1444 ab alle Fraustädter Bürger, Kaufleute und Salzwagenführer von 
ieder Zollabgabe auf den Handelswegen des ganzen polnischen Rei
ches befreite. Insbesondere aber erfreuten sich die Bürger der Lan

9*
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deshauptstadt Posen seit alter Zeit des Rechtes der Zollfreiheit, das 
ihnen König Kasimir IV. 1462 noch einmal für den ganzen Staat 
bestätigte.

Im übrigen gab es im Posener Lande wohl kaum ein Kloster, dem 
nicht durch landesherrliche Huld wenigstens in der älteren Zeit 
gleiche Zollfreiheit bei Ein- und Ausfuhr seiner Lebensbedürfnisse 
zuteil geworden wäre. Der Adel hatte indessen seinen eigenen Ein
fluss auf den Reichstagen dahin auszunutzen verstanden, dass er eine 
Zollgesetzgebung schuf, die den Edelmann von allen Abgaben frei 
liess. Der polnische Adel beanspruchte demnach allgemein für sich 
auch das Recht der Abgabenfreiheit von Brücken- und Dammzöilen 
für seine mit Salz beladenen Fuhrwerke, auch wenn dieses zum eige
nen Gebrauch herangeschafft wurde.

Ueber die Art der Zollabgabe für die Benutzung der Handels
strasse zwischen Thorn, Gnesen und Posen von Salz führenden 
Kaufleuten gibt der alte Handelsvertrag Auskunft, der in Gnesen zwi
schen dem Herzoge Ladislaus von Polen und der Abgesandten des 
Hochmeisters des Deutschen Ritterordens 1238 abgeschlossen wurde, 

.Auskunft. Darin heisst es: „Die Kaufleute, die von Bentschen über 
Posen und Gnesen nach Thorn fahren, sollen von jedem Wagenpferde 
zwei Skot abgeben, mit Ausnahme von Salz und Heringen. Vom 
Salz aber sollen sie in Gnesen und Posen für jedes ziehende Pferd 
einen gehäuften Kribrus (1 Vollscheffel [mensura] =  3 cribos) als 
Zoll geben.“

Für die Mühen und den Ausfall des eigenen Verdienstes, den die 
Bürger Brombergs durch die pflichtmässige Beförderung ruthe- 
nischen Salzes auf der Brahe nach der staatlichen Salzniederlage er
litten, suchte sie Sigismund II. August dadurch zu entschädigen, dass 
er ihnen durch Urkunde vom 10. Juni 1555 das Recht verlieh, dieses 
Salz aus der kgl. Niederlage nicht nur für den eigenen Hausgebrauch, 
sondern auch für einen abgabenfreien Wiederverkauf in beliebiger 
Menge zu erwerben. Dieser Kleinhandel mit Salz dürfte indessen 
nicht in Bromberg und seiner Vorstadt, sondern nur auf dem platten 
Lande unter einer „mässig erträglichen“ Preiserhöhung ausgeübt 
werden, „damit sich nicht der Adel und Leute anderer Stände wegen 
der Schwierigkeit der Salzversorgung bedrückt und wegen der allzu 
grossen Salzteuerung mit Recht beschwert fühlten“. Der Staat hatte 
sich also das alleinige Verkaufsrecht des Salzes in der Stadt und in 
der Vorstadt Brombergs Vorbehalten; erst 1563 wurde den Bürgern 
der Salzverkauf in ihrer eigenen Stadt, und zwar auch nur zeitweise 
unter Beschränkung auf fremdes Salz freigegeben.

Die staatliche Salzniederlage nämlich, die König Sigismund I. 
um 1522 eröffnet hatte, war nicht immer reichlich genug mit Salz- 

- Vorräten versehen. Sigismund II. August regelte daher 1563 die Salz
versorgung dieser Niederlage in der Weise, dass er den Bromberger 
Bürgern nur bei eintretendem Salzmangel in den kgl. Salzspeichern 
die Einführung überseeischen, grobkörnigen Salzes aus Danzig ge
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stattete, wofür an den Vorsteher der Salzniederlage für jede Last 
dieses Salzes eine Abgabe von 3 Groschen poln. zu entrichten war. 
Hatte dieser das Eintreffen galizischen Salzes binnen 6 Wochen wie
der in Aussicht gestellt, so musste nach deren Ablauf alles noch vor
rätige Salz bei Strafe von 14 Mark poln. zur Versiegelung abgegeben 
werden, da nunmehr jeder Verkauf fremden Salzes verboten war. 
Biese Verordnung bestand noch nach hundert Jahren zu Recht. Denn 
König Michael bestätigte sie nicht nur i. J. 1669, sondern fügte ihr 
noch die Bestimmung zu, dass von nun an die Bürger Brombergs 
ausschliesslich das Recht haben sollten, das auf der Brahe nach der 
Stadt gelangende russische Salz zu kaufen und zu verkaufen. Ver
letzungen dieses Privilegs sollten mit Einziehung des Salzes zu
gunsten des Staates und der Stadt Bromberg geahndet werden. Mit 
Rücksicht auf die schweren Schäden, die die Stadt im schwedisch- 
Poln. Kriege erlitten, hatte der König den Bürgern diese kleine Ver
günstigung gewährt, die indessen bald ihren Salzhandel so hob, dass 
sie i. J. 1682 den zerstörten städtischen Salzspeicher an der Brahe 
wieder aufrichten konnten.

Aehnlichen Beschränkungen im Salzhandel unterlagen auch die 
Bürger der Nachbarstadt Schulitz an der Weichsel, denen Sigis- 
niund II. August 1564 von neuem verbieten musste, grobkörniges 
Salz — sal granulosum —, das jedenfalls über See nach Danzig und 
von dort nach Schulitz gekommen und mit dem galizischen Salze in 
Wettbewerb getreten war, als Handelsartikel zu führen.

Das Recht des freien Salzmarktes stand also den Bürgern einer 
Stadt an und für sich nicht zu; das Recht hierfür musste ihnen der 
Landesherr, in den mittelbaren Städten der Grundherr besonders 
verleihen.

Schon 1386 befand sich der Rat der unmittelbaren Stadt Schild- 
berg durch die Huld des Herzogs Ladislaus von Oppeln im alleinigen 
Besitz des freien Salzhandels in der Stadt und in den Dörfern des 
ganzen Bezirkes Schildberg. Die Bürger der Landeshauptstadt Posen 
übten den freien Salzhandel am Anfänge des 15. Jahrh. aus, den Frau
städtern hatte König Ladislaus Jagail 1404 das Salzmonopol ver
liehen, in dessen Bereich auch die dem Kloster Lubin untertänige 
Stadt Schwetzkau fiel. Denn 1462 wurde auf Beschwerde des Frau
städter Rates hin dem Abte von Lubin die Unterhaltung einer Salz
niederlage in der Stadt Schwetzkau untersagt und der Salzverkauf 
auf den Mittwoch, den dortigen Markttag, beschränkt.

Das früheste Beispiel der Verleihung des freien Salzmarktes an 
Bürger durch ihre Grundherrschaft geht auf das Jahr 1337 zurück, 
in dem Graf Nicolaus seinen Bürgern in Gostyn dieses Recht zuge
stand, für das sie seit 1561 eine Abgabe an die Grundherrschaft zu 
zahlen hatten. Bei der Umwandlung des Dorfes Lissa in eine Stadt 
mit Magdeburger Rechtsverfassung verhiess der Grundherr Wences- 
laus Leszczynski in der Gründungsurkunde vom Jahre 1561 den 
neuen Bürgern: „Die Stadt soll auch ewiglich haben den Salzmarkt;



134 Emil M eyer

jedoch darob sie sich nach Ausgange Fünfzehn Jahren nach dato mit 
mir um einen leidlichen erblichen Zins vertragen.“ Auf dem rechten 
Ufer der Warthe, gegenüber der Neustadt Posen, lagen die drei mit 
deutschem Rechte bewidmeten, dem Posener Domkapitel gehörenden 
Stadtgemeinden Wallischei, Ostrow und Schrodka. Hier war es nicht 
das Domkapitel bzw. der Bischof, der den Bewohnern den Handel 
mit Salz, das zu jeder Zeit und in unbeschränkter Menge aus den 
königlichen Salzwerken in Bochnia und Wieliczka eingeführt werden 
durfte, für jeden Montag den Einwohnern freigab und ihnen ge
stattete, das Salz im Gross- oder im Kleinhandel zu vertreiben, in 
ihren Wohnungen niederzulegen und bis zum Ausverkäufe bei sich 
aufzubewahren, sondern es war der König Kasimir selbst, der mit 
diesem Gnadenakte vom Jahre 1475 dem Domkapitel in Posen sein 
besonderes Wohlwollen bezeugen wollte.

Der freie Salzhandel brachte den städtischen Gemeinden man
cherlei Vorteile. Zunächst eröffnete er dem Kaufmann und dem Krä
mer eine dauernde Erwerbsmöglichkeit. Der Stadtkasse aber flössen 
die Abgaben aus dem Verkehr auf dem Salzmarkte zu, die von jedem 
Kaufmann als Standgeld oder für das Recht, seine Wagen mit Salz 
dort aufzustellen, erhoben wurden, falls der Landesherr auf diese 
Marktgefälle an Wochen- und Jahrmärkten — das sogen, forale 
oder targowe waren sonst dem Staate allein Vorbehalten — aus
drücklich verzichtet hatte. In der Stadt Posen wurde diese Abgabe 
vom Salzmarkte vom Rate jährlich verpachtet und brachte z. B. im 
Jahre 1460 den Betrag von 31 Mark ein. Doch hielt es der Rat am 
Ende des 15. Jahrh. für vorteilhafter, die Abgabe von den Salzhänd
lern direkt einzuziehen. Die Einnahmen beliefen sich für die Zeit 
vom 1. April bis Ende September 1493 auf 18 Mark 14 Groschen und 
für denselben Zeitraum im Jahre 1494 auf 19 Mark 7K> Groschen. Die 
Rechnungen der Stadt Posen weisen für das Jahr 1620 einen Erlös 
von 74 Gulden aus den Salzbuden auf. Dazu trat im Rechnungsjahre 
1780 die Einnahme aus dem in den Salzmagazinen auf der Schanze 
und im Zeughause niedergelegten Salz mit 100 bzw. 216 Gulden. In 
Fraustadt unterstanden die Ergebnisse des Salzbetriebes im 17. Jahrh. 
einer besonderen Salzrevisions-Kommission.

Wie der Salzring in Breslau nur einen Teil des grossen Markt
platzes bildete, so war auch in den anderen Kolonisationsstädten des 
Ostens eine besondere Stelle des überall geräumig angelegten Ringes 
dem Salzmarkt Vorbehalten. In der Stadt Posen lag dieser Platz 
wahrscheinlich an der westlichen Seite des Rathauses an der Stelle, 
wo gegenwärtig das Stadthaus steht. Die „salzstetin“ (Salzstätten) 
werden zwar schon i. J. 1404 zwischen den Fleisch- und Brotbänken 
und den Kauf- und Tuchkammern erwähnt, des Salzmarktes aber 
wird zum ersten Male i. J. 1425 gedacht. Auf ihm vollzog sich wohl 
der Salzgrosshandel fremder Kaufleute, die mit den Posener Händ
lern in Wettbewerb traten. Damit aber die Kleinhändler unter diesem 
fremden Wettbewerb nicht litten, hatte König Kasimir IV. auf Wunsch
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des Rates der Stadt Posen und des von Qnesen i. J. 1449 die fürsorg
liche Bestimmung getroffen, dass alle nach Posen oder Qnesen kom
menden Kaufleute sich beim Kauf und Verkauf nur auf den Qross- 
handel beschränken durften, dass u. a. Salz und Heringe nicht unter 
einer halben Last an einen fremden Kaufmann abzugeben seien. Eine 
ähnliche Bestimmung zum Schutze des Kleinhandels hatte der Grund
herr von Samter, Johann Korzbock-Lacki, in dem Judenprivileg von 
1711 niedergelegt. Darnach hatten die Juden der Stadt Samter, denen 
neben den Christen ohne gegenseitige Schädigung der Salzhandel 
überlassen worden war, dafür Sorge zu tragen, dass fremde Kauf
leute Salz nur tonnenweise abgaben. Unter den verschiedenen Sor
ten galizischen Salzes, die in den Markthandel kamen, wird das feine 
Salz (sal minutum) am häufigsten erwähnt, das als Siedesalz mit 
sal coctum minutum bezeichnet wird. Andere Sorten sind Kristallsalz 
(glaciatum), grobes Salz (sal grossum) und Steinsalz (sal durum). 
Das überseeische Salz kam als grobkörniges (granulatum) in den 
Handel. Ein Scheffel Salz (mensura salis) kostete in Posen im Jahre 
1496 2414 Groschen.

Die Aufrechterhaltung der Ordnung auf dem Salzmarkte stand 
dem Rate zu. Ursprünglich war sie Sache des Stadtvogtes, der auch 
die Aufsicht über Masse und Gewichte führte und die Marktgefälle 
einzuziehen hatte, aus denen er für seine Mühewaltung entschädigt 
wurde. Eine Erinnerung an dieses einstige Amt des Stadtvogtes 
bzw. des Schulzen findet sich in einer Urkunde des Herzogs Boleslaus 
von Grosspolen von 1266, in der er dem Schulzen Antonius das 
Schulzenamt in den nach Neumarkter Recht angelegten vereinigten 
Dörfern Jerzen, Jerzykowo und Siemianowo bei Pudewitz die unge
schmälerte Einnahme aus dem Abwiegen und Verteilen des Salzes 
übertrug. Die Ordnung des Posener Salzmarktes stützte sich auf 
das Polizeistatut vom J. 1462, das auch der Magistrat in Bromberg 
seit 1534 zur Grundlage seiner städtischen Verwaltung gemacht 
hatte. Darin heisst es in bezug auf die Verkehrsordnung auf dem 
Salzmarkte: „Alle Salzwagen müssen nach Beendigung des Marktes 
vom Platze abgefahren werden; werden Wagen dort ausserhalb der 
Marktzeit angetroffen, so müssen sie aufgehoben und können nur 
durch Erlegung eines Vierdungs bei der Stadtgemeinde ausgelöst 
werden.“ Nach der Stadtordnung von 1436 durfte in der geistlichen 
Stadt Strelno kein Wagen mit Salz, der in die Stadt gekommen war, 
ohne Wissen des dortigen Klosterabtes oder seines Verwalters abge
laden oder fortgeführt werden. Handelte es sich doch hier um die 
Kontrolle einer Abgabe an das Kloster, die die Käufer von Salz von 
jedem grossen oder kleinen Wagen in Gestalt eines halben Scheffels 
(corus) (Vollscheffel [mensura] =  400 cori) Strelnoer Masses zu ent
richten hatten. Unter den abgabepflichtigen Käufern sind hier wohl 
einheimische und auswärtige Kaufleute zu verstehen, während an 
anderen Orten, wie z. B. in Fraustadt, der Ertrag einer Steuer von 
nur fremden Salzkäufern laut eines Privilegs des Königs Michael von
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1669 den Einnahmen der Stadtkasse zurWiederherstellung der städti
schen Befestigungswerke zugeführt werden sollte. Für die Befreiung 
der Kalischer Bürger aus wirtschaftlicher Not war es gewiss von 
Bedeutung, dass ihnen Herzog Boleslaus 1264 auf Bitten seiner Ge
mahlin auf ewige Zeiten das Recht verlieh, von jedem fremden Kauf
mann, der mit Salz nach ihrer Stadt führe, von jedem einzelnen 
Wagen ein Viertel Salz zu erheben.

Die polnischen Könige hatten oft genug da, wo es galt, ihren 
unmittelbaren Städten aus Staatsmitteln zu helfen, auf Einnahmen 
der Krone auch aus dem Salzregal verzichtet. Herzog Ladislaus von 
Polen bestätigte den Bürgern von Kalisch im Jahre 1297 von neuem 
den ihnen von seinen Vorgängern Premissel und Boleslaus über
lassenen städtischen Salzzins, König Sigismund I. befreite die Bür
ger der Stadt Pudewitz bei der Erneuerung ihres Gründungsprivilegs 
i. J. 1513 ausdrücklich von jeder Salzsteuer an den Markttagen, Sigis
mund III. gewährte 1609 den Bürgern der Stadt Gnesen, hin und wie
der eine Salzsteuer zu erheben, während König Michael 1669 den 
Bürgern Brombergs zur Ausbesserung der Brahebrücke die dauernde 
Abgabe eines poln. Groschens von jedem mit Salz beladenen Wagen, 
der in die Stadt fuhr, überliess. Dazu traten die Verleihungen der 
freien Salzmärkte, wie oben erwähnt, in Fraustadt, Posen und zum 
Teil auch in Bromberg. Doch waren die Könige nicht in der Lage, 
ihr Wohlwollen auch den Bürgern der mittelbaren Städte zu be
kunden. Der Adel nutzte in der Erkenntnis, dass die Könige seine 
Kräfte zum Schlagen der Schlachten gebrauchen, in rücksichtslosester 
Weise seine gebietende Stellung in den ihm untertänigen Städten aus. 
Hier richtete der adlige Grundherr neben anderen ihm Nutzen brin
genden Lasten, die er den Bürgern aufbürdete, auch die Monopol
wirtschaft im Salzhandel ein, den er an einen Bürger, oft auch an 
einen Juden, verpachtete, was allerdings in der kgl. Stadt Schrimm 
am Ende der poln. Herrschaft auch der Fall war. Hier hatte der all
mächtige Starost, der sich gleichsam als Grundherrn der Stadt an
sah, den alleinigen Salzhandel gegen eine Pachtsumme einem Schrim- 
mer Bürger übertragen. Die Bürger von Gostyn besassen nach ihrem 
Privileg von 1337 einen abgabenfreien Salzhandel; nach dem von 
1561 hatte die Grundherrschaft den Salzhandel mit einer Abgabe be
lastet. Wenn in der Gründungsurkunde der Stadt Lissa vom Jahre 
1561 der Grundherr für sich nach Ablauf von 15 Freijahren eine mäs- 
sige Abgabe vom Salzmarkte festsetzte, so liegt darin der Beweis, 
dass solche Abmachungen, wie sie zwischen Grundherrschaft und der 
Bürgerschaft von Lissa über die Erhebung einer Salzsteuer verein
bart wurden, von der Krone, der doch diese Abgabe eigentlich ge
hörte, für selbstverständlich gehalten wurden. Von der Grundherr- 
Schaft in Czempin datiert aus demselben Jahre 1561 ein Erlass an 
ihre Bürger, dass die Marktabgabe vom Salz der Grundherrschaft 
Vorbehalten bleibe. Es hatte sich der Kasse der Grundherrschaft eine 
laufende, ertragreiche Einnahmequelle eröffnet. Die Abgabe der Salz-
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Händler an die Grundherrschaft belief sich in Wollstein i. J. 1664 auf 
100 fl., um 1772 in der geistlichen Stadt Strelno auf 11 rth. 16 Gr., 
um 1793 in Lissa auf 1 rth für jede eingeführte Tonne. Die süd- 
Preussische Reorganisationskommission nahm damals, um dem armen 
Manne zu billigerem Salze zu verhelfen, den Kampf gegen die 
Monopolwirtschaft in den Mediatstädten Sarne, wo der Jude Salo- 
mon Nathan für das Alleinverkaufsrecht von Salz zusammen mit 
Heringen, Seife und Licht 45 rth. bezahlte, Grätz, Reisen, Punitz, 
Schmiegel, Zduny, wo ein Jude 1200 fl. Pacht für den Salzhandel 
entrichtete, Tirschtiegel und Wollstein auf. Der Erfolg war zunächst 
gering. Tatsächlich ist die Aufhebung des Salzmonopols oder der 
Konzession des alleinigen Salzverkaufs nur in Tirschtiegel durch
geführt worden.

Aufgehoben aber wurde von der Kommission jene 1773 von 
Friedrich d. Gr. im Netzedistrikte nach dem Muster der französischen 
Salzsteuer gabelle eingeführte Salzklassifikation, nach der für jede 
Person über 9 Jahre sowie jedes Stück Vieh ein bestimmter jährlicher 
Salzverbrauch buchmässig nachgewiesen werden musste. Harte 
Geld- und Leibesstrafen waren auf jede nicht abgelieferte Metze Salz 
gesetzt. Mit einer anderen merkwürdigen „Steuer“ aus poln. Zeit, die 
unter die „Ritterdienste“ fiel, hatte die westpreuss. Regierung im 
Netzedistrikt sogleich i. J. 1773 aufgeräumt. Einige Dorfschaften 
des Kreisamtes Czarnikau erhielten nämlich von Staats wegen ein 
bestimmtes Gewicht Salz, waren aber verpflichtet, dafür im Kriegs
fälle eine entsprechende Menge Hafer für die Militärpferde zu liefern. 
Hie preussische Salzkommission weigerte sich, diese Verpflichtun
gen, „Lonner“ genannt, anzuerkennen und das verlangte Salz zu 
liefern.

Die Preussische Regierung war seit dem Jahre 1773 bemüht, die 
Bevölkerung Polens, das seine galizischen Salzwerke nicht mehr 
besass, mit Hilfe der Preuss. Seehandlung mit billigerem Salze, als 
es aus den eigenen Bergwerken liefern konnte, besonders aus Eng
land, zu versorgen. Die Einfuhr von Salz in Polen war einem jeden 
nach Erlegung eines Zolles an der Grenze freigegeben, desgleichen 
stand jedem Bürger in Polen der Handel mit Salz gesetzlich seit 
1773 vollständig frei. Trotzdem hatte der Adel die Bürger in den 
ihnen untertänigen Städten gezwungen, das Salz zu hohen Preisen 
von den Konzessionsinhabern zu kaufen. Mit allen Kräften ver
suchte der Minister Struensee gegen diese Anmassungen der adligen 
Grundherrn anzukämpfen, als er nach der Besitzergreifung des 
Posener Landes im Jahre 1793 auch das Salzwesen zu organisieren 
hatte. Nach seiner Auffassung sollte der Vertrieb des Salzes in 
erster Linie d em  S t a a t e  eine Geldquelle sein. Er lieferte nur das 
Salz. Der Einzelhandel mit Salz wurde darum freier Wettbewerb und 
jedem, der damit Handel treiben wollte, überlassen, er hatte sich nur 
in der preuss. Faktorei zu legitimieren; die Vereidigung des Händ
lers auf eine Salztaxe für den Kleinverkauf bestand nicht, wie sie
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im Preussischen Staate vorgeschrieben war. Diese neue Ordnung 
wurde allmählich auch für den widerstrebenden adligen Grundherrn 
Gesetz: Südpreussen und mit ihm das Posener Land erfreuten sich 
dauernd einer bis dahin im preuss. Staate noch nicht dagewesenen 
Freiheit des Salzhandels*). Der Zusammenbruch Preussens im Jahre 
1806 und die Angliederung des Posener Landes an das Grossherzog
tum Warschau musste naturgemäss eine erneute baldige Aenderung 
in der Organisation der Salzversorgung für beide bisher preuss. 
Landesteile bedeuten.

*) R. Prümers, Das Jahr 1793, S. 255.

Wiesendünger aus einem „Kopiec”.
D arü b er b e rich te te  ein u n g en a n n te r  Ö konom  zu N u tz  u n d  F rom m en  

seiner B erufsgenossen in  dem  ersten  H efte  der ,,A nnalen  der K önigl.- 
S üdpreuß ischen  ökonom ischen S o z ie tä t“ 1803. Diese „K o p ie c“ oder 
E rh ö h u n g  bei dem  D orfe A lt K ro tosch in  w ar wohl ein a lte r  B urgw all, 
S ta n d o r t einer B efestigung  oder eines Schlosses. D er p rak tisch e  L a n d 
w ir t ließ an  der Seite, wo noch deu tlich  die „ R u d e ra  des a lte n  eh e
m aligen Schloß- oder K aste llg eb äu d es“ zu erkennen  w aren, von  sch le
sischen T eichg räbern  eine b re ite  F a h r t  anlegen, un d  fan d  „re ich liche 
B elohnung fü r  die K o s te n !“

D er ausgegrabene S c h u tt w ar noch deu tlich  d u rch se tz t von  v e r
fau lten  H o lzresten  u n d  dem  G eröll der dam als v e rw an d ten  Ziegel, die 
nach  seiner M einung durch  den zum  M auern  b en ü tz te n  M ergel ze rse tz t 
w orden w aren. E r  ließ diesen S ch u tt, so wie er w ar, au f die W iesen 
als D ünger sach v e rstän d ig  im  S p ä th e rb s te  au sb re ite n  u n d  k o n n te  im  
zeitigen F rü h ja h r  feststellen , daß  das G ras b edeu tend  besser w uchs 
u n d  im  schönsten  G rün  s tro tz te .

Ob seine M ahnung, in  ähn lichen  F ällen  die P ie tä t  gegen solche 
Zeugen a lte r  Zeit zugunsten  der B ehebung des D üngem angels h in ta n  
zu se tzen , E rfo lg  g eh a b t h ab en  m ag ?

A. K. B erlin.



Rawitscher Bürgerleben im 17. Jahrhundert.
Von Pf. P a u l  G e d d e r t .

In  diesem  Jah re , am  S onn tag  R ogate , fe ie rt die E vang . G em einde 
R aw itsch  ih r 300 jäh riges  B estehen. Ü ber G rü n d u n g  u n d  Schicksal 
derselben  is t schon m ancherle i geschrieben w orden *), auch , daß  unsere 
K irchenbücher, ein unerse tz licher V erlust, im  Ja h re  1707 m it v e r 
n ic h te t w urden, als die S ta d t du rch  die M oscow iter völlig  n ied er
g eb ra n n t w urde. D er S ippenforscher is t daher bei Fam ilienforschungen , 
sobald  sie das 17. Ja h rh . berühren , im  w esentlichen  au f die B ürger- 
je ch ts lis te n  u n d  G eburtsb rie fe  angew iesen, die z. T. du rch  Dr. W entscher 
in der Z e itsch rift „A rch iv  fü r S ip p en fo rsch u n g “ v erö ffen tlich t w orden 
sind.

Um  so erfreu licher is t es, w enn au s  a ltem  F am ilienbesitz  U rkunden  
U uftauchen, die uns einen E inb lick  in  das B ürgerleben  unserer S ta d t 
im  Z e itrau m  1639— 1700 geben, ganz besonders aber, w enn uns in 
solchen U rk u n d en  N ach rich ten  über H e rk u n ft un d  F am iliengesch ich te 
jener G eschlech ter ü b erlie fe rt w erden.

So der nachfo lgende L ebenslau f des Jo h a n n  Polluge!
W ir gew innen beim  Lesen einen E inb lick  in  das L eben eines B ürgers 

und  K aufm anns der dam aligen  Zeit, wie es sich in  ähn licher F o rm  in  
unseren an  der G renze gelegenen T u ch m ach e rs täd ten  Lissa, Bojanow o, 
R aw itsch  u. a. abgesp ie lt h ab en  m ag. Die A hnen tafel, die der Verf. 
g ib t, bew eist, wie g roßen  W e rt unsere  V orfahren  au f einw andfreie 
A b stam m u n g  leg ten .

Jm  folgenden gebe ich eine w o rtg e treu e  A bsch rift der A ufzeich
nungen  des Joh . Polluge, die m ir du rch  einen seiner N achkom m en, 
H errn  D r. S teinbock , freu n d lich ster W eise zur V erfügung geste llt 
w urden.

Anno 1712 den 6 Aprilis in HErrnstadt.
Notitie.

Ich  Jo h an n  Polluge alß  S tam m E rb e  M einer Seliegen V orfahren, 
setze a n b e y  w er die M einigen gewesen, M einen N achköm lichen  Zum  
V n te rr ic h t wie fo lget

1) J a c o b  P o l l u g e  von S p ro ttau  w ar ein H u tm a ch e r w ahr 
M ein G ro ß G ro ß v a te r vn d  deßen  F ra u  eine T eichm annin .

2) M i c h a e l P o l l u g e  vn d  F rau  P e y p e rtin  in  G urau  w ohnende 
w aaren  m eine G ro ß E lte rn , K öniglicher w oh lvero rdnete r G urauschen  
W eichbildes H o frich ter, deßen  E p h ita v iu m  s te h e t in  G urau  über der 
Schule B enebenst ein P rin c ip a l K au fm an  gewesen.

*) Vgl. A. L a tte rm a n n , E in fü h ru n g  in  d. d t. Sf. in  P ., 2. A ufl.,
S. 151.
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3) Von se iten  m einer M udter is t der G ro ß v a te r auß  dem  Schlee- 
schen L em berg  ein G a s ttra c tire r  gewesen, N ahm ens C aßper K rone.

4) D er M ud te r L eib licher V ater N ahm ens P e te r  R öhle.
5) J o h a n n  P o l l u g e  in  G urau  g eb ü rtig  ein K aufm an , H eu- 

r a te te  in  Poln . L ißa  E ine  Jung fer von  G eschlecht eine S ieberin, Z eugdte 
E ine T och ter A nna M argare the  so der w eiland Sei. C a l i s i u s  S fad t-  
sch re iber in  w olau g eh e u ra te t so sich m it einem  Sohne v. T och ter 
v e rE rb e t.

V nd m it der an d e ren  E he alß  m einer L eib lichen  M ud ter N ahm ens 
A nna M aria G ebohrne R öh lin  auß  L em berg  Z eugete der Seeliege V ater 
9 K inder N ahm  =  M ichael, R osina, E p h ro sin a , S usanna , Mich. Jo h an n , 
G odtfried , A nna, V rsula, S ab ina , 6 K in d er sein in  der Z ard te n  Ju g e n d t 
gesto rben , S usanna  G oßkin  s ta rb  in  R aw itz , un d  die Jü n g ste  Schw ester 
in  w olau in  K in d esn ö th en  m it Zwillingen, ih r M ann ein G oldschm id t 
deßen  Z uN ahm e L eder, üb riegens w ahr der S el-vater ein fe ingeleh rte r 
M ann u n d  w ar 51 % ja h re n  a l t  gew orden, s ta rb  in  L ißa wo er m eistens 
biß 20 ja h r  m it P o d eg ra . v. C h y rag ra  gep lag t gewesen.

N o t i t i e  W e g e n  M e i n e r  S e l i e g e n  
F r a u e n  der L ieben  ih rigen  A ngehörigen.

1) M i c h a e l  B i t t n e r  m einer F ra u en  G ro ß v a te r in  H E rrn -  
s ta d t  gew ohn t w ahr ein R ad em ach e r s ta rb  in  R aw itsch .

2) A n d r e a s  B i t t n e r  in  R aw itsch  der F ra u en  L eib licher 
v a te r  ein T uchm acher im  S chöppenstuh l 20 ja h r  v. H ern ach  6 ja h r  
im  R a th ß a m b te  geseßen,

Ao 1626: dn  29 N ovem br in  H E rr n s ta d t  gebohren.
Ao 1704: dn  11 A prilis in  R aw itsch  gesto rben , is t also nach  8 jäh - 

rieger K ra n k h e it des schlagflusses a l t  gew orden, 77 ja h r  4 M onathe.
3) J o h a n n  S c h a d e  Zum  G ur der G ro ß v a te r m ü d te rlich e r- 

se id te  w ah r ein T uchm acher.
4) M a r i a  eine gebohrne R öß lerin  G ro ß m u d te r m einer F ra u en  

M u tte r  (ist wohl G ro ß m u tte r  m ü tte rlic h e r  Seite gem ein t G.).
5) D er F ra u e n  G roßM udter v ä te rl-se iten  N ahm ens M aria eine 

G ebohrne P reu ß in , der V ate r im  H e rn s tä d tsc h e n  G ebiethe ein A m b tm an  
gewesen.

6) R o s i n a  B ü t t n e r i n  gebohrne S chad in  is t gebohrn  Ao 
1637 L ich tm eß  in  M ü d te rn a ch t Zum  G ürchen  m einer F ra u en  Sel.- 
M ud te r s ta rb  Ao 1710 den 29 M ay in  S chw einern  lieg t Zu S. A n d reas : 
73 ja h r  15 Wo.

7) A n n a  M a r i a  P o l l u g i n  m eine Seliege M udter gebohrn
in  L em berg  Ao 1628: 16 M ay s ta rb  die S ei.-M udter
im  D orffe Schw einern  Ao 1709: 20: O k t: is t also a l t  gew orden ja h r  81 : 
19 W : 6 Tage.

L ieg t zu S an k t A ndreas u n d te r  einem  L eichenste ine  H a d t im  
E h estan d e  23 y2 ja h r  gelebe t D arin  Sie den L ißn ischen  56 jäh riegen  
B ra n d t au ß g estan d en , da Sie vm b alle das ih rige gekom m en auch  die 
le tz te n  M oßkow idtsche ru in iru n g  P lü n d eru n g  v. B ran d e sn o d t ge- 
schm ecket.

8) I c h  J o h a n n  P o l l u g e  w urd  Zur P o lnschen  L iß Ao: 
1654 O ste rso n n ab en d t [d. i. 4. A pril] gebohren  G ing biß  Zum  14 ja h re  
m eines a l te rs  in  die Schule.

14) s ta rb  m ein  from m er Sei. v a te r  im  P odegra  Ao 1669:
< 15) G ing in  K auffm ans D ienste  nach  w in tz ig  Zu dem  Sei =  H rn  =
G odtfried  G oßky vor einen Jungen  blieb  n u r 3 ja h r  bei Selben weil 
E r  n ic h t bes tehen  k o n d te  v. fe r tig te  m ich von ihm e ab  Ao =  1670 =

16) G ing nach  F ra u s ta d t  Zu H rn  =  P e te r Jö rch en  v ac to r  v. T u ch 
m acher v. ließ m ich im  H an d w erk  ein H a lb jah r v n te rr ic h ten .
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17) G ab m ich m eine M udter nach  P osen Zu T itl H rn - S t a 
n i s l a u s  P l e s n i e w i c z  D a ich dan n  bei Selben v o r einen K auff- 
ju ngen  6%  ja h r  ged iene t vn d  1 ja h r  vor D iener noch m üßen  Bei ihm e 
verh arren , sehr schw ehre D ienste  H abe Bei ihm e m üßen  au ß steh en , 
Weßen n eb e n st m ir viel deu tsche  v. P o lnsche Jungens n ic h t können  
außstehen , v. sein en tlau ffen , allein  es is t m ir dieses Zum  B esten  ge- 
schehn.

18) H r- S t a n i s l a u s  P l e s n i e w i c z  gab  m ir ein b e 
g e h r te s  T e s t i m o n i u m  so m ich a llen tw egen  r e c o m m a n -  
d i r  t  gem acht, I t e m  das an d re  r e c o m m a n d a t i o n  schreiben 
geschah auch  vom  g an tzen  P oßn ischen  R a th e  in  la te in isch e r sp räche 
so m ich in  die g an tze  w eit B efö rderte .

19) Ao- 1677: O ste rn  k am  nach  D an tz ig  Zu T itl F ra u en  A r n d t  
J a n s o n i n  Vor E inen  H andelsD iener, blieb  6 ja h r  in  ih ren  D ienst 
H äd te  m ich gern  lenger B ehalten , allein  m ein wille w ahr n ic h t L änger 
Zu v e rb le ib en .

20) Ao- 1680: S an d te  m ich die F ra u  A rn d t Jansonsche  m id t der 
C hurfü rchstl- L i v r  e y Zu H off m it dem  SchiffC ahne nach  K önigs
berg, alß  ich außgestiegen , verfiel in  g roße K ra n k h e it da  m ir dann  
au fm  L i c e n z m it D octor, B arb ier, nebenst G eistligkeit große V o r 
sorge sowohl am  Leibe alß  Seele versehen w ard, Bei T itl Jo h a n n  W ie- 
derm an  au fm  L i c e n z eingekehren, lag  m eistens 6 woch darn ieder.

21) N ach ab fe rtieg u n g  E rh ie lt ein s ta d tls  T estim onium  so mich 
allen tw egen  R e c o m m a n d i r t  gem acht.

22) A nno 1684: kam  nach  R a w itsch  v. m ach te  m it H E rn  E h re n 
fried  G oßky eine C om pan iH and lung , welche b es tu n d  m eistens in  
T uchen  nehm l- Zu H ause, T ho rn , D an tz ig , v. Posen.

23) A nno 1687: den 3 N ovem br w urd  ich in  R aw itsch  B ürger.
24) A nno 1687 d 10 N ovem ber H ie lt ich m it T itl-  H rn  A n 

d r e a s  B i t t n e r s  R a th ß v e rw a n d te n  m it seinem  ein tziegen  K inde 
v. Ju n g fer T o ch ter R e g  i n a in  Beisein vnserer G eistligkeit T itl 
H E rn  H ein rich  Pfeffer, v. Ä gidii F auste le li Verlobung.

25) Anno 1688: d 27. J a n u a r ii geschah darau ff die H ochzeit welche 
m it aller F rö h lig k e it in  d rey  Tage geE nd ieget w ard , es w ahr gewiß 
eine über alle m aß L ustiege H ochZ eit.

26) A nno 1688: d 22 N ovem br im  Tage A lphonsus vm b 4 V hr 
nach M idtage gab vnß  G o tt das e rs te  K ind, nam ens B enjam in , ein 
sc h m ertz H a fte r  Sohn w ar es der L ieben M udter, die P a te n  w ahren  
H r H ein rich  Pfeffer. H r E h re n frie d t G oßky R a th ß V erw an d te r, H r 
Jo h a n n  w alter, K auffm an , F ra u  B a ltesar w eygan tin  B ürgerm eiste rin  
F ra u  Jo h a n  M ischkin S tad tv o g tin .

27) A nno 1690: d 27 O ctobr im  T age S ab ina gab  vnß G o tt a b e r 
m ahlen eine L iebe T och ter N ahm ens R osina, is t eine schw ehre G eburth  
der L ieben M udter gew esen da es geschienen Sie w ürde es m it dem  
L eben bezah len  m üßen.

28) A nno 1695: Am 3 N ovem br M orgens vm b 10 V hr gab  vnß 
G o tt ab e rm ah len  ein T öch terch  N ahm enß S u s a n n a , L eb te  nur 
10 woch 6 T age 21 2/4 s tu n d e  der T ex t au ß m  H iob D er H E rr  H a ts  ge
geben, d e r H E R R  H a ts  genom m en etc.

29) Anno 1699- d 25 A prilis im  Tage ga b vnß  G o tt
w iederum  einen Sohn Jo h a n n  g e ta u fft W ahr der L ieben  M ud te r ein 
geschw indes gebähren , Die P a th e n  w ahren  der V orH ergehenden  so 
genand te .

30) A nno 1702- d 28 Ju n ii im  Tage Leo gab vnß  G o tt eine T och ter 
N ahm ens R egina, die P a te n  w ahren  H r P feffer, E h ren fr. G oßky, 
D octo r A ccobatin  Jo h a n  W alte rii, Jo h an n  M ischkin.

27) (s ic !) R e g i n a  P o l l u g i n  G ebohrne B ü ttn e r in  alß  m eine 
in  G o tt ru h en d e  Sei. vn d  E heschatz  is t in  R aw itsch  gebohren  Ao- 1671:
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16 A pril is t in  H e rn s ta d t au fm  P fa rk irch h o f B egraben  nach  % .jährieger 
schw ehrer N iederlage in  der S ch w in tsu ch t da  Sie Ao- 1712: d 10 Ja - 
n u a rii g es to rb en  is t also n u r 40%  ja h r  a l t  gew orden, is t  füm fer K inder 
M udter, v. Zu einem  G roßM udter gewesen, im  E h estan d e  geseßen 
n ic h t länger als 23%  ja h r  D er L iebe G o tt verle ihe m ir eine bald iege 
Seeliege N ac h fa rth , B iß an h e ro  Ao- 1712: 7 A prilis H ab e  große M arte r 
un d  P e in  im  P odeg ra  v n d  C hyrag ra  B iß  20 ja h r  jäm m erl- m uß so auß - 
stehen , a lle in  Zum  T ro s t das es n ic h t lange m ehr w ären  w ird.

28) E p h r o s i n a  m eine jü n g ste  Ju n g fe r Schw ester s ta rb  in 
L iß a  Ao- 1669- von  ja h re n  14.

29) S a b i n a  L eederin  eine G oldschm iedin  s ta rb  in  w olau m it 
Zw illingen von ja h re n  29%  Ao- 1694: 17 M ay.

30) S u s a n n a  G o ß k y n  m eine ä lte s te  S chw ester eine R a th ß - 
frau  s ta rb  in  R a w itsch  Ao- 1694: 17 O ctobr v . n ic h t ä l te r  alß  43 ja h r  
gew orden verließ  7 K inder N ehm l: 4 Söhne 3 T öch ter.

31) R o s i n a  M a y n  m eine ä lte s te  T och ter s ta rb  in  S chw einern  
in  K in d esn ö th en  is t  beg raben  in  H e rn s ta d t au fm  P fa rrk irch o f Ao- 
1710: d 28 F eb r. is t  n ic h t ä l te r  alß  29 ja h r  17 W ochen gew orden.

32) J o h a n n e s  M a y  ih r  verlaßenes E rb ch  s ta rb  in  H e rn s ta d t 
Ao- 1712 d 7 A prilis vo llen d et noch w urd  n eb en st die Selige M ud te r 
B egraben .

Soviel von m einen, v. der F ra u en  Seliger in  e in fa lt u n d  K iirtze  
a n  H ero  Bei gefüg t M einen N achköm m lichen  Zum  v n te rr ic h t.

K u r t z e r  E n t w u r f f  M e i n e s  
L e b e n s  L a u f s  w i e  f o l g e t .

I c h  J o h a n n  P o l l u g e  B in gebohrn  in  L ißa im  Ja h r  1654: 
O ster S o n n ab en d t [ =  4. A pril nach  gregor. K al.]. G ing inß  14 ja h r  
a ld e r in  die Schule.

Ao 1669: gaben  m ich die E lte rn  nach  Cancel [K ankel bei L issa] 
wegen der P o lnschen  sp räche  zu L ernen , allein  du rch  Befehl der H e r
sch afft m ü ß te  einen K arB ien er loßsch ießen  der m ir in  der L inken  
H a n d t den sp ießfinger v. vom  D aum en  des H alb e  g lied t du rch  Z er
sp rengung  des K arb ien ers  absch lug , da ich n u r % ja h r  Bei ihm  ge
wesen, u n d  im  Poln . n ic h t vieles B egreiffen konte.

Ao- 1670: G ing in  K au ffm an ß d ien ste  nach  w intzig , weil es ab e r  
schlim  au ß sah e  Bei dießem  K auffm an  G o t t f r i e d  G o ß k y  also  
B lieb  n u r %  ja h r  Bei ihm e.

K am  nach  F ra u s ta d t  Zu P e te r  Je rc h en  das T uchm acher H a n d 
w erk  in  e tw aß  Zu le rn en  B lieb  % ja h r  alda.

Ging nach  P osen in  K au ffm an sd ien ste  Zu T itl H r- S t a 
n i s l a u s  P l e s n i e w i c z  Zum  H ande l D ienste vor einen Ju n g en  
6%  ja h r.

Auß vo rher gehöriegen B led te rn  is t ein m ehreres Zu vernehm en . I.

I. Ahnentafeln des Jo h an n  Polluge un d  seiner E h efrau  R egina B ittn e r .  

Ahnenta fe l loh . Polluge.
1. Joh . P  o 1 1 u g e , geb. 4. 4. 1654 L issa, T uchkfm .
2. Joh . P o l l u g e ,  geb. 1618 G uhrau , verh . I. S ieberin-L issa 

(T ochter A nna M argar., verh . Calisius, S tad tsch r. in  W ohlau , 
1 Sohn, 1 To.), I I .  in  L em berg  Schl.

4 3. A nna M aria R  ö h 1 e , geb. 16. 5. 1628 Lem bg. Schl., gest. 20. 10. 
1709 in  Schw einern .

4. Mich. P  o 1 1 u g e , kgl. H o frich te r u. P rin z ip a l-K au fm . G uhrau .
5. P  e y  p  e r  t.
6. P e te r  R  ö h 1 e.
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7  K r o n e .
8. Jaco b  P  o 11 u g e , H u tm a ch e r, S p ro ttau .
9. T e i c h m a n n .

14. C asper K r o n e ,  G a s ttr . in  Lem bg. Schl.

Ahnentafel Regina B ittner
1. Reg. B i 1 1 n e r  (B ü ttn e r), geb. 16. 4. 1 671 R aw ., begr. 10. 1. 1 712 

H e rrn s ta d t .
2. A ndr. B i t t n e r ,  geb. 29. 11. 1626 H e rrn s ta d t, T uchm ., gest. 

11. 4. 1704 Raw.
3. R osnia S c h a d e ,  geb. 1637 zum  G iirchen, gest. 29. 5. 1700 in  

Schw einern.
4- Mich. B i t t n e r ,  R adenm acher, gest. R aw .
5. M aria P  r e u s s.
6. Jo h a n n  S c h a  d e , T uchm . zum  G ur (G uhrau).
7  M aria R  ö s s 1 e r.

‘0. P r e u s s ,  A m b tm a n n  im  H errn s t. G ebiet.

^7 Nachkommen aus der E he Jo h an n  Polluge X R egina B ittn e r
10. X I. 1687.

Benjam in  * 1688, 
22. X I.

00 A nna E leonore 
S chubert 

1715, 28. V.

2 .

R osina * 1690,
27. X.

00 —  M ay
f  Schw einern 
Q  H e rrn s ta d t 28. I I .  

1710

3.
Susanna * 1695,

3. X I. 
f  1695.

Johann * 1699, 
25. 4.

5.
R egina * 28. Ju n i 

1702.

^ 1 .  N achkom m en des Jo h an n  Polluge (Vater) x  A nna M aria Röhle.

1.
M ichael

ln za rte r Jugend  
versto rben .

2 .
R osina

in za r te r  Jugend  
v e rsto rb en .

4.
Jo h a n n

Lissa 4 . 4. 1654 
00 R egina B ittn e r  10.

X I.
1687.

5.
E p h ro sin a  

* 1655
f  1669 in  L issa.

3.
S usanna * 1651 

00 R a tsh e rr  G osky in  
R a w itsch

f  17. O k tober 1694.

6 .
G ottfried

als K ind  v ersto rb en

7.
A nna

als K ind verstorb en

8 .
U rsu la

als K ind  versto rben .

9.
S ab ina

* 1664
00 G oldschm ied 

L eder
f  17. V. 1694 in  

W ohlau.
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Zu den R aw itsch er B ürgern , deren  N am en  w ir sonst in  d iesen  
A ufzeichnungen finden, is t noch folgendes zu bem erken , um  die K reise 
des B ürg ertu m s, zu denen Jo h a n n  Polluge gehörte , zu kennzeichnen.
1. H ein rich  Pfeffer, von  L issa aus P oh len  — 1684 P as to r , f  1706, a l t  

60 Jah re .
2 . E h ren fried  G oschke (G osky), R a tsh e rr  1687— 94, S ta d tv o g t 1691 

bis 1701, P roconsul 1695— 1700.
3. B a lth a sa r  W eygand , m erca to r, 1684— 90 Proconsul.
4. Joh. W alte r, 1688— 93 R a tsh e rr , 1694 P roconsul.
5. Joh . M ischke, 1683— 86 S enato r, 1687— 1690 S ta d tv o g t, panifex.
6. A ndreas B ittn e r , 1695— 97 R a tsh e rr , panifex.

P. G eddert.

Einige Geburts- und Lehrbriefe aus Reisen, 
Kreis Lissa.

Mitgeteilt von Dr. W. S c h o b e r .

Das Städtchen Reisen ist als Sitz der Leszczynski (seit 1669) und 
weiterhin der Sulkowski (seit 1737), namentlich durch sein Schloß über 
den Bereich des Lissaer Landes bekannt geworden. Nach Ausweis des 
Stadtsiegels wurde der Ort vermutlich schon 1422 mit deutschem Stadt
recht beliehen, dessen Geltung durch Sigismund II. August am 2. April 
1551 und durch Stefan Bathori am 20. Februar 1578 ausdrücklich be
stätigt wurde. Durch den Zuzug schlesischer Protestanten aufblühend, 
hatte die Stadt, wenigstens seit dem 18. Jahrhundert, eine starke deut
sche Mehrheit, worauf auch die hier nach ihrem sippenkundlichen Inhalt 
bekannt gemachten Innungsbriefe x) aus dem 18. Jahrhundert weisen.

Die Geburtsbriefe (1 —3) sind von der Stadtobrigkeit, die Lehr
briefe von den Ältesten „der Züchner, Parchner und Leinweber“ aus
gestellt.

Angemerkt sei * 2), daß ein Statut der Züchner in deutscher Sprache 
aus dem Jahre 1632, ein grundherrliches Privileg aus dem Jahre 1750, 
in dem ein älteres von 1676 erwähnt wird, und ein Innungsbuch, das 
die Jahre 1633—1840 umfaßt, erhalten sind. Noch 1816 waren in der 
Stadt 40 Stühle in Tätigkeit3).

*) H e im ata rch iv  F ra u s ta d t .
2) W arschauer, S täd t. A rchive, S. 213, 215.
3) W u ttk e , S täd teb u ch , S. 426. F o lgende Z üchner aus R eisen 

'  w urden  B gr. in  Zaborow o b. L issa : Geo R e  i m a n n  am  2. 11. 1685;
Daniel L i n d n e r  am  15. 10. 1687; P e te r  H e r r e n d o r f  am  1. 9. 
1690. E in  Z üchner Joh. K e h l e r ,  Sohn des Bgr. u. S chuhm acher 
C hristoph  K ., R ., w urde Bgr. in  F ra u s ta d t  am  18. 6. 1696; ein Züchner 
B a ltz e r  Z i p p e l ,  R., am  29. 5. 1673.
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I. Geburtsbriefe.

1. 1740 S e p t e m b e r  13.

1 • C h ris tian  F r i t z s c h ;  .
2. Jo h a n n  F r i t z s c h ,  Schneider, D resden ;
■3. A nna M argare the  H e r r m a n n ,  K in d elb rü ck  (K r. W eißensee, 

Bez. E r f u r t ) ;
4- f  T obias F r i t z s c h ,  S chuhm acher, K lo ste r M orgenstern  [?];
5. B a rb a ra  S t u c k ,  L ie g m tz ;
•'6- f  Jo h a n n  H e r r m a n n ,  T uchm acher, Z evderbuel aus Sachsen

[?];
7. M aria S c h i n t z i l ,  K indelb rück .
b eugen : S chuhm acher C h ris tian  W a n d e l t  u n d  Z üchner G o ttfried  

H  e i n  t  z e, beide B gr. Reisen.
P a te n : B gr. u . F le ischhauer Joh . E y d n e r  u n d  C h iru rgus E lias  

M i 1 k  a  u, beide R eisen.
'G erichtssiegel. U . : C asper R  e d  e r , P ro k o n su l [ =  B ürgerm eister].

2. 1752 M ä r  z 11.

!■ J o s e p h u s  D o m i n i c u s  K ö n i g ,  * R.
2- f  Joh . C h ris tian  K ö n i g ,  O rg an ist u. S tad tn o ta r iu s , R .
•3. A nna R egina D e n k o w s k i ;
4. f  M a tth äu s  K ö n i g ,  Bgr. u. T uchm acher, L issa 4) :
h. A nna H edw ig  F r i t s c h ;

f  L ucas D e n k o w s k i ,  h errsch a ftl. K uchelm eiste r, R . ;
• ‘ A nna R egina F  i e b i g.

•beugen: S chuhm acher u. S ta d tv o g t C asim irus S l u z n i e w i c z  u n d  
F le ischhacker Joh . E  y  d t  n  e r , beide Bgr. Reisen.

P a te n : B gr., F le ischhacker u. G erich tsassesso r Casp. W  ä b e r , Bgr. 
u. Schneider M artin  B u c k s  u n d  F ra u  H edw ig S c h u b e r t ,  
geb. W  ä h  n  e r, säm tlich  R eisen.

■Stadtsiegel. U . : J . H . W  o i s c h  k  e, B ürger-M eister 5) ; A. Josephus 
D e r e w i c k i ,  Cons. e t  N o ta riu s  J u ra tu s  [R a tsh e rr  u n d  b e 
e id e te r S tad tsch re ib e r].

3. 1755 F e b r u a r  4.

1* C h r i s t o p h  R o h n k e ,  * R ., k a th .;
2. C hristoph  R o h n k e ,  Bgr. u. L an d fu h rm an n , R . ;
3 . R osina A t z l e r ;
4- C hristoph  R o h n k e ,  Inw ohner, * R . ;

A nna W  e b e r ;
6- Jo h a n n  A t z l e r ,  G erichtsschulze, G im m el (K r. Öls ? K r. W ohlau) ?; 
P  C a th a rin a  W  u d k  e.

Z eugen: A b rah am  B r  a  y  e r, M üller-Ä ltester, u n d  M ath ias J  a  h n  e r, 
Inw ohner, beide B gr. Reisen.

P a te n : Joh . G ü n t h e r  u n d  M artin  S c h u b e r t  h, beide Bgr. u n d  
F le isch h au er, R eisen.

S tadtsiegel. U .: Joh . H einrich  W o i s c h k e ,  B ürger-M eister; A ugusti
nus G ü n t h e r ,  N o ta riu s  J u ra tu s  R ydynensis.

4) E in  K auf- u. H an d e lsm an n  Joh . K. in  L issa, * F ra u s ta d t  11. 
11.1645, f  18. 12. 1726 (G rabstein).

®) E in  W eißgerber Joh . W  o i s s k  e, Sohn des Bgrs. u n d  M äl- 
2ers C hristoph W ., Lissa, w urde Bgr. in  F ra u s ta d t  am  28. 5. 1694.
Deutsche Wisscnsch. Zeitschr. f. Polen. Heft 36. 1939. 10
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II. Lehrbriefe.
4. 1723 D e z e m b e r  27.

T> Q TT 1 TVT i p  ]r  p  ^  "RpiQ A tl

L e h rm s tr .: Joh . L i n c k e  «); L eh rze it: 22. 7. 1713— 16. 7. 1716. 
2 W an d erjah re .

G ew erkssiegel. U . : M artin  F i s c h e r ,  C hristoph  B i e s e r  t ,  beydev 
G eschw orne E lte s te n .

5. 1746 J  u n i 12.
C h r i s t i a n  L i n c k e ,  * R eisen.
L e h rm s tr .: der V ate r C h ris tian  L. (f).
G ew erkssiegel. U . : M artin  F i s c h e r ,  O b ere is te te r (!); M alcher 
W a l d ,  G eschw orner; Joh . C h ris tian  L i n c k e ,  Schreiber.

6. 1753 D e z e m b e r  16.
G e o r g e  F r i e d  r.  J ä h n e r ,  * R eisen.
L eh rm str.: der V ater, T isch älteste r u . S tad tw a ch tm e is te r  M ichael J. 
G ew erkssiegel. U . : C h ris tian  G o 1 m  e r, O b ere lteste r; F riedrich . 
S c h 1 ab  i t  z, N e b e re lte s te r ; M artin  F i s c h e r  als Schreiber.

N a m e n w e i s e r .
D ie Z iffern  bezeichnen  die N um m ern  der G eburts- bzw. L ehrbriefe.

A tzler 3 
B iese rt 4 
B ray e r 3 
B ucks 2 
D enkow ski 2 
D erew ick i 2 
E y d (t)n e r  1, 2 
F ieb ig  2 
F ischer 4, 5, 6 
F ritz sc h  1, 2 
G olm er 6

G ü n th er 3 
H e in tze  1 
H errm a n n  1 
Jä h n e r  3, 6 
K önig  2 
L incke 4, 5 
M icke 4 
M ilkau 1 
R ed er 1 
R ohnke  3 
S ch in tz il 1

S ch lä b itz  6 
S chubert(h ) 2, 3 
S tu ck  1 
S luzn iew icz 2 
W äb er 2 
W äh n er 2 
W ald  5 
W a n d e lt 1 
W eber 3 
W oischke 2, 3 
W udke 3.

6) E in  Bgr. u. Z üchner M ic h /L  i n  c k  e in  Zaborow o b. Lissac 
[*Zab. 10. 5. 1645] w ar der Sohn eines aus R eisen  s tam m enden  M ar
t in  L. —  F r. Ld. 15, 1936, S. 48.

Familiengeschichtliche Suchanzeigen.
- • (N achnahm e im m er ausgeschlossen).

Kott (K oht, K o th ), Beuk. —  Jo h a n n  K o th , ev ., geb. w o?, w ann?“ 
(1782/83), gest. K l. Sam oklensk  (F riedberg), K r. Schubin , 11. 10. 
1863, A ck e rw irt; g e tr. w o?, w ann? (vor 1823). C h istina Beuk,, 
ev., geb. w o?, w ann? (1792/93), gest. K l. Sam oklensk  17. 5. 1860... 
S ohn: F rie d r.-A u g u st K o th , ev., geb. K l. Sam . 2 1 .8 .  1823..
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Stenzei, Hein (Heim, Hayn). —  G ottlieb  S tenzei, ev., geb. w o?, w ann? 
(2. 1. 1788), gest. Josephow o, K r. Schubin , 22. 3. 1859, A cker
w ir t; getr. w o?, w ann? (vor 1830). A nna-E lis. H ein , ev., geb. 
w o?, w ann? , gest. w o?, w ann? T o ch te r: Ju s tin e  S tenzei, ev ., 
geb. Josephkow o bei N akel 14. 10. 1830.

Klatt, Strans (Stranz). —  Jo h a n n  K la tt ,  ev., geb. w o?, w ann? (1798/99), 
gest. B irk en  b. N akel, 3. 11. 1855, A ckerw irt; getr. w o?, w ann? 
(vor 1833). R osina S trans, ev., geb. w o?, w ann? (1803/04), gest. 
B irken  3. 6. 1874. S ohn: M ich. —  Ludw . K la tt ,  ev., geb. B irken
7. 1. 1833.

G esucht w erden G eb u rtsu rk u n d en  u n d  T ra u u rk u n d en  oben
g en a n n te r 3 E heleu te . E rs te in sen d e r je  U rk u n d e  R m . 5,00.

Rosenberg —  W estp r. D r. m ed. K  o 11.

Schmeichel, Priebe. —- G o ttfr. Mich. Schm eichel, ev., geb. w o?, w ann? 
(1814 bis 1826), gest. P op ielary , K r. M ogilno, 12. 12. 1873 (59 J . 
a lt) , B ü d n e r; g e tr . in  1. Ehe, w o?, w ann? (vor 1851). E lisab e th  
P riebe, ev., geb. w o?, w ann? (1833/34), gest. N eubroniew ice, 
K r. M ogilno, 25. 10. 1864 (30 J . a lt) . K in d er: A ugust, geboren  
T rlong, K r. M ogilno, 26. 4. 1851, A nna Caroline geb. K olodzie- 
jew ko, 8. 4. 1854, A uguste, geb. 13. 8. 1857 un d  O ttilie , geb. 16. 1. 
1862, beide zu N eubroniew ice. —  G esucht w erden  T rau - u. G e
b u rtsu rk u n d e  des G o ttfr. M ich. Schm eichel. —  E rs te in sen d e r je  
U rk u n d e  R m . 10,00.

Aschaffenburg a./M ., 9 . /J .  R . 106 (B ayern ), Jägerkase rne .
W ilhe lm  Schm eichel, F eldw ebel.

Mellenthin, Schwittay. —  K arl M ellen th in , ev., geb. w o?, w ann? 
(1830/31), gest. Znin, 19. 2. 1872, M ehlhändler, er w ar B esitzer 
des G ru n d stü ck es, auf dem  h eu te  das A m tsg erich t in  Znin s te h t;  
g e tr. w o?, w ann? (vor 1869). L udw ike M ath ilde S chw ittay , ev., 
geb. Schw edrich-M ühle, K r. O sterode, 20. 4. 1834, get. ev. K. 
H ohenste in , gest. Schubin , 11. 10. 1915. T o ch te r: E m m a W il
helm ine M ellenthin , ev.,^ geb. Znin, 23. 9. 1869. —  G esucht Tauf- 
un d  T ra u u rk u n d e  des K arl M ellenthin. E rs te in sen d e r .je U rk u n d e  
Rm . 10,00.

B erlin -F rohnau , B ah n h o fp la tz  6. K u rt D om brow ski, A po theker.

Goritzki (Gorycki), Rekitt. —  F erd . G oritzki, ev., geb. w o?, w ann?  
etw a 1816/17), gest. S oldau 23. 3. 1868, N agelschm ied ; getr. w o?, 
w ann? (vor 1848). W ilhelm ine R e k itt , ev., geb. wo?, w ann? (etw a 
1817/18), gest. Soldau 25. 2. 1866. S ohn: W ilh. H erm a n n  Go
ritz k i, ev., geb. So ldau  11. 4. 1848. —  G esucht w erden T rau - und  
T au fu rk u n d en  der E h e leu te  G o ritz k i/R e k itt. E rs te in sen d e r je  
U rk u n d e  R m . 10.00.

B erlin -K onradshöhe, S traß e  327. S tud ienass. K u r t  G oritzki.

Terrok (ck bzw. -og), Drescher. —  Jo h a n n  T., ev., geb. w o?, w an n ?  
e rrech n et 1764), gest. Z duny, K r. K ro tosch in , 22. 11. 1828, Bg_ 
und  B re ttsc h n e id e r; g e tr. vo r 1807 wo?, w ann? . A nna —  R o sin a
D., ev., geb. w o?, w ann? , gest. w o?, w ann? . S ohn: Jo h a n n  —  
Sam uel i '. ,  ev., geb. 23. 11. 1807 in  Z duny). — G esucht w erden  
G eb .-H eir.- u n d  S te rb eu rk u n d en  d. Ehel. T errok /D rescher a u ß e r 
S terbeu rk . d. Joh . G eorg T errok.

10*
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Ples(s)ner, Parchwitz. —  F ra n z  —  Jo sep h  P ., k a th .,  geb. w o?, w an n ? , 
gest. w o?, w an n ? , w ahrschein l. 1838 b is 1872 K ro to sch in , Bg. 
u n d  H u tm a c h e rm e is te r ; g e tr. v o r 1816 w o?, w an n ? . Jo h a n n a -  
D o ro th ea  P ., ev., geb. w o?, w ann?  (1793/4 e rrech n et) , gest. 12. 
10. 1838 K ro to sch in . (T o ch te r: A lb ertin e  P ., geb. 25. 4. 1816 
K ro to sch in ). G esuch t w erden  G eb.-, H e ir .-  u n d  S te rb e u rk u n d e n  
d. E h e leu te  P le ssn e r/P a rc h w itz  a u ß e r S te rb eu rk . d. le tz te ren . 
E rs te in sen d e r je  U rk u n d e  R m . 5.00.

Breslau, H ild e b ra n d ts tr .  11. W a lte r  H u sick a .

1. Krepel, Joh ., G o ttl., S ch n eid erm str. 1795 zu S cherlanke  b. N eu- 
tom ischel w ohnhaft, verm . m it D o ro th . E lis. geb. Z ittie r . D er F am .- 
Ü berlie ferung  nach  soll K repel frü h e r K rep elitz  o. ä. geheißen  h aben , 
es sollen P o len  gew esen sein. Ich  v e rm u te  ab e r  Z usam m enhang  
m it h eu te  noch in  P o m m ern  vo rkom m . K repel.

2. Krepel, Joh . (G o ttfr.). T ro m p ete r in  P osen , verm . (G egend A delnau  ?) 
u m  1830 A nna Ju l. G ahl, T. d. L ohgerbers S am uel G ahl au s X ions 
u. d. M arg. B arb ., geb. N eisch. F ü r  T rau sch ein  zahle 5,00 R m .

3. Jasch in sk i, D aniel, O berstlt., ev. geb. in  P r. L it ta u e n  u m  1784 a ls  
Sohn d. L an d m an n s  J . u n d  e iner geb. N olde. F ü r  T au fschein  zah le  
5,00 R m .

4. Sammle alle  T ra u tm a n n  v o r 1800 in  O stp r., au ß e r T ilsit, P illau , 
K önigsberg, H ein richsY a lcle.

5. Sammle jedes V orkom m en K repel, K riebel, G reb l u . ä ., v o r a llem  
verpo ln . S chreibw eisen: K rzepela, K rebiel, G robelski, au ch  K o rp - 
lier, G rib low itz u. ä.
V ergü tung  nach  V ereinbarung .

H an sj. K repel, M etgethen  b. K önigsberg  (Pr.), P ostw eg  1.



Volkskunde der deutschen Siedlungen 
der evangelischen Pfarrgemeinde Sompolno.

Von Martin K a g e.

Die bäuerlichen Z ustände studieren, heisst Geschichte 
studieren; die Sitte des Bauern ist ein lebendiges 
Archiv, ein historisches Quellenbuch von unschätz* 
barem W ert.

W. H. R i e h l .

Das Wohnhaus und seine Wirtschaftseinrichtung.
In der Zeit der deutschen Einwanderung war die Gemeinde 

Sompolno ziemlich waldreich. Noch im 8. Jahrzehnt des 19. Jahr
hunderts war Sompolno von einem dichten Kranz von Wäldern um
geben. Im Westen der Stadt begann der Wald gleich unmittelbar 
hinter dem „Predigerlande“ (der damaligen Wirtschaft des August 
Siede) und zog sich ununterbrochen bis nach Polize und Wierzelim 
Dombrowa lag inmitten von Wäldern. Wo gegenwärtig die Dörfer 
Rloschewo und Helena liegen, stand dichter Kiefernwald. Bewaldet 
war auch das ganze sumpfige Gelände zwischen Belno und Schczer- 
kowo. Ebenso waldreich waren andere Gegenden des Kirchspiels. 
Man baute daher vorwiegend aus Holz. Die Karte von Sompolno 
vom Jahre 1823 weist ungefähr 80 hölzerne neben 20 gemauerten 
und 20 Fachwerk-Häusern auf. Auf dem Lande kannte man ge
mauerte Häuser und Wirtschaftsgebäude fast gar nicht. Da man 
aber in der ganzen Gegend neue Dörfer anlegte, auch ausschliesslich 
mit Holz brannte, verschwanden viele Wälder, und das Bau-, Nutz- 
und vor allem das Brennholz war immer schwieriger zu beschaffen. 
Man begann daher — wie an anderen Orten, so auch hier — um das 
Jahr 1875 „Wiesenblotte“, wie man den Torf zu nennen pflegte, als 
Brennstoff zu verwenden. Der erste Torf in Sompolno wurde von 
Blonawy bei Polize, Pachowo, Grondy, Pogon und Sizewo geholt, 
wo er bereits seit einem Jahrzehnt in grösseren Mengen gestochen 
wurde und als der beste in der Umgegend bis auf den heutigen Tag 
Kilt. Fachkundige Berater belehrten die Landleute, wie man den 
Torf graben soll. Zu solchen Lehrmeistern gehörte z. B. August 
R e i t e r  aus Potalowo. Man stach ihn anfänglich mit Spaten, dann 
mit dreischneidigen Stecheisen, bis zuletzt die Torfmaschinen auf
kamen, mit denen man den alten, tiefliegenden und reifen Torf her
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vorholen konnte. Die Bekanntschaft mit dem Torf kam nach Polen 
aus Holland und Norddeutschland. Sehr zeitig wurde Torf als Brenn
stoff in den Moor- und Wiesengegenden desiNetzegaus, aus dem die 
meisten Kolonisten der Kirchengemeinde Sompolno stammen, ver
wendet1).

Wohl hat man noch lange Zeit aus behauenen, waagerecht über
einander gelegten Holzstämmen sogenannte Blockhäuser gebaut. 
Das Bauholz ist von Fichten- und Kiefernstämmen; es ist in den älte
ren Gebäuden zumeist noch frisch erhalten, während es in neueren 
verhältnismässig viel früher zu morschen beginnt. Der Grund dafür 
ist, dass man einst reife, kräftig ausgewachsene Baumstämme nahm, 
während man in neuerer Zeit schon den jugendlichen Wald zu Bau
holz niederschlägt. Das Schrotholzhaus ruht mit seinen Grund
schwellen auf einer Findlingspackung, die an den vier Ecken beson
ders grosse und in die Erde eingegrabene Blöcke aufweist. Die 
Ecken der Zimmerung sind bei älteren Bauten sehr genau und zierlich 
gefalzt und geben so der Aussenwand einen schmucken Rahmen. 
Sonst ist aber kaum irgendwo der Versuch gewagt, dem Aeusseren 
des Hauses einen besonderen künstlerischen Schmuck zu geben. Sehr 
selten sind auch die Häuser mit Jahreszahlen und mit Haussprüchen 
versehen. Diesen begegnet man nur in älteren aus Holz gebauten 
Häusern. So findet man auf einem Balken des Wohnzimmers dds 
langjährigen, im Jahre 1935 verstorbenen Kirchenvorstehers Zielke 
in Biele die Jahreszahl 1794. Und in Deutsch-Goczki hat ein aus 
Bohlen ausgeführtes Haus folgenden schönen Spruch in deutscher 
Schrift:

„Gott gesegne dieses Haus 
Alle die da gehen ein und aus 
Drum auf Gott setz dein Vertrauen 
Auf Menschen Hilf sollst du nicht baun 
Gott ist allein der Glaubenshelt 
Sonst ist kein Glaub mer in der Welt 
Peter Isbrenner
Datum den Sommer anno 1791.“

Die Fenster der Stuben sind zumeist ausgetäfelt. An den alten 
Häusern findet man die Fenster sehr klein. Sie lassen nur das not
dürftigste Licht ins Innere. Es wurden dadurch die Glasscheiben 
erspart, und es hatte Wind und Kälte weniger Zutritt. Die Fugen 
zwischen den Balken wurden mit Moos und Hadern verstopft und 
von aussen mit Lehm oder Mörtel verschmiert, die inneren Stuben
wände im Rohzustände gelassen oder verrohrt, angeworfen und ge- 
weisst. Auf dem Lande wurden sämtliche Gebäude mit Stroh, hin *)

*) In seinen „Denkwürdigkeiten“ berichtet Pasek, dass er 1658 zum 
ersten Male sah, wie die Einwohner der M arschgegenden Dänem arks s ta tt 
des Holzes „geschnittene und getrocknete“ Erde brannten. (Pam i^tnik 
Jana Chryzostom a Paska, Lemb. 1921, S. 18).
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und wieder auch mit Schilf gedeckt, in Sompolno dagegen mit ge
spaltenen kiefernen Dachspliessen, die man mit langen, starken höl
zernen Nägeln an die Dachpfosten festnagelte. Später kamen die 
keilförmig gespaltenen, mit dünnen Längskanten zugeschärften und 
mit Furchen versehenen Kliebschindeln auf. Bessere Häuser und Ge
bäude deckte man mit Flach- und Krempziegeln. Heute werden auch 
Pappe, verzinktes Blech und Zement-Dachpfannen zum Decken der 
Häuser und Wirtschaftsgebäude verwendet.

Immer häufiger musste das schwer zu beschaffende Holz als 
Baustoff mit Lehm, mit luftgetrockneten und gebrannten Ziegeln ver
tauscht werden. Die Ziegel in den alten Häusern waren grösser. 
Ihre Ausmasse betrugen 12 X 6  X 3 rheinische Zoll. Dann kamen die 
kleineren Ziegel auf — 11 X. 5 X 2,5 Zoll Warschauer Mass.

Die Gebäude bildeten in ihrer Stellung entweder einen „Ring
hof“, in welchem sie im Viereck einen freien Raum, den Hof, ein
schlossen, oder die Stallungen und Scheunen stellten einen einzigen 
Bau dar. In vielen Dörfern pommerschen Herkunft begegnete man 
den sogenannten Riegelscheunen. Diese hölzernen Scheunen stellten 
im Gegensatz zu dem geschichteten Massen- oder Blockbau einen 
Gerüstbau dar, der aus einer Verbindung von einzelnen Schwellen, 
Rahmstücken, Riegeln, Streben und Pfosten bestand, dessen Gefache 
mit Brettern ausgefüllt waren. Die Kenntnis dieser Bauweise brachte 
man aus der alten Heimat mit.

Die Wohnhäuser waren und sind auch heute noch meistenteils 
mit der Langseite zur Strasse gekehrt. Die Fronttür war jedoch in 
der Regel verschlossen. Man ging durch das Hoftor, selten mit einem 
Dächlein oder Bogen überdeckt, oder durch die Seitenpforte auf den 
Hof, der von den Wirtschaftsgebäuden — Scheune, Stall und Schup
pen — umbaut war. In der Nähe des Hauses, meist auf dem Hofe, 
befand sich auch der Winde- oder Ziehbrunnen mit einem Trog zum 
Tränken des Viehs. In der Nähe des Stalles lagen an Ketten ange
bunden die Hunde, die Haus und Hof bewachten. Auf dem Hofe oder 
in dem Schuppen waren die Pflüge und die Wagen mit den hölzernen 
Achsen aufgestellt. In Leiterwagen, die mit schwarzer Farbe, bei 
ärmeren Landleuten einfach mit I eer angestrichen waren, fuhr man 
Sonntags zur Kirche. In neuerer Zeit kamen die „Britschken“ auf.

Vor, öfter neben oder hinter dem Hause, befindet sich ein Blu
mengärtchen. Da pflegt die junge Wirtsfrau oder die erwachsenen 
Töchter des Bauern die winterharten Blumen, wie die Pfingstrose, 
auch Betonie genannt; den roten und weissen Flox, die Büschel
nelken und die Brennende Liebe, den Rittersporn, die Kaiserkrone, 
die Nachtviolen, die Sonnenrosen, Georginien und Strohblumen. Was 
nicht wetterfest genug ist, wird in besseren Häusern auf dem Fenster
brett als Zimmerschmuck gezogen: die Fuchsie, die Pelargonie, die 
Myrte zum Brautkranz, doch nur von Frauen, nicht von Mädchen 
gepflanzt; Balsaminen, Winterastern und andere Blumen. Hinter dem
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Hause liegt in der Regel der Bauerngarten, der Gras- und Obstgarten; 
zugleich ist. Ungepflegt stehen da die mannigfachen Apfelarten, wie 
Weichsüss und Hartsüss, auch neuere Sorten — Boicken, Goldrenette 
und der Stettiner, verschiedene Birnen — wie Zwiebel-, Honig-,. 
Zucker-, Mehl- und Butterbirnen. Zwischendurch stehen Kirsch- und 
Pflaumenbäume, darunter auch schon die Renekloden, in der Bauern
sprache „Eierpflaumen“ genannt. Birnen 'und Pflaumen, auch Aepfel 
und Kirschen, werden teils gedörrt, teils in Essig und Zucker einge
kocht. Im Garten an der Wand oder am Zaun stellt der Bauer, wenn 
er ein Bienenfreund ist, seine Immen auf. Der frühere Wiesen- und 
Waldreichtum sicherte dem Imker reiche Honigernten, trotzdem er 
nur den Strohkorb als Bienenwohnung kannte. Heute ist der Bienen
zuchtbetrieb nicht mehr so lohnend. Neben den Strohkörben, deren 
man sich noch jetzt gern bedient, verwendet man hier und da zwecks 
grösserer Erträge auch schon die Bienenhäuschen, die in ihrer frohen 
Buntheit die Farbenpracht des Gartens erhöhen.

Vom Hofe gelangt man in den kleinen Flur. Der Eingang ist 
manchmal mit einer Vorlaube ausgestattet. Früher waren die Türen 
mit „Fallen“, Holzriegeln und Holzriegelschlössern versehen. Der 
Fallverschluss wurde durch einen eisernen, durch die Tür nach aussen 
ragenden Hebel aus der Befestigung im Türfutter herausgehoben, so 
dass sich der Türteil nach innen öffnen konnte. Im Flur stand die 
Handmühle. Auf der Handmühle, einem auf drei Beinen stehenden 
Holzblock, auf dessen Bodensteine der Laufstein von der Handstange 
bewegt wurde, schrotete man Korn und mahlte Gerste zur Grütze, 
ehe diese mühsame Arbeit von den Ross- und Windmühlen über
nommen wurde.

Vom Flur führte eine gewöhnliche Leiter auf den Boden. Bei 
einfacheren Wirtschaftsverhältnissen waren im Flur Hühner und 
Ferkel, zuweilen auch das Kalb untergebracht, die man in kalten 
Jahreszeiten in unmittelbarer Nähe der Küche zu halten wünschte. 
Durch eine Tür gelangte man in das Herrschaftsgebiet der Bäuerin — 
die Küche (verschiedener Grösse), in der für Menschen und Vieh ge
kocht wurde. Kochherde mit eisernen Platten und runden Oeffnun- 
gen darin, in die die Töpfe hineingestellt werden, mit Feuerringen 
dazu, kannte mail früher nicht. Man kochte in einem offenen mit 
einem Fenermantel und einem Rauchhut versehenen Kamin. Im 
Kamin war oben eine eiserne Stange zum Hin- und Herschieben der 
breitmündigen dreifiissigen „Grapen“ aus Gusseisen. Der Grapen 
hing an einem Haken. Kleinere Töpfe mit Henkeln stellte man beim 
Kochen auf einen vierbeinigen „Feuerbock“ oder auf einen drei
nissigen „Pfannknecht“. Kleinere Pfannen mit langen Handgriffen 
waren auch mit drei Beinen versehen und konnten so auf glühenden 
Kohlen stehen. Im Rauchfang räucherte der Bauer seine Speckseiten.

In der Küche standen auf der Erde oder auf einer Bank die 
Wassereimer, Milchkübel, der Backtrog oder eine Backmulde, ver
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schiedene Fässer und das kegelförmige Butterfass, in dem man mit 
Hilfe eines Stieles mit der durchlochten Holzscheibe, der auf und ab 
bewegt wurde, Butter machte. An den Wänden waren Bänke ange
bracht, unter welchen der Wirt seine Schubladen für Hammer, Zange, 
Nägel usw. hatte. Unweit der Tür hing am Nagel das „Abwischtuch“, 
welches des Morgens beim Waschen von dem ganzen Gesinde be
nutzt wurde. Auf der Ofenmauer stand der Salzstock oder lagen die 
Feuchtspäne. Die Hauptbalken der Decke zeigten Altersrisse; darin 
versteckte man gern Quittungen und andere Zettel. An die Nägel in 
der Decke hängte man die Marktkörbe, weil dahin die Kinderhände 
nicht reichten.

Der Backofen, in dem man Brot backte, auch Flachs und Obst 
dörrte, hatte keinen festen Platz. Er war ein lästiger, viel Raum 
beanspruchender Geselle, der bald hier, bald dorthin geschoben 
wurde. Er wurde von dem Flur oder von der Küche aus beschickt 
und ragte in eine Kammer oder den Flur herein.

Aus der Küche oder auch aus dem Flur gelangte man in die 
Wohnzimmer mit einfachem Hausrat. Das Hauptmöbel war das für 
beide Eheleute bestimmte breite und offen stehende, mit einem hohen, 
verzierten Wandbrett versehene Bett, in welchem die Kissen und 
Deckbetten nicht selten bis zur Oberlage aufgehäuft waren. Das Bett 
rnit dem Bretterboden hatte nur einen Stro'hbelag. Die Strohsäcke 
und die Unterbetten waren eine spätere Kulturerrungenschaft. Dass 
jedes Familienglied sein eigenes Bett haben sollte, war — wie auch 
heute vielfach — noch ein unerreichtes Ideal. Oft schlief der Vater 
mit dem Sohn, die Mutter mit der Tochter, die Grosseltern mit den 
Enkelkindern. Da, wo die Mutter schlief, stand natürlich auch die 
Wiege (Kufenwiege; die von der Decke herabhängende Schaukel
wiege war wenig im Gebrauch).

An die Stube war in der Regel die Kammer angegliedert, die 
meistens Schlafstätte war. Sie enthielt die Betten, Truhen und son
stiges Hausgerät. Ausser dieser Schlafkammer gab es in besseren 
Wirtschaften oft noch andere Gemächer, wie z. B. Milch- und Vor
ratskammern. Auch in den Küchenräumen standen zuweilen Betten 
für die Dienstmägde. Die Knechte schliefen auf Pritschen in den 
Ställen.

In der „guten Stube“ stand ein mit einem Tischtuch aus selbst
gewebter Leinwand bedeckter Tisch mit einer festen Holzbank an 
der Wandseite. An der freien Seite des Tisches standen geschnitzte, 
ungestrichene oder braun-rote vierbeinige Stühle. Weiter folgte der 
ebenfalls braun-rot gestrichene, manchmal mit Blumen bemalte 
Schrank, der unten mit geschlossenen Türen versehen war und zur 
Aufbewahrung des Brotes und der Butter diente, oben aber offen 
stand oder Glastüren hatte, hinter denen man Küchengeräte, irdene 
Schüsseln und Krüge, mit Pflanzenornamenten, Blumen und Vögeln 
verzierte, oft mit Sprüchen versehene Teller, Becher, Gläser und
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Flaschen, schön gedrechselte hölzerne Pfefferdosen und Näpfe3), 
Blech- und Zinnlöffel, in zierlicher Ordnung aufgestellt, wahrnahm. 
Die gewöhnlichen Schüsseln, Krüge und Töpfe kaufte man auf dem

Markt. Der Ort ihrer Entstehung waren ausser Sompolno die um
liegenden kleinen Städte. Das bessere, buntverzierte Fayencegeschirr 2

2) Diese Gegenstände, auch Holzlöffel und Quirle, stellten gegen Aus* 
gang des 19. Jahrh. die Landwirte Karl S e m m 1 e r in Galczyczki und 
Gottlieb M a t z  in Trojaczek her. Sie verkauften ihre W aren auch auf 
Jahrm ärkten.
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brachte man vorwiegend aus Koto und zum Teil aus Wlozlawek3). 
Folgende Widmungs- und Erinnerungssprüche enthielten die Teller, 
Becher und Tassen: Dein auf ewig, Vergiss mein nicht, Sei vergnügt, 
Aus Freundschaft, Gabe der Liebe, Dem Hausherrn, Der Hausfrau. 
Man konnte unter diesem Zierat sogar Szenen aus der deutschen 
Geschichte finden, wie z. B. die Vollstreckung des Todesurteils gegen 
den Sandwirt Andreas Hofer, den Kämpfer für Tirols Freiheit. Zwölf 
Mann stehen mit geladenen Büchsen vor dem vollbärtigen Tiroler 
Bauern mit dem breiten gänsefederkielgestickten Gurt und den 
Schaftstiefeln. Der französische Kommandierende setzte im Namen 
Napoleons einen Preis auf den Kopf Hofers aus. Da fand sich ein 
Bauer, der in schlechtem Leumund stand, und verriet den Bauern
führer. Nach der Gefangennahme wurde Hofer erschossen und ist 
zum Nationalhelden der Tiroler geworden. Er ruht in einem Ehren
grabe in Innsbruck, wo Kaiser Max’ Grabmal ist. Der einfache Land
mann weiss freilich von dieser Geschichte so viel wie nichts. Aber 
man braucht denjenigen, die den Andreas-Hofer-Becher in die Hand 
nehmen, nicht erst zu erzählen, dass sich auf dem Bilde eine der trau
rigen Geschichten abspielt, von der auch sie gehört haben, von der 
man auch im 2 1 . Kap. des 1. Buches der Könige lesen kann: Die 
Aeltesten und Obersten des Landes stellten lose Buben, die vor dem 
Volke gegen Naboth zeugten und aussagten, er habe Gott und den 
König gelästert. Da führten sie ihn vor die Stadt hinaus und stei
nigten ihn. Auf dem Becher sieht man, nur bildlich dargestellt, was 
auch die Schrift erzählt, wie ein Unschuldiger und Wehrloser infolge 
böswilliger Verleumdung seine Treue zum Volke und Väterglauben 
mit dem Märtyrertod besiegelt. Solche bezahlte Verräter und Men
schenverderber gab es zu allen Zeiten und fehlen auch heute nicht.

Die Mahlzeiten wurden gemeinsam aus einer grossen irdenen 
Schüssel gegessen, die auf einem Bänkchen stand. Die Familienmit
glieder, Knechte und Mägde nicht ausgenommen, sassen auf niedrigen 
Schemeln und langten mit dem Löffel von allen Seiten. Später kam 
die Schüssel auf den Tisch. Heute isst man in der Regel schon aus 
Tellern. Zur Suppe ass man ein Stück Brot. Der Brotlaib lag neben 
der Schüssel, und jeder konnte davon nach Bedürfnis abschneiden. 
War der Inhalt der Schüssel verzehrt, wurden die Löffel abgeleckt, 
am Tischtuch abgetrocknet und in die Tischlade oder in den Schrank 
hineingelegt. Gabeln und Messer waren selten zur Hand. Das Fleisch 
war nicht oft auf dem Tisch, und wenn es erschien, dann benützten 
<3ie Männer die Messer, die sie bei sich trugen. Höchstens ein Messer 
in Holzfassung lag neben der Schüssel, mit dem man das Brot und 
das Fleisch in Stücke schneiden konnte.

Die täglichen Mahlzeiten, meistens fünf, wurden regelmässig 
innegehalten, wenn nicht die Arbeit zu einer Verschiebung nötigte.

3) In Kolo wurde das Halbporzellan von Michael R a u c h ,  August 
F r e u d e n t a l  und Josef F r e u d e n m i e t  hergestellt. Die Firma 
Freudental hat sich bis auf die Gegenwart erhalten.
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Die gewöhnliche Nahrung richtete sich nach den Erzeugnissen der 
Gegend und war meistens einfach und recht eintönig. Man ass 
Gersten- und Buchweizengrütze mit Milch oder Speck, Mehlsuppen». 
„Suppkartoffeln“ =  Kartoffelsuppe, „gemekselt“, d. h. mit Fett, und' 
„gequirlt“, d. h. mit Buttermilch, saure Milch, Buttermilch mit ge
stampften Kartoffeln, an Sonntagen, hin und wieder auch an Wochen
tagen, stark gewürzte Fleischbrühen und gekochtes Rindfleisch, ge
pökeltes Schweinefleisch mit Sauerkraut, Kartoffeln und Erbsen-

Salzhering mit Schalkartoffeln, Rührei mit Speck, Räucherfleisch, ge
trocknete Bratwurst und Käse. Getrunken wurde süsse Milch, Rog
genkaffee und Schnaps. Das Brot behandelte und ass man als eine 
der grössten Gaben Gottes mit besonderer Ehrfurcht; man durfte es 
nicht fallen lassen und noch weniger darauf treten.

In der Küche oder in einem der Zimmer stand das Spinnrad und 
der Webstuhl zur Anfertigung der Leinwand und des Haustuches. 
Kleiderschränke und Kommoden kannte man im allgemeinen nicht. 
Nur reiche Leute hatten diese Möbel. Der Durchschnittsbürger und 
der einfache Landmann hatte am Ofen ein Gestänge für gewöhnliche 
oder für feuchte Kleidungsstücke, und die besseren Kleider nebst 
der Wäsche verwahrte er in buntbemalten Truhen und Kasten, die 
von besonderen Tischlern, „Kistler“ genannt, auf Bestellung gemacht 
wurden, die man aber ebensogut auf dem Jahrmarkt kaufen konnte. 
Die Truhen mit ebenen und gewölbten Deckeln wurden auch als Sitz
gelegenheit verwendet4).

4) Eine naturgetreue W iedergabe einer m it bunten Blumenornamenteni 
verzierten T ruhe aus der T ischlerw erkstatt eines gewissen G u m i n s k i  
in Sompolno enthält auf S. 28 das Buch von Tadeusz Seweryn, Krakowskie 
skrzynie malowane, Krak. 1928, Verl, des Muzeum Narodowe. Von deu t'
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Der Kienspan war das verbreitetste Beleuchtungsmaterial des 
Bauernhauses. Der Kienspan wurde zumeist in eine Zange, den soge
nannten Spanleuchter, eingezwängt und angezündet. Der Spänen- 
halter musste, sollte er andauernd hell brennen, eigens von jemand 
versehen werden. An den langen Winterabenden, wenn gesponnen 
und gewebt wurde, besorgten grössere Kinder dieses Geschäft. Die 
Späne wurden sorgfältig, ungefähr 1 Elle lang und 1 bis 1 K Zoll breit, 
hergestellt und über dem Ofen getrocknet. Da die Kienspäne viel 
Rauch gaben, half man sich später anders aus. Man nahm ausge
schälte Wruken mit einem flach zugeschnittenen Boden, damit die 
Wruke stehen konnte, und steckte in den Boden der Aushöhlung ein 
•aufrecht stehendes, mit Flachs bewickeltes Stäbchen. In die Oeffnung 
wurde ausgelassenes Talg hineingegossen und das Stäbchen oben 
angezündet. Ausser den Rüben wurden auch Gläser benutzt, in die 
man bis zur Hälfte Wasser hineingoss und dann mit Rübsöl füllte. 
Statt der Stäbchen wurde auch ein Schwimmdraht mit einem kleinen 
Docht, das sogenannte „Schwimmäugchen“, auf das Fett gelegt, 
das — angezündet — recht bescheiden die Räume erleuchtete. Gross 
war daher die Freude, als das Petroleum um das Jahr 1865 aufkam. 
Alle bisherigen Beleuchtungsvorrichtungen wurden eingestellt und 
durch kleine Petroleumlampen mit Flachbrennern ersetzt.

Eine hölzerne Wanduhr mit einem langen Perpendikel, mit Ge
wichten an einer Schnur, einige grellfarbige Bilder, biblische oder 
heimatgeschichtliche Gegenstände darstellend, bildeten neben einem 
kleinen Spiegel den Hauptschmuck der Wohnung. Die Bilder kaufte 
der deutsche Kolonist auf dem Markt oder von Wandertrödlern. Sehr 
beliebt waren die

„Bilderbogen aus Neuruppin5),
Bunt gemalt bei Gustav Kühn“,

die die wichtigsten Ereignisse der Zeit darstellten. Da sah man, wie 
Paskiewicz in Warschau einzog, oder das Schlachtfeld von Ostro- 
lenka mit den Soldaten in grüner Uniform und grossen Pelzmützen, 
oder die Dänen in zinnoberroten Röcken vor dem Dannenwerke, 
während die preussischen Garden in Blau auf Schleswig und Schloss 
Gottorp losrücken.

Der Evangelische zog jedoch religiöse Stoffe den politischen vor. 
Daher fand man öfter eingerahmt unter Glas „Die Leidensgeschichte 
unseres Heilandes Jesu Christi“, in der die Worte des Textes mit 
kleinen bunten bildlichen Darstellungen der drin vorkommenden Per
sonen und Gegenstände wechseln; „Das neue Jerusalem oder der 
breite und der schmale Lebensweg“, mit vielen Bibelaussprüchen und

sehen M eistern, die buntverzierte Stollen« und Koffertruhen herstellten, 
"'ar um die M itte des 19. Jahrh. L a u b e  in Zaryn bekannt. Er w anderte 
später nach Am erika aus.

5) K reisstadt im preussischen Regierungsbezirk Potsdam.
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lehrreichen Versen, die den Beschauer ermahnen und warnen vor 
den Folgen der Hoffart und der Fleischeslust, der Genusssucht, der 
Fröhlichkeit und jeglicher Sünde, die zur Verdammnis und Hölle 
führt. „Da wird'der Teufel euch empfahn“ —■ heisst es am Schluss 
des Bilderbogens — „Des Feuers Qual geht dann erst an, Drum 
bessert euren bösen Sinn, Könnt sonst nicht dem Gericht entfliehn“. 
Ein anderes Blatt zeigt den frommen Knecht Gotthold bei der Arbeit,

„Er putzt die Pferde fein und blank,
Er sorgt, dass sie nicht werden krank,
Er pflegt das Vieh zu seiner rechten Zeit,
Drum Gott ihn auch mit seiner Gnad erfreut.“

In der Kirche
„Gotthold, der fromme Knecht,
Thut alles schlicht und recht,
Er dienet seinem Herrn 
Am Sonntag gar zu gern.“

Dann folgen bebilderte Anweisungen, wie man „in der Armut des- 
Geistes“ beten soll, wenn einen „der Hochmutsteufel plagt“.

Am häufigsten kamen aber die H i m m e l s b r i e f e ,  genannt 
Gredoria, vor, mit einem bunten Engel oben, herzerquickenden Ver
sen, Gebeten und kurzen frommen Betrachtungen. Der Inhalt dieser 
vom „Himmel gesandten Briefe“ ist geradezu eine Laienbibel der 
bäuerlichen Frömmigkeit mit seiner zentralen Betonung des 3. Ge
botes, seiner Gleichsetzung von Sitte und göttlichem Gebot, seiner 
scharfen Orientierung von Strafe und Lohn, Verderben und Segen in 
allen äusseren Lebensgütern. Christus und die Mutter Gottes (katho
lische Einflüsse in der neuen Heimat), die Bildnisse der Monarchen 
und der kirchlichen Geisteshelden, wie Luther, waren in den Bauern
häusern ein nicht weniger willkommener Schmuck. Hin und wieder 
fand man an der Wand einen selbstgezeichneten, ausgemalten, mit 
Frakturschrift ausgeführten oder ausgenähten Spruch, einen Konfir
mationsschein oder Patenbrief. Dagegen wurde seit der Erfindung 
und Entwicklung der Photographie bei dem stark ausgeprägten Fa
miliensinn des Landmannes und des Kleinbürgers das Lichtbild als 
Wandschmuck immer mehr geschätzt und verwandt. Auch der reli
giöse Wandschmuck trägt in neuerer Zeit einen anderen Charakter. 
Doch besteht er noch immer in der Hauptsache aus sinnreichen und 
frommen „Sprüchen“, die man auf Jahrmärkten für wenig Geld 
kaufen kann.

Als Beispiel wird hier der Inhalt von drei neueren Wandsprüchen 
angeführt. Der Text besteht aus schön verzierten, grossen und bun
ten Buchstaben und ist von einem breiten länglichrunden Blumen
kranz und oben zwei Engeln umsäumt. Auf einem „Spruch“ lesen 
wir: „Gott behüte unser Haus und die da gehen ein und aus“. Ein 
„Haussegen“ enthält folgenden Wortlaut: „Glaube bringt uns Gottes.
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Segen, Liebe, Glück auf allen Wegen, Hoffnung, Trost in jeder Not“. 
Ger dritte Wandspruch mahnt: „Im Glücke nicht jubeln, Im Leid nicht 
klagen, Das Unvermeidliche mit Würde tragen“.

Selten enthielten die Lichtbilder und die Wandsprüche selbst
gefertigte Rahmen. Meist war die Einrahmung aus gewöhnlichen 
-schmalen, schwarzen oder goldbronzenen Leisten hergestellt. Die 
Rahmen konnte man auf dem Markte oder in den Läden für ein paar 
Groschen erhalten.

Die Tracht der Kolonisten.
Die Tracht der deutschen Kolonisten in der Pfarrgemeinde Som- 

polno hat die eigentümlichen völkischen Merkmale der früheren Hei
mat verloren. Sowohl die Männer wie die Frauen huldigen der 
wandelbaren Mode und wollen sich in der Kleidung nicht von den 
Städtern unterscheiden. Der eintönigen kujawischen Landschaft mit 
dem teils fruchtbaren, teils sandigen und nasskalten Boden, mit den 
kilometerweit sich erstreckenden Wäldern und Wiesen, Torfbrüchen 
und baumumstandenen Seen entspricht im allgemeinen auch das 
schwerfällig, nach innen gekehrte Wesen des deutschen Kolonisten, 
seine einfache Lebensweise und schlichte Tracht, deren Ernst kaum 
durch ein wenig Farbe gemildert wird.

Vor hundert Jahren trug der Bauer und der Kleinstädter ge
wöhnlich eine grau- oder blautuchene Ueberweste, eine Jacke und 
lange Beinkleider aus Leinwand oder grauem Zeug. Am Sonntag 
zog er an Stelle der grauen Jacke und des grauen Kittels eine braune 
oder dunkelgrüne Jacke an, deren Kragen, Aermel und Klappen mit 
schwarzem Schnürmuster bestickt und benäht waren, oder einen 
langschössigen Ueberrock aus blauem, auf Jahrmärkten feilgebotenem 
Tuch mit Hornknöpfen, auch blanken Knöpfen aus Zinn oder Messing. 
Die Weste war hoch zugeknöpft. Am Halse trug man ein weisses 
Halstuch, das zweimal um den Hals gewickelt, vorne zugebunden 
war. Später kamen die etwas mehr ausgeschnittenen Westen mit 
Knöpfen, wie man sie noch heute sieht, die Brustlätze und die Vor- 
hemdchen auf, die aus Samt und buntem Tuch oder aus feiner weisser 
Leinwand hergestellt waren. Die Vorhemdchen hat man in der Regel 
steif geplättet und trug dazu einen steifen, nicht immer sauber ge
waschenen und blank geplätteten Kragen, der der Bequemlichkeit 
wegen mit dem sogenannten „üummikragen“ vertauscht wurde. 
Vorhemdchen, Kragen und Halsbinde pflegte der Kolonist nur an 
Sonn- und Festtagen zu tragen. Begab er sich auf eine Reise oder 
in die Kirche und zur Stadt, so zog er einen aus schwarzem oder 
dunkelblauem Filztuch genähten Mantel an, den man aus dem Pol
nischen „Bucha“ oder „Burke“ nannte. Dieser Mantel war meist 
ohne Knöpfe. Man legte die weiten Ränder vorn übereinander und 
unigürtete sich mit einem breiten Riemen, einem Schal oder Um- 
schlagetuch. Die mit Fransen oder Troddeln versehenen Enden des
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gebundenen Schals hingen an der Seite herunter. Vor Frost schützte 
ein Pelz aus Schaffellen. Das Geld trug man in breiten, ledernen 
Geldgürteln, „Geldkatzen“ genannt, oder in Taschentüchern einge
bunden, das Taschenmesser in der Hosentasche, und auf dem Markte 
gekaufte kleinere Sachen und Gegenstände, die wir sonst in die Rock

taschen zu stecken pflegen, verwahrte man — da die Taschen fehl
ten — einfach im Busen. Weil man mit einem Riemen oder Schal 
umgürtet war, so fiel davon nichts heraus.

Eine Mütze, seltener ein Filzhut, im Sommer ein breitkrempiger 
Strohhut, den sich jeder Landmann selbst flocht, bedeckte das Haupt. 
Auch viereckige, aus blauem Tuch genähte, mit Schafpelz bebrämte 
Mützen sah man hie und da. Die ersten Einwanderer trugen häufig 
an zwei Seiten nach oben geklappte „Nebenspalter“ und „Rokoko
dreispitze“ ; die letzteren als Kopfbedeckung Friedrichs des Grossen 
bekannt, waren dreieckige Hüte mit breiten Krempen und einem 
langen über dem Gesicht vorstehenden Ende, das man beim Gruss 
mit der Hand fasste. Die Füsse waren bei der Arbeit mit solchen 
Holzpantoffeln bekleidet, wie sie noch heute in den Niederlanden und 
in Norddeutschland allgemein im Gebrauch sind. Später machte man 
Pantoffeln aus dickem gelben Leder mit Holzsohlen. Ausser diesen 
Pantoffeln, die nur wochentags bei der Arbeit verwendet wurden, 
trug man auch dauerhaft gearbeitete Stiefel. Die Sohlen waren ur
sprünglich an den oberen Teil des Schuhwerks stets angenäht. Die 
hölzernen Speilen waren eine spätere Erfindung. Wer schwarzes
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Schuhwerk haben wollte, färbte es mit Russ. Mit erwärmtem flüssi
gem Talg wurden die Stiefel geschmiert und im Winter der grösseren 
Wärme wegen inwendig mit Stroh ausgelegt. Später kamen auch 
für Mannspersonen Schuhe mit Gummieinsatz von beiden Seiten des 
kurzen Schafts auf. Auch gab es schon in den Läden Schuhwichse 
in runden Blechschachteln zu kaufen. Diese wurde beim Schuh
putzen gewöhnlich mit dem Speichel verdünnt. Die Füsse bewickelte 
man in der Regel mit Fusslappen aus selbstgewebter Leinwand. Nur 
feine Leute auf dem Lande und in der Stadt hatten schon Socken, die 
für den Sommer aus weissem, sehr starkem baumwollenen Zwirn, 
für den Winter aus Wolle von Frauen gestrickt wurden.

Die Kleidung der Frauen war farbenfroher. Sie bestand aus 
einem züchtiglangen, grossfaltigen Rock, der aus selbstgefertigtem 
grün, rot, gelb und blau gestreiftem Tuch genäht war, und einer 
Bluse aus leichtem Stoff in verschiedenen Farben. Die Wolle wurde 
in Sompolno, Izbica und Dombie von Deutschen gefärbt. In Som- 
polno in der Feinfärberei von Karl Dengler in der Neustadt am 
„grossen Graben“ unweit der Brücke. Dengler baute hier auf sump
figen Boden mit grossem Kostenaufwand ein gemauertes Haus, das 
noch heute steht (in diesem Hause befand sich nach dem Weltkriege 
viele Jahre hindurch die polnische Volksschule) und im Hofe ein nicht 
mehr bestehendes hölzernes Haus, in dem die Färberei eingerichtet 
war. In Izbica galt als einer der besten Färber Karl Berg, der Vater 
der Frau Pastor Seelig.

In wärmeren Jahreszeiten bestand die Kleidung meist aus käuf
lichem Kattun. Zur Frauenkleidung gehörten auch die mit Flitter, 
Gold- und Glasperlen besetzten, mit Stickereien verzierten Schürzen, 
weisse Kopftücher, schwarze Kapuzen oder grosse Schleifenhauben 
aus leichtem Mull. Vor Kälte schützte ein grosses wollenes Tuch, 
m das man sich gut einhüllen konnte und auf diese Weise Rücken, 
schultern, Brust und Arme warm hielt. An den Füssen trug man 
selbstgefertigte, in Streifen oder Kästchen gestrickte Strümpfe und 
Schnürschuhe auf hohen Absätzen. Zu Hause gingen die Frauen be
quemlichkeitshalber in Tuchpantoffeln, „Latschen“ genannt. Diese 
haben sich bis auf die Gegenwart erhalten. In kalter Jahreszeit 
trugen die Männer und die Frauen gestrickte Pulswärmer. Die 
Männer glatte, die Frauen solche mit schwarzen oder bunten Perlen, 
mit denen die Pulswärmer entweder benäht oder die eingestrickt 
waren. Für den Winter strickte man wollene Handschuhe; für die 
Männer Fausthandschuhe mit einem Daumen, für die Frauen mit fünf 
Fingern; für den Alltag graue und für den Sonntag aus bunter (blauer, 
roter, brauner) Wolle. Zum Sonntagsstaat der Frauen gehörte ein 
weisses, mit Spitzen benähtes Tüchlein. In der Kirche hielten die 
Frauen und Mädchen an heissen Sommersonntagen ein Blumen- 
sträusslein, eine Rose, zuweilen nur Pfefferminze- oder Walnuss
blätter zum Riechen in der Hand.
Deutsche W issensch. Zeitschr. f. Polen. H eft 36. 1939. 11
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Hemden, Laken, Leinentücher, Tischdecken, Bettbezüge, Hand
tücher und dgl. nähte man aus selbstgewebter Leinwand. Die wohl
habenden Wirtinnen verkauften keine Leinwand, nur Flachs. Jede 
Hausfrau und jede bessere Dienstmagd verstand mit Flachs umzu
gehen, zu spinnen und zu weben. Die Hausfrauen webten feine Lein
wand für den Hausbedarf, die Mägde gröbere Leinwand zu Arbeits
schürzen, Qrastüchern, Säcken, Pferdedecken, auch zu Hemden, 
Laken oder Handtüchern für das Gesinde.

Wäsche und Kleider wurden mit der Hand genäht. Die Näh
maschinen, die man in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts erfunden, 
aber in nur geringer Anzahl hergestellt hatte, waren noch sehr un
vollkommen. Erst neue Erfindungen und Verbesserungen der Näh
maschinen haben sie in der 2 . Hälfte des Jahrhunderts für Gewerbe 
und Familienzwecke gebrauchsfähig gemacht. Die erste Nähmaschine 
nach Sompolno brachte, aus Warschau von einer Synode zurück
kehrend, Pastor Seelig. Sie war hier damals eine viel bewunderte 
Sehenswürdigkeit.

Aus dem Nachlassverzeichniss vom Jahre 1842, das infolge des 
Todes des Schmiedemeisters Wilhelm Westfal in Sompolno zu Erb
zwecken verfertigt worden ist, ist zu ersehen, was junge, nicht ge
rade unbemittelte Handwerkseheleute in damaliger Zeit an Kleidungs
stücken und Wäsche besassen. Im Absatz 9 des Verzeichnisses sind 
folgende Sachen aufgezählt: ein dunkelgrüner Männerrock, ein Paar 
Hosen und eine Weste aus hellblauem Tuch; ein Rock und ein Paar 
Beinkleider aus dunkelblauem Tuch; sechs Männerhemden. Von dem 
Kleidervorrat der Frau waren vorhanden: ein gefütterter Winter
mantel, Schaube oder Schube genannt; drei Kattunkleider: ein 
weisses, ein gestreiftes und ein buntbeblümtes; zwei Schürzen in 
Streifen, ein grosses wollenes Tuch; ein weisses Nesseltuch, ein 
schwarzes seidenes Tuch und 10 Hemden.

Das obige Verzeichnis der Kleidungsstücke und der Leibwäsche 
zeigt, wie anspruchslos die ersten deutschen Einwanderer hierzu
lande waren, wie bescheiden die Zahl ihrer Gewänder und wie ein
fach die Tracht der Männer und Frauen war.

Die Sprache der Kolonisten.
W er sich der Sprache seines Volkes entfrem det, 

entfrem det sich seines Volkes selbst.
E rnst M oritz A r n d t .

Die deutschen Bewohner der Pfarrgemeinde Sompolno, über
haupt Kujawiens, nennt man landläufig „Kaschuben“. Die Bezeichnung 
wird von der Kaschubei, dem Gebiete zwischen der Persante und der 
unteren Weichsel hergeleitet, das von dem slawischen Volksstamm 
der Kaschuben bewohnt wird. Da nun die deutsche Landbevölkerung 
der Kirchengemeinde Sompolno zum grössten Teil aus der Kaschubei 
stammt, überhaupt aus dem nordwestlichen plattdeutschen Grenz



Volkskunde der deutschen Siedlungen 163

gebiete des alten polnischen Königreichs, so nennt man sie einfach 
auch „Kaschuben“. Die Benennung ist daher keinesfalls eine stamm- 
liche, sondern eine landschaftliche.

In den ersten Jahrzehnten der Besiedlung der Kirchengemeinde 
Sompolno bildete das pommersche Plattdeutsch, allgemein aber 
fälschlicherweise auch das „Kaschubische“ genannt, die Umgangs
sprache der städtischen Handwerker und der ackerbautreibenden 
Landbevölkerung. Diese Mundart, die auch im Gostyniner Lande ge
sprochen wird, unterscheidet sich wesentlich vom Weichselplatt.

Zwei kurze Proben — eine Fabel und ein Wiegenlied —, von 
denen die erste zuvor in hochdeutscher Sprache, dann in Platt ange
führt wird, sollen zeigen, wie die weiche und biegsame plattdeutsche 
Mundart klingt und wie weit sie sich vom Hochdeutschen unter
scheidet. Das erste Beispiel, die Fabel „Vom Kater und vom Sper
ling“, hat folgenden Wortlaut: „Es flog ein Sperling auf den Mist
haufen eines Bauern. Da kam der Kater, griff den Sperling, trug ihn 
fort und wollte ihn verspeisen. Der Sperling aber sagte: „Kein Herr 
hält sein Frühstück, wenn er sich nicht vordem den Mund gewaschen 
hat.“ Da setzt der Kater den Sperling auf die Erde hin und fängt an, 
sich mit der Pfote den Mund zu waschen. In diesem Augenblick 
flog ihm der Sperling davon. Das ärgerte den Kater recht sehr und 
er sagte: „Solange ich lebe, werde ich immer zuerst mein Frühstück 
halten und dann den Mund waschen.“ Und so macht er es noch bis 
auf den heutigen Tag.“ Dieselbe Fabel in plattdeutscher Sprache, in 
einer andeutenden Schreibung wiedergegeben, klingt wie folgt: „Vam 
Kauto öuk vam Spaling. T’flög a Spaling bem Büuo upo Messhöupo. 
Do körn d’ Kauto, gräjp de Spaling, drög en fot u wu en vespiso. 
D’ Spaling ebo säd: „Kejo Her holt Frühstück, wenn hej sick vauo 
dem d’ Mund ne wascho het. Do sett d’ Kauto de Spaling up d’ Ed 
u fängt a, sick mit de Pöut d’ Mund tu waschen. In dem Ogoblick 
dög em d’ Spaling fot. Dat ageet de Kauto söu recht sejo, u hej sed: 
»Söu lang ick lew, wa’ck ümmo t’ est mijo Früjstück holo u da d’ 
Mund wascho.“ U söu möckt hej t’ no bet ano hütscho Dag.“

Der plattdeutsche Text des Wiegenliedes ist leicht verständlich, 
so dass er ohne Uebersetzung nur mit einigen Worterklärungen in 
Klammern angeführt werden kann. Das „Wiejoleed“, das aus Po- 
gorzala bei Sompolno stammt, ist der Sammlung „Singendes Volk“ 
Von K. Lück und R. Klatt (Verl. „Historische Gesellschaft f. Posen“, 
Posen 1935, S. 102) entnommen. Es lautet: „Schlaup, Kindkio, 
schlaup, hindo Däujo (hinter der Tür) steht a Schaup met de witte 
Wollo; gift (gibt) dee Melk so vollo, met de witte Fötkio (Pfötchen), 
schmeckt de Melk so sötkio (süss), met de schwate (schwarzen) 
Ogebrono, geht dem Kind de Schlaup in d’ Ogo. Schlaup, Kindkio, 
schlaup! Schlaup, Kindkio, schlaup!“

Auf dem Lande hat sich die plattdeutsche Sprache, mit Aus
nahme der Gutshöfe, im ganzen und grossen bis auf die Gegenwart 
erhalten. In Sompolno selbst wurde der herrliche mundartliche Be

ll*
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sitz durch die Schriftsprache vor ungefähr einem Menschenalter ver
drängt und in neuerer Zeit sogar die hochdeutsche Sprache als ein 
lästiges Erbe widerstandslos aufgegeben. Auch bei den Landbe
wohnern, bei denen das Gefühl der landschaftlichen Sonderart und 
des Stammessonderbesitzes langsam verkümmert, macht sich die 
Vorstellung breit, als sei die Mundart eine schlechtere, rohere 
Sprachform. Diese falsche Ansicht findet dadurch eine scheinbare 
Bestätigung, dass alle höheren Interessen, vor allem alles geistige 
Leben (Predigtbücher, Zeitschriften, Briefe) den Bauern in hoch
deutschem Gewände entgegentritt. Tausende von Kräften wirken 
offen und verborgen auf den deutschen Kolonisten ein, sich in 
Glauben, Sitte und Sprache seiner Umgebung anzupassen. Wirt
schaftliche und völkischpolitische Vorteile winken oft verlockend. 
Zuerst wird die fremde Sprache zur Verkehrssprache, dann — 
namentlich wenn polnisches Gesinde im Hause ist — zur Haus- und 
Familiensprache gemacht, bis schliesslich Kinder und Kindeskinder 
nichts mehr von der Sprache der Väter wissen wollen. Meistenteils 
geht dem Deutschen — trotz der Frömmigkeit und des auswendig 
gelernten vierten Gebotes — jede Liebe und Achtung, jedes Pflicht- 
und Verantwortungsbewusstsein gegenüber seinen Altvordern ab. 
(Ich habe hierbei das gesamte Deutschtum Kongresspolens im Auge 
und nicht nur die Deutschen in der Kirchengemeinde Sompolno). 
Wenn er sich nur wirtschaftliche Vorteile verspricht, gibt er ohne 
Bedenken alles geistige Gut auf. Der reiche, einst deutsche, jetzt 
meist nur dem Scheine nach noch evangelische Grossgrundbesitzer 
zahlt nur unter Zwang seinen Kirchenbeitrag, baut aber auf dem 
Gelände seines Gutes dem katholischen Ortspfarrer und den katho
lischen Nachbarn zuliebe Wegekapellen. Der deutsch-evangelische 
Bursche nimmt aus Gefallsucht seine Mütze vor einem Wegekreuze 
ab, wenn er mit polnischen Altersgenossen zusammen zur Stadt geht. 
Ebenso leicht vertauscht der Deutsche, namentlich in den gemischten 
Dörfern, oder da, wo die deutsche Bevölkerung in der Minderheit ist, 
vor allem in den Städten, seine angestammte Muttersprache gegen die 
herrschende, die polnische. Dieser Sprache bedient sich seit langem 
die deutsche, meist jeder tieferen sittlichen Bildung bare „Intelligenz“, 
der auf der Mittel- und Hochschule dem deutschen Wesen entrückte 
Pastor (so war es früher in Sompolno), der Jüngling, der beim Mili
tär gedient hat, der Emporkömmling, der an den polnischen Guts
besitzer gesellschaftlichen Anschluss sucht, endlich auch der Kauf
mann und Krämer, der die polnische Kundschaft für sich gewinnen 
will. Schon jetzt ■— ich wende mich wieder der Gemeinde Som
polno zu — sprechen die Kirchenbesucher des Städtchens und die 
Besucher der Bethäuser auf dem Lande, die nach der Andacht auf 
der Strasse miteinander plaudern, sehr häufig und ohne sichtlichen 
Grund polnisch. Auch bei Begräbnissen in der Stadt und der 
nächsten Umgebung unterhalten sich die meisten polnisch, während 
sich der Leichenzug vom Trauerhause nach dem Friedhof bewegt
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Ebenso die Jugend in den Vereinen. Sogar auf den Familienfesten 
und Hochzeiten bedienen sich die Burschen und Mädchen, die als 
„vornehm“ und „gebildet“ gelten wollen, mit Vorliebe der polnischen 
Sprache.

Die meisten Leute, besonders die jüngeren, beherrschen die 
Landessprache verhältnismässig gut. Die älteren Dorfbewohner da
gegen mangelhaft. Fehler kommen aber wie hier so auch dort beim 
Sprechen häufig vor. Die meisten sprachlichen Schnitzer und Ent
gleisungen erlauben sich natürlich die Halbgebildeten und Eingebil
deten, die mit ihrem Polnisch prunken wollen und den Mund so 
recht voll nehmen. Da hört man Ausdrücke und Redewendungen 
wie: dwa krowy (statt dwie), kuröw, praczköw (statt kur, praczek), 
dycht biedny (statt zupelnie); fest chlopak, echt towar, to sztymuje; 
jechal samymchodem (samochodem), w tym urodzaju (rodzaju), 
bolesci zeba (bol), aluminiowane ulice (iluminowane), osobiscie 
(osobno), spolecznie (wspölnie), okolicznosc (okolica), szczypac 
swinie (kneifen) statt szczepic (impfen), zakatarzenie krwi (zakaze- 
nie), ja sogar smarkaty zol^dek (rotziger Magen) statt katar zol^dka 
(Magenkatarrh), przywiozlem swize lachsy (vulgärer Ausruck für 
Durchfall, statt lososie — Lachse).

Die in ihrem Kern noch gesunden und volkstreuen deutschen 
Kolonisten sprechen neben ihrem Platt, dessen sie sich im täglichen 
Leben bedienen, ein verhältnismässig gutes Hochdeutsch. Sie 
sprechen ungezwungen und fliessend. Auch die Jugend auf dem 
Lande spricht meist gut und geläufig. Trotzdem hat ihr Hochdeutsch 
seine Eigenheiten, auf die hier näher eingegangen werden soll. Denn 
nicht jeder Deutschsprechende legt Wert auf den richtigen Gebrauch 
der Sprache. Sie ist ihm in der Hauptsache ein Werkzeug, mit dem 
er umgeht, wie der Tischler mit der Säge oder der Schmied mit dem 
Hammer. Er ist sich der Fehler, die er beim Sprechen hier und da 
begeht, nicht bewusst und empfindet die in der Schriftsprache unge
bräuchlichen Formen und Wendungen durchaus nicht als unerlaubte 
Abweichungen, die seine Rede entstellen. Die Entrundung von ö 
zu e, von ü zu i und von eu zu ei ist fast durchweg üblich. So hört 
man: der Weizen ist scheen, die Frau ist beese, sei hibsch artig, 
die Ibeltäter; hin und wieder auch: mach Feier an, er stammt aus 
Preissen. Au wird oft ausgesprochen wie ou, ei wie ee, eh, i — zu
weilen wie ei (kouft, kalte Beene, behnah, sie louft und wehnt, ziem
lich deicht). Pf schrumpft wiederum zu f oder p zusammen (Ferd, 
Karpen, Flaumen, Fingsten, Sumf, feifen, schimfen, Kopp, Zippel, 
Schnupptuch, stoppen). Alte oder landschaftliche, mundartliche oder 
polnische Einflüsse machen sich geltend, wenn der Kolonist sagt: 
Bregen (Hirn), Kober (Korb), Meksel (Fett), Pos (Moos), Brink 
(Quell, stehendes Wasser auf der Wiese), Besing (Beere), Wadich 
(Molke), Geziefer (Geflügel), Blotte (Kot, Sumpf), Kruschke (Feld
birne), Schischken (Tannenzapfen), Ellern oder Elsen (Erlen), Kret- 
tich (Unkraut), Kraut (Kohl), Schwaben (Schaben), Karnikel (Kanin
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chen), Schagaster (Elster), Kerl (Mann, Knecht), Witmann (Witwer), 
Fratze (Warze, Brustwarze), Ratze (Ratte), Liter (Leiter), Emmer 
(Eimer), Suppkartoffel (Kartoffelsuppe), Bleifeder (Bleistift), Kirch
hof (Friedhof), Freundschaft (Verwandte), Schnuppe (Schnupfen). 
Statt „eben“ — sagt man „ebent“, statt „du Aas“ schimpft man „du 
Aast“. Zum Wortschatz des Kolonisten gehören ferner solche Aus
drücke wie: hinterstellige Abgaben (rückständige Steuern); er kann 
im Walde verbiestern (verirren), das ist eine sudlige (schmutzige) 
Arbeit, er wird aufs andere Jahr eingesegnet, er kraut sich (kratzt 
sich), die Kätzchen krauchen (kriechen), er schockelt die Aepfel vom 
Baume (schüttelt), man bietet die Zeit an (grüsst mit den Worten 
guten Morgen, guten Tag usw.), amende (vielleicht, von am Ende), 
er hat sich abgemördert (abgequält), koliertes Bettzeug (bunte Bett
wäsche), etzliche mal, mang (zwischen), armütig, sachte (leise, lang
sam), mansachte (allmählich, mit der Zeit). Durch Verwechslung 
ähnlich klingender oder sinnverwandter Wörter und durch Anwen
dung falscher Sprachformen entstehen solche Ausdrücke wie: 
Leidenschaft (Leiden), Wissenschaft (Nachricht), die Aepfel haben 
eine schöne Ansicht (Aussehen), meine Ahnung ist (ich bin der An
sicht), die Sachen sind mir eigentümlich (sind mein Eigentum), die 
jungen Kätzchen sind neun Tage unsichtbar (blind), er konnte das 
ausführlich machen (ausführen), daran ist der Vater schuldig, das 
hat ihn gebost, er hat ihn gebitt’t, was ich meinem Knecht befiehl, 
ich nimm den Mund nicht so voll, das kann nicht sind, aber sie sein 
nicht zu Hause, ich hab mich erschrocken (ich bin erschrocken), es 
hat mich sehr schlecht gegangen, er hat das Licht angestochen, 
ferner die Wortformen: gewest, gebrennt, gemossen, geschonken, 
gemolden, nah —- nächer, sehr — senner, viele ■— die mehrsten, 
schlecht — die schlechsten, ich wer dir was sagen, er ging ins Wald 
nach Pilzn, es schadt ja nichts, wir gehen rin, sone Menschen! Zahl
reich sind die Tätigkeitswörter mit der Endung ieren, wie strape- 
zieren, lamentieren, maschieren, reperieren. Die Mittelwörter der 
Vergangenheit werden zuweilen mit ge- gebildet, so z. B. er ist ge- 
arretiert worden, er hat ein Bier gespendiert, die Kinder haben 
schön gepariert, ich habe den Wechsel gescheriert, die Stimmen 
müssen geprobiert werden, er hat sich gerasiert. Es sind meist 
Fremdwörter, die dem Kolonisten noch aus alter Zeit her bekannt 
sind. Zu diesen Entlehnungen zählen auch: resikieren (riskieren), 
retur, extra, akurat, amüsieren, passieren (geschehen, begegnen), 
appellieren (Berufung einlegen), Madame, Fakter (Vermittler), Palto 
Paletot =  Mantel), Trotuar, Walise (Koffer), Adiös, Kusien und Ku- 
siene, Kolör, Sanktimeter (Zentimeter), er spricht russisch prefekt 
(perfekt). Leute, die viel lesen, bedienen sich zuweilen im Sprechen 
derjenigen Fremdwörter, mit denen sie durch das Lesen bekannt 
geworden sind. Durch Verwechslung dieser Fremdwörter mit ande
ren ähnlichlautenden konnte es Vorkommen, dass Ludwig XIV. „ge
latiniert“ wurde oder dass man an einem Staatsfeiertage das Rat
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haus mit einem „sterilisierten“ (stilisierten) Adler schmückte. Manche 
Wörter werden ohne Umlaut ausgesprochen, wie Ähren, duster, un
gläubige Menschen, er schlaft, er futtert die Kühe, er fahrt gut, das 
Gemüse wachst, die Bäume fungen an zu trocknen, ihr musst. Die 
Betonung auf der Stammsilbe verursacht tonloses e in der latei
nischen Endung or, wie Paster, Kanter, Dokter. Tonloses e an 
Stelle eines volltonigen Selbstlautes weisen auf: Spiretus, Teste- 
ment, Lokemativ, Apethek. Einfache Leute hängen oft dem weib
lichen Namen und Elauptwörtern die Endung -sehe an. Statt Frau 
Winkler sagt man Winklersche, statt Zigeunerin — Zigeunersche. 
So entstehen ferner die weiblichen Formen: Spitzersche, Giesesche, 
Neumannsche, Judsche, Diebsche, Lügnersche. Auch durch die En
dung -in (Gemahlin, Wirtin, Köchin), die öfters die Form -en an
nimmt, werden die Frauennamen gebildet (Klattin, Butzin, Schulzen, 
Badken, Kaminsken). Statt „mein Mann“ oder „meine Frau“ pflegt 
man zu sagen „meiner“ und „meine“ (meiner kann keine Arbeit 
finden, meine ist heute auf dem Markt, Holke seine wäscht den 
ganzen Tag). Das Imperfekt wird selten, nicht einmal wenn von 
längst geschehenen Dingen erzählt wird, gebraucht. Statt dieser 
Zeitform (der Erzählung) bedient man sich des Perfekts — der Form 
der Berichterstattung von Ereignissen, die sich soeben zugetragen 
haben. Z. B.: Als ich geheiratet habe, da bin ich nach Amerika 
gefahren und hab mir Geld verdient. Dann bin ich zurückgekommen, 
hab mir diese Wirtschaft gekauft usw. Ebensowenig bedient man 
sich des Plusquamperfekts wie der Möglichkeitsform des Zeitworts 
in Wunsch-, Absichts- und Bedingungssätzen. Oft fügt man zum 
ersten Fall der Mehrzahl, namentlich wenn sich dieser vom Nomina
tiv der Einzahl nicht unterscheidet, noch ein s hinzu. Es enstehen 
auf diese Weise Formen wie Betrügers und Mörders, Schneiders 
und Bäckers, Nachbars und Einwohners, Jungens und Mädchens. 
Wirkungsvoll werden Zeitwörter mit aus- und be- gebildet: er hat 
sich ausgedoktert, die Frau benäht und bewäscht ihn; er hat sich 
beklunkert (bespritzt, beschmutzt). Häufig wird das Zeitwort 
-..machen“ als Grundwort in Zusammensetzungen benutzt; man hört 
also: aufmachen (öffnen), zumachen (schliessen), sich fortmachen 
(verschwinden, Weggehen), sich heranmachen (näher rücken, be
ginnen), sich gross machen, dick machen, fein machen, wichtig 
Aachen, Geld machen, Klatschen machen. Der zweite Fall wird 
durch ein umschreibendes Fürwort ausgedrückt: die Mutter ihre 
Schuhe, dem Nachbar sein Junge, wem sein Hund ist das. Im Neben
sätze treten Infinitiv oder Mittelwort hinter das eigentlich zur End
stellung berufene Zeitwort mit der Personalendung, genau wie in 
älterer Zeit: „wenn wir werden fertig sein“, „er hat wollen da 
bleiben“. Nebensätze sind selten. In Nebensätze wird öfters „dass“ 
eingefügt: „er fragte ihn, wohin dass er ginge“. Gar kleine Sätz
chen werden gern eingeschoben: „er ist, scheint mir, böse“; „er 
denkt, wer weiss, wie reich ich bin“. Kennzeichnend ist die Ver-
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Wendung von tun: „die Mutter tut kochen“, „der Vater tut sich 
grämen“; sowie die doppelte Verneinung: „Gott verlässt keinen 
Deutschen nicht“ — wie das in älterer Zeit sogar in guter Schrift
sprache gebräuchlich war (vergl. das Lied Nr. 712 des Warschauer 
Gesangbuches, das mit den Worten beginnt: „Herzlich tut mich ver
langen nach einem selgen End“, und Nr. 7, wo es heisst: „Es ist 
ja doch kein anderer nicht, der für uns könnte streiten“). Da der 
Kolonist ihre und ihne, mir und mich, vor und für, nicht- immer 
unterscheidet, auch die Formen der Wortbiegung nicht streng be
achtet, hört man oft: „ist das ihne Tochter?“, „komm bei mich“, 
„ich habe ihn in die Tasche“, „komm die Schweine raustragen“ 
(nämlich den Schweinen das Futter), „die Kuh hat mich gekalbt“, 
oder: „Vor was haust du mir? — Vor deine grosse Fresse!“ (bei 
einer Prügelszene der Eheleute).

Der Einfluss der polnischen Sprache äussert sich auch im Satz
bau. Es ist eine wortgetreue Uebersetzung aus dem Polnischen, 
wenn der Deutsche sagt: „Es hat sich keiner nichts nicht gedacht“, 
„oder gib mir das Geld, oder ich klage dich ein“, „er hat schon 
10 Jahre“, „ich kann mir nicht Rat geben“, „auf wiene Art“, „mehr
weniger“ (ungefähr, etwa), „er lernt sich gut“, „es scheint sich 
mich“. Viele Wörter aus dem Polnischen, die sich auf verschiedene 
Gebiete seines öffentlichen und privaten Lebens beziehen, mengt 
der Kolonist unter seine Rede. Diese Wörter, die er sich in seiner 
Gedankenlosigkeit im Laufe der Zeit angeeignet hat und nicht mehr 
als plumpe Anleihe empfindet, entstellen seine Rede am meisten. 
Ihre Zahl ist nicht gering. So hört man häufig: die Babzia (Gross
mutter) ist krank, was macht die liebe Kumzia (Gevatterin), der 
Wuja kommt gefahren; Panie Kalis (Herr Kalis); mög die Pani 
(Frau, Herrin) nur herkommen; das ist ein Wisus und Lobus (beides 
soviel wie Schalk, Taugenichts); man fährt mit einer Britschke 
(Wagen), auch mit einem Wolant (Kutsche); Kartoffeln bringt man 
vom Felde in einer Heia (Bretterwagen, Kasten); das ist ein Lapser- 
dak, Lajdak (Lump) oder Lagas (Müssiggänger); seine Laske 
(Gnade) brauch ich nicht; das ist eine schwere Muskelarbeit (Kopf
arbeit von mözg =  Gehirn); die Mutter tut auf Plazki (zu Kuchen, 
Fladen) reiben; der Gärtner verkauft Truskawkis (Erdbeeren), Po- 
midoren (Tomaten) und Malinys (Himbeeren); man zahlt Podatken 
(Steuern) im urzqd skarbowy (Steueramt); er hat grosse Klopoten 
(Sorgen); diese Leute haben immer Biede (Not); hol mir mal Papie- 
rossen (Zigaretten) und Sapalken (Streichhölzer); er ist in die Stadt 
gefahren nach a Pas (einen Treibriemen); kauf mir einen Notes 
(Notizheft); sie wissen nicht, was das für Leute sind: sie burzyczyn 
und burzyczyn! (stiften Unfrieden, reizen zum Streit von „burza“ — 
Sturm, Gewitter; „burzyc sie“ — aufbrausen, stürmisch werden, sich 
empören); ich muss Strümpfe zerieren (stopfen, poln. cerowac); das 
ist ein proster (einfacher) Mensch. Dieser kann ihm noch sein: po- 
waznich (ernst), pilnich (fleissig), powolnich (langsam), zreecznich
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(geschickt), lakumrich (naschhaft, gefrässig), przekornich (eigensinnig), 
pyskatich (schnautzig). Das Kind ist maluczich (klein), das Land ist 
sapich (feuchtkalt), przyleglich (anliegend, angrenzend); der Tag ist 
smutnich (trüb), das Wetter ist marnich (schlecht); der Vater hat es 
ganz wyraznich (deutlich) gesagt, es przykrzet sich mich (ich lang
weile mich), das ist mir jakos (so etwas) nicht richtig, es ist pewne 
(sicher), dass er sein Geld zurückkriegt, choziek (obwohl) er (der 
Schuldner) sonst gerade nicht reich ist; er legt die Sachen bylewo 
(irgendwo) hin und macht seine Arbeit bylewie (irgendwie)6).

Wenn der Bauer wütend wird und flucht, so tut er das gern in 
polnischer, ja sogar — falls er beim russischen Militär gedient hat — 
in russischer Sprache, um seinem Schelten Nachdruck zu verleihen 
oder dadurch grössere sprachliche Wirkung zu erzielen.

Da der einfache Mann nicht gewohnt ist, sich mit der Sprache 
zu beschäftigen, sie übrigens für ein so geringes Ding hält, dass sie 
kaum Beachtung verdient, man ihr gegenwärtig in den Schulen keine 
Pflege angedeihen lässt, so wächst die Gefahr der Zersetzung der 
deutschen Sprache in der Stadt und auf dem Lande und damit die 
Gefahr des Abgleitens vom angestammten und des vollständigen Auf
gehens im fremden Volkstum.

Tauf- und Familiennamen der Kolonisten.
W ie gering ein Mensch sein mag, so ha t er 

doch seinen Nam en; ihn betrachten die Augen 
seiner M itmenschen und urteilen, was er ihnen w ert 
sei. Es ist eine wunderbare Sache um diesen 
Namen, und doch beachten ihn die Menschen viel 
zu wenig.

„Uli der K necht“ von Jeremias Gotthelf.

Bei den alten Deutschen war der Tag der Namengebung ein 
Pesttag. Für das neugeborene Kind enthielten diese sinnvoll gebil
deten Namen, wie Hildebrand (Kampfstrahlende), Siegfried (Frieden
bringende), Kriemhild (Helmkämpferin), Adelgund (edle Schützerin) 
einen Wunsch der Eltern und eine Gabe für das Leben. Die meisten 
dieser Namen sind uns verloren gegangen. An ihre Stelle traten für

8) Die Benennungen der H austiere sind meist polnisch. Den Kühen 
S*bt man solche Nam en wie G r a n u l a  ( =  Scheckige) C z a r n u l a  
( ~  Schwarze), L y s a  ( =  Graue oder m it einem weissen Fleck auf der 
S tirn); den Pferden — neben S c h i m m e l ,  F u c h s ,  L i e s e ,  H a n s  auch 
K a s c h t a n k a  ( =  Fuchs), S i w a ( =  Schimmel), K a r y (— Rappe). Die 
Treibw orte sind teils deutsch, teils polnisch, z. B. w i o (Ruf zum Anziehen) 
n a s a d (zurück), h ü oder k s ö b (links um), h ö j t  (rechts um). Dasselbe 
lässt sich von den Lockrufen sagen, wie: z i p p # z i p p  (für Hühner), tü *  
t ü »t ü (Küchlein), g u l u # g u l u  (Puten), p i t * p i t  (kleine Puten), g u s «  
ß u s (Gänse), p i 1 i * p i 1 i (Gänschen), t  y s * t  y s oder k a c A a c  (Enten), 
M u n i a z i * z i  (Katze), n ü t * n ü t (Ferkel), m e c * m e c (Kalb), b ä t z »  
b ä t z (Schaf).
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beide Geschlechter fremde Namen auf — griechische, lateinische oder 
aus der Bibel hergenommene. Die alttestamentlichen Namen fanden 
insbesondere seit der Reformation Eingang und wurden auch unter 
der evangelischen Bevölkerung des deutschen Ostens, welchem die 
Kolonisten der Kirchengemeinde Sompolno entstammen, häufig ge
wählt. Zu den altdeutschen Namen, die sich trotz aller Stürme bis 
in die Gegenwart hinübergerettet haben und auch in der Gemeinde 
Sompolno verbreitet sind, gehören: Karl (Mann, Held), Gustav 
(Kampfstabträger), Edmund (Besitz-Schützer), Heinrich (Gehöft- 
Fürst), Ludwig (berühmter Held), Emma (die Grosse), Ottilie (die 
Begüterte), Mathilde (Kraftkämpferin) u. a. Von den hebräischen 
Namen, die hier am häufigsten Vorkommen, wären zu nennen: Adam, 
Jakob, Josef, Michael, Samuel, Simon, Daniel, Benjamin, Eva, Anna, 
Elisabeth, Maria, Martha. Gleichzeitig verwendete man Namen, die 
sowohl von tiefer Frömmigkeit als auch von inniger Anhänglichkeit 
zur protestantischen Kirche zeugen. Im Vordergründe stehen die 
Namen: Christian, Christof, Gottfried, Gotthelf, Gotthold, Traugott, 
Bleibtreu, namentlich Gottlieb und Gottlob, daneben der Name des 
Reformators — Martin. Von den weniger typischen weiblichen Na
men kommen am häufigsten vor: Christine, Ernestine, Dorothea, Ro- 
salie, Rosine, Pauline, Florentine und Leontine. Manche dieser Namen 
von schönem, traulichem Klang, wie Gottlieb, Christof oder Christine 
sind mit der Zeit mehr oder weniger in den Hintergrund getreten und 
neue erlangten die Vorherrschaft, so Emil, Emilian, Julian, Paul, 
Eduard, Alexander und von den weiblichen Namen meist griechische, 
wie Alexandra, Irene, Helene, Margarethe, Sophie, Stefanie, Eugenie. 
Katholische Namen, wie Bonifatius, Vinzenz, Ignatius, Xaver, Florian, 
Franziska, Cäcilie, Veronika begegnet man indess unter den Einge- 
pfarrten nicht.

Ausser den bereits genannten waren auch die Namen der Regen
ten beliebt. Da die Kolonisten aus dem Lande Posen und West- 
preussen eingewandert waren, so gab es unter ihnen viele männliche 
Namen Friedrich und Wilhelm und unter den weiblichen — Luise und 
Wilhelmine. Diese Namen sind noch heute beliebt. Die verpolten 
Familien in den Städten, die Gutsbesitzer, wie auch die unter star
kem polnischen Einfluss stehenden Arbeiter und Tagelöhner begannen 
in neuerer Zeit für ihren Nachwuchs polnische Namen zu wählen. Ein 
Sohn des Pastors Seelig hiess Eduard Kazimierz, eine Tochter Adele 
Wlodzimiera, eine andere Bronislawa. Ausser diesen begegnen wir 
noch den polnischen Namen Bronislaw, Stanislaw und Stanislawa. 
Andererseits kommen in der neuesten Zeit bei einzelnen deutsch
bewussten Familien die alten deutschen Namen zur Geltung: Arnold, 
Kurt, Richard, Dietrich, Siegfried, Sigurt, Giselbert, Dittmar, Wolf
ram," Harald, Hildegard, Irmgard, Adelgunde, Gunhild, Ingeborg u. a.

Sehr verbreitet sind die polnischen Koseformen der deutschen 
Vornamen und dies sogar in deutschsprechenden Familien. Man fin-* 
det Wohlgefallen an solchen polnischen Formen wie Adzia (Adolf),
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Waldziu (Waldemar), Rudziu (Rudi), Wilus (Willi), Quciu (Gustav), 
Olesia (Olexandra), Milcia (Milchen), Zosia (Sophiechen), Lodzia 
(Lottchen), Polcia (Paulinchen).

Nicht weniger willkürlich ist die Schreibweise der deutschen 
Taufnamen. Den Polen wird es zwar nicht einfallen, den Deutschen 
zu Gefallen ihre Vornamen anders als polnisch zu schreiben. Auch 
in den in deutscher Sprache verfassten polnischen Literaturgeschich
ten (wie Brückner, 1909, Kleiner 1929) bleibt man den polnischen 
Namen in Klang und Schreibweise grundsätzlich treu. Kochanowski 
heisst da Jan nicht Johann, Sienkiewicz — Henryk nicht Heinrich, 
Brandowski — Jerzy nicht Georg. Der polnische Arzt in Sompolno 
Franciszek Gluzinski setzte seinen Namen unter russische Akten
stücke niemals in russischen, sondern in polnischen Schriftzügen. 
Dasselbe tat der Apotheker Piotr Bujakowski. Auch ihren Vor
namen schrieben sie nie anders als so, wie er polnisch klingt. Den 
deutschen Taufnamen gab man dagegen in allen Verzeichnissen, 
Akten und Schriftstücken stets ein polnisches Gewand. Und nicht 
nur in den Kanzleien der Gemeindevorsteher, in den Gerichten und 
bei dem Notar, sondern auch in der Kirchenkanzlei, sogar in nicht
amtlichen Berichten, Verhandlungsschriften, privaten Rechnungen 
und Bescheinigungen. Dabei wurden die deutschen Namen oft bis 
zur Unkenntlichkeit verstümmelt. So findet man häufig in den Ur
kunden und Aktenstücken statt der deutschen die polnischen Namen 
Andrzej (Andreas), Jan (Johann), Maciej (Matthias), Piotr (Peter), 
Bogumil (Gottlieb), Bogustaw (Gottlob). Aehnlich verfuhr man mit 
den Familiennamen, ohne sich dessen bewusst zu werden, dass es 
Pflicht ist, den Zunamen als Eigentum einer Familiengemeinschaft 
den Nachkommen fleckenlos zu überliefern. Leider haben es die 
deutschen Ansiedler nicht einmal in ihrer alten Heimat gelernt, den 
Namen als etwas Ehrwürdiges und Unantastbares zu betrachten. 
Man verunstaltete ihn oft in den Kanzleien, die Leute selbst wussten 
nicht recht, wie ihn zu schreiben. Daher erlaubte man die Namen 
einmal so und einmal anders zu schreiben und liess es ruhig ge
schehen, dass man diese verpolte oder in einer anderen Weise ent
stellte. In einem amtlichen Aufführungsattest aus Polnisch-Krone 
(bei Bromberg) vom Jahre 1853 heisst es eingangs: „Dass Lorenz 
Krenz, eigentlich Winiecki, nach Lage der hiesigen Personal-Akten“ 
usw. Winiecki ist das polnische wieniec — Kranz1). Die sinnlose *)

*) Die U nsitte der Verdolmetschung der deutschen Namen in polnische 
blühte noch üppiger im alten Polen. Aus einem Wirsing machte man einen 
Wierzynek, aus einem Fürleger einen Firlej. Die polnische Geschichte übers 
liefert uns eine Menge solcher Namen, wie — um nur noch einige anzu« 
führen — : Rotterm ann — Czerwinski, Schulz — Soltykowski, Hoff mann — 
Dworzahski, Lange — Dluzewski oder Dlugosz, G utthäter — G uterer und 
Dobrodziejski, Biberstein — von der H erkunft der W ohnstätten — Orze« 
chowski, Zarudzki, Pilchowski, Wybicki. (Vergl. Ptasnik^ M iasta w Polsce,
S. 106 ff., 141; St. Bystron, Nazwiska polskie, Lemb. 1927, S. 121—124; M. 
Laubert, Das H eim atrecht der Deutschen in W estpolen, o. O. u. o. D. S. 14.)
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Aenderung der Namen dauerte bereits Jahrhunderte, bis die Be
hörden eingriffen und es verboten, ohne obrigkeitliche Genehmigung 
diese nach Belieben zu ändern. Es gab aber Deutsche in Polen, die 
ohne wesentlichen Grund um Namensänderung nachsuchten. In den 
Jahrgängen der polnischen Staatszeitung „Monitor Polski“ findet man 
Belege für solche Fälle. Nach der Teilung Polens gab man der Unart, 
Namen in Sprache und Schrift zu ändern, wieder freien Lauf. Auch 
im ehemaligen Kongresspolen bürgerte sich diese Mode in den Aem- 
tern und Kirchenkanzleien ein. In den Aktenstücken der Gemeinde 
Sompolno findet man die willkürlichste Schreibweise der Namen, 
z. B. Szyndler, Litke und Ludka, Wyzer, Zys, Cylke, Szmalc, Wint- 
lant, Krygier, Bilof, Jegier, Sznajder, Tucholek und Tucholka (Tu- 
cholke), Pacholek und Pacholka (Pacholke), Lysek und Lyska 
(Lieske).

Da der Pole vielen Wörtern ein „a“ anhängt, (wuja, stryja, statt 
wuj, stryj) und auf diese Weise auch die Eigennamen gern umformt, 
z. B. in Sompolno die polnischen Bürgernamen Pomernacki in Po- 
mernala, Skarupinski in Skarupa, Kulinski in Kulina, so werden auch 
die deutschen Namen umgeändert und — wo es geht — nach polni
scher Gewohnheit „verständlich“ gemacht. Es entstehen dadurch 
(nachdem das „e“ am Ende in ein „a“ umgewandelt wird) die Formen 
Plecka, Teska, Leska, Tyda (Tiede), Bryza (Briese), Byska (Büschke), 
Fryska und Fryszkowski (Frieske), Polyga (Poley), ja sogar solche, 
die durch Umkrempelung des Wortes für die Polen einen recht klaren 
Sinn erhalten. Aus Riedel wird sodann Rydel (Schild an der Mütze), 
aus Pahl — Pal (Pfahl), aus Linke — Linka (Leine), aus Mieske — 
Myszka (Mäuschen), aus Bethke — Betka (Pilz), aus Schienke — 
Szynka (Schinken), aus Kottke — Kotka (Kätzchen), aus Weschke — 
Weszka (Läuschen, Filzlaus). Aus dem biederen Schuhmachermeister 
und Orgelbalgentreter Traugott Adam in Sompolno machten die 
Polen, denen wohl der Taufname Adam, nicht aber Traugott bekannt 
ist, einen Adam Trajkot (der Schwätzer). Ebenso verpolte man die 
deutschen Namen durch Anhängen der polnischen Endungen ski, cki 
oder icz, wie bei den Namen Szwankowski (Schwanke), Marcin- 
kowski (Martin), Jankowski (Janke), Sadowski (Schadow), Lemanski 
(Lehmann), Majewski (Mai), Majerski (Meier), Srodzinski (Schräder), 
Kotecki (Kottke), Wolicki (Wollschläger), Abramowicz (Abram).

Nicht weniger häufig waren die unmittelbar und sinngemäss ins 
Polnische übersetzten deutschen Namen. Die Uebersetzung besorgten 
in der Regel die polnischen Nachbarn, die hinter das Geheimnis der 
konkreten Bedeutung des Namenwortes gekommen sind. Die Deut
schen wehrten sich selten gegen die Verfremdung ihrer Namen. Hiess 
einer Frost, so machte man aus ihm durch wörtliche Uebertragung 
einen Mröz oder Mrozinski; Schmidt wurde in Kowalski umgestaltet. 
Den Kirchendiener Steinke nannte man sogar in der Familie des 
Pfarrers Seelig stets Kaminski. Frau Rosalie Rode, die in Sompolno 
in der Neustadt eine Bäckerei betrieb, kannte man allgemein als Frau



V olkskunde der deutschen Siedlungen 173

Czerwinska. Die Witwe Hahn hiess Kokocinska, der Schuhmacher 
Neudorf — Nowowiejski. Blüge aus Sompolinek nannte man Kwiat 
(von Blüte), den Schornsteinfeger Fuchs in Sompolno — Lis, den 
Lehrer Krügler in Bilczewo — Dzbankiewicz. Der Gemeindepfarrer 
Leopold Wojak ist der Sohn des Kantors Wojak aus Grodziec (Kreis 
Slupca), dessen Name aller Wahrscheinlichkeit nach Krüger (Krie
ger =  wojak) lautete. Weitere polnische Familiennamen in verschie
denen Dörfern der Gemeinde aus der wörtlichen Verdolmetschung 
der deutschen entstanden, sind: Nowicki (Neumann), GIowacki(Kopp, 
Kopf), Beczkowski (Tonn), Wasowski (Barth), Rakowski (Krebs), 
Ostrowski (Scharff), Panowicz (Hermann), Zielinski und Zielonka 
(Grün), Wesolowski (Fröhlich), Kieszkowski (Strauch), Dembowski 
(Eichstedt), Grabowski (Buchholz), Przepiörka (Wachtel), Ciemny 
(Düsterhöft). Zu derselben Gruppe gehören fernerhin Namen, die 
ebenfalls aus einer mehr oder minder gelungenen Uebersetzung der 
ursprünglich deutschen entstanden sind: Morzykowski, Wylatowski, 
Straszewski, Dobrzycki, Dobrzynski, Kurak, Krenty und Kukacz.

Die Unsitte, deutsche Namen zu verpolen, war so tief eingewur
zelt, dass es durchaus nicht auffiel, wenn der Kolonist von seinen 
Volksgenossen mit dem richtigen deutschen und von den Polen — 
sobald der Name übersetzt werden konnte — mit dem polnischen 
angeredet wurde. Es kam z. B. vor, dass ein Landmann, in der 
Kirchenkanzlei nach dem Namen gefragt, mit der grössten Selbstver
ständlichkeit antwortete: „Polnisch heiss ich Brzezinski und deutsch 
Birkholz“.

Von frei erfundenen Namen zur Bezeichnung von Personen 
kamen nur solche vor, die die Herkunft der Eingewanderten kenn- 
zeichneten. Da die Einwanderer zumeist aus einer Gegend, und zwar 
aus den Regierungsbezirken Posen und Bromberg stammten, so 
nannte man nur diejenigen nach der früheren Wohnstätte, die aus 
den mehr entlegenen, den Kolonisten unbekannten Städten einge
wandert waren. So wurde der Seilermeister Franz Benedikt, der 
früher in Wien beheimatet war, stets Wiener genannt. Bis auf den 
heutigen Tag wird diese katholische und wie alle Deutsch-Katho
lischen in den nächsten Jahrzehnten nach der Einwanderung ver
golten Familien, häufiger Wiener als Benedikt genannt. In einem 
^otenakt des evangelischen Pfarramts (Nr. 87, 1846) ist als Zeuge 
Benedikt Wiener angeführt. Es ist der erwähnte Seilermeister aus 
Wien. Der Familienname wurde hier als Vorname eingetragen. 
Ebenso nannte man gegen Ausgang des 19. Jahrh. den aus Warschau 
zugezogenen Seilermeister Ludwig Gothe — Warschauer. Dieser 
falsche Name kam aber in unserer Zeit wieder in Vergessenheit.

Zur Kenntlichmachung solcher Personen an einem Orte, die den
selben Familiennamen trugen, oder zur Bezeichnung einer stark her
vortretenden Eigenschaft eines Menschen fügte man zuweilen zu den 
Namen irgendein treffendes, aber nicht immer schmeichelhaftes Bei
wort hinzu. In Janowo bei Sompolno wohnte seit alters der Land
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wirt Stubben- oder Pinker-Lange, dessen Wirtschaftsgelände durch 
die vielen kurzstämmigen, knorrigen Weiden und Stubben (poln. 
pienki) von niedergehauenen Erlen gekennzeichnet war. In Som- 
polno hiess ein übrigens angesehener Bürger — Plapper-Janke, ein 
anderer Schlabber-Badke, und den Schmied Wilhelm Säger nannte 
man allgemein Struwel-Wilem (dessen Haar sich sträubt). In Ludwi- 
kowo gibt es einen Soldaten- oder Russen-Schmidt und einen Doju- 
Schmidt (dessen Vater Daniel hiess), ferner einen Bienen-Janke und 
einen Kadryl-Janke (vom franz. Vierpaartanz quadrille). In Krzy- 
mowo bei Kozy wohnt ein Zigeuner-Radatz (weil schwarz), in Gra- 
duwek ein Zewica-Drews (sein Vorgänger war der Pole Zewica), in 
Bycz ein Schnodder-Drews. In Közki unterscheidet man den Klein- 
Wiese von dem Gross-Wiese, die der Kürze halber einfach Klein 
und Gross genannt werden. In Bilczewo gab es neben dem reichen 
und dem lahmen Beutler auch einen Woryschek-Beutler (woryszek ~  
Beutelchen, Säckchen, weil klein und dick).

Wie aus dem Obigen zu ersehen ist, herrschte in der Schreib
weise der Vor- und Zunamen der Kolonisten der Pfarrgemeinde Som- 
polno eine schrankenlose Willkür. Man schrieb die Namen mit deut
schen und lateinischen Buchstaben, seit der Einführung der russi
schen Amtsprache in den Kirchenkanzleien (in Sompolno seit Beginn 
1868) auch russisch und hielt sich an die polnische, deutsche oder gar 
keine Rechtschreibung, setzte oft an Stelle des Namenszuges „das 
Zeichen des heiligen Kreuzes“, änderte die Namen bis zur Unkennt
lichkeit, so dass sich endlich die kirchlichen Behörden von neuem 
genötigt sahen, gegen diesen Unfug einzuschreiten.

Mit grösster Anerkennung muss betont werden, dass sich die 
Landleute im ganzen und grossen des deutschen Klanges ihrer Namen 
trotz der Verpönung und des Lächerlichmachens von seiten mancher 
Polen nicht schämten und ihren Namen in ererbter Form in Ehren 
hielten. Ebenso muss zum Ruhme des Gemeindepfarrers Seelig und 
seiner Nachfolger hervorgehoben werden, dass sie im Gegensatz zu 
vielen Pastoren anderer Kirchengemeinden Mittelpolens nur selten 
in den Tauf-, Trau- und Sterbeakten die Familiennamen der Einge- 
pfarrten in verpolter Form eintrugen.

Völkisches Bewusstsein.
„Volkstum und Sprache sind das Jugendland, 
Darinnen die Völker wachsen und gedeihen,
Das M utterland, nach dem sie sehnend schreien, 
W enn sie verschlagen sind auf fremden Strand.“

G ottfried Keller.

- Es besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen den Teilen 
des Auslanddeutschtums, die im Mittelalter zur Zeit der Macht und 
Blüte des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation die Heimat 
verliessen, und den zahlreichen, vielfach zerstreuten Gruppen, die 
erst nach dem Verfall des Reiches durch die neuzeitliche Auswande
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rung entstanden sind. Das nationale Bewusstsein und das innere Be
kenntnis zum deutschen Volkstum war in alten Zeiten lebendiger und 
fester. Es waren ganz andere Menschen, die im Mittelalter den 
deutschen Volksboden verliessen, um in der Fremde ein neues Stück 
Deutschtum erstehen zu lassen. Es waren freie, wehrhafte Männer 
mit ihren Sippen, abenteuernde Ritter, unternehmende Kaufleute, 
christianisierende Mönche und starke ungebärdige Bauern, die von 
deutschen weltlichen Herren verpflanzt wurden. Es waren Schichten, 
bewusst der persönlichen und der völkischen Ueberlegenheit als Zu
gehörige eines der mächtigsten Reiche und Völker in Europa. Sie 
kamen als Eroberer oder gerufen von fremden Herrschern als freie, 
ihren Wert kennende Gäste, die Bedingungen stellten und sich ge
währleisten lassen konnten. Das starke Nationalgefühl und das Fest
halten am deutschen Volkstum war zugleich die Grundlage ihrer Vor
rechtsstellung im Lande. Durch die engen Beziehungen zur Heimat 
und die aufrechterhaltene Kulturgemeinschaft wurde das völkische 
Bewusstsein genährt und immer neu gefestigt.

Ganz anderer Art waren die deutschen Menschen, durch die seit 
dem Dreissigjährigen Krieg die zahlreichen Siedlungen im slawischen 
Osten entstanden sind. Sie gehörten überwiegend den untersten und 
ärmsten Schichten des deutschen Volkes an, und wo es gesellschaft
lich besser Gestellte waren, hatten sie das Gemeinsame, dass sie die 
Heimat verliessen, um drückenden oder untragbaren Verhältnissen 
zu entfliehen. Räumliche und geistige Enge der Heimat, Landnot, 
Oebervölkerung, religiöse Unduldsamkeit und soziale Unterdrückung 
waren meist die Beweggründe zur Auswanderung. Das Mutterland 
hess sie ziehen ohne Führung und Schutz, ohne geistige Nachwirkung, 
ohne Liebe zur Heimat und zum Volk, ohne Nationalstolz. Vaterland 
war für die meisten Auswanderer nur der enge Kleinstaat gewesen, 
Voter. dessen jämmerlichen Zuständen sie gelitten hatten. Im 17. und 
lo. bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts verliessen sie mit dem 
Deiühl der Erbitterung die Heimat, die sich um sie und ihr ungewisses 
^chicksal nicht weiter kümmerte. Die deutschen Regierungen blie
ben wie zu Zeiten des alten Bundes, so auch im geeinten Reiche der 
Auswanderung und dem Auslanddeutschtum gegenüber ausnahmslos 
ablehnend und zurückhaltend. Im Vordergründe standen Nützlich
keitserwägungen. Man wollte von den Ausgewanderten Vorteile 
haben. Ihr Abzug schien nützlich zu sein, wenn sie den zurückgeblie
benen Dorfgenossen weiteren Raum verschafften. In fast allen älteren 
deutschen Schriften, die die Bedeutung des Auslanddeutschtums zu 
begründen suchen, wird als Einziges angeführt, dass es Wegebahner 
des deutschen Handels sei, was man später mit Vorliebe noch er
weiterte: auch ein Pionier der deutschen Kultur. Wie himmelweit 
lst das entfernt von der tiefen Erkenntnis der wahren Volkstums
bedeutung!

Auf der ersten Germanistenversammlung zu Frankfurt a. M. im 
Jahre 1846, dem „geistigen Landtag des deutschen Volkes“, auf dem



176 M artin Kage

die glänzendsten Namen vertreten waren: Ernst Moritz Arndt, Lud
wig Uhland, die Gebrüder Grimm, Leopold v. Ranke und viele andere, 
beschäftigte man sich auch mit den Fragen des Auslanddeutschtums. 
Man schlug die Gründung eines „Vereins zur Erhaltung der deutschen 
Nationalität“ vor, um zu verhüten, dass irgendwo und irgendwie ein 
Lebenskeim deutschen Volkstums verderbe. Zu seinen Aufgaben 
sollten gehören: historische Nachforschungen über die Auswande
rungen und das Schicksal der deutschen Siedlungen, Erhaltung der 
deutschen Sprache u. a. m. Es waren aber nur wenige Männer, die 
diese Teilnahme für das Auslanddeutschtum bekundeten. Das Volk 
als Ganzes wollte von den Ausgewanderten wenig wissen. Bis
marck wandte sich gegen jede Unterstützung der Auswanderung. 
Eine seiner Aeusserungen über diese Frage lautet: „Es sei staat- 
licherseits besonders auch die Betätigung von Teilnahme für die
jenigen Deutschen, welche ihre Beziehungen zum Vaterlande ge
löst haben, zu unterlassen und dies als Richtschnur unserer Auswan
derungspolitik auch öffentlich zu bekennen.“ Denn „ein Deutscher — 
bekannte er — der sein Vaterland abstreift, ist für mich kein Deut
scher mehr; ich habe kein landsmannschaftliches Interesse mehr für 
ihn“. Einen Antrag, deutsche Beamte möchten die Provinz Rio 
Grande do Sul bereisen und Berichte über das dortige Deutschtum 
erstatten, schiebt er kühl beiseite: „Ich bin nicht neugierig zu wissen, 
wie es Leuten geht, welche den Staub des Vaterlandes abgeschüttelt 
haben“1).

Im 17. und 18. Jahrhundert waren die unteren Volksschichten 
durch das Elend in den deutschen Landen, durch die Unterdrückung 
durch die Fürsten so geknechtet worden, dass man das Heiligste — 
die Menschenwürde — fast ganz verloren hatte. Mit wenigen Aus
nahmen taugten die Fürsten der damaligen Zeit nicht viel. Sie 
waren alle Geschäftsleute geworden. Es bürgerte sich unter ihnen 
die Unsitte ein, ihre Landeskinder als Soldaten einzukleiden, zu 
drillen und sie dann zu ihrem rein persönlichen Nutzen gegen Be
zahlung an fremde Staaten zu verkaufen. Landgraf Friedrich von 
Hessen-Kassel, regierender Graf von Hanau, ein verschwenderischer 
und charakterloser Fürst, verschacherte an fremde Mächte 13 000  
Hessen und 4000 Hanauer. Aus diesem Verkauf verdiente er 20 Millio
nen Taler, ein für die damalige Zeit ganz ungeheurer Betrag! Auch 
andere fürstliche „Seelenverkäufer“ scheuten sich nicht, ähnliche Ge
schäfte zu machen. Die ungleich verteilten Lasten waren namentlich 
für die ländliche Bevölkerung so drückend, dass sie — um der völligen 
Verarmung und bitterer Not zu entgehen — ihre Heimat verlassen 
mussten. Benjamin Franklin sagt von ihnen: „Da in den deutschen 
Ländern die leibeigenen Bauern gewöhnlich mit Steuern bedrückt 
werden und nicht einmal ihre Aecker richtig bebauen können, weil *)

*) A ngeführt nach Dr. Paul Traeger „A uslanddeutschtum , M utterland 
und V olkstum “ im „A rchiv f. d. gesamte A uslanddeutschtum “, heraus« 
gegeben von M. Durach u. Dr. W  H ofstaetter, D resden 1931, S. 19.
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ihnen das Wild die Saaten wegfrisst, weil es zum Vergnügen ihrer 
Landesherren dient, so verlassen sie oft aus Verzweiflung die Felder 
ihrer Väter und suchen ihr elendes Leben in einer anderen Welt zu 
verlängern“2). So nutzten die Fürsten und die adeligen Herren die 
Landeskinder aus, um ihrer Prachtliebe, ihrer Eitelkeit und ihren 
Launen zu frönen. Während man die jungen Männer als Soldaten an 
fremde Mächte verkaufte und Tausende von Familien zum Aus
ländern  zwang, überschwemmten französische Hofmeister, Köche, 
Tänzer und Schauspieler, italienische Sänger, Maler und Baumeister 
die deutschen Länder.

Mit der fremden, meist französischen Mode, machte sich auch 
die französische Sprache und das französische Schrifttum breit. 
Nicht Deutsch, sondern Französisch war die Diplomatensprache, 
die Sprache der Höfe Deutschlands und der feinen Gesellschaft. Das 
»plumpe“ Deutsch mochte für den einfachen Mann genügen, und auch 
dieses durchsetzte sich mit französischen Wörtern und Wendungen, 
zum Teil nur halb verstandenen. Berlin war gegen Ende des 
17. Jahrh. sprachlich eine französische Stadt. Man hörte dort mehr 
Französisch als Deutsch, und Voltaire berichtet: Ich bin hier in 
Frankreich. Jedermann spricht unsere Sprache. Deutsch ist nur für 
Soldaten und Pferde. Bekannt ist die Vorliebe Friedrichs des Grossen 
für die französische Sprache und sein Vorurteil für das deutsche 
Schrifttum. In seinen Privatbüchereien in Sanssouci und in den 
Schlössern zu Berlin, Charlottenburg und Potsdam befand sich kein 
einziges deutsches Buch.

Kein Wunder, dass bei dieser Nichtachtung der deutschen 
Sprache, der deutschen Sitte und überhaupt des deutschen Volkstums 
man im Reiche auch von den deutschen Siedlungen ausserhalb 
seiner Grenzen nichts wusste. Ein Schrifttum darüber gab es nicht. 
Oie Bismarcksche Staatsidee erdrückte vollständig den Volkstums- 
Sedanken. Russen, Franzosen, Italiener, ja sogar fremdrassige Türken, 
Armenier und Juden hielt man für gleichartige Staatsbürger, sobald 
sie deutsche Reichsangehörige waren; die artgleichen Ausland
deutschen dagegen für Russen, Polen, Amerikaner, Schweizer und 
Oesterreicher, überhaupt für Fremde, die erstaunlicherweise gut 
deutsch verstanden und sprachen, von denen man sich jedoch ab
schloss und fernhielt. Die „deutsche Geschichte“ war vielfach 
nichts als Geschichte der dem Deutschen Reich angehörenden Län
der, alles übrig’e war „Ausland“. Ebenso die Literaturgeschichte 
war kleindeutsch orientiert. Selbst Oesterreich und die Schweiz 
(auf den Briefmarken und Münzen bezeichnenderweise „Helvetia“ 
genannt)3) erfuhren meist unzureichende Berücksichtigung, vom 
Auslanddeutschtum nicht zu reden.

*) A ngeführt nach „Verlorenes Blut“ von Paul H. Kuntze, 2. Aufl*., 
verl. Fritsch in Leipzig. S. 65 u. 66.

3) Auch die Deutschschweizer wollen von den Deutschen im Reich 
nicht viel wissen. Sogar während des W eltkrieges bekundeten sie für das
Deutsche Wissensch. Zeitschr. f. Polen. Heft 36. 1939. 1 2
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Der Unterschied zwischen den älteren und neueren Siedlungen 
tritt am deutlichsten in den Ländern hervor, in denen es Sied
lungen aus beiden Zeiten gab. Die Balten haben nie ihre Gemein
schaft mit dem Mutterlande und ihr starkes Deutschbewusstsein 
verloren. Die neuzeitlich entstandenen, viel mächtigeren Gebiete in 
Südrussland und an der Wolga waren trotz der jüngeren Trennung 
von der alten Heimat fast verbindungslos abgelöst. Aehnlich liegen 
die Verhältnisse zwischen den Siebenbürger Sachsen und den neue
ren Kolonien Ungarns. Bei jenen das selbstbewusste kämpfende 
Deutschtum, bei den viel zahlreicheren Deutschen Ungarns kein 
ausdrücklich zutage tretendes Verlange, dafür einzutreten.

Völkische Gleichgültigkeit kennzeichnete auch die Deutschen im 
Lande Posen. Sie kamen hierher aus den deutschen nordwestlichen 
Gebieten. Es waren meist Evangelische, die dem Glaubensdrucke in 
ihrer Heimat entgehen wollten und in dem damals in religiösen Dingen 
freieren Polen ohne Gewissenbeschwerung zu leben hofften. Von die
sen deutsch-evangelischen Einwanderern sagt H. Wuttke in seinem 
grundlegenden „Städtebuch des Landes Posen“ (Leipz. 1864, S. 216) 
folgendes: Es waren „glaubensfreudige Männer, aber deutsches Be
wusstsein und Freiheitsmut in staatlichen Verhältnissen war in ihrer 
Seele nicht. Ueber den Katechismus hatten sie den Sinn für die Wirk
lichkeit verloren. Sie glichen nicht den hochgemuteten Städte
gründern des XIII. und XIV. Jahrhunderts. Sie wollten nur unge
hindert beten.“ An einer anderen Stelle deseiben Buches (S. 224) 
sagt der Verfasser: „Diejenigen Einzügler, die im letzten Menschen
alter des XVIII. Jahrhunderts ankamen (im Lande Posen), waren 
Männer ohne deutsches Nationalgefühl, ja legten nicht einmal auf 
ihre Sprache Wert.“ Oder: „Bei solcher Lage nahm auch die deutsche 
Sprache ab und die Verpolonisierung z u . . .  Deutsche Edelleute 
und Bürger zogen polnische Namen, Sitte und Sprache vor. Die 
evangelischen Einwanderer waren ohne Volksstolz und ohne Selbst
gefühl; in gedrückten Verhältnissen hatten sie bis dahin gelebt; in 
Druck sich zu schicken, waren sie bereit, wenn sie nur nach ihrer Art 
beten und singen durften.“ (S. 222.)

Es ist kein Wunder, dass bei dieser völkischen Schwäche die 
deutschen Einwanderer in polnischen Gebieten verpolten. Das ge
schah z. B. in der einst deutschen Grenzprovinz Posen mit den Bam- 
bergern, die sich im 18. Jahrhundert in unmittelbarer Nähe der Haupt
stadt dieses Landes niederliessen und im Laufe eines Jahrhunderts ihr 
Volkstum aufgaben* 4). Ebenso waren die Deutschen unter den Kaschu- 
ben an der Ostsee nicht imstande, sich auf die Dauer völkisch zu be
haupten. Die Stranddörfer Grossdorf (Wielka-Wies), Schwarzau

Deutsche Reich nur wenig Zuneigung, während die französischen Schwei# 
zer m it ganzem Herzen auf Frankreichs Seite standen.

4) Vergl. M. Bär, Die „Bamberger“ bei Posen, Zeitschr. für Geschichte 
u. Landeskunde d. Provinz Posen, 1882, S. 295 ff.
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(Swarzewo), Rewa, Gdingen, die einst von deutschen Siedlern ge
gründet wurden, sind vollständig kaschubisiert. Auf Heia haben einige 
einst deutsch-protestantische Dörfer nicht nur ihr Volkstum, sondern 
sogar ihr evangelisches Bekenntnis zugunsten des katholischen auf
gegeben5). Und wie vielen deutschnamigen Geistlichen, Publizisten, 
Schriftstellern, Reichstagsabgeordneten begegnen wir in Pomme
rellen, die für die Rechte des polnischen Volkes eintraten und 
kämpften! Da ist Prälat A. K l i n g b e r g  in Löbau, die Dom
herren R i c h t e r  in Pelplin (ein gebürtiger Westfaler) und Anton 
N e u b a u e r, die sich um die Mitte des 19. Jahrhunderts für die pol
nische Unterrichtssprache für polnische Kinder in den Schulen ein
setzten; der Geistliche Stefan K e l l e r  und Konstantin D a m r o t h 
gaben polnische Lieder und wissenschaftliche Schriften, Julian 
P r e j s (Preis) eine Zeitschrift und einen Kalender für das polnische 
Volk heraus. Durch ihre Veröffentlichungen suchten sie das völkische 
Bewusstsein der Polen in der Provinz zu wecken und zu stärken. 
Theodor v. K a l k s t e i n  richtete in Posen und Thorn landwirt
schaftliche Genossenschaftsbanken ein. Zu den Kämpfern für das 
Polentum in diesem Gebiet gehören ferner die deutschnamigen Karl 
N e y, Kasimir Szulc (Schulz), Ludwig R y d i g i e r (Rüdiger) u. a.6). 
Die Führer der Nationalbewegung unter den Kaschuben waren Flo
rian C e j n o w a, dessen Vorfahren den deutschen Namen Ziegen
hagen führten, und unter den Lausitzer Serben — S c h m a l e  r7).

Wie sollte bei dieser Sachlage im Lande Posen und Pommerellen 
bis in die nördlichsten Winkel hinein, wo die Kaschuben wohnen, die 
völkische Haltung der aus diesen Gebieten um die Wende des 18. 
zum 19. Jahrhundert in die Pfarrgemeinde Sompolno eingewanderten 
Deutschen sein? Die katholische Kirche tritt grundsätzlich für die 
Anwendung der Muttersprache als der notwendigen Grundlage für 
ein jedes religiöse und kulturelle Leben der menschlichen Gemein
schaft ein. Aus dieser Haltung der katholischen Kirche erhielt das 
polnische Volk in der Abwehr aller Einschmelzungsbestrebungen ein 
ganzes Jahrhundert lang unermessliche moralische Kräfte. Von der 
katholischen Kirche in Polen ging die Losung aus, dass, wer katho
lisch ist, auch Pole sei; die Lutheraner galten allgemein als Deutsche. 
Daher kam' es, dass alle eingewanderten katholischen Deutschen, 
für die das Bekenntnis ebenso wie für die Evangelischen wichtiger 
war als alle anderen geistigen Güter, sich auch gesellschaft
lich ihren Glaubensgenossen anschlossen, Ehen mit katholisch-polni
schen Mädchen und Burschen eingingen und rasch verpolten. Nur 
die deutschen Namen Krygier, Szplet, Szyndler, Dressier, Bekier, 
Ficner, Flis, Fyszer, Polej u. a., denen man ebenso auf dem Lande 
wie in Sompolno begegnet, sind ihnen von ihrem alten Deutschtum

5) I. Gulgowski, Kaszubi, Krak. 1924, S. 27.
6) Polskie Pomorze, Praca zbiorowa pod redakcj^ J. Borowika, Thorn 

1931, Bd. II.
') F. Lorenz, Geschichte der Kaschuben, Berl. 1926, S. 117 u. 136.

12*
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erhalten geblieben. Die evangelische Kirche in Polen steht dagegen 
den Volkstumsrechten gegenüber nicht auf dem gleichen Standpunkt 
einer grundsätzlichen Bejahung derselben. Es lässt sich vielmehr 
feststellen, dass seitens dieser Kirche und ihrer massgebenden Träger 
nicht nur eine Duldung der völkischen Angleichungsbestrebungen, 
sondern oft darüber hinaus eine Förderung derselben erfolgt. Als 
die neuentstandene Gemeinde Sompolno zu ihrem Seelsorger den 
Kandidaten Poeschke wählen wollte, versagte das Warschauer Kon
sistorium die Bestätigung dieser Wahl mit der Begründung, dass 
Poeschke die polnische Sprache nicht genügend beherrsche und sich 
daher zu einem Pastor in Polen nicht eigne. Der Superintendent 
der Plozker Diözese, Pastor Hewelke, der in Thorn geboren ist, 
in Leipzig und Halle studierte und — ehe er sich in Plozk nieder- 
liess — in deutschen Gemeinden seiner engeren Heimat wirkte, eben
so der Superintendent von Boerner, der Sohn eines deutschen Ge
richtsbeamten in Plozk aus der südpreussischen Zeit, ferner auch die 
Pfarrer der verschiedenen evangelischen Landesgemeinden haben 
sich im amtlichen und ausseramtlichen Schriftverkehr mit dem Kir
chenkollegium und den Pfarrern in Sompolno stets der polnischen 
Sprache bedient. Pastor Kruschwitz in Sompolno beherrschte dabei 
die polnische Sprache äusserst mangelhaft. In seinen in dieser Sprache 
geschriebenen Papieren wimmelt es von sprachlichen und stilistischen 
Fehlern. Pastor Seelig bekannte sich zwar zum Deutschtum, in sei
nem Hause herrschte jedoch die polnische Umgangssprache. Er ver
kehrte fast ausschliesslich mit polnisch-katholischen Familien, gab 
seinen Kindern neben deutschen auch polnische Taufnamen, und liess 
es zu, dass trotz der Bekenntnistreue der damaligen Zeit, einer 
seiner Söhne eine katholische Polin heiratete und eine seiner Töchter 
einen Polen katholischen Glaubens zum Ehegatten nahm. Auch 
Pastor Maske aus der Nachbargemeinde Babiak hat seine Kinder 
durchaus nicht in der Liebe zum deutschen Volkstum erzogen, was 
auch daraus zu ersehen ist-, dass sein Sohn Wilhelm, Gutsbesitzer von 
Nowawies, im Kampfe um die deutsche Schule aus rein wirtschaft
lichen Erwägungen nicht seine Volks- und Glaubensgenossen, son
dern ihre Gegner unterstützte. Pfarrer Wojak hielt sich schon für 
einen Polen, bediente sich im Hause ausschliesslich der polnischen 
Sprache und erzog seine Kinder im polnischen Geiste8).

8) Als in der deutschen Volksschule Nr. 90 in Lodz der Leiter der# 
selben, Lehrer Schiefer, der V orsitzende des „Deutschen Kultur# und 
W irtschaftsbundes“ im Jahre 1931 anordnete, dass die in dieser Schule 
unterrichteten  Kinder den evangelischen Religionsunterricht in polnischer 
Sprache zu erhalten haben, da übergab man diesen U nterricht dem jungen 
Pastor W ojak, dem Sohn des früheren Pfarrers in Sompolno. Dieser 
junge Seelsorger suchte nun den an der gleichen Schule Religionsunter# 
rieht erteilenden katholischen Geistlichen Rygielski zu veranlassen, gleich# 
falls in polnischer Sprache zu unterrichten. Dies wurde aber m it dem 
Hinweis darauf abgelehnt, dass der Lodzer hatholische Bischof Tymieniecki 
nicht gestattete, dass den deutschen katholischen Kindern der Religions« 
unterricht in einer anderen als in ihrer M uttersprache erteilt werde. Trotz#
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Von der Nichtachtung des Volksgutes bei den Gemeindever
wesern sprechen auch die Denkmalaufschriften der Angehörigen der 
Pastoren Seelig und Wojak auf dem Friedhof in Sompolno. Inmitten 
der meist deutschen Inschriften weisen die Grabdenkmäler der Fami
lienmitglieder dieser Pastoren die polnische Sprache auf. Dem Bei
spiele der Pastoren folgten dann auch die „Vornehmen“ der Ge
meinde. Erst in neuerer Zeit verschaffte sich die deutsche Sprache 
auf dem Friedhof wieder mehr Geltung und Ansehen.

Ueberraschend schnell vollzog sich die Verpolung der reichen 
Grundbesitzer in der Gemeinde. Zur Pfarrgemeinde gehören z. B. die 
im Norden liegenden Güter Bieganowo, Broniewo, W^sewo und Czo- 
löwek. Die Besitzer dieser Güter sind ebenfalls Nachkommen der zu 
Beginn des 19. Jahrh. eingewanderten deutsch-protestantischen Fa
milien. Diese sind heute restlos im Polentum aufgegangen. Das Gut 
Bieganowo ist im Besitze der Familie Wilde. Durch Mischehen mit 
Polen und Katholiken ist sie entdeutscht und der evangelischen Kirche 
entfremdet. Des Besitzers von Broniewo — Zielinski — Grossvater 
trug noch den deutschen Namen Grünke. Die Familie ist nicht nur 
verpolt, sondern auch schon katholisch. Das drittgenannte Gut W^se- 
wo — ist in den Händen der ebenfalls katholisch gewordenen Fa
milie Boye, deren Vorfahr in der Zeit der deutschen Einwanderung 
preussischer Kreisjustizrat war. In Czolöwek wohnen die Nachkom
men des preussischen Kreisamtmanns Karl Wilhelm Grützmacher. 
Ebenso entdeutscht und für die evangelische Kirche durch Bekennt
niswechsel verloren sind viele anderen grösseren Grundbesitzer der 
Pfarrgemeinde Sompolno. '

Zur Bekenntnistreue, die keine Opfer fordert, werden die Ge
meindeglieder in der Kirche ständig ermahnt; die Erkenntnis vom 
Wesen und von der Bedeutung der Sprache und des Volkstums wird 
nirgends — weder in der Kirche noch in der Schule — gepflegt. 
Jeder glaubt berechtigt zu sein, selbst zu bestimmen, zu, welchem 
Volk er gehören soll; dass man sich mit ruhigem Gewissen gegen das 
eigene Blut in Gleichgültigkeit, Ungehorsam, Schadenfreude und 
Hass wenden kann.

ln der Stadt sind die völkischen Selbstbehauptungsaussichten 
noch mehr erschwert. Man wohnt hier in der Minderheit. Die 
deutsche Sprache und Sitte ist stärker als auf dem Lande gefährdet. 
Polnische Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Filme, auch der Rundfunk 
unterstützen den Angleichungsvorgang mit Erfolg. Der städtische 
Einfluss dringt dann weiter allmählich auf des Land. Es machen sich 
auch da — wenn auch nur langsam — ähnliche Erscheinungen breit: 
Gedrücktheit, Zwiespältigkeit, Minderwertigkeitsgefühl, Verachtung 
väterlicher Sitten und der Muttersprache, sittliche Entwurzelung, 
Hochschätzung des städtischen Flitters und Landflucht.
dem in ganz Polen allgemein evangelisch als deutsch und katholisch als 
polnisch gilt, erlebte Lodz, dass evangelische Kinder polnischen und nur 
die katholischen deutschen Kinder deutschen Religionsunterricht erhielten.
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Die Verschiebung des Gebrauchs der deutschen Sprache in den 
Familien zugunsten der polnischen wird durch die polnischen Dienst
boten im Hause begünstigt. Die meisten Kolonisten halten deutsche 
Knechte und Mägde. Diese sind aber anspruchsvoller und anmassen- 
der als die polnischen Arbeiter, weshalb man gern polnisches Ge
sinde ins Haus nimmt. Durch diese Leute tritt die polnische Um
gangssprache in den Familien immer mehr in den Vordergrund. Die 
Kinder, die sich in solchen Fällen im Verkehr mit den Dienstboten 
der polnischen Sprache bedienen, sprechen dann auch unter sich und 
sogar mit den Eltern nur noch polnisch.

Grosser Schaden wird dem Deutschtum durch die nationalen 
Mischehen zugefügt. In früherer Zeit, auch gegenwärtig noch im 
Bauerntum, werden die Mischehen instinktmässig gemieden. Wenn 
das früher bei den Deutsch-Evangelischen geschah, so wurde die 
Eheschliessung mit Polen und Katholiken von den Familienange
hörigen und Verwandten als leichtsinnige Preisgabe eigenen Volks
tums und Glaubensbekenntnisses empfunden. Bei der gelockerten 
Ordnung der Neuzeit, Lauheit in religiösen Dingen und völligem 
Schwinden der völkischen Ehre kommen Mischehen, namentlich 
unter den Stadtbewohnern immer häufiger vor. Nicht nur Mädchen, 
die wenig Aussicht haben, einen Deutsch-Evangelischen zu heiraten, 
sondern auch junge Männer nehmen andersvölkische und anders
gläubige Mädchen zu Frauen. Die Kinder aus diesen Ehen werden 
dann im polnischen Volkstum und katholischen Glauben erzogen.

Der grösste Teil des Bauernstandes ist kirchentreu und ge
braucht im Verkehr mit den Glaubens- und Volksgenossen noch 
immer die deutsche Sprache. Sie ist ihm ein alltäglicher, selbst
verständlicher Besitz. Dieser Sprache bedient sich sogar noch der 
zum Polentum neigende oder sprachlich bereits verpolte Deutsche, 
wenn es sich um den Bereich lebendiger Religiosität handelt, die 
eine restlose Ehrlichkeit verlangt. Daher zeigt sich das Abrücken 
der religiösen und sittlichen Kultur vom Fremdsprachigen in den 
Gebeten, Hausandachten, kirchlichen Gottesdiensten, Ansprachen 
auf den Begräbnissen und in den Grabinschriften. Da wird allgemein 
noch der Durchschuss der fremden Sprache möglichst vermieden. 
Das Gesagte bezieht sich aber — wie bereits erwähnt worden ist — 
kaum auf die Grossgrundbesitzer und Städter.

Aus den Akten der einzelnen Landgemeinden ist zu ersehen, 
wie die Kolonisten ununterbrochen für die deutsche Unterrichts
sprache in ihren Schulen, um das Schulland und um die Schulhäuser 
mit den dazu gehörenden Wirtschaftsgebäuden kämpften. Der 
grösste Teil der Schriftstücke in den Akten der Kantoratsgemeinden 
bezieht sich auf diese Prozesse, deren Sachwalter die Gemeinde
pfarrer als Vormünder der Schulen waren. Wenn man diese Akten 
durchblättert, gewinnt man den Eindruck, dass Pastor Seelig, der 
die meisten Klage-, Verhandlungs- und Vernehmungsschriften, Er-
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klärungen und Aussagen eigenhändig, oft in doppelter und dreifacher 
Ausführung schrieb, infolge der riesigen Arbeit, die ihm diese Rechts
streitigkeiten verursachten, kaum noch Zeit hatte, um seiner eigent
lichen Aufgabe, der Seelsorge an der Gemeinde, gerecht zu werden. 
Und wie viel andere Rechtshändel hatten die Ansiedler wegen 
Steuerlasten oder des ihnen von den Gutsherren streitig ge
machten Rechts auf Land und Viehhütung! Die Evangelischen 
in Sompolno zwang man, viele Jahre hindurch Messgeld zugunsten 
der katholischen Kirche zu zahlen; die deutsch-evangelischen An
siedler von Synogac mussten eine Feuerversicherungssteuer für die 
katholische Kirche in Sadlno entrichten. Die Kolonisten von Nowa- 
wies verloren Land und Wiese, auch das Recht, in den herrschaft
lichen Wäldern Vieh zu hüten, da sie ihre Ansprüche auf Land, 
Wiese und Hütung nicht durch rechtskräftige Urkunden nachweisen 
konnten. Das sind nur einige von vielen Beispielen.

Die alten Flur-, Dorf- und Städtenamen sind immer auf natür
lichem Wege enstanden, vom Volke mit untrüglich richtigem Ge
fühl in knapper, mundgerechter Form gegeben. Das bezieht sich 
ebenso auf die Namen der Stadtteile wie auch der Strassen. Wenn 
durch Zuzug von Deutschen ein bereits bestehendes Städtchen er
weitert wurde, so erhielt das neuentstandene Stadtviertel in der 
Regel den Namen „Neustadt“, während die alte Siedlung dann den 
Beisatz „Alt“ bekam. Das war nicht nur in Warschau, Lodz, Zgierz, 
Pabianize und anderen grösseren Städten Polens, sondern auch in 
Sompolno der Fall. Die neue Strasse, die infolge der deutschen Ein
wanderung hier entstand, erhielt auch den Namen „Neustadt“ (Nowe 
Miasto). In der „Neustadt“ wohnten die meisten deutschen Hand
werker, hier richteten sie ihr erstes Bethaus ein und erbauten die 
evangelische Kirche mit dem Pfarrhause, dann auch die Volksschule 
tür deutsche Kinder und endlich die deutsche Mittelschule. Bis zum 
Weltkriege führte die Strasse ihren alten Namen. Erst während des 
Krieges hielt man es für angebracht, diese bezeichnende geschicht
liche Benennung in die „Posener Strasse“ umzuändern, um sie 
schliesslich zum Andenken an den Wegzug der deutschen Kriegs
behörden aus Sompolno am 11. November 1918 in „11 Listopada“ 
umzubenennen. Die erste Tafel mit dieser neuen Strassenbenennung 
trachte man an dem Gebäude des deutschen Gymnasiums an.

Von den deutschen Kolonien hat man das Deutsch-Goczki 
(Goczki Niemieckie) zum Andenken an den ersten Einwanderer der 
Siedlung — Grün — in „Zielonka“ umbenannt. Gryfowo mit der 
deutschen Stammsilbe „Greif“ erhielt den Namen Ostrowo.

Um die Mitte und gegen Ausgang des 19. Jahrhunderts waren 
die Beziehungen zwischen den Deutschen und den Polen gut. Pastor 
Seelig verkehrte meist mit Polen. Die Gutsbesitzer Kossowski in 
Zakrzewek und Tabaczynski in Piotrköw, der Arzt Glusinski und 
der Apotheker Bujakowski in Sompolno zählten zu seinen besten 
Freunden. Sogar mit dem katholischen Pfarrer lebte er im guten
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Einvernehmen. Auch der Lehrer und Kantor Hauptmann verkehrte 
mit seinem polnischen Amtsgenossen Pukas, dem Arzt, dem Notar 
und dem Organisten an der katholischen Kirche — Trojanowski. 
Namentlich der letztere war ein oft und gern gesehener Gast im 
Hause des alten Hauptmann. Aber in Gegenwart der Polen sprach 
man nur polnisch. Man Hess es ruhig geschehen, dass deutsche 
Namen verdolmetscht wurden, wie Steinke in Kaminski, Hermann 
in Panowicz, Tonn in Beczkowski. Diejenigen Deutschen, die ihr 
Volkstum und ihre Sprache in Ehren hielten, konnten mit den Polen 
nicht immer gesellschaftlich verkehren. Von den einfachen, ungebil
deten Polen wurden sie „Schwaben“ und „lutry“ geschimpft.

In den Dörfern wird seit Alters den vom Feuer Heimgesuchten 
auf verschiedene Weise geholfen. Nachbarn, Verwandte und Be
kannte helfen dem Abgebrannten, indem sie ihm zum Aufbau der Ge
bäude Baumstämme, Lehm, Steine u. dergl. liefern, Fuhren stellen und 
bei dem Bau mitarbeiten; Mehl und andere Produkte für die Men
schen, Heu und Stroh für das Vieh herbringen. Bei dieser Hilfe
leistung machte man früher keinen Unterschied zwischen Deutschen 
und Polen, Evangelischen und Katholischen. Gegenwärtig helfen die 
Polen den abgebrannten Deutschen seltener. Beim Löschen des 
Feuers nehmen jedoch alle ohne Unterschied des Volkstums und des 
Glaubens teil.

Von der Abneigung gewisser unruhiger Leute unter den Polen 
gegen die Deutsch-Evangelischen spricht das im Sommer 1932 
aufgekommene Scheibeneinschlagen bei den deutschen Bürgern in 
Sornpolno und Umgegend. Vorerst schlug man aus unbekannten 
Gründen die Fensterscheiben im evangelischen Pfarrhause, dann bei 
dem deutschen Fleischermeister und Kirchenvorsteher Balzer, zu
letzt im Heimgebäude der deutschen Mittelschule ein. Da die ört
liche Polizei den Scheibeneinschlägern energisch nachstellte, hörte 
dieser Sport bald auf. Als aber in der Karwoche des Jahres 1933 
die Juden, von polnischen Nationaldemokraten unterstützt, in 
Lodz während einer deutschfeindlichen Strassenkundgebung die 
Druckerei der „Freien Presse“ und des „Volksfreundes“ ver
nichteten, auch einen Teil des deutschen Gymnasiums und einige 
deutsche Buchhandlungen in der genannten Stadt zerstörten, da 
hielten es auch die unverantwortlichen Elemente in Sornpolno 
für ihre Pflicht, den Deutschenhass zu bekunden, indem sie 
wieder im Heim der deutschen Mittelschule einige Fenster mit 
Steinen einwarfen. Weitere Schadenanrichtungen wurden auch 
diesmal von der Polizei rechtzeitig vereitelt. Mit Genugtuung muss 
jedoch zugegeben werden, dass die oben geschilderten Ausschrei
tungen durchaus nicht als Ausdruck bestehender Gegensätze oder 
Feindschaft der polnischen Bevölkerung der Stadt gegen die Deut
schen angesehen werden dürfen, sondern vielmehr als Bubenstreiche 
sittlich unreifer, verhetzter Menschen. Um die Wende des 19. und 
20. Jahrhunderts trat gegen die Verhetzung der unlauteren Elemente
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gegen die völkischen Minderheiten und für ein christlich-friedliches 
Zusammenleben aller Nationalitäten in Sompolno der hochgeschätzte» 
allgemein geachtete Pfarrer der katholischen Gemeinde, Eduard 
t u k a s i e w i c z ,  ein (in Sompolno seit 1904 bis 1913). Sein Tod 
wurde nicht nur von der katholischen Bevölkerung, sondern auch 
von allen Evangelischen, sogar Juden, die diesen edlen Mann 
kannten, aufrichtig betrauert.

Dass die vernünftigen und friedlichen Dorf- und Stadtbewohner 
polnischen und deutschen Volkstums wenn auch nicht immer in 
mustergültiger Freundschaft, so doch in Eintracht, ja sogar in gegen
seitiger Dienstbereitschaft leben können, beweist der Umstand, dass 
vor dem Kriege in den verschiedenen politischen Dorfgemeinden 
Deutsche zu Gemeindevorstehern (Wöjten) gewählt wurden, ln der 
Gemeinde Boguschyze, Kreis Nieschawa, bekleidete dieses Amt der 
deutsche Landwirt Ludwig L a n g e  über 30 Jahre lang. Nach dem 
Kriege wählte die Fleischermeisterinnung in Sompolno zu ihrem Ober
ältesten auch einen Deutschen von echtem Schrot und Korn. Es war 
August B a 11 z e r. Als er im Jahre 1932 starb, nahm an seinem 
Begräbnis nicht nur die Fleischermeisterinnung, sondern auch andere 
Körperschaften teil, wie z. B. die Feuerwehr, bei welcher der Heim
gegangene viele Jahre das Amt des Zugführers bekleidet hatte. 
Ausser den Volks- und Glaubensgenossen des Verblichenen sind 
Hunderte von Polen erschienen, um dem allgemein geachteten 
Manne das Geleit an den Ort seiner letzten Ruhe zu geben. Auf 
dem Lande kommt es auch vor, dass Deutsche zu Dorfschulzen ge
wählt werden.

Aus dem Gesagten ist zu ersehen, dass die Deutsch-Evange
lischen der Pfarrgemeinde Sompolno, trotz dem klar zutage treten
den Mangel an Gesinnungsfestigkeit, trotz völkischer Nachgiebig
keit und Anpassungsbereitschaft noch immer aus dem Rahmen des 
Mehrheitsvolkes fallen und eine eigene streng umrissene Lebens
gemeinschaft bilden. Im Zusammenleben mit den polnischen Mit
bürgern empfinden viele Deutschen trotz des Entgegenkommens sei
tens der edeldenkenden Polen ihre Zurücksetzung, die um so bitterer 
empfunden wird, je stärker bei ihnen das Heimatgefühl und das 
Volksbewusstsein entwickelt ist.

Andachts- und Erbauungsbücher.
Unter all den Büchern und Zeitschriften, die man in den deutschen 

Kolonien der Gemeinde findet, erfreut sich die Bibel der grössten 
Achtung und Wertschätzung. Sie steht im Mittelpunkt des Lesens. Es 
gibt nicht viele deutsch-evangelische Häuser, in denen dieses Buch 
fehlt. Die beachtenswerte Grösse und vornehme Ausstattung der 
früheren Bibeln zeugt oft davon, dass man bei dem Kauf der Heiligen 
Schrift mit dem Gelde nicht sparte. Meistenteils besitzt man nur ein
fache handliche Formate mit gewöhnlicher Schrift, in älterer Zeit
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waren aber durchaus nicht selten grosse Bibeln mit Bildern, umfang
reichen Vorreden, Vorberichten und ausführlichen Erklärungen. Eine 
dieser Bibeln, gedruckt „bey Johann Friedrich Höfern“ 1737, hat fol
genden Wortlaut im Titelblatt: „Biblia Das ist die gantze Eieilige 
Schrift Altes und Neues Testaments Nach denen die besten Exempla- 
der Deutschen Uebersetzung des seligen D. Martin Luthers Wie 
auch dessen Vorreden, nebst dem Inhalt und richtiger Eintheilung 
eines jeden Capitels, dess Gleichen denen daraus ausfliessenden 
Nutz-Anwendungen, und nöthigen Parallelen versehen Samt einigen 
Erklärungs-Regeln und Registern, Zur Ehr Gottes und Erbauung des 
Menschen ausgefertigt. Mit einem Vorbericht von M. Gotthard 
Schustern, Archi-Diac. zu Zwickau.“ Die Bibel (21X35 cm Grösse) 
hat ausser dem langen Vorbericht an den „christlichgesinnten Leser“, 
Martin Luthers Vorrede zu dem Alten und Neuen Testament, den 
Erklärungen der „dunklen Wörter“ und Regeln, wie man die Hei
lige Schrift mit Nutzen lesen soll, ferner einer Nachricht von den 
jüdischen Altertümern und Registern, 888 Seiten im Alten Testa
ment, 116 Seiten Apokryphen und 300 Seiten im Neuen Testament. 
Und wie fleissig wurde in dieser schönen, ledergebundenen Bibel 
gelesen! Viele Stellen sind schwarz oder rot unterstrichen, am 
Rande, unter den einzelnen Versen; sogar auf kleinen eingeklebten 
Stückchen Papier sind Vermerke und Notizen gemacht. Ganz be
sonders buntgestrichen und beschrieben ist das Neue Testament.

Noch eine Bibel verdient an dieser Stelle als Beispiel erwähnt 
zu werden. Auch diese stammt aus einem frommen Kolonistenhaus 
der Pfarrgemeinde. Wahrscheinlich hat sie der Ansiedler als ein 
kostbares Gut aus der alten Heimat nach Polen mitgebracht. Jeder 
der zwei Bände dieser Bibel, in guten Pergamenteinbänden, ist um
fangreicher und schwerer als die ganze erstgenannte. Die Ausmasse 
der Bände betragen je 27 cm Breite und 43 cm Höhe. Die klare 
und grosse Schrift auf weichem weissen Büttenpapier steht der 
schönsten Druckerkunst der Neuzeit nicht nach. Das Titelblatt in 
Schwarz und Rot kündet würdevoll an, was das heilige Buch ent
hält. Es hat folgenden Wortlaut: „Biblia Das ist: Die gantze Heilige 
Schrift Alten und Neuen Testaments, Nach der Uebersetzung und 
mit den Vorreden und Randglossen D. Martin Luthers mit Neuen 
Vorreden, Summarien, weitläufigen Parallelen, Anmerkungen und 
geistlichen Anwendungen, auch Gebeten auf jedes Capitel: Wobey 
zugleich Nöthige Register und eine Harmonia des Neuen Testaments 
beygefüget sind. Ausgefertigt unter der Aufschrift und der Direction 
Christoph Matthäi Pfaffen, der Heil. Schrift Doctorn, Professoren, 
Cantzlern und Probsten zu Tübingen, auch Abbten des Closters 
Lorch.“ (Das Neue Testament ist „ausgeführt von Johann Christian 
Klemmen, der Heiligen Theologie und Sprachen Professorn“). Die 
Bibel ist verlegt und gedruckt in Tübingen von Johann Cotta im 
Jahre 1729.
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Die Vorreden zu den einzelnen Büchern des A. u. N. Testaments, 
die Erläuterungen, Nutz-Anwendungen, Betrachtungen und Gebete 
in der Bibel sind sehr umfangreich und ausführlich. Der erste Band 
(A. Test.) zählt 1100 und der zweite (N. Test, und Apokryphen) 
ausser der „Harmonia“, den zahlreichen Tafeln und Registern 
1248 Seiten.

Neben der Bibel nimmt in einem jeden deutsch-evangelischen 
Kolonistenhause das G e s a n g b u c h  einen hohen Rang ein. Es ist 
auch schon deswegen so wichtig, weil es bei den Gottesdiensten 
unentbehrlich ist. Das Gesangbuch ist der Hausschatz volkstüm
licher und christlicher Lyrik. Es enthält Religion in dichterischer 
Form. Die Lieder, die der Land- und Handwerksmann in Kirche 
und Haus singt und betet, sind Gelübde, Selbstgespräche vor Gott 
und Zwiegespräche mit ihm, Bekenntnisse vor dem Menschen. Das 
Gesangbuch enthält für jedes Fest, für jede Begebenheit und Lebens
luge, für jedes Gemüt eine reiche Auswahl von religiöser Lyrik. 
Alte vorreformatorische Dichtungen, Lieder aus der Heldenzeit des 
Protestantismus, die Mystiker und die Pietisten sind da vertreten. 
All diese poetischen Schöpfungen bilden für denjenigen, der dieses 
Erbauungsbuch zu gebrauchen versteht, einen unversiegbaren Born 
ungetrübter Andacht. Man kann sich in einem evangelischen Hause 
die Bibel ohne das Gesangbuch nicht denken. Daher brachten die 
ersten Kolonisten mit ihren Bibeln auch ihre handfesten Gesang
bücher mit. Die gebräuchlichsten waren: das S t e t t i n e r ,  das 
^ ü l l i c h a u e r  und das B r e s l a u e r  Gesangbuch. Auch sie haben 
nach alter Gewohnheit einen langen Titel, der den Inhalt genau an
gibt und kennzeichnet. Der Titel des erstgenannten, in der Kirchen
gemeinde am meisten verbreiteten Stettiner Gesangbuches hat fol
genden rot und schwarz gedruckten Wortlaut: „Heiliges Lippen- 
und Hertzens-Opffer Einer gläubigen Seele: Oder Vollständiges Ge
sang-Buch, Enthält in sich die neuesten und alten Lieder des seeligen 
tX Lutheri und anderer erleuchteten Lehrer unserer Zeit Zur Be
förderung der Gottseligkeit, Bey öffentlichem Gottes-Dienst, In Pom
mern und anderen Orten zu gebrauchen, eingerichtet, auch mit be
kannten Melodyen versehen: Nebst einem Geist-reichen Gebet-Buch, 
^on dem Herrn General-Superintendenten D. Laurent. David Boll- 
bagen. Alten-Stettin, gedruckt und verlegt von Johann Samuel 
Keich.“ Das Gesangbuch enthält 1313 Kirchenlieder, als Anhang die 
^Evangelia und Episteln auf alle Sonn- und Festtage des ganzen 
Jahres“ und die „Geschichte vom Leiden, Sterben, Auferstehung und 
Himmelfahrt etc. Jesu Christi“, „Die Zerstörung der Stadt Jerusalem 
flach der Pommerschen Kirchen-Agenda eingerichtet“, zuletzt auch 
den „Catechismus mit der Auslegung D. Martin Luthers“. Der Titel 
des Züllichauer Gesangbuches lautet: „Neu zugerichtetes Züllichowi- 
sches Gesang- und Gebet-Buch, darinnen vornehmlich Herrn D. M. 
Lutheri und anderer seiner getreuen Nachfolger und reiner Evan
gelischer Lehr-Bekenner geistreiche Gesänge enthalten. Zur Beförde
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rung sowohl des öffentlichen Gottesdienstes, als auch der Privat- 
Andacht und heiligen Seelen-Lust, aus den besten Autoren zusammen 
getragen und mit einer neuen Vorrede begleitet von August Heinrich 
Ludwig Crone, Züllichow, verlegt bey Joh. Chr. Bocks Erben“ usw. 
Es enthält 961 Lieder und als Anhang ein „Nützliches und Geist
reiches Gebet-Buch, in welchem Morgen- und Abend-Segen auf alle 
Tage benebenst anderen andächtigen Sonn- und täglichen Hertzens- 
Seufzern Wie auch Stand- und Berufs- Beicht- Kommunion- Reise- 
und Krankengebete zu finden, aus geistreichen Lehrer Schriften zu
sammen getragen“. Schliesslich enthält das Buch „Die Episteln und 
Evangelia auf alle Sonn- und Festtage“ nebst der „Geschichte vom 
Leiden und Sterben Jesu Christi“ und so manches andere.

Das evangelische „Gesangbuch für die Königl. Preuss. Schle
sischen Lande“, das in „Breslau bey Wilhelm Gottlieb Korn“ verlegt 
war und 1929 Lieder enthielt, hatte in der Kirchengemeinde Sompolno 
nur eine ganz geringe Verbreitung.

Von anderen Gesangbüchern, die von den Gemeindegliedern teils 
zu gottesdienstlichen Zwecken, teils nur bei den Hausandachten ge
braucht wurden, wären noch zu nennen: „Kern alter und neuer Lie
der so denen Königl. Preussischen und Chur-Brandenb. Landen ge
bräuchlich sind“ usw. „nebst einem Anhang Gellertschen Lieder“, 
verlegt bei Hartung in Königsberg, und das kleine handliche Buch: 
„Geistliche und Liebliche Lieder“ ... ,  „welche in Kirchen und Schulen 
des Kön. Preuss. und Churf. Brandenburg. Lande bekandt“ sind, ver
legt bei Josua David Schatz in Berlin. Neben den Danziger „Christ
lichen Religions-Gesängen für die öffentliche und häusliche Gottes
verehrung“, das in diesem Zusammenhänge auch noch angeführt 
wird, bediente man sich der oben aufgezählten Gesang- und Er
bauungsbücher lange Zeit in der neuen polnischen Heimat.

Sehr zeitig tauchte unter den Pastoren der Wunsch auf, die vor
handenen Gesangbücher durch ein gemeinsames, einheitliches zu er
setzen und dadurch das Band des gemeinsamen Glaubens und der 
Zusammengehörigkeit der Gemeinden klarer zum Bewusstsein zu 
bringen. Von diesem Gedanken getragen, unternahm der Warschauer 
Pfarrer Carl Heinrich Wilhelm S c h m i d die notwendigen Schritte 
zur Herausgabe eines neuen Gesangbuches, das mit Genehmigung 
eines „hochpreissischen Consistorio“ im Jahre 1803 allen Freunden 
der Andacht und der Gottesverehrung übergeben werden konnte1). 
Dieses auf gutem Papier gedruckte „Warschauer Gesangbuch“ von 
handlichem Format enthielt ausser einer reichlichen Auswahl von 
Gebeten im Anhang — 409 Lieder. Es war vornehmlich für die da
mals noch rein deutsche Warschauer Gemeinde bestimmt, fand aber 
auch in den anderen evangelischen Kirchengemeinden Mittelpolens *

D L. Jenike, Kronika Zboru Ewang.*Augsburgskiego w W arszawie, 
1782—1890, War. 1891, S. 25; V orrede zum genannten Gesangbuch.
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Eingang und begann allmählich die bis dahin gebräuchlichen, darunter 
das Stettiner und das Züllichauer Gesangbuch zu verdrängen.

Das zweite für die evangelischen Gemeinden Polens heraus
gegebene, den neueren Bedürfnissen angemessene „Gesangbuch zum’ 
gottesdienstlichen Gebrauch für die evangelischen Gemeinden in 
Polen“ besorgte der Superintendent und nachmalige General-Super
intendent Adolf Julius Theodor L u d w i g .  Es enthielt neben vielen 
neuen die besten Kirchenlieder vergangener Zeiten (700 an der Zahl), 
wobei einige alte Lieder umgeformt wurden. Nachdem mehrere, zum 
Teil umgeänderte und verbesserte Auflagen dieses Gesangbuches er
schienen waren, wurde 1880 ein neues „Gesangbuch für die evan
gelisch-lutherische Kirche des Warschauer Konsistorialbezirks“ her
ausgegeben. Dieses Gesangbuch — in 12 Auflagen gedruckt — er
reichte eine Zahl von 112 000 Stücken. Nun wurde der Liederschatz 
und die Anhänge des Gesangbuches von neuem durchgesehen und 
von den Mitgliedern der Gesangbuchkommission (Pastoren Anger
stein, Müller, Wendt u. a.) eine neue Auflage vorbereitet und 1893 
herausgegeben. Bereits 1887 besorgte die Kommission eine Ausgabe 
mit grösserem Druck und 1896 eine Ausgabe in kleinerem Format. 
Das grosse, früher von alten Leuten gebrauchte Gesangbuch, ist 
längst vergriffen und verschwindet aus dem Gebrauch, das kleine 
Eormat dagegen beginnt sogar das mittelgrosse zu verdrängen2).

Damit ist die Aufzählung der Andachtsliteratur keineswegs er
schöpft. In manchen frommen Kolonistenhäusern findet man noch 
einzelne andere Erbauungsbücher, so vor allem — um nur noch einige 
zu nennen — Johann Arndts „Fünf Geistreiche Bücher vom wahren 
Christentum“; Joh. Conrad Brehms „Herrlich Gnaden- und Heyls- 
Schätze“ ; „Erbauliche Nachrichten von Göttlichen Führungen der 
Seelen, oder von denen weisen und seligen Wegen, worauf Gott die 
Menschen zu sich leitet und zur Seligkeit führet“ ; August Herrn. 
Trankes „Christus der Kern Heiliger Schrift oder Einfältige Anwei
sung, wie man Christum . . .  recht suchen, finden, schmäcken . . .  soll“ 
(Halle, Verl, des Waysenhauses, 1716); desselben „Einleitung zip- 
Lesung der Heiligen Schrift“ und desselben „Kurtzer Unterricht von 
den Möglichkeiten der wahren Bekehrung zu Gott“. Ziemlich ver
breitet war ferner der „Evangelische Send-Brief, in welchem vier 
und zwanzig nützliche Büchlein enthalten sind, Geschrieben an die 
Landsleute in Salzburg und andere gute Freunde, um dieselben zur 
christlichen Beständigkeit in der evangelischen Glaubenslehre. . .  
aufzumuntern und ihr Gewissen zu beruhigen . . .  zusammengetragen 
und in Druck gegeben von einem Bekenner der Wahrheit, dem um 
des evangelischen Glaubenswillen vertriebenen Bergmann Joseph 
Schaitberger aus Salzburg, Reutlingen. Der „Send-Brief“ ist in 
der Gemeinde in zahlreichen Auflagen vorhanden. Es folgen weiter

2) Gedenkbuch zur 25*jährigen Jubelfeier der allgem. Predigersynoden 
des W arschauer Ev.sAugsb. Konsistorialbezirks, War. 1905, S. 30 u. 31.
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hin: „Johann Friedrich S t a r k ’ s Predigten über die Sonn-, Fest- 
und Feiertagsevangelien“, mit dem Bildnis des Verfassers, 78 Holz
schnitten und 134 geistreichen Liedern; desselben „Epistel-Predigt
buch mit einem Anhang von Passions-Andachten und Liedern 
über die Kreuzigung und den Tod Jesu“, endlich desselben Verfassers 
„Tägliches Handbuch in guten und bösen Tagen, Aufmunterung, 
Gebete und Gesänge für Gesunde, Betrübte, Kranke und Sterbende, 
Sprüche, Seufzer und Gebete, den sterbenden vorzusprechen, Nebst 
Andachten für die Festzeiten und besondere Gelegenheiten“. Ebenso 
stark wie das letztgenannte „Tägliche Handbuch in guten und bösen 
Tagen“ war auch „M. E. G. Tietzens geistliche W a s s e r q u e l l e ,  
woraus zu schöpfen täglich Morgen- und Abend-Segen mit Reim
gebetlein, Trostsprüchen, Vor- und Nach-Seufzerlein“ usw.

Wenn die Zahl der Gesang-, Andachts- und Gebetbücher unter 
den Evangelischen der Gemeinde verhältnismässig gross ist, so findet 
man demgegenüber nur selten etwas Gedrucktes über landwirt
schaftliche Fragen, Gartenbau, Fisch- und Bienenzucht. In der Aus
übung seines Berufes hängt der Handwerker und noch mehr der 
Landwirt fest an dem Hergebrachten und Bestehenden und begehrt 
durchaus nicht, sich aus Büchern und Fachzeitschriften anregen und 
belehren zu lassen, oder Neuerungen und Verbesserungen einzu
führen.

Deutsche Kalender.
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war in der Kirchen

gemeinde Sompolno ein schöner, auf gutem Papier, mit roten und 
schwarzen Buchstaben gedruckter, aber nicht bebilderter, etwa 
50 Seiten starker Kalender verbreitet (Grösse 18 X 12 cm), der in 
Kalisch in der Mehwaldschen Buchdruckerei gedruckt und in der 
Buchhandlung von C. W. Hindemith verkauft wurde1). Der Titel des 
Kalenders lautete: „ N e u e r  u n d  a l t e r  A s t r o n o m i s c h e r  
u n d H a u s h a l t u n g s - K a l e n d e  r“. Ausser dem Kalendarium, 
in dem die Sonn- und Feiertage, Mondesstellungen und Witterungs
angaben rot verzeichnet waren, enthielt der Kalender praktische 
Winke für den Landwirt, Vorschriften zur Zubereitung brauchbarer 
Hausmittel, wie z. B. Essig, Glühwein, Tinte, ja sogar Eau de 
Cologne; Ratschläge wie Erdmäuse, Raupen im Garten vertilgt, 
Flöhe in den Stuben und bei Kettenhunden vertrieben werden, An
weisungen für Frauen, wie Haare zu färben sind u. dgl. m. Ferner 
enthielt der Kalender kurze Geschichten und Erzählungen. Eine *)

*) Der Buchdrucker Carl Wilh. M e h w a 1 d kam 1798 aus Lissa nach 
Kalisch und zog 1815 nach Posen, ohne die Druckerei in Kalisch aufzugeben. 
1823 ging diese in den Besitz des Buchhändlers H indem ith über. (J. S.Bandtkie, 
H istorya drukarn w Krölestwie Polskiem, Krak. 1826, Bd. I, S. 129). Carl 
W ilhelm H i n d e m i t h ,  verdienstvoller Verleger in Kalisch, der auch die 
Zeitung „Kaliszanin“ herausgab. Die Verlagsfirma, die nach dem Tode des 
B gründers sein Sohn Oswald weiter leitete, ging nach 22 Jahren nützlicher 
A rbeit ein (J. Raciborski, M onografja Kalisza, Kalisch 1912, S. 198).
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Sammlung von Anekdoten und Sprüchen, ein paar Gedichte nebst 
einem Verzeichnis der Jahrmärkte, in dem u. a. Babiak, Skulsk, 
Slesin, Wilczyn, nicht aber Sompolno wegen seiner damaligen ge
ringen Bedeutung genannt sind, und den Tafeln zur Umrechnung der 
polnischen Gulden in russische Rubel und Berechnung der polnischen 
Masse schlossen den Kalender ab.

Dieselbe Grösse, Ausstattung und ungefähr denselben Inhalt 
hatte ein polnischer Kalender (Kalendarz astronomiczno-gospo- 
darski), herausgegeben vom Buchhändler G. Salzstein in Warschau, 
der in einzelnen Exemplaren unter den zum Polentum neigenden 
deutschen Grossgrundbesitzern und Stadtbürgern der Pfarrgemeinde 
willigen Eingang fand. In Warschau wurde bei den Gebrüdern 
Hindemith ein „ N e u e r  A s t r o n o m i s c h e r  u n d  H a u s 
h a l t u n g s k a l e n d e r “ gedruckt. Seit der Mitte des 19. Jahr
hunderts erschien ebenfalls in der Landeshauptstadt im Verlage 
Johann Cotty der in ästhetischer Hinsicht äusserst dürftige, dem 
Format nach bedeutend kleinere, nur den Seiten nach etwas um
fangreichere „ Ne u e  K a l i s c h e r  H a u s - K a l e n d e  r“. Auch 
er wurde von der Kalischer Firma Hindemith vertrieben. Dem 
Inhalte nach standen sie dem in Kalisch herausgegebenen sehr nahe.

Neben den beiden in der Hauptstadt Kongresspolens herausgege
benen Jahrweisern begann seit 1855 der „ D e u t s c h e  W a r 
s c h a u e r  K a l e n d e r “ zu erscheinen. Auch er unterschied sich 
äusserlich wie inhaltlich von dem „Neuen Kalischer Haus-Kalender“ 
sehr unwesentlich. Er wurde von Michael Glücksberg in Warschau 
and der Buchhändlerfirma Hurtig und Mitwoch in Kalisch vertrieben. 
Wie einfach und bescheiden das Leben der damaligen Kolonisten, 
so anspruchslos waren auch all die aufgezählten Jahrweiser. Sie 
enthielten keinen einzigen wertvolleren belehrenden Aufsatz. Die 
kurzen einfältigen, vielfach schlüpfrigen Geschichten, die meisten
teils von ungebildeten Lohnschreibern fabriziert wurden, verfolgten 
durchaus nicht den Zweck, den Geschmack der Leser zu veredeln, 
ihr Wesen zu bereichern und ihr Sittlichkeitsbedürfnis zu heben. 
Aeusserlich wie inhaltlich von dem „Neuen Kalischer Haus-Kalender“ 
wie der „ L o d z e r  H a u s - F a m i l i e n - K a l e n d e r “ (Verl. C. 
Richter) oder „ I l l u s t r i e r t e  H a u s  - u n d  F a m i l i e n k a l e n -  
d e r“ (Druck und Verlag von L. Zoner) waren in der Gemeinde 
Sompolno wenig bekannt.

Um das Volk von dem seichten Stoff, der die obengenannten 
Kalender beherrschte, zu bewahren, beschlossen die Pastoren des 
Warschauer Konsistorialbezirks einen neuen Kalender herauszu
geben, dem man — da er in jedem Hause zu finden und wie ein 
Freund behandelt wurde — den Namen „ H a u s f r e u n d “ gab. Zu 
gleicher Zeit gaben die Pastoren für die verpolten Einwanderer 
evangelischen Bekenntnisses den „Przyjaciel domu“ heraus, der 
hauptsächlich in den Städten vertrieben wurde, aber in Sompolno 
nur wenige Abnehmer fand. Die ersten Jahrgänge des „Hausfreund-
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Kalenders“, der seit 1879 in Warschau gegruckt wurde, unterschieden 
sich zwar von seinen Vorläufern, waren aber inhaltlich noch immer 
arm und einseitig, weil die Mitarbeiter, meist Pastoren, die Kolo
nisten für unmündig und einfältig hielten und ihnen nichts weiter 
als etwas religiöse Kost darreichen zu können glaubten. Erfreulicher
weise wurde dieser „Hausfreund-Kalender“ unter dem Einfluss der 
Erstarkung deutschen Lebens vielseitiger und inhaltsreicher. Ausser 
den kurzen Aufsätzen über evangelische Liederdichter, Vertreter 
der Reformation und der evangelischen Kirche, kamen die Jahres
übersichten, die Nachrichten aus der protestantischen Kirche des 
In- und Auslandes, statistische Uebersichten aus den Gemeinden, 
endlich auch die kurzgefassten Geschichten der lutherischen Gemein
den Polens hinzu. Zahlreiche Bilder erhöhten den Wert des Kalen
ders. Der Kalender, der noch gegenwärtig erscheint, verzichtet 
seiner Einstellung gemäss auf die Pflege des Volkstums, indem er 
sich, wie erwähnt, fast ausschliesslich auf das Kirchliche beschränkt. 
Ausserdem dient er der Verherrlichung der Geistlichkeit, wie das 
aus der Bebilderung des Kalenders so deutlich hervorgeht, die sich 
zum grossen Teil aus Pastorenbildnissen zusammensetzt.

Seit 1927 erscheint in Lodz im „Libertas“-Verlag der „ V o l k s -  
f r e u n d - K a l e n d e r  f ü r  S t a d t  u n d  L a n  d“. Er vertritt 
Glaube und Volkstum. Der Darstellung deutschen Lebens in Mittel
polen gewährt dieser Jahrweiser breiten Raum, weshalb er in jedem 
deutsch-evangelischen Hause, wo auf die Erhaltung und Pflege des 
Volkstums neben dem Glauben der Väter Wert gelegt wird, zu 
finden ist.

Zeitschriften.
Der Siedler ist ganz auf das Praktische, Nützliche und Gegen

wärtige eingestellt. Sein Leben ist ausschliesslich dem Erwerb ge
widmet. Für höhere Bildung, Kunst und Wissenschaft hat er nicht 
viel übrig. Und doch geht er an dem Geistigen und an den Ewigkeits
fragen nicht teilnahmslos vorüber. Dem Ernst des Lebens, das mit 
harter Arbeit ausgefüllt ist, der stillen und beschaulichen Entsagung, 
entspricht jene sinnende und philosophische Betrachtungsweise, die 
seiner religiösen Empfindung stets neue Nahrung und Stärkung gibt. 
Aus der Betrachtung der Natur mit ihrem ewigen Wechsel und Wer
den, aus der Beobachtung der Menschen mit ihren Tugenden, Lei
denschaften und Schicksalen erwächst jene tiefe, religiöse Demut, 
die den Kleinstädter und den Dorfbewohner von der Wiege bis zur 
Bahre begleitet. An Sonn- und Festtagen lässt er gern sein Auge 
auf dem im Schweisse seines Angesichts Geschaffenen ruhen, richtet 
seine Gedanken nach innen, vertieft sich in das eigene Gemüt und 
beschäftigt sich mit dem Ewigen und Göttlichen. Wenn er im all
gemeinen auch nicht viel liest, so macht er doch an den Ruhe- und 
Erholungstagen von der Kunst des Lebens Gebrauch. Die Tages
zeitungen mit ihrem Durcheinander und ihrem Tagesklatsch mag er
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nicht, eine Wochenzeitschrift, die ihn über wichtige Ereignisse und 
‘Geschehnisse der verflossenen Woche unterrichtet, nimmt er jedoch 
gern zur Hand. Sogar in jenen Zeiten, in denen die Einwanderer so 
viel mit sich zu tun hatten, in denen es stets an Geld und Mitteln, 
nie aber an Arbeit fehlte und man im Lande ausserhalb der Haupt
stadt überhaupt noch keine deutschen Zeitschriften druckte, waren 
diese von den geistig Regsameren aus weiter Ferner bezogen und 
gelesen.

Die in Warschau seit 1794 in deutscher Sprache herausgegebene 
>.W a r s c h a u e r  Z e i t u n  g“, das „W a r s c h a u e r  A b e n d 
b l a  t t“ (1826—1827) und der anfangs zweiwöchentlich erscheinende 
mW a r s c h a u e r B o t e “ (im Jahre 1829), der nachträglich dreimal 
gedruckt wurde; dann die neue Folge der „Warschauer Zeitung“ 
mit dem zweisprachigen Beiblatt „Morgenröte — Jutrzenka“ (1831, 
1832)1) wurden von der Landbevölkerung kaum beachtet. Die er
wähnten Zeitschriften, die Handelsnachrichten brachten, in War
schau aufgeführte Theaterstücke besprachen, nur wenig Wert auf 
Unterhaltung legten, kirchliche Fragen kaum berührten, dafür aber 
die politischen Ereignisse in desto ausführlicherem Masse behan
delten, konnten bei den für politische Fragen gleichgültigen, aus
schliesslich kirchlich-religiös eingestellten Kolonisten keinen An
klang finden. Die „Warschauer Zeitung“, die nach langer Unter
brechung vom Jahre 1859 bis 1862 wieder herauskam, trug den An- 
torderungen der neueren Zeit mehr Rechnung. Sie war nicht nur 
Politisch, sondern auch vom völkisch-wirtschaftlichen, geschicht
lichen, kulturellen und literarischen Standpunkt von Bedeutung. Die 
Geschäftsleitung der Zeitung lag in den Händen der Gebrüder Hinde- 
mith in Warschau. Der Bezugspreis machte monatlich 50 Kop., viertel
jährlich 1 Rbl. 4214 Kop. aus. Zum Unterschiede von den bisher er
wähnten Zeitschriften rechnete diese Zeitung nicht nur mit den 
kesern in Warschau, sondern auch mit solchen auf dem Lande. 
Unter den Mitarbeitern finden wir Personen wie Bogumil Goltz und 
Ferdinand Kürnberger, also zwei ausgesprochen deutsch empfin
dende Männer. Von deutschem Charakter war die Zeitung nicht nur 
äusserlich, sondern vor allem dem Inhalte nach. Es ist merkwürdig, 
mit welcher inneren Anteilnahme und welcher Feierlichkeit unter 
fremder Herrschaft der 100-jährige Geburtstag Schillers am 10. No
vember 1859 begangen wurde. Die Zeitung fand auch in der Ge
meinde Sompolno unter den wenigen noch deutsch empfindenden rei
cheren und intelligenteren Mitgliedern Leser. Mehr Zuspruch fan
den die Wochenzeitschriften. So erwarb sich Freunde unter der 
Uehrerschaft und der gebildeteren Landbevölkerung „ De r  P i l 
g e r  a u s  S a c h s e  n“, eine religiöse Zeitschrift zur Belehrung und 
Frbauung, vornehmlich des Bürgers und Landmanns, herausgegeben 
von Moritz Meurer, Pastor in Callenberg. Die Zeitschrift, seit 1835
„ *) J. Kucharzewski, Czasopismiennictwo
8. 26, 38 u. 49.

■Deutsche Wisseusch. Zeitschr. f. Polen. H eft 36. 1939.

polskie vv. XIX. War. 1911,

Reichspiver^ät-i^osen
gographisches Institut
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herausgegeben bei Justus Naumann in Dresden, erschien einmal 
wöchentlich im Umfange von 4, hin und Widder auch von 6 und 
8 Seiten, mit einer monatlichen Beilage „Dresdener Missionsnach
richten“. Bedeutend grösserer Beliebtheit erfreute sich der „ C h r i -  
s t e n b o t e“, eine Wochenschrift, die in Stuttgart im Verlage I. F.. 
Steinkopf erschien. In Sompolno allein wurden in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts über 50 Exemplare des „Christenboten“ ver
trieben. Da diese Zeitschrift von der russischen Zensur zum Ver
druss der Leser sehr oft beschlagnahmt wurde, liess der Verlag eine 
besondere Ausgabe für die kongresspolnischen Leser erscheinen,, 
in der die reichsdeutschen und russischen politischen Ereignisse in 
mässigerem Umfange berücksichtigt wurden.

Mit dem „C h r i s t e n b o t e n“ begann bald das „S t. P e t e r s -  
b u r g e r  e v a n g e l i s c h e  S o n n t a g s b l a t t “ erfolgreich zu 
wetteifern, ein Blatt, das für die evangelischen Kirchen Russlands, 
bestimmt war. Auf Beschluss der St. Petersburger Predigersynode 
des Jahres 1857 wurde es von Pastor Seeberg an St. Annen daselbst 
vom Jahre 1858 ab herausgegeben. Nach 4 Jahren übernahm die 
Schriftleitung Pastor Bertholdy. Es fand auch in den Gemeinden 
Polens, darunter in der Kirchengemeinde Sompolno, Eingang. An
fänglich in kleiner Anzahl bezogen, verdrängte es allmählich den 
„Christenboten“ und wurde bis zum Weltkriege von zahlreichen 
Gemeindegliedern eifrig gelesen.

Neben dem „St. Petersburger Sonntagsblatt“ war in der Ge
meinde auch das „E v a n g e l i s c h - L u t h e r i s c h e  K i r c h e n  - 
b 1 a 11“, das zweimal monatlich erschien, verbreitet. Es wurde seit 
1884 von Pastor Petrus Wilhelm Angerstein in Lodz herausgegeben. 
Es kostete mit Postzusendung 1 Rbl. 50 Kop. jährlich. Dieses Blatt 
berücksichtigte mehr als die bis dahin genannten die Verhältnisse 
der engeren Heimat, indem es die Leser auch über die Angelegen
heiten der evangelisch-augsburgischen Kirche in Polen belehrte. 
Der Hauptzweck der Zeitschrift bestand in der Förderung und Stär
kung der Bekenntnistreue der Evangelischen. Genanntes Kirchen
blatt war die erste deutsch-evangelische Zeitschrift, die in Polen 
für die Deutschlutheraner herausgegeben wurde. Für die verpolten 
Protestanten, die hauptsächlich in Warschau und im Osten wohn
ten, sorgten die ihren Vorfahren völkisch ebenfalls fremd gewor
denen Pastoren in weit grösserem Masse. So hat der Warschauer 
Pastor Leopold Martin Otto schon 1862 die Monatsschrift „ Z w i a -  
s t u n  E w a n g e l i c k i “ herausgegeben, die vom Jahre 1882 vom 
Pastor Angerstein geleitet, kurze Zeit unter dem Titel „G l o s y  
K o s c i e 1 n e“ herauskam. Nachdem die Herausgabe dieser Zeit
schrift eingestellt wurde, erschien sie wieder nach etwa 11 Jahren 
(1898) und bediente vornehmlich die verpolten Protestanten des 
Landes. Neben der starken Betonung des evangelischen Bekennt
nisses bekundete das Blatt in selbstüberhebender Weise seine 
„mustergültige“ Loyalität gegenüber Polen. Der Polemik mit dem
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Deutschtum und den Anmassungen der römischen Kirche war daher 
im Blatt viel Raum gewährt. Endlich enthielt der „Zwiastun“, der 
infolge des Kriegsausbruchs sein Erscheinen für einige Zeit einstellen 
musste, viel gediegenen Stoff zur Geschichte der evangelischen 
Gemeinden Polens. Das in Lodz erscheinende „Evangelisch-Luthe
rische Kirchenblatt“ konnte sich in dieser Hinsicht mit dem polni
schen „Zwiastun“ nicht im entferntesten messen, und noch weniger 
die seit 1906 bis 1914 in Lodz von Pastor Hadrian herausgegebene 
Wochenzeitschrift „ U n s e r e  K i r c h e“, die als das einzige 
deutsch - evangelische Wochenblatt der evangelisch - lutherischen 
Kirche des Warschauer Konsistorialbezirks naturgemäss viele Be
zieher haben musste. Die völkischen Belange der deutschen Leser 
hat aber dieses Blatt nie wahrgenommen, mit Ausnahme seiner 
Kriegsjahrgänge, die aber von der Redaktion Hadrian nicht aner
kannt wurden. Als es nach dem Kriege unter dieser Redaktion wie
der herauskam, sich aber in nationalpolitischer Hinsicht ganz offen 
Segen die Interessen der sich in äusserst trostloser Lage befindenden 
deutschen Kolonisten wandte, kam es bei den Deutschen in solchen 
Verruf, dass es bald darauf sein Erscheinen einstellen musste. Nicht 
mehr Glück hatte auch das „ E v a n g e l i s c h e  W o c h e n b l a t  t“, 
das in einer beschämend schlechten deutschen Sprache von Pastor 
Sigismund Michelis2) in Warschau herausgegeben wurde, um den 
» V o l k s f r e u n  d“, der seit 1919 den Weg in die Häuser und Herzen 
der Deutschen Mittelpolens gefunden hatte, überflüssig zu machen. 
Aber auch dieses Blatt musste bald eingehen, da es kein anständiger 
Deutscher lesen wollte. Neben dem „Volksfreund“ wird das zwei 
Jahre jüngere kirchliche Blatt „ De r  F r i e d e n s b o t  e“, heraus- 
Kegeben von Konsistorialrat Dietrich in Lodz, viel gelesen. Das seit 
1938 in Lodz erscheinende Gemeindeblatt „Luthererbe in Polen“ ist 
m wenigen Exemplaren verbreitet, ebenso der vom Volksverband 
herausgegebene „Deutsche Weg“.

Von den Tageszeitungen fand nur die „L o d z e r  F r e i e  
D r e s s e “ und in neuerer Zeit die „Deutschen Nachrichten“ Eingang 
m die Häuser der bewusst deutschen Einwohner in der Stadt und auf 
dem Lande. Die entdeutschten Familien lesen ausschliesslich pol
nische Zeitungen.

Geistiges und geistliches Leben.
Es würde mancher die armen Leute weniger 

verachten, wenn er mehr von ihnen wüsste.
Alfred H u g g e n b e r g e r .

Hatten die bunten Neuruppiner Bilderbogen mit den kernigen 
Weisheitssprüchen und Gebeten, die Christus- und Lutherbilder, die 
Datenbriefe und Konfirmationsscheine der religiösen Empfindung des

2) Sohn des Lehrers und Kantors an der evangelischen Kirche in Babiak; 
die M utter eine Kolonistentochter aus Synogac.

13
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Kleinbürgers und des Landmanns stets neue Nahrung verliehen, so 
geschah das in einem noch stärkeren Masse durch Bücher, die er in 
seinem Hause hatte.

Die Bauernkultur ist ihrem Wesen nach unliterarisch. Sie hat 
sich in Jahrhunderten entwickelt, als dem Kleinbürger und dem Land
mann die Kunst des Lesens durchaus fremd war, als die Möglichkeit, 
Bücher zu erwerben oder zu benutzen, in weiter Ferne lag. Die gei
stigen Güter, deren Entstehung und Bewahrung das Wesen dieser 
Kultur ausmacht, wurden nicht durch das Buch weitergegeben, son
dern durch das lebendige Wort, durch die mündliche Ueberlieferung, 
tlurch unmittelbaren Erbgang von Geschlecht zu Geschlecht. Lied und 
Spruch, Märchen und Sage lebten im Gedächtnis empfänglicher Men
schen, waren Inhalt des geselligen Lebens, wurden von jedem Ge
schlecht neu aufgenommen und gestaltet und spiegelten in ihren Ur
formen den stillen aber stetigen Wandel im geistigen und seelischen 
Leben der Geschlechter wider. Als aber dann im 16. Jahrhundert 
durch Luther und seine Anhänger die Bibel als die alleinige und all
gemeine Quelle des Glaubens erklärt und der evangelische Christ in 
seiner Lebensvorstellung auf die Bibel gestellt wurde, bedeutete dies 
auch für den gewöhnlichen Mann einen mächtigen Antrieb zum 
Lesenlernen. Allmählich wurde die Bibel im evangelischen Hause 
nicht nur ein Schmuckstück, sondern auch ein täglicher Gebrauchs
gegenstand. Von der Bibel, der Lutherpostille und dem Gesangbuch 
zur Hahnfibel, aus der die Kinder in der Schule und zu Hause lesen 
lernten, zum Kalender, Till Eulenspiegel, zur Geschichte von „Der 
schönen Melusine“ und endlich zum „Aegyptischen Traumbuch“, zum 
„Tobiassegen, gegen böse Hexerei und allerhand Anfechtungen zu 
gebrauchen“ und zum Bienen-, Gärtner- und Kräuterbuch war kein 
weiter Weg. Nur war und ist auch heute noch das Lesen unter den 
Dorfbewohnern, die ihrem Berufe und ihrer harten Pflicht leben, 
durchaus nicht gleichmässig verbreitet. Im Lesen selbst haben die 
Leute wieder ihre Eigenheiten. Der eine kann nicht lesen, ohne dabei 
die Lippen zu bewegen; der andere nicht, ohne mit dem Finger die 
Zeilen zu schieben; wieder ein anderer „schafft gar nichts“ — so 
nicht und so nicht: der ist wohl einen Winter in die Schule gegangen, 
aber hat halt alles wieder vergessen.

Auf den Charakter und die Lebensweise der Landleute, die an 
dem Hergebrachten und Bestehenden festhalten, hat ihre Literatur 
wenig Einfluss, nur dass zu Zeiten ein Bauer, der zu viel liest, nach
sinnt und grübelt, von der Kirche abfällt. Unter den Lesenden gibt 
es wirkliche Philosophen, aber auch Sonderlinge, mit denen man 
nichts Rechtes anzufangen weiss; Traumausleger, Heilkundige und 
Wunderdoktoren, wie Friedrich K a l i s  in Olschewo bei Sompolno. 
Es war ein bescheidener, hilfreicher Mann, der viele Bücher über 
Heilkunde und Zauberkünste (darunter auch „Das sechste Buch 
Moses“) besass, darin eifrig las und durch Besprechen, Bäder und 
Kräuter Kranke kurierte.
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Es sei jedoch bemerkt, dass bei der wirtschaftlichen Notlage 
der deutschen Einwanderer in Polen zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
der Kolonist nur die allerwichtigsten Bücher, die er brauchte, be
schaffen konnte. War er nicht in der Lage, Geld zu Büchern auszu
geben, so schrieb er oft mit bewunderungswürdigem Fleiss dasjenige 
ab, was ihm gefiel. Auf diese Weise entstand so manche Sammlung 
von Gedichten, Liedern, Balladen, Legenden, Sinnsprüchen und 
Stammbuchversen, Briefformularen, geistreicher Betrachtungen und 
Predigten. Von den Kantoren wurden handgeschriebene, mit ver
zierten Titelblättern versehene „Agenden“ und „Ansprachensamm
lungen“ hergestellt, von der Jugend (insbesondere der weiblichen) 
wiederum Gedichte- und Liedersammlungen angelegt; ältere Per
sonen schrieben dagegen Andachtsbücher gern um. Ludwig J o j k e 
in Wierzelin, der in seiner Jugend keine Schule besucht hatte und 
nicht zu schreiben verstand, schrieb ganze Bände in Frakturschrift 
sorgfältig und sauber um.

Es fehlte auch nicht unter den Kantoren und Bauern an Dichtern, 
die, einem inneren Drange folgend, Gedichte verschiedenen Inhalts 
mit mehr und minder grossem Erfolg verfassten. In der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts gehörte zu solchen Dichtern, der nicht nur für 
sich, sondern auch auf Bestellung Gelegenheitsgedichte und gereimte 
Glückwünsche lieferte, der Landwirt und Zimmermann August K o n -  
r a d in der Kolonie Sompolno. Dessen Urenkeltochter ist die Gattin 
des jungen Gedichteschreibers Friedrich G i e s e, eines Land wirts 
unweit Biele. Unter den früheren Kantoren war als Versemacher 
und Zeitungsberichterstatter Johann S c h r a m m  bekannt, der in 
verschiedenen Landgemeinden als Lehrer und Kantor tätig war und 
als Ruhegehaltsempfänger im Jahre 1930 in Alexandrowo bei Nie- 
schawa starb. Von seinen Gedichten hat sich ein kleiner gedruckter 
ttogen von vier Seiten erhalten, der den Titel „Gesang bei einer 
Leiche im Trauerhause“ führt. Er enthält — wie die Ueberschrift 
besagt — kurze Verse und Lieder, die man bei Leichenbegängnissen 
sang. So z. B. bei dem Begräbnis eines Kindes:

„Meine Lieben allzumal!
Ich reis’ meine Strasse 
Zu dem schönen Himmelssaal 
Und muss euch verlassen.“

Das Kind nimmt Abschied von den Eltern, von den Brüdern und 
Schwestern, zuletzt auch von den Taufpaten, indem man singt:

„Nun ihr lieben Paten mein!
Kurz war meine Freude;
Ich kann nicht mehr bei euch sein,
Seht, wie ich jetzt scheide.“
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Bei der Bestattung eines Ehegatten oder einer Ehegattin sang 
die Trauergemeinde:

„Gute Nacht, du Eheschätz,
Deine Tränen fliessen,
Ich nehm’ jetzt im Himmel Platz 
Dort zu Jesu Füssen.

Habe Dank für deine Lieb’
Und für alles Gute,
Das du hast an mir geübt 
Stets mit frohem Mute.“

Bei anderen Sterbefällen wurde wiederum gesungen:
„Wischet euch die Tränen ab,
Alle meine Lieben!
Ich geh jetzt zu meinem Grab,
Tut euch nicht betrüben!

Ihr Teuren, schliesst den Sarg jetzt zu 
Und stillt doch eure Klagen,
Damit ich schlaf’ in Fried und Ruh 
Bis zu dem jüngsten Tage.

Und so wandre ich denn fort 
Und komme nicht mehr wieder;
Man bringet mich an einen Ort,
Wo man mich senkt nieder.

Dort ruhe ich in Gottes Macht 
Frei von allen Sorgen,
Mir wünschet auf die gute Nacht 
Einen guten Morgen.“

Gegenwärtig lebt in Trojaczek ein armer Bauer von 2 Morgen 
Land, der auch Gedichte schreibt. Es ist Gottlieb Ma t z ,  der am 
8. August 1873 als Sohn eines Schäfers in Ludwikowo geboren ist. 
Einige seiner Gedichte brachte die „Freie Presse“ (4. 9. 1933) und 
„Der Volksfreund“ (Nr. 35 vom 27. 8. 1933). Von den teils gedruckten, 
teils ungedruckten Dichtungen des genannten Dorfpoeten seien an
geführt:

. Die Ernte.
Wir haben auf Hoffnung gesät,
Felder und Wiesen gemäht,
In manchen heissen Stunden 
Haben wir Garben gebunden.
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Wir danken nun dem Herrn 
Aus treuem Herzen gern 
Für seinen reichen Segen,
Für Tau wie auch für Regen.
Des Vaters Huld und Macht 
Hat uns die Ernt’ gebracht.

Muttersprache.
Alles Leben hat ein’ Trieb,
Jeder hat das Seine lieb.
Bin als deutsches Kind geboren,
Hab das Deutsche mir erkoren.

Wertvoll ist in meinem Leben,
Was die Mutter mir gegeben:
S’ war ein trautes deutsches Wort, 
Dieses ehr’ ich immerfort.

Alle Sprachen sind ja gut,
Doch ich bin aus deutschem Blut; 
Wenn ich andere Sprachen lerne, 
Hab’ ich doch die meine gerne.

Nach Kanada will ich fort.
Nach Kanada will ich fort,
Will verlassen diesen Ort,
Weil mich hier der Kummer plagt,
Weil ich hier oft bin verzagt,
Weil ich hier bin heimatlos,
Gehe dürftig und auch bloss;
Weil ich hier ein Sklave bin,
Bring den Reichen nur Gewinn.
Muss für Kleidung Roggen zahlen,
Hab kein Fett, hab nichts zu mahlen, 
Für Kartoffeln muss ich fronen,
Wenn sie öfter schlecht auch lohnen. 
Zieh ich mir ein Schweinchen auch, 
Bleibt es nicht für meinen Brauch. 
Keine Milch und keine Kuh —
Salz, Kartoffeln, Baschcz1) dazu.
Auch ein Häufchen Torf zum Feuer 
Kommt ja jetzt schon schrecklich teuer; 
Wenn ein Kindlein kommt zur Welt,
Ist im Hause oft kein Geld.

*) barszcz =  Suppe von eingesäuertem Mehl.
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Liebe.
Was ist die Liebe? Süsses Glück,
Ins Paradies führt sie zurück!
Wer die Liebe hat gefunden,
Zählt ein Jahr für wen’ge Stunden,
Schwimmt im Glücke wie im Meer,
Selbst das Leiden ist nicht schwer.

Liebe schwebt in aller Welt,
Reines Herz ihr wohlgefällt.
Liebe ist ein Edelweiss,
Ziert den Jüngling und den Greis;
Sie ist stille wie ein Lamm,
Bindet Braut und Bräutigam.

Liebe ist ein Morgentau,
Liebe bleibt, bis man wird grau,
Führt uns in das Tal hinab,
Folgt dann weiter bis ins Grab;
Liebe ist ein Lebenslicht,
Leuchtet bis das Herz uns bricht.2)

Von den gedruckten Büchern fand man im Kolonistenhause in 
erster Linie die Bibel, das Gesangbuch und das Gebetbuch. Sie 
lagen auf dem Schrank, dem Bett oder auf einem Fensterbrett 
zwischen Fuchsien und Leiden-Christi-Blumen. Wenn der Haus
vater oder die Hausmutter an Werktagen für sich allein, im Stillen, 
aber mit desto grösserer Sammlung und Andacht das Gebet aus 
dem Buch las, ehe er oder sie zur Tagesarbeit schritt, so langte 
am Sontag der Meister und der Wirt die Bibel und das Andachts
buch vom Fensterbrett und las den Hausgenossen das Evangelium, 
eine Predigt oder eine Betrachtung in der trauten deutschen Mutter
sprache vor. Wer kennt sie nicht — diese Andachts- und Gebet
bücher mit den gilbenden Blättern, deren Deckel die Werktags
sonne aufbog? Wie viel Innigkeit und Wesenskräftigung ergoss 
sich aus diesen heiligen Büchern in die Herzen der Andächtigen! 
Wie in der alten Heimat, so lauschten nach Vätersitte in der neuen 
polnischen Umgebung, in der engen Werk- und Wohnstube die 
Leute dem deutschen Worte. Fremdes war es, was sie da hörten,.

2) U nerw ähnt bleiben in diesem Zusammenhänge die Gedichte des 
Pfarrers K r e u t z  und des früheren Lehrers am Deutschen Gymnasium zu 
Sompolno, Julian W i l l ,  sowie des in Synogac geborenen, gegenwärtig in 
Lodz wohnenden Sigismund B a n e k, deren wertvolle Lyrik die Ebene der 
bäuerlichen geistigen Kultur weit überflügelt. Es darf übrigens angenommen 
werden, dass die G edichte der erwähnten heimischen D ichter jedem Leser 
der deutschen Zeitschriften M ittelpolens bekannt sind. Pastor Kreutz und
J. Will haben ihre Dichtungen im Jahre 1935 im Druck herausgegeben.
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aber das verschmolz alles in ihren Seelen in reines deutsches Edel
metall. Wo war denn noch das Land Judäa, wo Ebräer und Phari
säer? War nicht ihre alte Heimat selbst einmal biblisches Land? 
Was für köstliche Gesichte gab doch das Bibellesen der klein
städtischen Handwerkerfamilie und der Bauernsippe auf dem Lande! 
Die Seelen erhoben sich in der Sonntagsstille, um sich dann wunder
bar einzusenken in völkische Erde.

Immer seltener werden diese Erbauungsversammlungen, in 
denen das Wort Gottes mit dem Mutterlaut zu inbrünstiger Andacht 
verschmolz. Immer weniger wendet man sich an die Hausbibel und 
an die Andachtsbücher. Der Grossvater hat noch in ihnen gelesen, 
bis er die letzten Dinge selbst schauen durfte, von denen die Evan
gelien erzählen. Die Enkel wollen nicht mehr zu den „Stillen im 
Lande“ gehören; sie ziehen das Getue der schäbigen Eleganz der 
stolzen Einfalt ihrer Grossväter vor. Die alten deutschen Wand
sprüche werden in den „vornehm“ gewordenen Häusern entfernt. 
Durch Mischehen kommt in manche Familien fremdes Blut und frem
der Geist. In diesen Familien schämt man sich der biederen deut
schen Vorfahren, es lockern sich die Bande mit den ihrem Blute treu 
gebliebenen Verwandten und Bekannten und die eigene altehr- 
'vürdige Kultur wird mit Füssen getreten.

In der Zeit der Entstehung der Pfarrgemeinde Sompolno 
herrschte in der amtlichen Kirche der Rationalismus (vom lat. 
ratio — Vernunft), der an dem Grundsatz festhielt, dass die 
denkende Vernunft auch in Sachen der Religion die höchste Schieds
richterin sei. Dieser Rationalismus hat ein Verstandeschristentum 
aufgestellt, dem — so ehrlich und treu es gemeint war — doch das 
Frische, Kräftige, Lebensvolle und Poetische abging. Er war nicht 
,rnstande, dem um sein Fortkommen und sein Dasein schwer ringen
den Kolonisten den inneren Frieden zu verleihen und seinem werk
tätigen Leben einen Sinn und eine Weihe zu geben. In dieser harten 
und entbehrungsreichen Zeit war der Sinn der meisten Menschen 
nuf den Erwerb gerichtet. Um Religion im höheren Sinne und 
geistige Dinge kümmerten sich nur wenige.

Während sich nun einerseits unter den Gemeindegliedern eine 
Stockung und Lähmung des religiösen Bewusstseins geltend machte, 
fanden sich andererseits hier und da ernste und gläubige Gemüter, 
die gegen die religiöse Gleichgültigkeit auftraten und das Christen
tum beleben und verinnerlichen wollten. Sie traten anfänglich 
schüchtern auf, suchten in ihrem Bekanntenkreise Gleichgesinnte, 
Männer wie Frauen, und versammelten sich zum Zweck der Er
bauung und der Andacht in ihren Häusern. Sie hielten wie vorher 
so auch jetzt an dem kirchlichen Lehrbegriff fest, bildeten darum 
auch keine besondere Religionsgemeinschaft. Der Hauptinhalt ihrer

Gemeinschaftsbewegung und Sektenwesen.
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Versammlungen waren Schrifterklärung und Gebet. Dabei legten 
sie auf ein beschauliches und entsagendes Leben Gewicht. Sie er
klärten namentlich den Tanz, das Spiel, den Besuch von Belusti
gungsorten, das Tragen kostbarer Kleider, mitunter sogar das 
Lachen, den Scherz und den Spaziergang für unerlaubt. Mit diesen 
Buss- und Tugendübungen hing eine gewisse Verschiebung und 
Verdrängung des protestantischen Begriffs der Rechtfertigung durch 
den Glauben zugunsten der Lehre von der Busse, Bekehrung und 
Wiedergeburt zusammen. Was aber die einen mit hoher Mässigkeit 
einleiteten, das führten andere mit Leidenschaft und Parteilichkeit 
fort. Friedlich war die religiöse Erbauungsarbeit unter der Land
bevölkerung des Landwirts R a d e t z k i aus L$gi, der allsonn
täglich, hin und wieder auch wochentags in Laczki (Kantorats- 
gemeinde Rudzk) in einem Privathause Andachten abhielt1). Viel 
nachdrücklicher und wirksamer war die bereits gegen die Kirche 
gerichtete Tätigkeit des Kantors Michael M a n t e i aus Przewöz, 
der während der Lesegottesdienste ganz offen für die „Erweckten“ 
und „Begnadigten“ eintrat, und die Baptisten, deren Lehre bereits 
an manchen Orten der Pfarrgemeinde Eingang fand, verteidigte. 
Da er trotz Ermahnung und Verwarnung Anhänger der Taufgesinn
ten blieb, wurde er 1871 seines Amtes als Kantor enthoben.

Mit der Zeit entwickelte sich unter den „Frommen“ (so wurden 
die Gemeinschaftier meist genannt) eine des kirchlichen Gemeinde
sinns entbehrende sondergläubige Anschauung, die zur Trennung 
von der Kirche und zur Bildung von Sekten führte. Die Frömmig
keit nahm hier und da krankhafte Formen an, die nach Umständen 
und Persönlichkeiten verschieden gestaltet, sich bald in einseitigem 
Betonen einzelner Glaubenslehren, bald in überspannten Gefühlen, 
bald in Aengstlichkeit und Gewissenszweifeln kundgab. Von Zeit 
zu Zeit fanden eindrucksvolle, von örtlichen „Erleuchteten“ oder 
von Reisepredigern, nicht selten von zugereisten „erweckten“ 
Frauen geleitete grosse Versammlungen statt, zu denen Tausende 
von Leuten — Männer, Frauen und Kinder — zusammenströmten. 
Diese Versammlungen, die bisweilen einige Tage dauerten, hielt 
man in der Regel in warmen Jahreszeiten in der Nähe eines Bauern
hofes auf dem Felde ab. Es wurde bei dieser Gelegenheit bis zum 
Ermüden viel gesungen, gepredigt und gebetet, dabei die Gemüter 
der Teilnehmer durch methodisch ins Werk gesetzte Erschütterun
gen zu solcher Erregtheit gebracht, dass die zarteren Gemüts
menschen in Seufzen, Schluchzen und lautes Jammern ausbrachen 
und in krampfhafte Verzückungen gerieten. Die Versammelten, die 
mit Wagen und Pferden von weit und breit zusammenkamen, 
mussten erst von der Polizei gezwungen werden, den Zusammen
kunftsort zu verlassen.

1) Klageschrift der Friedhofsvorsteher in Gross«Rudzk an den Pfarrer 
in Sompolno vom 15. Juli 1847.
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In den gewöhnlichen Versammlungen, die meist regelmässig an 
Sonntagen und an Wochentagsabenden stattfanden, ging es zwar 
stiller, aber noch immer seltsam genug zu. Leute, die auf das Un
gewöhnliche, in die Augen Fallende Gewicht legten, forderten andere 
zur Busse und Selbstpeinigung auf. Man schlug an die Brust, ver
drehte die Augen und weinte, um Vergebung der Sünden zu er
langen. Viele meinten, sie müssten den Satan mit körperlicher Kraft 
überwinden und schlugen mit den Händen und Füssen um sich. 
Unter Zittern und Zagen erfolgte auch die Bekehrung.

Ueber die religiös-schwärmerische Bewegung in der Kirchen
gemeinde Sompolno wird in dem Visitationsbericht vom Jahre 1875 
Folgendes berichtet: „Es ist in der Gemeinde Sompolno, wie auch 
in einigen benachbarten Gemeinden, seit vielen Jahren eine kleine 
Anzahl von Personen vorhanden, die sich zwar von der Kirche 
nicht lossagen, ihre Lehren nicht verwerfen, eigene nicht aufstellen, 
die Sakramente in Anteil nehmen und dennoch gewissermassen eine 
Sekte bilden. Sie achten nämlich die Kirche als eine Gemeinschaft 
von Sündern gering, versammeln sich bald in diesen, bald in jenen 
Privathäusern, bald in der eigenen, bald in fremden Gemeinden zur 
gemeinschaftlichen Andacht, wo dann einer von ihnen, der im Rufe 
steht, die Gaben des Geistes in einem besonderen Masse zu be
sitzen, das Wort ergreift und irgend eine Stelle der Schrift erklärt, 
-ziehen diese Andachten dem öffentlichen Gottesdienste in der Kirche 
vor, behaupten von den ersteren, dass sie gläubige Männer und 
rechte Apostel, von den anderen aber, dass sie nur gelehrt und 
Lohndiener sind, rühmen sich zuweilen besondere Offenbarungen 
zu haben, überhaupt in Berührung mit den Abgeschiedenen in einer 
anderen Welt zu sein, halten sich für ganz rein und fromm, obgleich 
bei den meisten nicht das geringste Kennzeichen von einer wahren 
'Sinnesänderung vorhanden ist, und blicken mit Hochmut auf die
jenigen Gemeindeglieder, die an ihren Versammlungen keinen An
teil nehmen, als auf verlorene Schafe herab. Bei jeder sich dar
bietenden Gelegenheit sucht der Pastor besagte Mitglieder zu be
lehren, dass sie im Irrtum seien. Jedesmal wird ihm jedoch die 
Antwort zu teil, dass man ja die Kirche und ihre Lehren nicht ver
werfe, dass man nur die Stunden, die andere Leute in Müssig- 
gang und Völlerei zubringen, mit Betrachtungen der göttlichen 
Worte auszufüllen sucht und lässt es beim Alten bewenden.“

Ausser dem Kantor Mantei in Przewöz waren in dieser Zeit als 
Erweckungsprediger die Landwirte P e p k e aus Scharlatowo, un
weit PQchowo, und R ö s n e r aus Przedworschczysna am meisten 
bekannt. Das waren Wanderprediger, die zwar vorwiegend an ihrem 
Wohnorte Gottesdienste hielten, aber auch in anderen Dörfern auf
tauchten und die Gläubigen zu Andachtsversammlungen aufforderten. 
In den armen Kolonien fanden sie auch willige Aufnahme und Gehör. 
Namentlich Frauen von weichem und frommem Gemüt unterlagen 
leicht dem Einfluss der Bussprediger. Während der Gebete, die zu
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weilen bis zur Entrückung und Bewusstlosigkeit führten, brachen 
die Frauen in krampfhaftes Weinen aus und trieben den Satan und 
die bösen Geister mit den Schürzen von sich, indem sie laut riefen: 
„Satan, weiche!“ Diese „Frommen“ und „Bekehrten“ hielten sich 
von den übrigen Evangelischen fern und unterschieden sich von 
ihnen durch einfache dunkle Kleidung und die Frauen durch das. 
Tragen weisser Kopftücher statt Hauben. Sie traten an den Pfarrer 
Seelig mit der Bitte heran, er möchte an festgesetzten Sonntagen 
für sie besondere Abendmahlsfeiern ansetzen, worauf der Pastor — 
wie zu erwarten war — nicht einging. Nach dessen Tode wandte 
man sich abermals mit demselben Ersuchen an Pastor Wojak. Aber 
auch diesmal blieben ihre Wünsche unerfüllt. Der in Glaubenssachen 
äusserst strenge Pastor Wojak unternahm sogar einen Feldzug 
gegen die Schwarmgeister. Bald darauf flaute die Pepke-Rösner- 
sche Bewegung ab.

Nicht so leicht war der Kampf mit den Baptisten, einer Sekte, 
welche nur die Taufe der Erwachsenen und die Feier des Abend
mahls als Erinnerung an das Leiden und Sterben Jesu Christi für 
schriftmässig hält.

Die Lehre der Baptisten drang in die Pfarrgemeinde Sompolno 
von auswärts. In A d a m o w bei Pultusk entstand eine Baptisten
gemeinde bereits im Jahre 1858. Kurz darauf tauchte die Lehre der 
Baptisten in Mr o z e ,  unweit Warschau, auf, dann in N e u d o r f, 
G o m b i n, K l o d a w a ,  D o m b i e, T u r e k und Kol o .  In den 
letzten drei Orten fanden die ersten Bekehrungen in den Jahren 
1867 und 1868 statt. Bald erschienen die Baptisten in der Kirchen
gemeinde Konin und Sompolno. Die Baptistenprediger L e n z  und 
L i c h n o k  bereisten diese Gegenden und hielten Versammlungen 
ab. In L u b s i n predigte ein gewisser K n e i s 1 e r aus Amerika. 
Als erster trat hier zum Baptismus der Landwirt Eichstädt mit 
seiner Familie über. Dessen Bruder war in Lubsin Kantor. Dann 
wurden die Familien Hiller, Berthold und Banek bekehrt. In T ö 
rn i s 1 a w i z e bekannte sich zum Baptismus der stellvertretende 
Kantor Bonas, der deswegen sein Amt aufgeben musste. Von Lub
sin aus drang die neue Lehre nach S y n o g a c  und Noc.  In Syno
gac nahm die neue Lehre die Familie Schmeichel an, aus der ein 
Prediger hervorging (mit dem Wohnsitz in Mostki-Warzymow- 
skie). Gegenwärtig wohnt in Synogac als eifriges Mitglied der Tauf
gesinnten Rudolf Schmeichel mit seiner Frau. In dem benachbarten 
Przedworschczysna wurde Frau Pflüger Baptistin, deren Mann je
doch dem evangelisch-augsburgischen Glauben treu blieb. In Noc 
fielen vom alten Glauben die Familien Polzien und Jesse ab. Später 
auch noch Frau Bülow. Jesse verpflanzte die neue Lehre in die 
umliegenden Ortschaften. Am stärksten ist gegenwärtig die Sekte 
in L u b s i n  und K i j o w i e z vertreten. Am letztgenannten Orte 
taufte der Baptistenprediger Otto Lenz am 27. Juni 1915 zwanzig 
Personen. In dieser Kolonie liess sich Siegmund Eichstädt aus Lub-
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sin nieder. Als Vorsteher der baptistischen Ortsgemeinde legte er 
hier einen Teich an, in dem die Neubekehrten durch Untertauchen 
getauft wurden. Auch ein Betsaal in einem gemieteten Hause ist 
hier vorhanden. Von Kijowiez zog die baptistisch gewordene Familie 
Hertel nach P o g o r z e l e .  Auch in T r o j a c z e k  und Q o c z k i 
ist die Sekte schwach vertreten. Alle taufgesinnten Glaubens
genossen in diesen Ortschaften waren der Station Dombie ange
gliedert, die im Jahre 1920 zur selbständigen Gemeinde erhoben und 
deren bisheriger Hilfsprediger Adolf R o s n e r  zum Prediger ordi
niert wurde. Im Jahre 1925 zählte die Gemeinde Dombie-Sompolno 
150, und zwar: Dombie 76, Kijowiez 40, Lubsin 30 und Konin 4 Mit
glieder. Im genannten Jahre verliess Rosner Dombie und an seine 
Stelle wurde 1926 der in Hamburg ausgebildete Prediger Johann 
G o t t s c h a l k  berufen, der hier bis zum 11. Juli 1931 wirkte. Im 
Oktober desselben Jahres übernahm der Prediger Edmund E i c h -  
h ö r s t  den Dienst an der Gemeinde und zugleich die Sorge um 
den Bau eines Versammlungsraumes am Gemeindeort, wie auch 
eines solchen auf der Station Lubsin. Am 6. November 1932 konnte 
die Baptistenkapelle in der Kolonie Lubsin eingeweiht werden2).

Bezeichnend für die Baptisten ist, dass die unter den Deutschen 
mehr oder minder stark zutage tretende Trunk- und Streitsucht unter 
dem Einfluss der neuen Lehre merklich abnimmt, dafür aber der Ge
meinschafts- und Opfersinn sichtlich gefördert werden. Wenn man 
von der früheren Gemeinschaftsbewegung sagen kann, sie habe 
hauptsächlich bei den Armen Anklang gefunden, so fällt es auf, dass 
der Baptismus sich wiederum mehr unter den begüterten Dorfbewoh
nern verbreitet. Auch gingen nicht immer die Schlechtesten zu den 
Baptisten über. Oft waren es die geistig Regsamen, die in der 
neuen Religionsgemeinschaft ein entsprechendes Betätigungsfeld für 
ihre brachliegenden geistigen Kräfte suchten. In den Versammlungen 
der Gemeinschaftier, auch den der Baptisten, wird kein einfältiger 
Glaube geduldet, der von sich selbst nichts weiss. Man dringt auf 
Entschiedenheit im Glaubensleben, auf ein Absagen an die Welt. 
Man will christliche Persönlichkeiten haben, die sich Gott und dem 
Heiland auf Leben und Sterben ergeben und von ihrem Glauben 
Zeugnis geben können. Es fehlt in den Gemeinschaften, auch unter 
den Baptisten, nicht an Persönlichkeiten von ausgereiftem, christ
lichem Charakter. Leicht aber empfindet die Seele des einfachen 
Volkes die Gemeinschaft wie einen Fremdkörper im Gemeindeleben. 
Hie Entschiedenheit des Glaubens erscheint dem Volke als über
trieben, der Bekehrungseifer als eine Bekehrungswut und die 
Selbstgewissheit der Träger des neuen Christentums als ein uner
träglicher Hochmut. Ueber die „Bekehrten“ und „Erleuchteten“ 
urteilen die Bauern: „Da sind unter ihnen, die waren die Schlech-

^ 2) Vergl. E. Kupsch, Geschichte der Baptisten in Polen, Selbstverl.,
S. 299-302.
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testen. Nun sind sie zu den ganz Frommen gegangen und wollen 
die Ersten sein. Und wenn sie sich bekehrt haben, so sind sie erst, 
wie wir immer gewesen sind.“

In völkischer Hinsicht sind diejenigen Baptisten, die nur ihrem 
Glauben leben und sich von der Umwelt fernhalten, widerstands
fähiger, als die evangelischen Volksgenossen. Es gibt aber Bap
tisten, die den Glauben als das Höchste und Wichtigste im Leben 
halten, ihr Volkstum dagegen geringschätzen. Es ist ihnen einerlei, 
ob sie mit den glaubensfremden Deutschen oder glaubensfremden 
Polen zu tun haben. Nur aus religiösem Gegensatz zu den Luthe
ranern schädigen sie die deutsch-völkischen Interessen, so z. B. bei 
Schulzenwahlen oder Schulangelegenheiten. Als ein Kampf wegen 
Erhaltung der deutschen Schule in Gawrony ausgefochten werden 
musste und es dieser Schule an jedem deutschen Kinde ge
legen war, da richteten die Baptisten von Kijowiez, das zu Gawrony 
gehörte, dem Schulinspektor in Slupza eine Deklaration ein, in der 
sie erklärten, dass sie bereit seien, ihre Kinder in die polnische 
Schule zu schicken. Aehnliche Fälle liegen durchaus nicht ver
einzelt vor.

Ausser den Baptisten begegnet man hier und da in der Pfarr- 
gemeinde Anhängern des aus Amerika eingewanderten F e 111 e r, 
der sich mit G ö t z e  aus Warschau verbunden hat und die Sekte 
der „Sündlosen“ oder „Neubaptisten“ begründete. Von Neu-Czar- 
kow (bei Konin) aus bereist einzelne Dorfgemeinden ein gewisser 
S c h w u c h t ,  der in Pqchowo und an anderen Orten Anhänger 
sucht. Viel predigte er auch in Kosy, doch blieb hier seine Arbeit 
ohne Erfolg, hauptsächlich infolge der Gegenwirkung von seiten des. 
Gemeindepfarrers und der Kantoren Kujat und Ritter.

Glaube und Aberglaube.
Der Bauer ist um sein Leben und um das Gedeihen von Haus 

und Hof besorgt. Furcht und Hoffnung bewegen sein Gemüt, wenn 
er an die Zukunft denkt. Hat er ein Geschäft vor, so achtet er auf 
gewisse Vorzeichen. „Eine Spinne am Morgen macht Kummer und 
Sorgen; eine Spinne am Abend — erquickend und labend.“ Diesen 
Spruch kennt auch der deutsche Landmann unserer Gegend. Geht 
er auf den Markt, und ein Hase oder eine Katze läuft ihm über den 
Weg, dann kehrt er lieber um, damit ihm nicht ein Unglück zustosse. 
Die Störche — die Hauptlieferanten der Kinder —, die Tauben und 
die Schwalben bringen dem Hause Glück. Fliegen die Störche oder 
die Schwalben zur Unzeit weg, so nehmen sie den Frieden mit. 
Es1 kommt sogar vor, dass dann der Hof niederbrennt. Es gibt ver
schiedene Vorzeichen, die einen Hausbrand, den Tod einer nahen 
Person oder ein anderes Unglück anzeigen. Besonders zahlreiche 
Zeichen gibt der Tod. Vielfach kündigt der Hund durch Heulen 
mit gesenktem Kopf den Tod eines Kranken an. Den Tod zeigt
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auch das Käuzchen an, das seinen Schrei durch die dunkle Mitter
nacht hallen lässt. Alles Nichtalltägliche „bedeutet etwas“. Wenn 
die Uhr unvermutet stehen bleibt oder der Spiegel von der Wand 
fällt, so stirbt gewöhnlich jemand. Ein Vorbote des Todes ist 
ferner der Maulwurf, der an der Hauswand wühlt, ebenso der Bohr
wurm, der sich im Bett, Tisch oder Schrank hören lässt. Wenn ein 
Klopfen im Hause gehört wird, wenn durch das Haus eines Schwer
kranken ein rätselhaftes Weinen erhallt oder auch der Kranke bei 
seinem Namen von einer unsichtbaren Person gerufen wird, so gilt 
das als die Ankündigung des Todes. Ist ein Kind besonders klug, 
so glaubt man, dass es nicht alt werden wird; ist es sehr fromm, 
meint man wiederum, es werde „bald in den Himmel kommen“. Ist 
der Tod an das Krankenlager getreten, dann wird der Seelsorger 
berufen damit er dem Kranken das Abendmahl reiche. Viele Kranke 
sträuben sich zuletzt gegen den Genuss des Abendmahls, weil sie 
dann an das Aufkommen nicht mehr glauben. Manche Leute denken 
wiederum dass der Genuss des heiligen Abendmahls zur Stärkung 
des I eben’s und Besserung der Gesundheit führe, ja, dass bei wieder
holtem Genuss des Abendmahls der Kranke völlig gesund werde. 
Manche Leute wollen wissen, dass die Hostie zu Zauberzwecken 
heimlich verwendet werde, vor allem gegen Krankheiten helfe und 
vor fremdem Zauber schütze. Langer Todeskampf gilt bisweilen 
als schlimmes Vorzeichen, weil man glaubt, der Sterbende habe noch 
eine schwere Sünde auf dem Herzen.

Wenn nicht grosser Kummer und grosse Sorgen, Enttäuschungen 
und Leiden das Leben zur Oual machen, stirbt der einfache Mann 
nicht gern. Sein Sinn stellt sich zwar unter der ewigen Seligkeit 
ein Weiterleben in Frohsinn und Behagen vor; wer aber kann ge
wiss sein, in den Himmel einzugehen? Wie manches durch Schuld 
gegangene gläubige Herz zittert bei dem Gedanken: ewig selig oder 
ewig verdammt! Daher möchte man diese letzte Entscheidung, der 
niemand ausweichen kann, möglichst weit in die Zukunft hinaus
schieben. .

Es gibt Häuser, in denen es geistert. Dies Geschick trifft nicht 
neue Bauten, sondern meist alte, die abgesondert stehen. Es kommt 
vor, dass in diesen Häusern die Türen von selber aufgehen, dass 
cs in ihnen mit Ketten rasselt oder stöhnt und klagt. In der Regel 
ist es der Geist eines längst verstorbenen Hausherrn oder eines 
anderen Familienmitgliedes früherer Bewohner, auf dessen Seele ein 
ungesühntes Verbrechen lastet, das ihn nicht zur Ruhe kommen 
lässt. Die schuldbeladene Seele wandert in der Nacht im Hause 
umher, klopft, rasselt oder weint und klagt.

Man erzählt, dass die Seelen ungetauft verstorbener Kinder als 
Hausgeister leben oder des Nachts als Irrlichter umherschweifen. 
Sehr verbreitet ist der Glaube an den Alp. Dieser Geisterspuk ist 
sehr gefürchtet. Der Alp drückt den Schlafenden, quält ihn mit 
I räumen und schreckt ihn mit furchtbaren Gestalten. Die während
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des Schlafes infolge des Alpdruckes ausgestandene Angst kann der 
Mensch nicht gleich überwinden und bleibt trübe, voll böser Ahnung. 
Wenn der Schlafende noch so viel Geistesgegenwart und Kraft be
sitzt, den Alp auf seiner Brust mit den Händen zu fassen und fest
zuhalten, dann verwandelt er sich in ein Lebewesen oder einen leb
losen Gegenstand. Dem Aussehen nach wird der Alp bald sehr 
schön und bald als hässlich geschildert, bald nimmt er die Gestalt 
eines Menschen, bald die eines Tieres, meist einer Katze oder einer 
Kröte, hin und wieder auch einer Flamme oder eines Rauches an. 
Der Alp, der sich dem Menschen aufgedrängt hat und ihn quält, 
kann nur auf demselben Wege wieder entweichen, auf dem er in 
das Zimmer gelangt ist. Er schleicht sich ein durch die Türritzen 
und Schlüssellöcher und durch diese sucht er auch den Rückzug.

Sehr verbreitet ist der Glaube, dass es Weiber gibt, die einem 
quälenden Drange folgend, öfter aber aus bösem Willen oder aus 
Neid und Gewinnsucht anderen Leuten Schaden zufügen. Zu diesen 
Personen gehören die Hexen. Diese bringen es zuwege, dass die 
Kühe rote Milch geben oder trocken stehen, Pferde lahmen, Bienen 
von einer Krankheit befallen oder von anderen Bienen beraubt 
werden, dass eine Seuche unter den Haustieren ausbricht u. dgl. 
Wenn eine Hexe es will, dann hören die jungen Haustiere auf zu 
fressen und zu wachsen. Die Hexe braucht nur einen Blick (man 
nennt ihn den „bösen Blick“) auf ein Tier zu werfen, so erreicht sie 
schon ihr böses Ziel. Folgender Fall wird in Sompolno erzählt: 
Eine Wirtin wollte ihre Ferkel verkaufen. Eine gewisse Frau 
Schindler (deren Mann besserte Häuser aus und weisste die Stuben 
bei Leuten) wollte die Ferkel kaufen. Sie gefielen ihr zwar, der 
Preis war aber viel zu hoch, als dass sie die Tiere hätte kaufen 
können. Kaum hatte Frau Schindler den Hof verlassen, als eins der 
Ferkel unruhig wurde und anfing im Stalle umherzulaufen und an 
den Wänden emporzuklettern. Da sich das Tier weder beruhigen 
noch fressen wollte, riet man der Wirtin, die Ferkel der Frau 
Schindler zu verkaufen, von der man wusste, dass sie den „bösen 
Blick“ hatte. Das ist denn auch geschehen. Als Besitztum der 
Frau Schindler beruhigte sich das Schwein.

Gegen Hexen gibt es mannigfaltige Abwehrmittel. Man malt 
an den Türpfosten mit Blut, Kreide oder Kohle Kreuze und andere 
magische Zeichen, legt Besen kreuzweise vor die Haustür oder einen 
Strohhalm vor das Bett, damit die Hexe, auch verwandelt, nicht 
darüberschreiten kann. Erfahrene Leute verwenden zahlreiche 
andere Mittel; wie das Hersagen eines Zauberspruches, Speien, Bla
sen, Bekreuzen u. dgl. Hierfür ein Beispiel: August Schmeichel, 
Wirt in Gross-Rudzk, hatte eine schöne Rassenstute. Eines Tages 
fuhr er aus. Auch die Stute war vorgespannt. Er war noch nicht 
weit hinter dem Dorfe, als zwei Männer vorbeigingen, von denen der 
eine zum andern halblaut sagte: „Schau, was Schmeichel für eine 
schöne Stute hat!“ Im selben Augenblick wurde das Tier scheu,
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bäumte sich auf und warf sich zur Seite. Da Schmeichel wusste, 
was vorgefallen war und schon als junger Bursche von seinem 
Grossvater belehrt worden war, was in solchen Fällen zu tun sei, 
sprang er vom Wagen, zog seinen Stiefel aus, nahm den Fusslappen 
und fuhr damit dem am ganzen Körper zitternden und schweiss- 
bedeckten Pferde von unten nach oben über daß Maul und den 
Kopf bis hinter die Ohren und den Rücken entlang, wobei er dreimal 
über Kreuz ausspie. Da beruhigte sich das Tier. Der achtzigjährige 
Schmeichel, der diese Geschichte als eine wahre Begebenheit (1934) 
erzählte, ist der Ansicht, dass Personen mit dem „bösen Blick“ sich 
ihrer unheilbringenden Kraft nicht bewusst seien und niemals in 
böser Absicht Tiere und Menschen quälten. Es seien vielmehr be- 
dauernswerte, unter einem „unglücklichen Zeichen“ geborene Wesen.

Ein anderer Fall. P—r Kr. kehrte einst nach einem Sonntags
besuch in Zakrzewek nach Sompolno zurück. Im Wagen sass auch 
der Landwirt J. R—r. Vor dem Bieler Walde begegneten sie einem 
Manne, der zu Fuss in der Richtung nach Zakrzewek ging. Kaum 
war der Mann am Wagen vorbeigegangen, als eins der vorge
spannten Pferde zu zittern anfing, sich zur Seite warf und aufbäumte. 
R—r sprang sofort vom Wagen, lief vor das Pferd hin, packte es über 
der Stirn bei der Mähne und spie ihm in die Augen. Dann kehrte 
er auf seinen Sitz zurück. „Was ist geschehen?“ fragte ihn P—r Kr. 
..Haben Sie ihn denn nicht gesehen — den Mann mit dem bösen 
Blick? Wenn er ein Pferd anschaut, so wird es gleich wild. Es gibt 
nur ein Mittel gegen diesen Blick: man muss ihn aus den Augen des 
behexten Pferdes wegspucken. . . “ Der Gaul lief dann so ruhig 
Weiter, als wäre nichts vorgefallen.

Es gab in der Gemeinde weise Männer und Frauen, die es ver
standen, durch Sympathiemittel Kranke zu heilen. Noch heute be
hauptet die Volksmedizin ihren Platz neben der Kunst der studierten 
Aerzte, vielfach aus dem Grunde, weil die ärztliche Behandlung sehr 
kostspielig ist. In der Stadt kostet eine ärztliche Untersuchung 5 bis 
8 zl. Fährt der Arzt aufs Land hinaus, so lässt er sich das Doppelte 
und Dreifache zahlen. Die von den Aerzten verordneten Arznei
mittel sind noch teurer. Daher können sich die ärmeren Landleute 
keinen Arzt leisten und suchen in Krankheitsfällen Hilfe bei Kur
pfuschern. Diese helfen zuweilen ihren Patienten, indem sie natürlich 
wirkende Mittel verschreiben. Denn manche Wunderdoktoren kennen 
Üie Kraft vieler Kräuter und besitzen dazu eine ziemlich genaue Vor
stellung vom Bau des menschlichen Körpers. In Sompolno wohnte 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts eine Witwe, namens S ie  we r t ,  
die mit grosser Sicherheit Bein- und Handbrüche, auch Verrenkungen 
und Verstauchungen behandelte. Der Kirchendiener S t e i n k e heilte 
Nasenbluten, Kopf- und Zahnschmerzen, auch Augenkrankheiten, 
Hexenschuss und Hautentzündungen (Kopf- und Gesichtsrose) ohne 
besondere Arzneimittel, einfach durch „Versegnen“. Bei der Behand
lung schwererer Krankheiten, wie Gichtbeschwerden, Blutungen,
Deutsche W issen sch . Z e i ts c h r .  f. P o le n . H e f t  36. 1939. 1 4
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Lähmungen oder der „Plauze“ (Schwindsucht vom poln. pluca =  
Lunge) bediente er sich mannigfaltiger Heilmittel, wie Honig, Hasen
fett, Terpentin, Kräuteressenzen und Tinkturen. Als Pastor Wojak: 
nach Sompolno kam, verbot er ihm das Heilen.

Auch der Kantor Friedrich S c h u l z  in Bilczewo beschäftigte 
sich in seinen jüngeren Jahren mit Krankenheilungen durch Sym
pathiemittel (unter Anrufung des Namens Gottes). Er tat das nicht 
aus Eigennutz, sondern aus reiner Freude an seiner Gabe. Auf Erfolg 
bei der Behandlung der Krankheiten konnten jedoch nur gläubige 
Hilfesuchende rechnen, die an der Heilkunst des Kantors Schulz nicht 
zweifelten. Von ihm erzählt sein Neffe, Volksschullehrer A. H. Fol
gendes: Als Knabe besuchte er (A. H.) die Schule bei seinem Onkel 
Schulz. Er nahm einmal ein Beil und begann Reisig zu hacken. Als 
dies Frau Schulz bemerkte, sagte sie zu ihm: „Leg’ mal das Beil weg, 
denn du wirst dir noch die Finger abhacken.“ — „Was?“ erwiderte 
der Junge, indem er sich — den Kopf nach hinten wendend und 
lachend — umschaute. Dabei liess er das B eil. . . auf seinen Zeige
finger fallen. Die Fingerspitze war abgehauen. Schnell griff er nach 
dem abgehauenen Stückchen und fuhr damit zusammen mit der ver
wundeten Hand in die Hosentasche. Als Frau Schulz den erschrocke
nen und blassen Knaben mit zusammengepressten Lippen regungslos 
stehen sah, eilte sie zu ihm, riss ihm die Hand aus der Tasche und 
sah nun, was geschehen war. Schnell rief sie ihren Mann. Schulz 
hob die blutende Hand des Knaben in die Höhe, machte mit seiner 
Rechten das Zeichen des Kreuzes darüber und sprach die Worte: 
„Blut steh, Flut geh — im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes.“ Im selben Augenblick hörte der Finger auf zu 
bluten. Der Bruder des Kantors, Karl Schulz, belegte die Wunde 
mit Spitzwegerich. Der Verband mit dieser Heilpflanze wurde wie
derholt, die wunde Stelle hin und wieder mit Zucker bestreut, bis 
der Finger heil war.

Schulz schöpfte seine Heilkenntnisse, die er bei den Sympathie
kuren anwendete, hauptsächlich aus dem „Sechsten und Siebenten 
Buch Moses“. Später verbrannte er das Buch. Anlass dazu gab ihm 
folgender Fall: Er arbeitete einst auf dem Felde. Plötzlich packte 
ihn ein unbeschreibliches Angstgefühl. „Gewiss ist etwas Schlimmes 
vorgefallen“ — dachte er und eilte nach Hause. Hier angekommen, 
bemerkte er, dass seine zwei Töchterchen das Zauberbuch vor sich 
hatten und darin eifrig lasen. Die Kinder mussten ihm die Stelle, 
die sie soeben gelesen hatten, zeigen. . .  Da es ein Zauberspruch der 
schwarzen Magie war, dessen Kraft sich unter Umständen gegen den 
Lösenden oder den Ausübenden wenden kann, mussten die ahnungs
losen Kinder — damit sie keinen Schaden erleiden — den Spruch 
rückwärts lesen, worauf er das Buch zuschlug, einschloss, um es zu 
Heilzwecken nie wieder hervorzuholen.

Fast in jedem Dorfe gibt es Leute, die „was verstehen“. Der 
Glaube an ihr Können ist stark. Man hütet sich, etwas gegen sie zu
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reden, was sie in den Augen der Dorfbewohner herabsetzen könnte. 
Der eine versteht das, der andere etwas anderes. Es gibt Spezia
listen. Der eine weiss ein Mittel gegen die Warzen und Hühner
augen, der andere gegen Schneckenfrass oder gegen Läuse, Wanzen 
und Schaben, der dritte gegen die Mäuseplage. So mannigfaltig die 
Not ist, so mannigfaltig sind auch die Mittel dagegen. Bedingung ist, 
dass die Handlung heimlich ausgeführt wird. Wenn man einige Stück 
Schaben in eine verschlossene Schachtel gleich nach Sonnenaufgang, 
während noch alle schlafen, hinter die siebente Feldgrenze trägt und 
sie dort freilässt, dann verschwindet die Gewürmplage. Von vielen 
Zaubermitteln, namentlich von der „schwarzen Kunst“, weiss man — 
weil sie im Geheimen angewendet werden — so gut wie nichts. Den 
der schwarzen Sympathie Kundigen suchen die Dorfbewohner nur in 
verzweifelten Fällen auf, reden nicht gern davon und sind froh, wenn 
sie die Sache hinter sich haben, und können das Grauen vor dem 
Zauberer und seiner Kunst, selbst wenn er geholfen hat, nicht los
werden.

Einer der vielseitigsten und hilfreichsten deutschen Wunder
doktoren in der Gemeinde war in der zweiten Hälfte des 19. Jahr
hunderts der Landwirt Fr. K—s in Olschewo, unweit Sompolno. Die 
Familie lebte in bescheidenen Verhältnissen. K—s, der den Hilfe
suchenden viel Zeit opferte, konnte sich der Wirtschaft wenig wid
men. Die ganze Last der Bewirtschaftung des Hofes ruhte haupt
sächlich auf seiner Frau. Der Familienvater studierte lieber seine 
medizinischen Bücher. Da die Wirtin äuserst fleissig und sparsam 
war, sie auch alle ihre Kinder zur Arbeit anhielt, auch sonst so man
cher Groschen und so manche Dankesgabe ins Haus floss, brachte 
man es mit der Zeit zu einem kleinen Wohlstand und konnte die er
wachsenen Kinder mit allem Nötigen versorgen. In der Wohnstube 
herrschte Ordnung und Reinlichkeit. K—s besass viele Bücher über 
Medizin, Heilkräuter und Rezeptensammlungen, darunter das unent
behrliche, in Leder gebundene „Sechste und Siebente Buch Moses“. 
Durch heimische Kräuter, wie Kamille, Pfefferminze, Melisse, Holun
der, Kalmus, Schafgarbe, durch Getränke, Salben, Massagen, Um
schläge und Bäder, durch Räucherung und Aderlass, durch Bespre
chen und Bekreuzen kurierte er die Kranken. Im verhängten dunklen 
Zimmer trieb er durch Hersagen von Zaubersprüchen und Gebeten, 
z- B. des Vaterunser, das man rückwärts aufsagen musste, die Krank
heiten seiner Patienten aus. So stellte er sie in die Mitte eines mit 
Kreide auf dem Fussboden eingezeichneten Kreises und sagte dann 
die Zauberformeln her. Der Kranke musste alles Wort für Wort 
»nachbeichten“. Einem Mädchen, das Hilfe bei ihm suchte, befahl er, 
in der Nacht drei Stunden lang entkleidet im Holunderbusch zu 
sitzen. Einem Mann, dessen Frau krank darniederlag, erklärte er, 
die Kranke sei behext. Er riet ihm, sich vor dem Hexenmeister, der 
an der Krankheit der Frau schuld sei, und vor seinen Geheimprak
tiken vorzusehen. Dabei teilte er den Hausgenossen mit, dass die

14*
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•erste Person, die nach seinem Weggange in die Wohnung treten 
werde, der Schwarzkünstler sei. Daraufhin verliess er die Woh
nung. Wie gross war aber das Erstaunen der Leute, als dann der 
Ortspfarrer Radasewski in das Zimmer trat, um der Darnieder
liegenden das heilige Abendmahl zu spenden! Um Hautauswüchse, 
Warzen u. dgl. zu beseitigen, liess er die betreffende Person bei zu
nehmendem Mond auf den Kreuzweg kommen. Der Doktor fühlte 
dann auf die Körperstelle, sah zum Mond und sprach laut: „Was ich 
seh’, nimmt zu; was ich fühl’, nimmt ab.“ Diejenigen, die infolge 
•grosser Schwäche zu ihm nicht kommen konnten, mussten dem Heil
kundigen ein Fläschchen mit Harn schicken. Durch genaues Betrach
ten desselben „unters Licht“ stellte er die Krankheit fest und be
stimmte das Heilverfahren. Er kurierte auch Tiere, verstand Diebe 
und Betrüger zu entlarven, kurz, er verstand alles, was einem Manne 
dieser Art zukommt.

Wie sich manche Leute gegen Diebstähle, eine der schreck
lichsten Plagen auf dem Lande, wehrten, erzählt folgender Fall. Der 
„alte Spitzer“ in L^czki hatte einen schönen Bienenstand. Er ver
stand mit den Immen so umzugehen, dass ihn keine stach. Er hatte 
sie ständig im Banne. Wenn sie schwärmten, genügte es, dass er 
sich hinstellte und den Arm ausstreckte. Sofort flog die Königin in 
seine Hand, und ihr folgte der ganze Schwarm, der — nachdem er 
sich als Traube an der Hand angelegt hatte — in den Rumpf einge
schlagen werden konnte. In einem Jahre machten ihm Diebe viel 
Schaden. Gegen diese hatte er aber ein sicheres Mittel: über dem 
Zaun, hinter dem die Bienenrümpfe standen, wurde abends ein Bann
spruch hergesagt. Dieser bewirkte, dass der ahnungslose Dieb mit 
den gestohlenen Bienen nicht weglaufen konnte. Als nun der Dieb 
wieder einmal in der Nacht kam und einen Bienenkorb wegtragen 
wollte, blieb er mit der Beute in den Armen auf dem Zaune wie 
aufgepflockt sitzen. Mit Anbruch des Tages flogen die Bienen aus 
ihrer Behausung und stachen den wehrlosen Mann so zuschanden, 
dass er — erst durch einen anderen Zauberspruch des Bienenwirts 
„erlöst“ — einige Wochen krank im Bett zubringen musste.

Die um ihre Gesundheit und um das Gedeihen ihrer Tages
geschäfte besorgten Dorfbewohner glauben an verschiedene Dinge, 
die nicht aufgezählt werden können. Da gibt es Gesundbeter und 
Totbeter, die sich bei dem Beten an ganz genaue Vorschriften halten 
müssen, wenn diese Gebete wirkungskräftig sein sollen. Es kommt 
vor, dass Hühner „krähen“ und auf diese Weise Feuer oder Diebstahl 
ankündigen (die müssen sofort geschlachtet werden). Das gefundene 
Hufeisen, das an die Schwelle angenagelt wird, auch das Finden eines 
vierblättrigen Kleeblattes bringt Glück. Wenn sich jemand erhängt 
hat, dann entsteht grosser Sturm. Manche Erzeugnisse, wie Brot 
(dieses muss mit besonderer Ehrfurcht behandelt werden; man darf 
es nicht fallen lassen und noch weniger darauf treten), Salz, Spiegel, 
Sieb, Besen besitzen magische Kraft. Wenn man in eine Schnur so
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viel Knoten bindet als man Warzen hat, so verschwinden diese. 
Wenn die werdende Mutter erschrickt, darf sie sich nicht an den Kör
per fassen, sonst bekommt das Kind an der gleichen Stelle ein Mutter
mal; schaut sie ins offene Herdfeuer, wird das Kind rothaarig; stiehlt 
sie, so wird auch ihr Nachkomme ein Dieb.

Bei der Zauberei unterscheidet man — wie erwähnt worden ist—• 
die weisse und die schwarze Kunst. Diejenigen Menschen, die 
den Zauber als Handwerk treiben, die eine bewusste, gewollte Ver
bindung mit der Geisterwelt suchen, sind dem Bauern letzten Endes 
unheimlich. Das Volk hat auch ein gewisses Gefühl, dass es mit 
seinem Glauben von den Satzungen der Kirche abweicht, ja sogar 
im Widerspruch zu der Lehre der Kirche und zu der Schulweisheit 
steht. Daher breitet es vor den streng kirchlich Gesinnten, vor 
den Spöttern und den Gebildeten gern einen Schleier über seine An
schauungen, Ueberlieferungen und Gebräuche. Darum ist es nicht 
leicht festzustellen, was wirklich noch an Glauben und Aberglauben 
im heutigen Volk vorhanden ist.

Ein alter Christnachtsgesang.
In Sompolno und den Landgemeinden, die zum Kirchspiel Sorn- 

polno gehören, beging man früher die Christnachtfeier nicht abends, 
wie jetzt, sondern in der Nacht. Die Feier begann früh um 5 Uhr. 
Die Stadtgemeinde Sompolno hatte damals weder eine Kirche noch 
Glocken. Einige Knaben gingen etwa um 4 Uhr morgens von Haus: 
zu Haus, klopften an die Fenster und Türen derjenigen Wohnungen, 
in denen Evangelische wohnten, und weckten sie mit dem Gesang, 
des Advendsliedes von Bernh. Derschau:

„Wach auf, du werte Christenheit,
Nimm wahr der freudenreichen Zeit,
Dein Heil ist nun vorhanden,
Des Tages Licht ist wiederbracht,
Vergangen ist die finstre Nacht, .
Daher gross Freud’ entstanden.

Denn Gottes Sohn kommt uns zu gut,
Nimmt an sich unser Fleisch und Blut,
Will unser Bruder werden;
Bald wird bei uns dies Kindelein 
Als wahrer Gott und Mensche sein 
Und bringen Fried’ auf Erden.“

Die ganze Gemeinde von nah und fern, alt und jung, strömte 
dann trotz der oft sehr beträchtlichen Kälte und dürftigen Kleidung 
zur Andacht herbei. Der Beetsaal war hell beleuchtet. In den 
Bänken und Gestühlen stand vor jedem Sitzplatz eine brennende



214 M artin Kage

Kerze in einem einfachen kleinen, vom Klempner verfertigten Blech
leuchter. Vor dem Altar mit dem Lesepult brannten einige besonders 
grosse Kerzen. Mitten im Saal stand ein Tannenbaum, mit brennen
den Lichtern, bunten Papierketten und Sternen geschmückt, dessen 
Aufstellung und Ausstattung die erwachsene Jugend am Vortage 
besorgt hatte. Vor dem Altar waren die Schulkinder in Reihen auf
gestellt: an der einen Seite die Mädchen, weiss gekleidet, an der 
andern die Knaben. Jedes Kind hielt eine brennende, mit Tannen
grün oder mit bunten Bändern geschmückte Kerze in der Rechten. 
Nun begann der Gottesdienst mit einem Wechselgesang der Schul
kinder. Das Lied, das den Hauptton der Weihnachtsfeier angab, 
hiess O u e m p a s .  Q u e m p a s  ist die Abkürzung des alten latei
nischen Christnachtsliedes „Quem pastores laudavere“, das aus 
vier Strophen bestand. Der deutsche Text, ebenfalls aus vier 
Strophen bestehend, ist eine Zutat der Nachreformationszeit. In 
ältester Zeit wurde das Lied nur lateinisch gesungen, später, wie 
in der Zeit der letzten Einwanderung der Deutschen in Polen, latei
nisch und deutsch. Als für die Pfarrgemeinden des ehemaligen 
Kongresspolens das Warschauer Gesangbuch herausgegeben wurde, 
kam der Quempas allmählich in Vergessenheit. Die erste Strophe 
des Liedes sangen die Mädchen, die andere die Knaben, dann folgte 
wieder der Gesang der Mädchen und so fort, bis das Weihnachts
lied zu Ende war. Der Kantor verlas dann den Bibeltext und sprach 
das Gebet, worauf die ganze Gemeinde das Hauptlied sang. Darauf
hin folgte die Weihnachtsbetrachtung und das Schlussgebet. Mit 
einem entsprechenden Kirchenliede wurde die Andacht beendet. 
Den Quempas sangen die Kinder nach folgendem Wortlaut:

Quem Pastores laudavere 
Quibus Angeli dixere:
Absit nobis iam timere,
Natus est Rex Gloriae.

Den die Hirten lobten sehre,
Und die Engel noch viel mehre,
Fürcht’t euch nicht zu dieser Frist:
Gebor’n ist der Herr Jesus Christ.
Heute sind die lieben Engelein im hellen 
Schein erschienen bei der Nachte den Hirten,
So ihr Schäfelein bei Mondenschein im 
Weiten Feld bewachten. Grosse Freud’ und 

„ Gute Mär woll’n wir auch offenbaren,
Die euch und aller Welt soll widerfahren:
Gottes Sohn ist Mensch geboren,
Ist Mensch geboren,
Hat versöhnt des Vaters Zorn,
Des Vaters Zorn.
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Ad quem Magi ambulant 
Aurum, Thus, Myrrham portabant 
Immolabant haec sincere 
Leoni victoriae:
Zu dem die Weisen kamen geritten,
Gold, Weihrauch, Myrrhen brachten sie mitten, 
Sie fielen nieder auf die Knie:
Gelobet seist du, Herr allhie;
Seinen Sohn die göttliche Majestät euch geben 
hat und ein Mensch lassen werden. Ein 
Jungfrau ihn geboren hat in Davids Stadt,
Da ihr ihn finden werdet liegend in einem 
Kripplein nackend, bloss und elende, dass 
er all euer Elend von euch wende.
Gottes Sohn usw.

Exultemus cum Maria 
In coelesti Hierarchia 
Natum probant voce pia 
Dulci cum melodia.
Freut euch alle mit Maria 
In des Himmels Hierarchia,
Da die Engel singen alle
In .dem höchsten Thron mit Schalle.
Darnach sungen die Engelein: Gott 
gebührt allein in der Höh’ Preis und Ehre! 
Gross Friede wird auf Erden sein, des sollen 
sich fein die Menschen freuen sehre, und 
ein Wohlgefallen han, dass der Heiland 
ist kommen, hat euch zu gut eu’r 
Fleisch an sich genommen.
Gottes Sohn usw.

Christo Regi, Deo nato,
Per Mariam nobis dato,
Merito resonant vere 
Laus, honor et gloria.
Freut euch alle Leute gleiche:
Gottes Sohn vom Himmelreiche,
Uns zu Trost ist er geboren,
Lob und Ehr’ sei Gott dem Herrn.
Die Hirten sprachen: nun wohlan! so lasst 
uns gähn und diese Ding’ erfahren, 
die uns der Herr hat kundgetan. Er 
wird indes unser Vieh wohl bewahren.
Da funden sie das Kindelein in Tüchlein
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gehüllet, das alle Welt mit seiner Macht 
erfüllet.
Gottes Sohn usw.

An manchen Orten wurde jede Strophe des Quempas zeilen
weise unter die zwei oder gar vier Chöre verteilt, so dass der 
erste Chor nur die erste Zeile jeder Strophe sang, der zweite nur 
die zweite usw. Den jede Strophe abschliessenden Refrain sangen 
dann die Chöre zusammen.

Die meisten Gesangbücher aus dem Ende des 18. und aus dem 
Anfang des 19. Jahrhunderts, die die Einwanderer aus ihrer alten 
Heimat nach Polen mitgebracht haben, enthalten weder das ein
gangs angekündigte Lied noch den Quempas. Man findet sie nur 
in dem „Evangelischen Gesang-Buch für die Königl. Preuss. Schle
sisch Lande“ usw., herausgegeben von Johann Friedrich B u r g ,  
gedruckt im Verlage Wilhelm Gottlieb Korn in B r e s l a u .  Nach 
diesem Gesangbuch, das 1929 Lieder enthält, ist der Text der 
obengenannten Lieder angeführt. Die Kinder sangen sie auswendig.. 
Wer den Quempas nicht im Kopf hatte, musste den geschriebenen 
Text von einem Blatt ablesen. Im Netzegau, der alten Heimat der 
Kolonisten der Pfarrgemeinde Sompolno, in dem der Quempas auch 
gesungen wurde, hat man die Handschrift immer mit grossen 
Frakturbuchstaben und vielen Schnörkeln verziert. Es wurde ein 
Stolz darein gesetzt, den schönstausgeführten Quempas bei der 
Christfeier benutzen zu können. (Vergl. Fr. Just, Deutsche Sendung 
in Polen, Bromberg 1930/ S. 238).

Wie die Schulkinder ihrem Pfarrer Glückwünsche darbrachten.
In früheren Zeiten haben die Kolonisten vielfach nicht die 

Geburtstage, die man oft gar nicht sicher kannte, sondern die 
Namenstage gefeiert. Diese übrigens aus der alten Heimat mitge
brachte Sitte hat sich in manchen deutsch-evangelischen Familien 
unseres Landes bis auf die Gegenwart hinein erhalten.

Pastor Karl Seeligs Geburtstag fiel auf den 10. Juli. Die Fa
milie mag das Wiegenfest ihres Hauptes an diesem Tage begangen 
haben, die Schulkinder aber, die in den Sommermonaten zu Hause 
blieben, konnten aber in dieser Zeit dem allgemein geschätzten 
Seelsorger keine Geburtstagswünsche darbringen. Aus dem Grunde 
wurde dazu ein anderer Tag und zwar der Namenstag, der auf den 
4. November (Karl Borromäus) fällt, gewählt.

Bereits eine Woche zuvor war man in der Schule mit Glück
wunschschreiben beschäftigt. Von klein und gross wurden sie 
fleissig geschrieben, vom Lehrer durchgesehen, verbessert und von 
den Kindern ins Reine umgeschrieben. Solches Ueben hatte für die 
Kleinen einen klaren Sinn und Zweck. Man tat daher die Arbeit 
gern. Die Glückwünsche, dieselben für alle Schulkinder, schrieb
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man auf einfachem Schreibpapier von der Grösse eines halben 
Bogens Kanzleiformats — zur Hälfte zusammengelegt — auf den 
beiden Innenseiten, zuweilen auch, falls der Wunsch länger war, 
auf der letzten Seite sorgfältig und sauber nieder. Der Wortlaut 
des Glückwunsches, zumeist in Gedichtform, wechselte gewöhnlich 
mit jedem Jahre. Man nahm aber keinen Anstoss daran, wenn sich 
derselbe Wunsch nach Jahren wiederholte. Auf der ersten Seite 
des Glückwunschzettels standen in schöner Schrift die Worte: „Sei
ner Hochehrwürden Pastor Karl Seelig an seinem Namenstage ehr
furchtsvoll gewidmet von“ — es folgte der Vorname und Zuname des 
Schülers oder der Schülerin.

Am Namenstage kamen die Kinder ohne Bücher in die Schule. 
Sonntäglich gekleidet, versammelten sie sich im Klassenraum etwa 
um 9 Uhr, stellten sich dann draussen in Reih und Glied auf, zuvor 
die Mädchen, dann die Knaben, und nun ging der Zug, der etwa 
30 Kinder zählte, mit dem alten Lehrer Hauptmann an der Spitze 
zum Pfarrhause. Jedes Kind hielt in der Hand den sorgfältig zu
sammengerollten oder zusammengelegten Glückwunsch. Im Pfarr
hause angelangt, stellte man sich im Flur, soweit er die Kinder 
fassen konnte, auf und sang das Lied:

Bis hierher hat.mich Gott gebracht 
Durch seine grosse Güte,
Bis hierher hat er Tag und Nacht,
Bewahrt Herz und Gemüte,
Bis hierher hat er mich geleit’t,
Bis hierher hat er mich erfreut,
Bis hierher mir geholfen.

Kaum war das Lqb- und Danklied verklungen, als sich die Tür 
von der Pfarrkanzlei öffnete und in ihr die hohe, ehrwürdige Gestalt 
des Seelsorgers erschien. Der Jubilar nickte freundlich mit dem 
Kopfe, blieb in der Tür stehen und wartete, während die Kinder 
weiter sangen:

Hab Lob und Ehre, Preis und Dank 
Für die bisherige Treue,
Die du, o Gott, mir lebenslang 
Bewiesen täglich neue;
In mein Gedächtnis schreib ich an:
Der Herr hat grosse Ding getan 
An mir und mir geholfen.

Nachdem auch die dritte Strophe des Liedes (im neuen Gesang
buch Nr. 480) gesungen worden war, trat ein Mädchen an den 
Pfarrer heran, überreichte ihm den zusammengerollten, mit einem 
schmalen Bändchen umwundenen Glückwunsch, den sie laut auf
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sagte. Auch die anderen Kinder überreichten ihre Glückwünsche. 
Pastor Seelig begrüsste daraufhin den Lehrer, dankte für die dar
gebrachten Segenswünsche und liess die Kinder eintreten. Im 
Speisezimmer, das hinter der Kanzlei lag, war die Tafel gedeckt. 
Es gab Kaffee, Semmeln mit Honig, Kuchen und Aepfel. Die Kinder 
setzten sich nun an den Tisch. Der Pastor ging im Zimmer auf 
und ab oder sass etwas von der Seite und nötigte seine kleinen Gäste 
zu essen und zu trinken. Den Ehrenplatz am Tische nahm der 
Kantor ein. Nachdem man sich den duftenden Kaffee, mit dem die 
leergewordenen Tassen immer von neuem gefüllt wurden, und die 
frischen honigbestrichenen Semmeln oder den Kuchen und zuletzt die 
roten Aepfel hatte fein schmecken lassen, brach die Gesellschaft 
wieder auf. Mit einigen freundlichen Worten und einem Händedruck 
wurde der alte Lehrer und Kantor mit seinen Schulbefohlenen ver
abschiedet, und nun lief die Kinderschar frohgemut auseinander. 
Um die Freude der Kinder nicht zu trüben, fiel an diesem Tage 
selbstverständlich der Schulunterricht aus.



Deutsche Eintragungen aus dem 15. Jh. in dem 
ältesten Stadtbuch von Gostyn aus dem 16. Jh.

Herausgegeben von H. A n d e r s .

I. H i s t o r i s c h e  u n d  d i a l e k t o l o g i s c h e  B e m e r k u n g e n  
z u  d e n  b e i d e n  v e r s c h i e d e n a r t i g e n  T e x t g r u p p e n .

Dr. Warschauer, der gewesene Archivrat des Posener Staatsarchivs, 
nennt im Depositenverzeichnis dieses Archivs auch das älteste Stadt
buch von Gostyn (1505—1553). Dieser Band, der von ihm im Pfarramt 
zu Gostyn registriert worden ist, enthalte deutsche Eintragungen eines 
Hirschberger Kaufmanns Berger aus den Jahren 1477—1497; seit 1498 
sei das Buch in Gostyn1). Diese Mitteilungen sind in verschiedener Hin
sicht ungenau.

Bevor das Buch, das sich jetzt im Posener Erzbischöflichen Archiv 
befindet, nach Gostyn kam, diente es, wie Warschauer richtig feststellt, 
«inem Schlesier Johannes Berger als eine Art Rechnungsbuch, in dem 
verschiedene Transaktionen verzeichnet wurden. Und zwar handelt 
es sich um eine Aufzählung von Besitzanteilen an verschiedenen Berg
werken, besonders / Südschlesiens; Berger oder Perger verzeichnet auf 
jeder in Betracht kommenden Seite zunächst den Kauf eines Anteiles 
an einem Bergwerke und danach die mit diesem Anteile in Zusammen
hang stehenden Lasten, Beiträge oder auch den Weiterverkauf bzw. 
die Weitergabe des Anteiles. Im Wesen der Eintragungen liegt es, daß 
sie sehr einförmig nach demselben Schema verfaßt sind. Diese Ver
merke stammen jedoch aus den Jahren 1477—79; außerdem wird nir
gends gesagt, daß Berger ein Hirschberger Kaufmann gewesen ist, wenn 
sich auch die Eintragungen hauptsächlich auf Südschlesien (zu Hirsch
berg vgl. Nr. 34, 54) beziehen.

Aus den Gostyner Eintragungen des Johannes Perger ist über die 
Person des Schreibers nichts ersichtlich. Hier helfen uns zwei Urkunden, 
die in der Kanzlei des Bischofs Rudolf von Breslau ausgestellt worden 
sind; die eine trägt das Datum vom 4. 4. 1479, die andere vom 23. 10. 
1479. Der für uns in Betracht kommende Teil der Urkunde vom 4. ,4., 
1479, in der der Bischof von Breslau, Rudolf, einer Breslauer Gewerk
schaft ein Bergbauprivileg gibt, lautet (zitiert nach dem C. d. Sil. 20, 
Nr. 235): Wir, Rudolf etc., bekennen etc., das w ir... den.erbarn und

0  So auch  von m ir angegeben , vgl. A. S. 5.
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vorsichtigen Hans Krapfen, Hans Haunolden, Wytchen Lewenberg; 
und J o h a n n  P e r g e r ,  b ü r g e r n  c z u  B r e s l a u ,  mitsampt 
andern gewerken, die sie czu sich nemen und haben wellen, vorlihen 
haben... yn craft diss briefes, das sie yn und uf unser kirchen gutem 
und gebirgen, es sei czum Caldensteyne2) ader ken Fredberg gehörende, 
auch sost yn unser kirchen landen,. . .  bergwerck anheben und beuen: 
sullen und mögen uf alkrley ercz usw. Und in der andern Urkunde vom
23. 10. 1479, die die Überschrift trägt: Vor die gewerken zum Zcuck- 
mantel, heißt es (zitiert nach dem C. d. Sil. 20, Nr. 239):... das alle 
die, dy do yn bergwercken beym Czuckmantel... teyl haben, alles das 
sie byss hier vor die erbter schuldig bleben sein, das sullen sie ... hynder 
den vorsichtigen J o h a n n  ein B e r g e r ,  s c h e p p i n s c h r e y b e r  
zu B r e s 1 a w, legen usw.

Beidemal also ist die Rede von Johannes Berger, einem Breslauer 
Bürger und Schöffenschreiber. In der ersten Urkunde wird er als Teil
haber an einem Bergwerk auf kirchlichem Grund und Boden bei F r e d 
berg genannt; auch in unseren Eintragungen, nämlich in Nr. 30 (a. 1477), 
ist von einem Anteil Pergers bei F redberg  die Rede. Aus dem gleichen 
Interesse für Bergwerksanteile ist zu folgern, daß wir es in den beiden 
Breslauer Urkunden und in unseren Eintragungen mit ein und dem
selben Johannes Perger zu tun haben; mit der Tatsache, daß Berger 
Schöffenschreiber gewesen ist, ist auch die Erklärung dafür gegeben, 
daß er die Vermerke in seinem Buche selbst hat niederschreiben können.

Im einzelnen erhalten wir folgendes Bild über die Chronologie der 
Eintragungen Bergers. Die Mehrzahl geht auf die Jahre 1477, 1478 und 
nur ein Vermerk auf das Jahr 1479 zurück (nicht immer läßt sich das 
Jahr genau feststellen):

1477: Nr. 1, 2, 13—16, 18, 19, 22—28, 30.
1478: Nr. 3—6, 8?, 9—12, 17, 20, 21, 29, 31—39, 41—66.
1479: Nr. 7.
Ziemlich reich sind die Vermerke an geographischen Bezeichnungen. 

Sie stammen aus einem Gebiet, das von einer Linie Löwenberg—Gold
berg—Liegnitz—Breslau nach Süden bis ins Riesengebirge und darüber 
hinaus bis nach Römerstadt und Olmütz in Mähren, nach Osten bis zu 
einer Linie Brieg—Neiße—Zuckmantel reicht3).

Neben diesen Eintragungen von Berger finden wir nun noch vier 
Notizen (Nr. 40a—d), die ebenfalls deutsch geschrieben sind und auf 
die Zeit um 1496 oder unmittelbar auf das Jahr 1496 zurückgehen, wie das 
Datum nach 40c zeigt, wenn diese Angabe für alle vier Vermerke gilt.

Diese Eintragungen, die von anderer Hand stammen, haben nichts 
mit Berger zu tun; genannt werden hier Lorenz Hertel und Andreas 
Klompei, und zwar ist hier von der Anerkennung und Abzahlung einer

2) Schloß K alten s te in , je tz t  R u ine sü d ö stl. von Ö ste tr.-F ried b e rg  
am  F u ß e  des F a lkenberges (N esselkoppe); vgl. C. d. Sil. 20, S. 92, 
A nm . 2.

3) Vgl. das N am en reg is te r.
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Geldschuld die Rede. Nach Bezahlung der Schuld sind die Vermerke 
gestrichen und mit dem Erledigungsvermerk (von dritter Hand) ver
sehen worden.

Mit wem, bzw. womit sind nun diese vier kurzen Notizen aus dem 
Jahre 1496 in Verbindung zu bringen? Inhaltlich entsprechen sie solchen 
Eintragungen in anderen Stadtbüchern, z. B. in Posen4). Aber formell 
besteht doch ein Unterschied: die Fassung der Vermerke im Gostyner 
Stadtbuch ist sehr einfach, ja primitiv und entspricht überhaupt nicht 
der Stilisierung, wie wir sie in den Eintragungen der Posener Ratsbücher 
aus derselben Zeit finden5). Das ist aber nicht verwunderlich, denn 
irgendein Schreiber in der Provinz konnte sich schließlich nicht mit 
■einem Stadtschreiber des Posener Kulturzentrums messen. Immerhin 
zeigen z. B. manche Eintragungen im ältesten Thorner Schöffenbuch, 
das allerdings aus den Jahren 1363—1428 stammt, ebenfalls eine recht 
einfache Form6).

Ziehen wir andererseits das älteste Stadtbuch von Punitz (Poniec) 
(1468—1540), in dem deutsche Texte aus den Jahren 1471—73, 1475 
bis 1476 zu finden sind, zum Vergleich heran, so finden wir auch hier 
eine viel stärker ausgeprägte, entwickelte Form. Das Punitzer Stadt
buch ist bis jetzt noch nicht gedruckt worden; daher lasse ich hier einen 
deutschen Abschnitt als Beispiel folgen (das Original ist stark beschädigt; 
■für den folgenden Text gelten dieselben Editionsgrundsätze, wie sie 
unten für die deutschen Eintragungen im Gostyner Stadtbuche ange
geben werden):

(S. 6v.) Anno etc. LXXVt0 am dinstage nach Letan’7) hat ent
scheiden der edele herr Merten Stiber, genant h e m  zu Ponetcz, die frawe 
Hedwig Labatken8) mit er er tachter Margareten vnd Andr/s Czellenn, 
«rem eydem, also . das die frawe obgenant erem eydem vnd tachter 
.gebin sal ader sal sie vortretten off den hoff, do sie ynne sitczennn, se- 
bin marg / do keyn sal die frawe gelden alle schulden, (S. 7) gros vnd 
cleine, wie die ist . vnnd die frawe sa[l] — in allen gelossen guttern, also- 
in hawsse vnd — garten, vnd dozu sal er die bang bleibin mit alle[n] 
— czugehorungen, keynes awsgnomen, vnd die frawe, die — halden, 
<Üe versetczen, vorlossenn vnd domitt tun vnd [lossen] vnd die in eren 
nutcz wenden, wie sie wil; vnd nach erem tode . nehme , dennn yder- 
hian, woczu herr recht habin wird . vnd sulche . entscheid hat herr be
lohn, in das stat buch zu sch re ib en , so sie das teil schoss gegeben haben.

4) Vgl. die d t.  E in trag u n g e n  der Pos. R a tsa k te n  d. 15. Jh s ., hsg. 
v. A. W arschauer im  „ S ta d tb u c h  von P o sen “ , Posen 1892, u. K . K acz
m arczyk  in  den  „ A k ta  radz ieck ie poznansk ie I, 1434— 1470, I I ,  1471 
b is  1501“ , P oznan  1925, 1931.

5) Vgl. z. B. K aczm arczyk  a . a . Ö. I I ,  N r. 1692 a. 1497.
6) Vgl. K aczm arczyk , L iber scab ino rum  veteris  c iv ita tis  T h o ru - 

n iensis (Torun  1936), z. B. N r. 221— 26, 234, 241 (a. 1386) oder 1180, 
1212 (a. 1416) usw .

7) 7. 3. (14)75.
8) t  unsicher.
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Die Gostyner Notizen sind außerdem in der 1. pers. sgl. verfaßt, 
während sonst die 3. pers. sgl. üblich ist. Doch kann hier die Form der 
Bergerschen Vermerke eingewirkt haben. Die Streichung und der Er
ledigungsvermerk entspricht der Art, wie man sie auch in den Stadt
büchern findet.

Daher neige ich dazu, in den Notizen amtliche Eintragungen zu sehen 
und zwar Eintragungen, die sich schon auf Gostyn beziehen. Die pri
mitive Fassung und der Gebrauch der 1. pers. sgl. ist wohl dem Umstand 
zuzuschreiben, daß irgendjemand aushilfsweise (in Abwesenheit eines 
Stadtschreibers) die Eintragungen vorgenommen hat; der eigentliche 
Stadtschreiber hat später seine Eintragungen zunächst nur lateinisch 
verfaßt. Daß die schles. Kolonisation in der Stadt Gostyn sprachlich 
ihren Niederschlag gefunden hat, zeigt ein undatierter, aber auch aus 
dem 15. Jh. stammender Brief des Rates, der sich heute im Breslauer 
Stadtarchiv befindet9). Somit ist anzunehmen, daß das Stadtbuch schon 
mindestens 1496 in Gostyn gewesen ist.

In mundartlicher Hinsicht besteht ebenfalls ein Unterschied zwischen 
den Eintragungen Bergers und den vier kurzen Notizen aus dem Jahre 
1496. Das pron. pers. in der 3. sgl. m. hat bei Berger immer die Form 
er, z. B. 25, 54, dagegen heißt es in 40d: her. Außerdem fehlt in 40 jeg
liche Apokope; wir lesen also: a m  d o rr in sta g e  40d und auch i c h . . .  b leybe  
40b, ich  habe 40c, sogar bei nachgestelltem pron. habe ich 40d; in den 
Bergerschen Eintragungen dagegen finden wir als Entsprechungen: 
a m  d in s ta g  1, 2, 9 etc., a m  dorn sta g  5, 13, 21, a m  fr e y ta g  38, 39, 42, a m  
m yttw o ch  20, 25, 65, a m  son ta g  16 (doch immer a m  sonnobende  24, 34, 
46); bei der 1. sgl. praes. (perf.) überwiegt ebenfalls die e-Apokope ohne 
Rücksicht auf den voc. oder cons. Einsatz des folgenden Wortes: hab  
ich  10, 27 etc., hob ich  14, hab i c h . . .  gegeben 15 etc., 46 etc., hab i c h . . .  
g e k a u ff t 22, ähnlich 24, 25, hab es beczalet 13, i c h . . .  hab  8, 13 etc., 35 etc., 
65, i c h . . .  h a b . . .  g e k a u ff t 41, i c h . . .  hab g e k a u ff t 42, d o r u ff  i c h . . .  ge
geben hab 30, d a s  (re l.) ich u ffg en o m en  hab  64, 65; diesen apokopierten 
stehen folgende nichtapokopierte Belege gegenüber: i c h . . .  habe 10 (bei 
voc. Einsatz des folgenden Wortes), 24 (am Satzende), 25 (dto.), i c h . . .  
habe g e k a u ff t 22, ich  habe gegeben 31, habe (ohne pron.) 22 (bei voc. Ein
satz des folgenden Wortes). Beide Erscheinungen, d. h. das prothetische 
h in her und der Mangel einer Apokope in 40, zeigen deutlich den mund
artlichen Unterschied zwischen diesen Eintragungen und dem Rest, 
der auf Berger zurückgeht. Gemeinsam betrachtet, weisen beide Kenn
zeichen auf das nordschlesische Dialektgebiet bzw. dessen Ausstrahlungs
bereich hin; vgl. die besonders belegten entsprechenden h - Formen im 
Posener Deutsch (A. § 391 a) und die stärkere Erhaltung des auslauten
den e (A. §§ 245 a, c, 47 a), außerdem den sprachlichen Charakter des 
oben S. 221 zitierten Punitzer Textes, cf. auch J. Gesch. §§ 454 ff., 261,

9) B reslauer S ta d ta rch iv , K orrespondenzen  N r. 1691, vg l. J .  
G esch. S. X X V II  sv . G ostyn .
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267. Auf Grund dieser dialektologischen Erörterungen steht der An
nahme, Nr. 40 stamme aus Gostyn, nichts entgegen.

Hingewiesen sei noch auf zwei Erscheinungen in Nr. 40, für die 
jedoch Vergleichspunkte in den Bergerschen Eintragungen fehlen. Das 
auf gramm. Wechsel zurückgehende g, das wir auch in geleg in  gelt acc. 
geliehenes Geld 40 a finden10 * * *), ist in md. Texten nichts Außergewöhn
liches; wie im Schles. wird dieses g auch in den Posener Texten des 
15. Jhs. belegt (vgl. A. §§ 386, 387 und daneben J. Gesch. § 322). In 
diesen Posener Texten finden wir außerdem auch eine Entsprechung 
der Form gehab in  p. pf. 40 c (zum inf. haben  swv.); es heißt nämlich in 
den Acta judicii banniti, Bd. IX, S. 163 v, 175 gehabenn  p. pf. (a. 1498, 
also ungefähr aus derselben Zeit wie der Beleg 40 c). Somit steht dieser 
Beleg ebenfalls nicht einer Lokalisierung der Nr. 40 im nordschlesischen 
Dialektgebiet oder dessen Ausstrahlungsbereich im Wege, auch wenn 
J. Gesch. § 540 diese Form nur in ausgesprochen südschlesischen Quellen 
nachweisen kann.

II. B e m e r k u n g e n  z u r  H a n d s c h r i f t  u n d  T e x t a u s g a b e ,
Das Original, ein Papierband, befindet sich, wie schon oben ge

sagt worden ist, im Posener Erzbischöflichen Archiv. Der erste Teil 
des Buches ist ziemlich stark mitgenommen: die Seiten 1—21, 23 fehlen, 
außerdem sind die oberen Teile der ersten erhaltenen Blätter wohl der 
Feuchtigkeit zum Opfer gefallen und abgefault. Was die Blätter mit 
deutschen Eintragungen anbetrifft, sind die Seiten 22 (hier ist die obere 
Hälfte vernichtet, die untere dagegen eingermaßen entzifferbar) und 
24 (das obere Viertel ist stark beschädigt) in Mitleidenschaft gezogen.

Die Blätter sind im Original numeriert; die deutschen Eintragungen 
finden wir auf den Seiten: 22, 24, 26, 28, 30, 30v., 33, 36, 40, 42, 44, 45, 
46, 48, 50, 58, 60, 63 und die Notizen, die nicht von Berger stammen, 
stehen auf S. 37u ). In den meisten Fällen ist nur ein kleiner Teil der 
Seite beschrieben worden. Die Eintragungen sind ziemlich reich an 
Kürzungen; hauptsächlich gilt das, abgesehen von den Daten, für Wörter, 
die besonders oft wiederholt werden, wie te y l, m a rg , groschen, flo ren , ge
geben, gelegen.

In der Ausgabe werden die einzelnen Abschnitte der Reihe nach 
numeriert; nur die aus den Bergerschen Texten herausfallenden Ein
tragungen auf S. 37 sind unter einer Nummer (40) zusammengefaßt und 
die Einzelteile mit a—d benannt (Nr. 40 c ist ausgeblichen und schwer 
lesbar). Außer dieser vom Herausgeber stammenden und deswegen in 
Klammern gegebenen Numerierung wird natürlich auch die Original
paginierung in der Ausgabe angeführt.

Die Kürzungen sind aufgelöst und durch Kursivdruck kenntlich 
gemacht worden. Die Daten erhalten ihre Lösungen in entsprechen

10) Mgl. ah d . g iliw an B r. A hd. G r. § 102.
n ) Die B lä tte r  41— 59 fehlen n ich t, wie au f G rund  einer irrtüm *

liehen M itte ilung  des A rchivs in  m einer A rb e it (A. S. 328) angegeben
w ird, sondern  sind  nu r falsch vor B l. 160 e ingehefte t w orden.
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den Fußnoten. Wie üblich, werden die Namen ohne Rücksicht auf das 
Original groß geschrieben, sonst dagegen alles klein.

Die Interpunktionszeichen des Originals sind auch in der Ausgabe 
zu finden; in Betracht kommen: Punkte (•), ausnahmsweise Doppel
punkte (:), hin und wieder Virgeln (/); am Ende eines Abschnittes wird 
manchmal außerdem eine Art Komma zwischen zwei Punkten ( ...)  ge
funden. Mit Punkten werden besonders die Zahlen gekennzeichnet; so 
finden wir Punkte manchmal zu beiden Seiten, manchmal hinter einer 
arabischen Ziffer oder dem Zahlwort; sie ersetzen stellenweise den heu
tigen Bruchstrich (vgl. z. B. 2 [Doppelpunkt], 14, 36), auch wenn der 
erste Teil des Bruches, der Zähler, ausgeschrieben wird (z. B. 8, 18..) 
oder Zähler und Nenner wörtlich angeführt werden (10). Daneben können 
die Punkte bei Zahlen auch ganz fehlen (vgl. z. B. 40, 50, 52), so besonders 
bei römischen Ziffern, aber nicht immer (vgl. z. B. 5, 48). Die anderen 
Interpunktionszeichen (Punkte am Satzende, Kommata usw.) stammen 
vom Herausgeber.

Die. vernichteten Stellen werden durch Striche (- -), nicht entzifferte 
durch Punkte ( ..)  gekennzeichnet, Rekonstruktionen erhalten eckige 
Klammern [].

III. D i e  d e u t s c h e n  E i n t r a g u n g e n .
22. [1] I te m  aber uff iczlich .32. teyle eyn m[ar]g, facit drey marg; 

am dinstag die sa/zcti —  gegeben marg III.
[2] Item  am dinstag p o st Francisci12) uff .1 : 32. te y l .1. marg;

marg III.
[3] I te m  IX marg czubussz, uff iczlich 32. t e y l  drey marg; a c tu m  

ie r ia  1111ta post E p ip h a n ie  dom/ni 147813).
[4] I te m  aber uff iczlich 32. t e y l 1. marg, facit III marg; ie r ia  2a

post Qasimodogeniti14) ---- ; marg III.
[5] It em  aber uff iczliche .32. te i l  II. marg, facit VI. marg; am 

dornstag nach Vrbani15); marg VI.
[6] \ t e m  aber II marg uff eyn 32. te y l , facit mir VI marg; a c tu m  

uff Michaelis16); marg VI.
m  I te m  VI marg aber zubusz; saöbato post Circumcisionis dom/ni 

anno 147917).
24. [8] Ich, J 18) Hann- - [Pejrger, hab eyn .3 2 .------bey dem

------do der--------vnd h erre  - - zog Ffriderich zcu  bawe - das ist mir - -
aws der Schyel------geschreben ist dor-------- gegeben  habe — .

[9] — Goltberge in Jaco b ............ lehen, nemlich von Jacob —
6. teyl vnd von Matzs fetter eyn .32 - -, dy sy mir geschanckt hoben am 
dinst[a]g nach Vrbani19) vffim weg, do sy mich vom [Gojltberge heraws 
beleytthen; anno dom/ni M --X X V III.

12) 7. 10. (1477). —  13) 7. 1. 1478. —  14) 30. 3 .(1478). —
15) 28. 5. (1478). —  16) 29 .9 . (1478). —  17) 2. 1. 1479. — 18) J o h a n 
nes], d a fü r  d an n  H ann[(e)s] geschrieben. — 19) 26. 5. 1478.
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[10] I te m  in demselben leben hab ich eyn .32. te y l , das hat mir 
geschanckt Melchior Czekarn zu Legnicz; actum am dinstag nach Vr- 
bani19) ym weynkeller zu Legnicz anno ut su p r a ;  also das ich in dem
selben lehen habe .eyn. acht. te y l .

[H] I te m  XXXIIII gröschen  gegeben zubus uff dasselbe 8, te y l ;  
percepit Mdchmr Czekorn feria  VI. post Lamperti20).

[12] I te m  aber y2 floren  uff mein 8. t e y l  pcrcepit Marcus ie r ia  2a 
die szzzzcti Mathei Apos/oli et Ewange/zste21).

26. [13] Ich, Johannes Perger, hab ym kytczelberg in der fund-
grube zum heyligen crewcze eyn 32. teyle; das hat mir gekaufft Daniel 
Rawschenkolff vom smed Baretel von Sey[t]tendorff, vnd hab es be- 
czalet vnd douor gegeben sechs vngrische guldzm am dornstag [v]or Ru- 
p[er]ti anno domin i  MCCCCLXXVII0 22).
. [14] \ te m  vffim kytczelberg nach der ne wen lehenschafft hob 23) ich
1. 16. teyle.

[15] Doruff hab ich zubus gegeben XVII gröschen sa b b a to  ante 
Sym o n is  .et Jude Aposfölorzzm24).

[16] I te m  y> floren aber gegeben  am sonntag die smzcti Andree Apö- 
s to b 25).

[17] Item uff das 16. t e y l  gegeben  zubus ll floren ie r ia  1111ta 
post Mauricii anno etc. LXXVIII26).

28. [18] Ich, Johannes Perger, hab ym steynschacht vnd ym
•clapperschenckel zu Seyttendorff vff dem aldemperg eyn .32. teyl / das 
ist mir geschanckt vnd in frundschafft worden dy helftte von Heyncze 
Dompnig vnd dy ander helffte von Lorencz Oderwolff anno domizzz 
MCCCCLXXVII0 vff Elisabeth27).

[19] Doruff hab ich zum erste zu zubus gegeben y2 gulde/z domi- 
•n/ca die smzcti Andree Aposfoli28).

1478.
[20] Item 1 y2 m a rg  aber doruff gegeben  am myttwoch vor Rerni- 

miscere29).
[21] Item X gröschen  durch Hesse rechenung wegen am dornstag 

die smzcti Georgii30).
30. [22] Ich, Johannes Perger, habe gekaufft ym pergkwergk 

bey dem Czuckeinantel in der grübe ader schacht zu sand Daniel .dy 
'nian dy woscherotth nenneth / eyn czweyvnddreyssig teyle von Jorge 
Smed vmb czwene flore/z vnd dorczu eyn halben gulde/z geschanckt an 
wäre; auch so hab ich aber eynen .32. teyle in derselbten grübe gekaufft 
von Mathis Pucher vmb drey gülden, also das in der g e n a n te n  grübe 
habe eyn .16. teyle; gescheen zu Brelow uff Johannis Bapf/ste anno do- 
minz MCCCCLXX septimo31); facit florezz .5. groschen  .25.

,  20) 18. 9. (1478). —  21) 21. 9. (1478). — 22) 18. 9. 1477. —
, )  o : a  unsicher. —  24) 25. 10. (1477). —  25) 30. 1 1 (1477). —  
TO 2 3 .9 . 1478. — 27) 19. 1 1. 1 477 .— 28) 30. 1 1. (1477). —  *«*)' 1 1. 2. 1478. 

) 23. 4. 1478. —  31) 24. 6. 1477.
Oeutsche W issensch. Zeitschr. f. Pol en. Heft 36. 1939. 15
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[23] Doruff hab ich auszgegeben .1. gülden, den Lenhard Daxe von? 
meinen wegen obene Jorge Pauer32) gegeben  hat; flore/z .1.

[24] Item eyn .32. teyle aws dem obgeschreben .16. teyle hab ich 
vorkaufft Dauid Jentsch vor acht gulden  am sonnobende die sanctf 
Luce Ewangeh'ste anno ut s u p r a 33) . also das ich alleyn noch .eyn. 32. 
teyle in der woscherott habe.

[25] Item das ander .32. teyle hab ich vorkaufft Nickel Synreych 
vmb IX flore/z vngrisch  am myttwoch vor Martini anno ut supra34),, 
also das ich vff dyszmol in der woscherott keyn teyle habe / er hat mich 
auch ganz becalet.

30v. [26] Ich, Johannes Perger, hab zu Tczeschdorff in der
fundgrube zeu vnser lieben frawen eyn .64. teyle, das hat mir geschanckt 
Lorencz Oderwolff aws seym teyle anno domin/ M° CCCCLXXVII . vff 
Elisabeth35).

[27] Item doselbist hab ich in der [sebe]36) drytten mosse vnd ym 
erbstolle / an eym .8. teyle / vnd in der sehende mosse durch vnd durch 
eyn .achte teyle, welchs gar zum swarczemperg geslagen ist, ubi requiro.

[28] Doruff hab ich gegeben  zu zubus y2 flore/z domiuzca die sazzeti 
Andree Apas/oli 37).

[29] Item 1. flore/z aber doruff gegeben sa b b a to  ante domi/zzeam 
Judica38).

33. [30] Ich, Johannes Perger, hab vff vnser lieben frawen perge,.
bey Fredberg gelegen , ynn der fundgrube uff Czereberg39) mit aller seyner 
zugehorunge eyn . schycht, doruff ich zum ersten aneheben gegeben hab 
eynen gulde/z; actum am dinstag vor Circumcisionis domz'ni anno domi/zz 
MCCCCLXX octauo40) . , . vnd dorczu in allen andern schechten vnd 
Stollen vff allerley ercz durch vnd durch in derselben herschafft zu 
Fredberg gehörende.

[31] Item ich habe aws meiner Schicht gegeben Oswalden eyn 32. 
teyle ie r ia  2a post Inuocauit41).

[32] Item fir gulde/z vnd IX gröschen  hab ich gegeben uff meyne 
seben 32. teyle, dy ich doselbist hab durch vnd durch an allen enden; 
recepit Oswald per se ferz'a tercia post Inuocauit42).

[33] Item III y2 marg aber gegeben zubus; recep it meystar Lorencz 
Rymer von der Neysse / damznica Jubilate43).

36. [34] Ich, Johannes Perger, hab vffim swarczemperge in der
fundgrube mit aller irer czugelTorunge, auch ym pleywergk ym Schreyber- 
haw hynder Fryden, auch vffim hoewald, vff der rothen czeche genant, 
mit aller czugehorunge vnd dorczu uff allen gutem der herrn Gotsche 
vffim Kynast, ym hyrszbergyschen weychbilde gelegen , do man noch 
pawen vnd eynsloen wirt uff allerley ercz / hab ich durch vnd durch an 
allen enden eyn .achte teyle /das kost mich erstes darlegens XXVIIL

32) P  : R  unsicher. — 33) 18. 10. (1477). —  34) 5. 1 1. (1477). —
35) 19. 1 1. 1477. —  36) g es trich en . — 37) 30. 1 1. (1477). — 38) 7. 3. (1478)_
39) r  : n unsicher. — 40) 30. 12. 1477. — 41) 9. 2. (1478). — 42) 10. 2. (1478).
43) 12. 4. (1478). —



Eintragungen in dem ältesten Stadtbuch von G ostyn 227

gülden vngrisch ; a c tu m  anno d o m in i 1 .4 .7 .8. ain sonnobende die snncti 
Anthonii Confessoris 44) . , .

[35] 1 te m  Wylhelmsdorff vnd Hazelpach ist dornach auch zum 
swarczemperge geslagen, also das ich an beyden enden doselbist auch 
durch vnd durch eyn achte teyle hab. act u m  ie r ia  VI. ante Palmar um45).

[36] I te m  zu Tczeschdorff dy drytte mosse mit eym achte teyle ym 
erbstolle vnd dy sehende mosse doselbist ist auch alles zum swarczem
perge geslagen / also das ich doselbist durch vnd durch hab auch .1 .8. 
teyle.

[37] Ite m  eyn schycht zcu Grunaw ist auch dorczu geslagen.
[38] I te m  doruff gegeben  zubus uff ein .32. t e y l  11 H oren, am freytag 

vor Palmar um46) angeslagen; facit .8. H oren.
[39] Item aber II H oren  zubuss uff eyn .32. te y l , angeslagen am 

freytag nach Johannis Baphste; facit vff meyn teyl .8. floren.
37. [40a] [Ich, Lorencz Hertil, bin schuldig meyme swogir, herre

Andr/s Clompil, gelegin gelt LXIX gulden .
[40b] Ich, Andr/s Clompil, bleybe schuldig Lorentcz Hertein XI 

firdunge.
[40c] I te m  ich habe gehabin VII gnldin48).

Anno XC sexto.
[40d] Item gerechent habe ich mit meynem swoger Lorentcz Her- 

til am dorrinstage vor Walpurg/s49); bleyb her m ir  schuldig LXII 
gülden]50). S o lv i t  in die Michae//s51).

40. [41] Ich, Johannes Perger, hab vffim aldemperg, bey Seytten-
dorf gelegen, ym schachte ader der grübe, genant Emersperg / gekaufft 
eyn .32. teyle von smed Barttil vor fumffthaben (!) gülden; gescheen am 
grundornstag anno domin/ MCCCCLXX octauo52).

42. [42] Ich, Johannes Perger, hab gekaufft czu Jenewicz zu sand
Ludwig in der fundgrube vnd in aller irer zugehorunge ym pleywergk/ 
II kukes / von Jost am freytag vor Misericordia domin/53); beczalet 
p ro  .IX floren anno d o m in i MCCCCLXX octauo., .

[43] Item XII. gröschen  zubus gegeben; re c e p it Caspar, der huttman, 
feria 2a Rogacionum54).

[44] Item XII. gröschen  zubus gegeben; re c e p it Gregor Heyner 
saöbato die sancti Arnolffi55).

[45] Item XII gröschen  zubus gegeben; recep it Maul Hanns ie r ia  
tercia ante Sixti Papae56).

44. [46] Ich, Johannes Perger, hab zu Ratschytcz bey Kolwenicz
zu sand Jorge / eyn .16. teyl. doruff hab ich zum ersten gegeben  zubus 
1. floren anno d o m in i MCCCCLXX octauo am sonnobende vor Miseri
cordia domin/57)

«) 1 7 .1 . 1478. — 45) 13. 3. (1478). —  46) 13. 3. (1478). —  26. 6.
(1478). —  48) D er S atz is t schw er lesbar, ausgeblichen. — 4a) 28. 4. (14)96.

•i0) Die e ingek lam m erten  E in trag u n g en  N r. 40, die sich w ohl schon
auf G ostvn  beziehen, sind  gestrichen . —  51) 29. 9. (1496); von a n 
derer H and . —  52) 19. 3. 1478. — 53) 3 .4 .1 4 7 8 . —  54) 27. 4 .(1478 ).
55) 18. 7. (1478). — 5G) 4. 8. (1478). —  57) 4. 4. 1478.

15
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[47] Item  doselbist zu sand Jacob auch eyn .16. te y l, das zu sand 
Jorge geslogen ist.

[48] I te m  aber I. guldeti zubuss, solui fe r ia  2a ante Viti Marfyris58); 
Casper Czausze percepit.

[49] Item aber I floren  zubusz. solui saöbato p o st Visitacio n is  glo- 
r io r iss im a e  Vzrginis Marie59). Caspar Czausze percepit.

[50] I te m  aber I flore/z zubuss, solui te r ia  1111ta die sa/zcti Oswaldi60); 
Casper Czause percepit.

45. [51] Ich, Johannes Perger, hab in der ffundgrube zu sand 
Johannes vffim Ratschytcz .eyn 64. teyle, kost mich zum ersten fumfft- 
halben gülden; g e k a u f t  von Caspar vom Czause anno domzni 
MCCCCLXXVIII vff Johannis Baptiste61).

[52] Item y 2 gülden doruff gegeben  zubus ferz'a IIIIta die sancti 
Oswaldi62); Caspar vom Czausze percepit.

46. [53] Ich, Johannes Perger, hab / in der schonen Marie bey 
Lemberg vnder den Rawssendorffer eyn .16. teyle / doruff hab ich zum 
ersten gegeben y2 marg te r ia  2a Rogacionum 63) ; xecep it Caspar, der hutt- 
man, anno dznnzni MCCCCLXX octauo.,.

[54] Item ich hab aber doselbist in der andern mosse von Caspar 
Frawendinst eyn ach t. teyl. dos er mir geschanckt zu Hyrsberg an des 
heyligen leychnames tag anno ut szzpra64), douor ich ym geben sol eyn 
par hozen; solui sibi65).

[55] Item y 2 marg hab ich gegeben  aber zubus uff mein 16. teyZ zu 
Polakewicz; xecep it Jorge weynborner66) die sancti Burghardi67), que 
fuit VIII octobrz's.

48. [56] Ich, Johannes Perger, hab zu Tepencz, czwu meyle von
Olomuncz, in Hanns von Walde lehen /eyn .16. teyle/ das mir derselbe 
Hanns Walde mit wille vnd yoworth Jorge von Steffansdorff vnd Michel 
Walrabes geschanckt vnd gegeben hat uff Johan/iis Baptiste anno dom/ni 
MCCCCLXX octauo68).,.

[57] Item y2 flore/z doruff zum ersten zubus; percepit Hanns Walde 
die domznica ante Mathei Aposfoli et Ewange/zste 69).

[58] Item I flore/z zubusz uff mein 16 te y l ;  p e rc e p it MicheZ Walrab 
te r ia  Vte post sa n c to x u m  S y m o n is  et Jude Apostolorzzm70).

[59] Item I flore/z zubus uff mein 16. t e y l , quem uisi .. F tx id er ich  (?) 
Sachsse ferza 111 Ita ante Circumcisionis domzni anno domz'ni 
MCCCCLXX IX071).

50. [60] Ich, Johannes Perger, hab ym bergkwerck zu der Romer-
stat vnd hangenden steyn vnd uff allen gutem, zeum Rabensteyn ge
hörende /nemlich in den fundgruben, alt vnd newe. gepelschechte/ in 
der herren schacht /ym haderschacht/ in schacht zu sand Merten /ym

58 ) 8 . 6. 14 78. —  5S) 4. 7. (1478). — 60) 5. 8. (1478). —  6l) 24. 6.
1478. —  62) 5. 8. (1478). —  63) 27. 4. 1478. —  61) 21. 5. (1478). —
65) A ndere T in te  nach  dem  Sem ikolon. — . 66) D as W o rt is t ü b e r
geschrieben. —  67) 8. 10. (1478). — 68) 24. 6. 1478. —  69) 20. 9. (1478).
—  70) 29. 10. (1478). —  71) 30. 12. 1478.
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czel/ ym Newsteter schacht, auch in den erbstollen mit aller irer zu- 
gehorung, welche gutere iczund herr Gyrzik Tunckel ho t72), hab ich 
durch vnd durch eyn achte teyl. doruff man zum ersten angeslagen hat 
uff .1.32. teyl zugeben II floren / also das ich uff meyn teyl hab gegeben 
.acht gülden; actum anno dom/ni MCCCCLXXVI11° vff Johannis Bap- 
tiste73); floren .8.

[61] Item aber zubus uff eyn .32. t e y l  VII floren, fac/7 uff mein .8. 
teyl. XXVIII floren; solutum vff Briger inargkt.

[62] Item aber zubuss uff eyn .32. t e y l  angeslagen zugeben XII 
floren, facit mir uff mein .8. teyl. XLVIII floren; solutum uff Elisabeth74).

58. [63] Ich, Johannes Perger, hab im hewbole bey Glesirdorff
•eyn .16. teyle, das ich vffgenomen hab vff Johannis Baptiste75) aws 
der schychte, dy meister Peter dorynne gekaufft hat, vnd kost mich 
erstes darlegens fir gülden anno dom/ni MCCCCLXXVIII0 ;

floren III Ior.
60. [64] Ich, Johannes Perger, hab in der gebawer czeche

zuneste der mole bey der puche zeu Glesirdorff eyn .16. teyle, das ich 
uffgenomen hab vff Johannis Baptiste75) von meyster Peter anno do
m/ni MCCCCLXX octauo.,.

63. [65], Ich, Johannes Perger, hab ym Heyncze walde zur hey-
ligen dreyfaldigkeyt eyn .16. teil, dos76) ich uffgenomen hab am mytt- 
woch die sancti Oswaldi anno dom/ni MCCCCLXXVI1177).

[66] Item I floren zum ersten zubus doruff; recepit Caspar Czausze 
die ut su p ra .

I V .  G l o s s a r .
[Die Z ahlen  bezeichnen die N um m ern  der E in trag u n g en ].

aber ad v . 1 etc ., 39 etc. =  aberm als , w ieder.
achte teyl, acht teyl vgl. teyl.
all a d j .:  m it aller seyner . . . d a t. sgl. f. 30 u. ä .;  alles ohne subst. 

36 -- all.
alleyn  adv . 24 =  allein .
allerley adv . 30, 34 .=  a llerle i; vgl. A. § 119 c.
also das adv . +  conj. 10, 22 etc. =  sodaß.
ander a d j .:  d y  ander . . . nom . sgl. f. 18, das ander . . .  25 =  der 

zw eite; in  der andern  . . . d a t. sgl. f. 54, in  allen andern  . . . d a t. pl. m. 
30 =  d ie übrigen , die an d e rn .

aneheben s. v . : zum  ersten aneheben 30 =  A nfang, B e g in n ; m hd. 
aneheben stv . L H . sv. a n (e ) .

angeslagen p. pf. s tv . 38, 39, m it folgendem  inf. c. zu  60, 62 =  be
s tim m t, fe s tg e se tz t; böhm .-m hd . anslagen  Jel.

beleyten sw v .: beleytthen 3. pl. im pf. 9 =  beg le iten ; m hd. beleiten 
swv. L.

beczalen sw v .: beczalet p. pf. 13 etc., becalet p. pf. c. acc. pers. 25 =  
bezahlen.

bleyben s tv .:  ich . . .bleybe 40 b, bleyb 3. sgl. im pf. 40 d =  b leiben.
darlegen s. v . : erstes darlegens 34, 63 =  A ufw and, B ezah lung ; m hd. 

darlegen stn . L.

72) o : a  unsicher. —  73) 24. 6. 1478. —  74) 19. 11. (1478). —
7Ö) 24. 6. 1478. —  76) o : a  unsicher. — 77) 5. 8. 1478.
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das acc. a r t .  17 etc. u. ä., acc. p ron . d em o n str . 10 etc ., nom . pron. 
dem onstr. 18 etc., nom . p ron . rel. 47 etc ., conj. 10 etc ., dos acc. p ron . 
rel. 54, 65 =  das, daß .

derselbe . . . nom . p ron . d em onstr. 56, demselben . . . d a t . sgl. n. 10, 
derselben . . . d a t. sgl. f. 30, dasselbe . . . acc. 11 =  derselbe; vgl. P . D. 
G r. I I I ,  § 137; vgl. sub  do.

derselbte pron . d e m o n s tr .: derselbten . . . d a t. sgl. 22 =  derselbe. 
d y  acc. sgl. f. a r t .  22 etc ., nom . sgl. f. p ron . rel. 22 etc . usw. =  die. 
d instag  d a t.  stm . 1 etc . =  D ienstag .
d ys  p ro n . d em o n str . n . : v ff  dysm ol 25 =  d iesm al, v o rd erh an d , 

je tz t .
do conj. tem p . 9 =  a ls ; do conj. loc. 34 — da, wo; douor adv . 13, 54 

=  d afü r, dorynne  adv . 63 =  d arin , dornach adv . 35 =  d an ach , doselbist 
ad v . 27 etc. =  d aselb st, doru ff adv . 15 etc. =  d arau f, dorczu ad v . 22 
etc . =  d azu ; vgl. A § 4 1 5 a .

dornstag  d a t. s tm . 5, 13, dorrinstage d a t. 40 d =  D onnerstag . 
durch vnd durch sy n t. V erb. 27 etc., 60 =  v o lls tänd ig , im  ganzen ; 

vg l. A. § 241 b.
eynsloen  stv . 34 — einsch lagen , einen S chach t b au e n ; vgl. C. d. 

Sil. 20, S. 108, a. 1481 : . . .  schechte und  Stollen zu  fertigen, auch neu ein- 
zuschlohen  (G la tz ) ; böhm .-m hd . einsiahen  stv . bergm . ein  lehen oder 
schacht e. seinen A bbau  beginnen  Jel.

ende s t n . : an allen enden  32, 34, an beyden enden  35 =  E n d e ; V er
s tä rk u n g  zu durch vnd  durch  vgl. sv.

erbstolle m .: ym  erbs tolle 27, 36; in  den erbstollen 60 =  E rb s to llen , 
ein  d au e rn d  e rh a lten e r, n ic h t n u r vo rü b erg eh en d  g eb ra u ch te r  S to llen ; 
böhm .-m hd . erbstolle swm. E rbs to llen , auch  erbehaftig stolle h e iß t im  
G egensatz zum  suochstollen  u n d  dem  A bbausto llen , die ohne d au e rn d en  
Zw eck gew isserm aßen  in  der G rube aufgehen , der e. n ic h t e tw a davon , 
d aß  er m it einem  E rb e  (erbgebirge)  v e rb u n d en  ist, so n d ern  daß  a n  ihm  
ein  d au e rn d es R e ch t b es teh t, wie w enn einer um  den  an d e rn  E rb e  
w ird  Je l., vgl. d o r t S. 223— 29; m hd. erbestolle swm. Stolle, der ein 
R e ch t über die b en a ch b a rten  G ruben  e rla n g t (W enzel, S chem nitzer 
S ta d t-  u n d  B erg rech t) L H .; ein besonders b ev o rrec h te te r  S tollen, zu 
dem  ein E rb e  (G rubenfeld) g eh ö rt E r m .; zum  d a t . stolle vgl. sv. wille.

erst sup. num . o r d . : zum  erste 19, zum  ersten 46 etc ., 66 =  zu e rs t; 
zur B ildung  vgl. m hd. ze erste : ze dem ersten M ich. § 221 ; vgl. darlegen, 

ercz acc. stn . 30, 34 =  E rz .
fetter d a t. m. 9 =  V e tte r ; m hd. veter(e) swm. L . ; die u n flek tie r te  

V erw an d tsch aftsb eze ich n u n g  is t dem  V ornam en  n ac h g este llt, h ie r 
wohl schon in  der F u n k tio n  eines N am ens; zu der u rsp rüng lich  h e r r 
schenden  N achste llung  von  B erufs-, V erw an d tsch aftsn am en  un d  T ite ln  
im  G erm . vgl. den A ufsatz  v. G. N eckel, G erm an ische S y n tax  S. 8 ff. 
(A cta P hilo logica S cand inav ica  I, 1 ff., K ob en h av n  1926). 

freytag  d a t. s tm . 38 etc. =  F re itag . '
frundscha fft d a t. s tf. 18 =  F reu n d sch a ft.
fum fftha lb  num . c a r d . : fum fftha lben  acc. m. 51, fum ffthaben  d ta . 

41 =  fü n fte h a lb ; zur /-losen F o rm  vgl. J. Gesch. § 279, A. § 406 b.
fundgrube  d a t. stf. 13 e tc ., ffundgrube  d to . 51, fundgruben  d a t. pl. 

60 =  F u n d g ru b e , e rs te r  F u n d o rt bzw. S chach t im  B ergbau ; m hd. 
funtgruobe stf. L H .; böhm .-m hd . vuntgrübe . . .  s tf. bergm . F u n d g ru b e , 
in der zu e rst E rz  usw. gefunden  w orden  u n d  von  der au s der B erg  
gem essen w ird  Je l.; die G rube, v e rm itte ls  w elcher der F in d er einen 
neuen G ang aufgefunden  h a t  E rm .; vgl. grübe.

gehören s w v .: gehörende p. p raes. 30, 60 =  gehören. 
gelegin p. pf, s tv .:  gelegin gelt acc. 40 a =  geliehenes G elt; vgl. A. 

§§ 368 f.
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gepelschacht s tm . : gepelschechte wohl d a t. pl. 60 =  G öpelschacht, 
S chach t m it einem  Göpel, einer H ebem asch ine am  S chach te ingang ; 

<iöpel aus einer senk rech ten  Spindel bestehendes H ebezeug über der 
G rube  zur W indung  au s tiefem  S chach t (späte r in der L an d w irtsc h a ft 
e in  T riebw erk), frnhd . (1562 bei M athesius, S arep ta  oder B ergpostill) 
Gepel das G ebäude, Zechhaus, w o ru n te r die H ebem aschine s te h t, vgl. 
H W . sv. Göpel.

grübe d a t. s tf. 22 =  G rube, S chach t im  B ergbau ; böhm .-m hd . 
grübe stswf. G rube B ergw erk, S chach t Je l.; bergm änn ische A nlage 
zu r G ew innung von M ineralien in n e rh a lb  b es tim m ter G renzen E rm . 
sv. B ergw erk ; vgl. schacht.

grundornstag  d a t. stm . 41 =  G rü ndonners tag . 
gut s t n . : gvitere acc. pl. 60, gu tem  d a t. pl. 34, 60 =  G ut, B esitz . 
haben sw v .: hob ich 14, hot 60, hoben 3. pl. 9, ich habe gehabin 40 c, 

ich  . . . hab . . . hob ich . . . (W iederholung m it U m stellung) 34, 60 =  
h aben  u sw .; zur A poköpe des e u n d  zu gehabin p. pf. vgl. oben S. 222 f. 

halb a d j .:  eyn  halben . . . acc. m. 22 =  h a lb ; vgl. fum ffthalb. 
hangen sw v .: hangenden steyn  d a t. sgl. 60 =  das „H ä n g e n d e “  im  

B ergbau, die G este insch ich t über dem  Gange, im  G egensatz zum  
„L iegenden“ , der S ch ich t u n te r  dem  G ange; die au f einem  n ic h t senk 
re c h t fa llenden  G ange aufliegende, ih n  bedeckende G ebirgsm asse E r m .; 
vgl. auch  Jel. sv. hangen  swv.

helffte nom . f. 18 =  H ä lf te ; vgl. A. § 288 b. 
her pron. pers. 3. sgl. m. 40 d , sonst im m er er 25, 54 etc. =  e r; 

vgl. oben S. 222.
hoze sw f .: eyn  par hozen acc. 54 =  Hose.
huttm an  stm . 43, 53 =  H ü te r , W äch ter, A ufseher im  B ergbau ; 

m hd. huotm an  stm . L . ; vgl. Je l. sv. hütleute.
ir  pron. p o s s .; irer (pl.) d a t. sgl. f. 34 etc., (sgl.) d a t. sgl. f. 42 =  

ih r ;  vgl. Mich. § 235, A. §§ 411 a, 414 c.
iczlich acc. sgl. n. 1 etc ., iczliche acc. sgl. n. 5 — jedes; -e in  5 

runter dem  E in fluß  des fo lgenden  num .
iczund  a d v . 60 =  je tz t ;  vgl. A. § 4 3 9 a . 
yoworth d a t. s tn . =  G enehm igung, vgl. wille. 
kosten sw v.; kost mich  3. sgl. p raes. 34, 51, 63 =  kosten , K osten  

tragen .
kukes  s tm .; kukes  acc. pl. 42 =  A nteil a n  einem  B ergw erk; der 

128. Teil e iner G rube E rm ., e iner Zeche oder eines B erglehens Schm .; 
nach Schm , herzu le iten  von tschech . kus  S tück , B issen Schm . sv.

■Gugkes; die Belege bei Schm . (G uckhuß, Guckes, Guckas) e rs t a u s  dem  
16. Jh ., ebenso die Belege im  C. d. Sil. 20, S. 190 kuxe  acc. pl. a. 1514, 
S. 205 kuckes acc. pl. a. 1518, S. 215 kukes acc. pl. a. 1520 usw .; vgl.

•ie y l; vgl. Jel. sv. bi'rgteil.
leychnam  s tm .; an des heyligen leychnames tag 54 =  F ron le ichnam . 
lehen stn . 9, 10, 56 — L ehen im  B ergw erk, als L ehen e rh a lten e r 

Teil im  G egensatz zu E rb e ; vgl. böhm .-m hd . lehen, lein  stn . 2. lehen 
•oder lane E in h e itsm aß  von  7 K lafte rn , L ach tern , so im  Ig lau -F re iberger 
und  d am it in  böhm .-sächs. R ech t, w äh rend  es im  S chladm inger B rief 
h e iß t: vierdehalbe pergklafter ist ein  lehen. 3. G egensatz zu erbe (auf 
berg rech tlichem  G ebiet) Je l.; vgl. lehenschafft, mosse.

lehenschafft d a t. s tf. 14 =  B elehnung, auch  Lehen, der A nteil 
a n  einem  B ergw erk, m it dem  je m an d  belehn t w ird ; Teil eines B erg 
werkes, der von  den G ew erken { — T eilhabern , B esitzern) desselben 

•an d eren . . . zum  A bbau gegen einen G ew innanteil überlassen  w orden 
i s t  E rm .; böhm .-m hd . lihenschaft stf. . . . ein von einer G ew erkschaft 
a n  L ehenhäuer zu se lb ständ igem  A bbau gegen eine b es tim m te  Q uote 
•der F ö rd e r u n g . . .  m eist au f bes tim m te  Z e i t . . .  h ingegebener (räu m 
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licher) Teil des G rubenfeldes oder der B e rgbauberech tigung  darirr. 
Je l., vgl. d o r t S. 455— 61.

m e y l e  acc. pl. s tf. 56 =  Meile.
m e y s t a r  stm . 33, m e y s t e r  d a t. 64 =  M eister.
m y t t w o c h  d a t. stm . 20 etc., 65 • =  M ittw och ; m hd. m i t t e w o c h e  f„

m. L.
m o le  d a t . s tf. 64 =  M ühle; vgl. A. § 63.
m o s s e  s tf . :  i n  d e r  a n d e r n  m o s s e  54, i n  d e r  d r y t t e n  m o s s e  27, d y  d r y t t e • 

m o s s e  36, i n  d e r  se h e n d e  m o s s s e  27, d y  se h e n d e  m o s s e  36 =  M aß ein h e it 
im  B ergbau , der s ieben te  Teil eines Berges im  B ergbau ; M aßeinhe it 
bei V erm essung eines G rubenfeldes, auch  G rubenfe ld  ü b e rh a u p t E rm .; 
vgl. böhm .-m hd . m a z e  stf. . . . D i e  n ä c h s t e n  %md a n d e r n  m a s s e n  heißen, 
se it dem  A usgange des M itte la lte rs  u n d  der U m w andlung  des Lehens 
von  7 K la f te rn  in  das d o p p e lt so große M aß des W ehrs die 4 e n d e i s t e n  
l e h e n ,  d ie m it den u n m itte lb a r  um  die F u n d g ru b e  liegenden  3 l e h e n  
zusam m en  die s i b e n  l e h e n  eines gem essenen B erges ausm ach ten . J e tz t  
h a t te n  sie s t a t t  je  2 L ehen (also 14 K lafte r) je  28 K la fte r Je l.,-vg l. auch 
Jel. sv. berg .

n e n n e n  s w v .: n e n n e th  3. sgl. p raes. 22, g e n a n t  p. pf. 34 etc. =  n en n en . 
n e w e  ad j. 60, d e r  n e i v e n . . . d a t. sgl. f. 14 == neu. 
o hene  ad v . 23 =  oben.
p a w e n  swv. 34 =  b auen , B ergbau  tre ib en . 
p e r g  s tm . : p e r g e  d a t. 30 =  Berg.
p e r g k w e r g k  d a t. sgl. s tn . 22, b e r g k w e r c k  d a t. 60 =  B ergw erk ; m h d . 

h e r c w e r c  s tn . L H .; böhm .-m hd . b e rg w e rk  s tn ., m eist g e m e s s e n e r  b e r g ,. 
g e b ir g ,  s i l b e r g r ü b e  g e n a n n t Jel.

p l e y w e r g k  d a t. sgl. s tn . 34, 42 =  B leiw erk, B leibergw erk ; im  C- 
d. Sil. 20, S. 53 b l iw e r g  a. 1360, S. 72 b l e i w e r k e  d a t. sgl. a. 1412 (beide: 
U rk u n d e n  in  L ieg n itz  ausgeste llt).

p u c h e  d a t. f. 64 =  B uche; m hd. b n o c h e  swf. L. 
r e c h e n e n  s w v .: g e r e c h e n t  p. pf. 40 d =  rechnen . 
r e c h e n u n g  w ohl gen. stf. 21 =  R echnung .
s a n d  ad j. 22, 42 etc . == S a n k t; vgl. J. Gesch. § 254, A. § 23 a. 
s c h a c h t  d a t. sgl. s tm . 22 etc., y m  sc h a c h te  a d e r  d e r  g r ü b e  41, s c h e c h te n  

d a t. pl. 30 =  S chach t, nach  u n te n  fü h ren d er G ang im  B ergw erk ; ein. 
von  der E rd o b e rfläch e  sen k rech t oder m ehr oder w eniger geneig t irr 
d ie T iefe g e fü h rte r G ru b en b au  E rm .; vgl. g rü b e .

s c h e n c k e n  s w v .: g e s c h a n c k t  p. pf. 9 e tc ., 54, g e s c h a n c k t  v n d  ge g eb e n  
56 =  schenken.

s c h y c h t  nom . sgl. stf. 37, acc. sgl. 30, s c h y c h t e  d a t. sgl. 63, s c h i c k t  
d a t. sgl. 31 =  G este insch ich t, üb ere in an d er liegende G esteinsm assen  
im  B ergw erk ; 1. m eist der v ie rte  Teil der G esam th e it a lle r (32) A n
te ile  a n  einer G rube  bzw. ih re r  In h ab e r E r m .; vgl. t e y l .  

s c h r e ib e n  s t v . : g e s c h r e b e n  p . pf. 8 =  schreiben. 
se h e n  acc. num . 32, d y  s e h e n d e . . .  nom . sgl. f. 36, d e r  s e h e n d e . . . .  

d a t .  sgl. f. 27 =  sieben, der siebente.
s e y n  p ron . p o s s .: s e y m . . .  d a t . sgl. n. 26 =  sein. 
s l a g e n  s t v . : g e s l a g e n  p. pf. c. z u  27, 36, 37, g e s lo g e n  d to . 47 =  zu 

schlagen, zu teilen , zuzäh len ; m hd. s la h e n  s tv . 
s m e d  d a t . stm . 13, 41 =  Schm ied. 
so  a d v . : a u c h  so  22 =  auch  sonst, au ßerdem . 
s o l  3. sgl. p raes. v. p rae t.-p ra es . 54 =  soll; vgl. J . Gesch. § 507„ 

A. § 48 a.
s o n n o b e n d  s tm . : s o n n o b e n d e  d a t. 24, 34 etc. =  S onnabend . 
s o n n t a g  d a t. stm . 16 =  S onntag :
s to l le  m . : Sto l len  d a t. pl. 30 =  w aagerech ter G ang im  Bergw erk;, 

ein  in  h o rizo n ta le r R ich tu n g  . . .  in  das In n ere  des G ebirges g e fü h r te r



E in tr a g u n g en  in d e m  ä lte s te n  S ta d tb u c h  v o n  G o s ty n 2 3 3

bergm änn ischer B au  zu A bführung  von W asser un d  Z ufü h ru n g  von 
L u ft oder A ufsuchung etw a v o rh an d en er L a g e rs tä tte n  E rm .; m hd. 
s to l le  sw m .. . . w ag rech ter Gang, der ins G ebirge getrieben  w ird  
L H ., ähn lich  Je l.; vgl. erb s to l le .

s w o g i r  s tm . : m e y m e  s w o g i r  d a t. 40 a, m e y n e m  s w o g e r  d a t. 40 d 
=  Schwager.

t e y l  acc. s tn . 39, 60 etc. u. ä., e y n e n  3 2  t e y l e  acc. stm . 22, vgl. 59 
=  A nteil a n  einem  B ergw erk ; nach  Jel. A n te ilq u o te  an  der F ö rd e 
rung , vgl. sv. t e i l  s tn . m. u n d  besonders b e r g te i l  s tn . D as W o rt d ien t 
zur B ildung  von  B ru ch te ilen  bei Z ahlen  u n d  is t  der A usgangspunk t 

.für das suf. - te l  in  B rüchen ; g en an n t w erden 1/64, 1/32, 1/16, 1/8; u n te r  
dem  E in fluß  der dem  W o rt v o rhergehenden  Zahl w ird neben t e y l  auch  
t e y l e  g eb ildet: 1 .3 2  t e y l  acc. 60, e y n  1 6  t e y l  acc. 46, e y n  1 6  t e i l  acc. 
65, m e i n  8  t e y l  acc. 61, 62 u sw .: e y n  64  t e y l e  acc. 26, 51, d a s  a n d e r  3 2  
t e y le  acc. 25, e y n  1 6  t e y l e  acc. 22, 53 etc., 1 .8  t e y l e  acc. 36 usw ., daher 
bee in fluß t auch  k e y n  t e y l e  acc. 25; die Z ahlen w erden  m anchm al a u s 
geschrieben, als num . card . in  e y n  c z w e y v n d d r e y s s i g  t e y l e  acc. 22, 
als num . ord. in  e y n  ach te  t e y l e  acc. 27, 34, 35, e y n  a c h te  t e y l  acc. 60, 
m i t  e y m  a c h te  t e y l e  3 6 , d aneben  m it S ynkope das e zw ischen t in  e y n  
a c h t  t e y l  acc. 10, 54; vgl böhm .-m hd . a c h te i l  J e l.;  vgl. k u k e s .

u f f  p raep . c. acc. und  d a t .:  u f f  c. acc. 1 etc., v f f i m  9, 41, o f f  d e m  
18 =  au f, au f dem .

v m b  p raep . c. acc. 22, 25 =  fü r, m it A ngabe des P reises; vgl.
vor .

v o r  p raep . c. acc. 24, 41 =  fü r, m it A ngabe des P reises; vgl. v m b .
v o r k a u f f t  p. pf. swv. 24 etc. =  v e rk au ft.
w e g  s tm .:  v f f i m  w e g  9 =  au f dem  W ege, un te rw egs; w e g e n  e r 

s ta rr te r  d a t. pl. m it vo rhergehendem  v o n ,  d u r c h :  v o n  m e i n e n  w e g e n  23, 
d u r c h  H e s s e  r e c h n u n g  w e g e n  21 =  w egen c. gen., m einetw egen; vgl. 
P. D. Gr. I I ,  § 216.

w e y c h b i l d e  d a t. sgl. s tn . 34 =  W eichbild , O rtsg eb ie t; m hd. w ich -  
b i ld e  s tn . L .; vgl. K l. E t. W tb .

w e y n b o r n e r  stm . 55 =  B ran n tw e in b ren n e r; frn h d . w e in b o r n e r  
m. G.

w elch  p ron. re l.:  w e lc h s  nom . sgl. n. (ohne subst.) 27, w e l c h e . . .  
acc. pl. n . 60 — welch.

w e r d e n  s t v . : i s t  g e s c h a n c k t  v n d . . . w o r d e n  18 =  w erden  usw .; vgL 
A. § 176a.

w i l le  m .: m i t  w i l l e  v n d  y o w o r t h  56 — m it W illen  un d  G enehm igung; 
m hd. w i l l e  swm ., zum  d a t  w i l l e  vgl. M ich. § 212, Anm. 4, J. G esch. 
§ 316, A. § 279 c.

w o s c h e r o t th  acc. f. 22, i n  d e r  w o s c h e r o t t  24, 25 =  der Teil d. B erges, 
G rubenfeldes, der am  n äc h ste n  um  die F u n d g ru b e  h eru m  lie g t? ; zu 
einem  m hd. * v a s e r i u t e  ( v a s e  sw m .. . . F ranse , E in fassung  L. -j- r i u t e  
stf. S tück  L andes, das du rch  r i u t e n  u rb a r  is t  gem ach t w orden  L .J  ?; 
in  unserm  Beleg h a n d e lt es sich um  einen S chach t zu St. D aniel im  
B ergw erk bei Z uckm an te l; das W o rt w ird  im  C: d. Sil. 20, S. 98 au s 
der Zeit um  1477 als u o z e r o t t e  noch einm al beleg t: C z u  C z e e s c h d o r f f ,  
I n  d e r  f u n d g r u b e  h a t  m e i n  h e rr e  e i n  c z w e e u n d d r e i s s i g s t  te i l ,  i n  d e r  a n d e r n  
m a s s e ,  z u r  u o z e r o t t e  g e n a n t ,  h o t  m e i n  h erre  e i n  c z w e u n d d r e i s s i g s t e  te i l ,  i n  
d e r  d i r t t i n  m a s s e  h a t  m e i n  h e r r  e i n  c z w e u n d d r e i s s i g s t e  t e i l ,  i m  e r b s to l l e  
d o z e l b i s t  h a t  m e i n  h e r r  e i n  z w e u n d d r e i s s i g s t  t e i l .

c zeche  d a t. sgl. f. 34, 64 =  Zeche, B ergw erk ; m hd. z e c h ( e )  stsw f.
. . . B ergw erksgenossenschaft u n d  das ih r verliehene F eld  . . .  L . ; 
frn h d . ze c h  f. . . .  F u n d g ru b e  . . .  G.

z u b u s  acc. sgl. stm . 11 etc., 66, z u b u s s  acc. sgl. 39 etc ., 62, z u b u s z  
acc. sgl. 7 etc ., 58, z c u b u s s z  acc. sgl. 3, daneben  m it p raep  z u  z u b u s .
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d to . 19, 28 =  E n tg e lt, B ezah lung , G e ld b e itrag ; der von  den G ew erken 
. . .  zu den  B e trieb sk o sten  zu le is ten d e  B e itrag  E rm . S. 249; m hd. 

z u o b n o z  s tm ., -b u o z e  s tf. Z ugabe . . .  L .; vgl. Jel. sv.
z u g e h o r u n g e  d a t. sgl. f. 30, 42, c z u g e h o r u n g e  d to . 34, z u g e h o r u n g  

d to . 60 =  Z ubehör, alles, w as zu e tw as gehö rt.
z u n e s t e  c. d a t .  =  zu n äch s t.
c z w e n e  acc. m. num . 22, c z w u  acc. f. =  zwei.

V. N a m e n r e g i s t e r .
[Die Z ahlen  bezeichnen  d ie N um m ern  der E in trag u n g e n ].

A l d e n p e r g  =  B erg  bei S eitendorf, K r. S chönau : v f f  d e m  a l d e m p e r g  
18, v f f  i m  a l d e m p e r g  41 ; vgl. a n  d e m  S i l b e r b e r g , d e n  m a n  n e n n t  d e n  A l d e n -  

b e r g ,  i n  d e m  H ir s c h b e r g i s c h e n  W e i c h b i l d  b e i  S e i t e n d o r f  g e le g en  C. d. Sil. 
20, S. 82, a. 1455, d e n  A l d e n b e r g  m i t  d e m  b e r g w e r g  C. d. Sil. 20, S. 240, 
a . 1528.

B a r t e l  =  S chm ied in  S eitendorf, K r. S chönau : s m e d  B a r e t e l  d a t .  
13, s m e d  B a r t t i l  d a t. 41.

B e r g e r  vgl. P e r g e r .
B r e s l o w  22 =  B reslau .
B r i g  — B rieg  a. O .: v f f  B r i g e r  m a r g k t  61.
D a n i e l :  z u  s a n d  D a n i e l  22 == ein S chach t bei Z uckm an te l im  ehern. 

Ö sterr.-S ch lesien .
D a x e ,  L e n h a r d  2 3  — B ergw erkste ilhaber, wohl aus G oldberg ; vgl. 

L e e n h a r d  D a c h s s e  C. d. Sil. 20, S. 98, a. 1477.
D o m p n i g ,  H e y n c z e  d a t. 18 =  B reslauer B ü rg er; vgl. H e y n c z

D o m p n i k ,  b ü r g e r e  z u  B r e s s l a w  C. d. Sil. 20, S. 95, a . 1477, H e i n c z e  
D o m p n i g ,  d e r  j u n g e  C. d. Sil. 4, S. 217, a. 1456 neben  H e i n c z e  D o m n i g k
C. d. Sil. 4, S. 52, a. 1434.

D r e y f a l d i g k e y t :  z u r  h e y l i g e n  d r e y f a l d i g k e y t  65 =  B ergw erk oder 
S ch ach t im  H e y n c z e  w a l d e ,  vgl. sv.

E m e r s p e r g  41 =  ein S chach t im  A l d e n b e r g  bei S eitendorf, K r. 
Schönau.

F r a w e :  i n  d e r  f u n d g r u b e  z c u  v n s e r  l i e b e n  f r a w e n  26 =  eine F u n d 
g rube  zu T scheschendorf, K r. G o ldberg -H ainau ; v f f  v n s e r  l i e b e n  f r a w e n  
p e r g e  30 =  B erg  bei F ried b erg  im  ehern. Ö sterr.-S ch lesien .

F r a w e n d i n s t ,  C a s p a r  54 =  B ergw erkste ilhaber in  der s c h o n e n  M a r i e  
bei L öw enberg.

F r e d b e r g  =  F ried b erg  im  ehern. Ö ste rr .-S c h le s ien : b e y  F r e d b e r g  30, 
i n  d e r s e lb e n  h e r s c h a f f t  z u  F r e d b e r g  30; vgl. F r e d b e r g  in  dem  B erg b au 
priv ileg  des B ischofs R udolf von  B reslau  fü r  Jo h a n n  P erger, den  
B res lau e r B ürger, u. a., a. 1479 C. d. Sil. 20, S. 102.

F r y d e  — nom . p ro p r. F ried e  aus S chreiberhau  ?: y m  S c h r e y b e r h a w  
h y n d e r  F r y d e n  34; vgl. E . F ö rs tem a n n , A ltd t. N am enb. I, 526 ff. 
(B onn 21900).

G e b a u e r  c zech e  =  Zeche in  G läsendorf, K r. F ra n k e n s te in : i n  d e r  
g e b a u e r  c zech e  64.

G y r z i k  vgl. T u n c k e l .
G l e s i r d o r f f  — G läsendorf, K r. F ra n k en s te in : b e y  G l e s i r d o r f f  63, z c u  

G l e s i r d o r f f  64; vgl. G l e s e r d o r f  (== G läsendorf, K r. H abelschw erd t) G. 
d. Sil. 20, S. 52, a. 1358; vgl. Slow, geogr.

■Goltberg =  G oldberg , a. d. K a tz b a c h : G o ltb er g e  d a t. 8.
G o tsc h e  =  d ie H erren  au f dem  K y n a s t im  R iesen g eb irg e : d e r  

h e r r n  G o tsc h e  (gen.) v f f i m  K y n a s t  34; vgl. K a s p a r  G o ts c h  v o n  K y n a s t  
C. d. Sil. 20, S. 186, a. 1513.

G r u n a w  — wohl G runau , K r. H irsch b e rg : z c u  G r u n a w  37; vgl. z u  
G r ü n e  ( =  G ru n au  bei H irschberg ) C. d. Sil. 20, S. 128, a. 1498.
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H a d e r  s c h a c h t  — S chach t, der zu den R a b en ste in e r  G ü te rn  bei 
■Römerstadt im  nörd l. M ähren  g eh ö rte : y m  h a d e r s c h a c h t  60.

H a z e l p a c h  35 =  wohl H ase lbach , K r. L an d esh u t.
H e y n e r ,  G r e g o r  44.
H e y l i g e  D r e y f a l d i g k e y t :  z u r  h e y l i g e n  d r e y f a l d i g k e y t  65 =  B ergw erk 

•oder S chach t im  H e y n c z e  w a ld e .
H e y n c z e w a l d e  — H einzenw alde, K r. B olkenheim  ?: y m  H e y n c z e  

w a l d e  65.
H e r te l ,  L o r e n c z  — Schw ager des A n d r i s  C l o m p e l ,  wohl schon aus 

G o sty n  (vgl. oben S. 222): L o r e n c z  H e r t i l  40 a, L o r e n t c z  H e r t e i n  d a t. 
40 b, L o r e n t c z  H e r t i l  d a t. 40 d.

H e s s e  gen. 21 =  nom . p ro p r., w ohl aus S eitendorf, K r. S chönau; 
v gl. H e s s e  C. d. Sil. 20, S. 98, um  1477.

H e w b o l e  — B ergw erk  oder S chach t bei G läsen d o rf: i m  h e w b o le  
ib ey  G l e s i r d o r f f  63.

H y r s b e r g  — H irschberg , nörd l. des R iesengeb irges: z u  H y r s b e r g  
54, y m  h y r s z b e r g y s e h e n  w e y c h b i l d e  34.

H o e w a l d  — wohl der B erg H ochw ald  bei G o ttesberg , K r. W ald en 
b u rg : v f f i m  h o e w a l d  34.

J a c o b :  z u  s a n d  J a c o b  47 =  B ergw erk  oder S chach t zu R a tsc h ü tz , 
Kr. Jau er.

J e n e w i c z  =  Jannow itz , K r. S chönau : c z u  J e n e w i c z . . .  y m  p l e y -  
w e r g k  42" vgl J e n w i c z  a. 1369 Slown. geogr., J a n e w i c z  ( =  Jannow itz , 
K r. Schönau) C. d. Sil. 20, S. 54, a. 1367, d to  S. 57, 58, a. 1370, 1371, 
J a n o w i z  C. d. Sil. 20, S. 207, a. 1519.

J e n t s c h ,  D a u i d  24 =  B ergw erkste ilhaber.
J o h a n n e s :  z u  s a n d  J o h a n n e s  51 =  eine F u n d g ru b e  zu R a tsc h ü tz , 

K r. Ja u e r .
J o r g e :  z u  s a n d  J o r g e  46, 47 — B ergw erk oder S chach t zu R a t-  

S chü tz , K r. Ja u er.
J o s t  d a t. 42.
C a s p a r ,  d e r  h u t t m a n ,  43, 53.
K y n a s t  == Berg m it B urg  im  R iesengebirge: v f f i m  K y n a s t  34.
K y t c z e l b e r g  =  der K itzelberg  bei K auffung , K r. G o ldberg? : y m  

■kytcze lberg  13, v f f i m  k y t c z e lb e r g  14.
C l a p p e r s c h e n c k e l  =  S chach t au f dem  A l d e n b e r g  bei S eitendorf, 

K r. S chönau : y m  c l a p p e r s c h e n c k e l  18.
C l o m p e l ,  A n d r i s  — Schw ager des L o r e n c z  H e r t e l ,  wohl schon aus 

G ostyn  (vgl. oben S. 222): h e rr e  A n d r i s  C l o m p e l  d a t. 40 a, A n d r i s  C l o m -  
P i l  40 b.

K o l w e n i c z  =  K olbn itz , K r. Ja u e r : b e y  K o l w e n i c z  4 6 ; vgl. d a s  
P e r c k w e r c h  K o l m n i t z  C. d. Sil. 20, S. 135, a. 1502; vgl. die U rkunde  
a. 1530 im  C. d. Sil. 21, S. 12, in  der von einem  B ergw erk au f den E rb 
g ründen  K o lbn itz  un d  R a tsc h ü tz  die R ede ist, die den B rü d ern  Georg 
und  F ranz Schw einichen von  K o lbn itz  g eh ö rten ; vgl. R a t s c h y t c z .

C r e w c z :  z u m  h e y l i g e n  c r e w c z e  13 =  F u n d g ru b e  im  K itzelberg  bei 
K au ffung , K r. G oldberg.

L e m b e r g  == Löw enberg , a. Bober, w estl. von G oldberg: b e y  L e m 
b e rg  53; vgl. L e m b e r g  ( =  Löw enberg) C. d. Sil. 8, S. 52, a. 1361.

L e g n i c z  10 =  L iegn itz , a. d. K atzbach .
L u d w i g :  z u  s a n d  L u d w i g  42 =  F u n d g ru b e  zu Jan n o w itz , K reis 

Schönau .
M a r i e :  i n  d e r  s c h o n e n  M a r i e  53 =  B ergw erk oder S chach t bei 

L öw enberg .
M a r c u s  12.
M a t i s  f e t t e r  9 =  B ergw erkste ilhaber in G oldberg.
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M a u l  H a n n s  45; vgl. m i t  H a n n s e n  M a w l  C. d. Sil. 4, S. 224, a. 
1459, in  einer in  B reslau  au sg este llten  U rkunde , die sich au f C r a m p i c z  
( — K ra m p itz , K r. N eu m ark t)  bez ieh t.

M e r t e n :  z u  s a n d  M e r t e n  60 =  ein S ch ach t au f den R a b e n s te in e r  
G ü te rn  bei R ö m e rs ta d t im  nö rd l. M ähren.

N e y s s e  vgl. R y m e r .
N e w s t a d t  — w ohl M äh r.-N eu stad t, zw ischen R ö m e rs ta d t u n d  

O lm ü tz : y m  N e w s t e t e r  s c h a c h t  60 =  B esitzung  des R a b en ste in e r  H erren  
G y r z i k  T u n c k e l .

O d e r w o l f f ,  L o r e n c z  18, 26 =  B erg w erk ste ilh ab er zu S eitendorf, 
K r. Schönau, u n d  zu T scheschendorf, K r. G o ldberg -H ainau .

O l o m u n c z  56 =  O lm ütz in  M ähren, a. d. M arch ; vgl. Schw arz, 
S. 80 f.

O s w a l d  32, O s w a l d e n  d a t . 31.
P a u e r  (?) J o r g e  23.
P e r g e r ,  J o h a n n e s  13, 18, 22, 26, 30, 34, 42, 46, 51, 53, 56, 60, 63 

b is 65, H a n n s  P e r g e r  8; vgl. oben S. 219 f.
P e t e r :  m e y s t e r  P e t e r  d a t . 64 =  B ergw erkste ilhaber in  G läsen- 

dorf, K r. F ra n k ep s te in .
’ P o l a k e w i c z  =  wohl P lagw itz  bei L öw enberg ; z u  P o l a k e w i c z  

55; vgl. P l a c v i c z  C .  d. Sil. 20, S. 2, a. 1217 (?), P l a k e w i c z  C. d. Sil. 20, 
S. 14, a . 1323.

P u c h e r ,  M a t h i s  22 =  T eilh ab er des S chachtes zu St. D aniel bei 
Z uckm an te l im  ehern. Ö sterr.-S ch lesien .

R a b e n s t e y n  =  R ab en ste in , no rdw estl. von R ö m e rs ta d t im  n ö rd l. 
M ähren ; z c u m  R a b e n s t e y n  g e h ö r e n d e  60.

R a t s c h y t c z  — R a tsc h ü tz , K r. J a u e r :  z u  R a t s c h y t c z  b e y  K o l w e n i c z  
46, v f f i m  R a t s c h y t c z  5 1  \ vgl. K o l w e n i c z .

R a w s c h e n k o l f f ,  D a n i e l  13.
R a w s s e n d o r f f e r  =  A ngehörige(r) des G eschlechtes von R a u ß e n - 

dorf, h ie r m it einem  B esitz  bei L öw enberg, in dem  B ergbau  ge trieb en  
w urde, in  V erb indung  g e b ra c h t; v n d e r  d e n  R a w s s e n d o r f f e r  53; vgL 
S i f r i t  v o n  R u s e n d o r f  C. d. Sil. 27, S. 170, a. 1347, S y f r i d  u n d  N y c z e n ,  
g e b r u d e r  v o n  R u s e n d o r f ,  . . . u n d  h e r r n  V e z e n z  v o n  R u s s e n d o r f ,  r i t t e r e  
d a t. C. d. Sil. 20, S. 48, a. 1357, S e y f r i e d e  v o n  R u z z e n d o r f ,  b u r g r a v e n  
c z u  L e w e n b e r g  d a t . C. d. Sil. 27, S. 177, a. 1369, V i z e n z i n  v o n  R u z z e n 
d o r f ,  b u r g r a v e n  c z u  G r e y f e n s t e y n  d a t. C. d. Sil. 27, S. 177, a. 1369 ( =  
G reiffenste in  bei G reiffenberg , K r. Löw enberg), G u n c z i l  R e w s s e n d o r f f r 
h o f f e r i c h te r  z u m  B u n c z l a w  C. d. Sil. 27, S. 187, a. 1444, G o n c z i l  v o n  
R a w s s e n d o r f f  a . 1450 J. G esch., S. X X X V III  sv. R e u ß e n d o r f ;  vg l. 
au ch  die Belege im  C. d. Sil. 27, S. 199, a. 1546, C. d. Sil. 28, S. 178, 
a. 1580.

R y m e r ,  L o r e n c z :  m e y s t a r  L o r e n c z  R y m e r  v o n  d e r  N e y s s e  33.
R o m e r s t a t  — R ö m ers ta d t, im  nörd l. M ähren : z u  d e r  R o m e r s t a t  60; 

vgl. u f  d e r  R e i m s t a d t  C. d. Sil. 21, S. 145, a. 1570.
R o t h e  c zech e  =  Zeche v f f i m  h o e w a l d  (vgl. sv.) w f f  d e r  r o th e n  c zech e  

34; vgl. aber auch  R o th e n z e c h e  ( =  R o tenzechau , K r. H irschberg ) C. d. 
Sil. 21, S. 226, a . 1665.

S c h r e y b e r h a w  =  S chreiberhau  im  R iesengeb ., K r. H irsc h b e rg : 
y m  S c h r e y b e r h a w  34; vgl. i n  d e m  S c h r i b i r s h a u  C. d. Sil. 20, S. 53, a. 
1366, z u m  S c h r e i b e r s h o w  d to ., S. 58, a. 1371.

S a c h s s e  59 =  nom . p rop r.
S e y t t e n d o r f f  =  S eitendorf, K r. S chönau ; v o n  S e y t t e n d o r f f  13,, 

z u  S e y t t e n d o r f f  18, b e y  S e y t t e n d o r f  41; vgl. S y b o t i n d o r f  C. d. Sil. 20, 
S. 12, a. 1310, d to ., S. 20, a. 1339, S e y t e n d o r f f  d to ., S. 98, u m  1477; 
vgl. A l d e n p e r g .

S y n r e y c h ,  N i c k e l  25 =  T eilhaber des S chachtes zu St. D aniel b e i  
Z uckm ante l.
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S m e d ,  J o r g e  22 — T eilhaber des Schachtes zu St. D aniel bei Zuck-
n ian te l.

S t e f f a n s d o r f f :  J o r g e  v o n  S t e f f a n s d o r f f  gen. 56 =  M itbesitzer des 
Bergw erkes zu T e p e n c z  bei O lm ü tz ; vgl. G e o r g  v o n  S t e f f a n s d o r f  C. d. 
Sil. 20, S. 98, a. 1477, g en a n n t im  Z usam m enhang  m it der T eilung der 
M ichaelisgrube bei G oldberg.

S t e y n s c h a c h t  =  ein S chach t au f dem  A l d e n p e r g  zu S eitendorf, K r. 
S chönau : y m  s t e y n s c h a c h t  18.

S w a r c z e n p e r g  =  wohl B erg bei S chreiberhau  : z u m  s w a r c z e m p e r g  27, 
z u m  s w a r c z e m p e r g e  25, 26, v f f i m  s w a r c z e m p e r g e  34; vgl. k e g in  d e m  S w a r -  
tc z e n b e r g e  (bei S chreiberhau) C. d. Sil. 20, S. 84, um  1450.

T e p e n c z  =  O rt bei O lm ütz : z u  T e p e n c z ,  c z w u  m e y l e  v o n  O l o m u n c z  56. 
T u n c k e l :  h e r r  G y r z i k  T u n c k e l  60 =  B esitzer der G üter, die z c u m  

R a b e n s t e y n  bei R ö m ers ta d t im  nörd l. M ähren gehörten .
T c z e s c h d o r f f  — T scheschendorf, K r. G o ldberg -H ainau : z u  T c z e s c h -  

d o r f f  26, 36; vgl. C z e e s c h d o r f f  ( =  T scheschendorf) C. d. Sil. 20, S. 98, 
um  1477.

W a l d e :  H a n n s  W a l d e  nom . 56, 57, H a n n s  v o n  W a l d e  gen. 56 =  
In h ab e r eines B erglehens zu T e p e n c z  bei O lm ütz; vgl. H a n s  W a l d a w  
C. d. Sil. 20, S. 98, a. 1477 (B ergw erkste ilhaber aus G oldberg?).

W a l r a b :  M i c h e l  W a l r a b  58, M i c h e l  W a l r a b e s  56 =  M itbesitzer des 
B ergw erkes zu T e p e n c z  bei O lm ütz.

W e y n b o r n e r :  J o r g e  w e y n b o r n e r  55.
W y l h e l m s d o r f f  3 5  =  wohl W ilhelm sdorf, K r. G oldberg -H ainau , 

k au m  W illm annsdorf, K r. Jau er.
C z a u s z e :  C a s p e r  C z a u s z e  48, C a s p a r  C z a u s z e  49, C a s p e r  C z a u s e  50, 

C a s p a r  v o m  C z a u s e  51, C a s p a r  v o m  C z a u s z e  5 2  =  T eilhaber der F u n d 
g rube  St. Jo h an n es zu R a tsc h ü tz , K r. Jau er.

C z e k o r n :  M e l c h i o r  C z e k a r n  10, M e l c h i o r  C z e k o r n  11 =  B ergw erks
te ilh ab er in  G oldberg; vgl. M e l c h i a r  C z e e k o r n  (aus dem  G oldberger 
Gewerke) C. d. Sil. 20, S. 98, a. 1477.

C z e l  =  F lu rn am e (m hd. z i l  s tn . . . . G renze . . . L.) in  den R aben- 
M einer G ü te rn  bei R ö m ers ta d t im  nörd l. M ähren ?: y m  c ze l  60.

C z e r e b e r g  (?) =  B erg  bei F riedberg  im  ehern. Ö sterr.-S ch les. (?): 
y n n  d e r  f u n d g r u b e  v f f  C z e r e b e r g  30.

C z u c k e m a n t e l  2 2  =  Z uckm ante l im  ehern. Ö ste rr .-S ch le s ien ; vgl. 
C z u k m a n t e l ,  C z o g m a n te l  C. d. Sil. 20, S. 60 f., a. 1377 usw ., C z u c k e m a n t i l  
C. d. Sil. 20, S. 93, a. 1477.

B e s o n d e r e  A b k ü r z u n g e n .
a . =  anno .
A. =  H. A nders, D as P osener D eutsch  im  M itte la lte r , I. P honetik , 

W ilno 1938 (R ozpr. i m at. W ydz. I Tow. P rzy j. N., 8).
Br. Ahd. Gr. =  W . B raune , A lthochdeu tsche G ram m atik , 3., 4. A ufl.,

3. A bdr., H alle  1925 (Smlg. k. Gr. germ . D ial., 5).
C. d. Sil. 4 =  Codex d ip lom aticus Silesiae (hsg. v. V ereine fü r Gesch. 

u n d  A lte rt. Schles.), 4. B d . : A ugust M eitzen, U rk u n d en  sch lesi
scher D örfer; zur G eschichte der länd lichen  V erhältn isse u n d  der 
F lu ren tw ick lung  insbesondere , B reslau  1863.

C. d. Sil. 20 == Codex e tc ., 20. B d . : K o n rad  W utke, Schlesiens B erg 
bau  u n d  H ü ttenw esen . U rk u n d en  (1136— 1528), B reslau  1900.

C. d. Sil. 21 =  Codex etc., 21. B d . : K onrad  W utke, Schlesiens B erg 
bau  un d  H ü ttenw esen . U rk u n d en  und  A kten  (1529— 1740), 
B reslau  1901.

C. d. Sil. 27 — Codex etc., 27. B d .: G u stav  Croon, Die lan d stän d isch e  
V erfassung von  S ch w eid n itz -Jau er, B reslau  1912.
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C. d. Sil. 28 =  Codex etc ., 28. B d .: K o n ra d  W u tk e , D ie In v en ta re - 
der n ic h ts ta a tlic h e n  A rchive Schlesiens, I I .  K reis u n d  S ta d t  
G logau, B res lau  1915.

Erm. =  E rm isch , D as sächsische B erg rech t des M itte la lte rs , Leipzig 
1887 (R eg iste r S. 216 ff.).

G. =  A. G ötze, F rü h n eu h o ch d eu tsch es G lossar, 2. Aufl. B onn  1920' 
(Kl. T ex te  f. Vorl. u. Ü b., 101).

HW. — F r. K. W eigand, D eu tsches W ö rte rb u ch , 5. A u fl . . . . hsg. von
H . H ir t ,  2 B de., G iessen 1909, 10.

Jel. =  F . Je linek , M itte lhochdeu tsches W ö rte rb u ch  zu den  deu tschen  
S p rach d en k m äle rn  B öhm ens un d  der m ährischen  S tä d te  B rü n n , 

, Ig lau  u n d  O lm ütz (13.— 16. Jh .), H eide lberg  1911 (Germ . B ibi.,.
I. Sm lg., IV , 3).

J. Gesch. =  W . Ju n g a n d re as , Zur G eschich te der sch lesischen M und
a r t  im  M itte la lte r  etc., B reslau  1937 (D eu tschkund l. A rbeiten ,. 
V eröffentl. a . d. D t. In s t.  d. U niv. B reslau , B, 3).

Kl. Et. Wtb. =  F . K luge, E tym olog isches W ö rte rb u c h  der deu tsch en  
Sprache, 11. Aufl. m it U n te rs tü tz , d. W . K rause  b e a rb e ite t von 
A. G ötze, B erlin  u. Leipzig 1934.

L. =  M. L exer, M itte lhochdeu tsches T asch en w ö rterb u ch , Leipzig 
121912.

L.H. =  M. L exer, M itte lhochdeu tsches H an d w ö rte rb u ch  etc ., 3 Bde.,. 
Leipzig 1872— 78.

Mich. =  V. M ichels, M itte lhochdeu tsches E lem en ta rb u ch , 3., 4. Aufl.,.
H alle  1921 (Germ . B ibi., I. Säm ig., 1, 7).

P. D. Gr. =  H. P au l, D eu tsche G ram m atik , 5 B de., H alle  1916— 20. 
Schm. =  J . A. Schm eller, B ayrisches W örte rbuch , 2. Aufl. bearb„ 

von  G. K . F rom m ann , 2 B de., M ünchen 1872— 77.
Schwarz =  E . Schw arz, Zur N am enfo rschung  u n d  S ied lungsgesch ich te

in  den S udeten ländern , R eichenberg  i. B. 1923 (Prager D t. S tu d ., 
30).

Slow, geogr. =  Slow nik geograficzny K rö lestw a Polskiego i innych  
k ra jö w  slow ianskich , w yd. p. red a k c j. F . Sulim ierskiego, B. C h le- 
bowskiego, W . W alewskiego, 14 Bde., W arszaw a 1880— 95.

Gelegenheitskauf!
Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz 

Posen, vo lls tänd ige Reihe, Jah rg . 1— 29 (1885-— 1915), g u t 
e rh a lten  und  m eist gebunden, is t abzugeben. Sehr gesuch t!

Dr. Rodgero Prümers: Das Jahr 1793. U rkunden  u n d ' 
A k ten stü ck e  zur G eschichte der O rgan isa tion  S üdpreußens. 
X, 841 S., 4 P o rträ ts . Posen 1895. G ebunden .

A nfragen an  die Historische Gesellschaft für Posen.
A nsch rift: P oznan , Al. M arsz. P ilsudskiego 16.

''II



Eine Fluß- und Wasserordnung zwischen Bielitz 
und Biala von 1672.

Mitgeteilt von C a r l  H o i n k e s  - Bielitz.

Der kleine Gebirgsfluß Biala in seinem kurzen Lauf war von anno 
1445 bis 1772 Grenzfluß zweier Reiche. Er schied als solcher das könig
liche Krongut, bzw. die Starostei Kunzendorf mit der bis an den Fluß 
vorgeschobenen, städtischen Siedlung ,.Beel“, der späteren Stadt Biala, 
von der auf schlesischer Seite unmittelbar an dem Fluß liegenden Stadt 
Bielitz. Er trennte die alte Bielitzer Volks- bzw. Sprachinsel in zwei 
Teile, ohne freilich zwischen den beiden Gemeinwesen eine mehr als 
politische Grenze zu bedeuten; die Beziehungen zwischen den beiden 
Gebieten waren nicht nur solche wirtschaftlicher und verwandtschaft
licher Art, sondern sie beruhten vielmehr auch auf den festen Grundlagen 
der Sprachgemeinschaft und vielfach auch Glaubensgleichheit.

Diese allernächste Nachbarschaft der geographischen Lage von 
Kunzendorf/Biala am rechten, und Bielitz am linken Ufer des Biala- 
flusses bedingte natürlich eine gemeinsame Benützung des Flusses, der 
damals mehr als heute den Charakter eines ziemlich tückischen und oft 
reißenden Gebirgswassers gehabt haben mag. Daraus ergab sich die 
im gemeinsamen Interesse liegende Notwendigkeit einer genauen Über
wachung des Flusses, wie auch verschiedener Maßnahmen des Ufer
schutzes, des Wehrens, der Freihaltung des Flußbettes: kurz, eine Reihe 
von Vorkehrungen, die nur in gemeinsamer Arbeit einer gedeihlichen, 
für beide Teile gleich wichtigen Lösung zugeführt werden konnten.

Eine Erschwerung einer solchen gemeinsamen Regelung der Er
fordernisse mochte vielleicht der Umstand bilden, daß der Bialafluß, 
wie schon erwähnt, Grenzfluß zwischen zwei mächtigen Staaten war; 
die Bewohner der beiden Ufer also nicht der gleichen Obrigkeit, und 
somit einer verschiedenen Gesetzgebung unterstanden. Erleichtert hin
gegen wurde die gemeinsame Arbeit wohl durch die auf beiden Seiten 
gebotene Notwendigkeit, die Ufer in Ordnung zu halten und den Fluß 
zu beaufsichtigen. Diese Bestrebungen mögen durch den beiderseits 
vorhandenen, festen Willen, gute Nachbarschaft zu halten, unterstützt 
worden sein, wie er schon bei dem vielfachen Aufeinander-Angewiesen- 
sein zweier in engster Nachbarschaft bestehender Gemeinwesen leicht 
verständlich erscheint. '
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Daß eine, sogar schriftliche, die Pflege des Flusses und seiner Ufer 
betreffende Abmachung oder ,,Wasser-Ordnung“ bestand, davon gibt 
eine in alter Abschrift an den Tag gelangte Vereinbarung Kunde. Sie 
ist, verfaßt von dem Bürgermeister und Rat zu Bielitz, dem „Scholtzen 
und Gerichten auf der Biala“ mitgeteilt, ,,und mit ihrer Approbation 
und genehm haben“ den eingesetzten ,,Fluß-Inspectores“ zugestellt 
worden, nachdem sie am 25. Mai 1672 der versammelten, ganzen Ge
meinde zur Kenntnis gebracht und offenkundig, genehmigt worden war.

Beide Gemeinwesen vertrauten die Flußpolizei einem Ausschuß 
von je vier sowohl schlesischer, wie auch polnischerseits zu ernennenden 
Wasser-Besichtigern oder Inspectores an, denen sie eine genau punk
tierte Instruktion an die Hand gaben, .die den Fluß-Inspektoren ent
sprechende Pflichten euferlegte, Befugnisse einräumte, und sogar eine 
gewisse Strafgewalt zuerkannte.

Ob diese Vereinbarung tatsächlich in Kraft trat und gehandhabt 
wurde, darüber liegen keinerlei Nachrichten vor, doch sind andererseits 
auch Gründe, die es zweifelhaft oder gar unwahrscheinlich erscheinen 
ließen, nicht bekannt geworden. Es kann darum wohl angenommen 
werden, daß diese „Instruction und Ordnung“ die gemeinsame und 
einvernehmentliche Unterlage für die Fluß- und Uferpflege vom Jahre 
1672 ab bildete; für welchen Zeitraum sie in Geltung gewesen sein mag, 
ist bisher unbekannt.

Der Zeitpunkt ihrer Abfassung ist bemerkenswert und bedeutungs
voll. Er fällt in die Jahre, als die Siedlung „Beel“, — mit den Dörfern 
Straconka (Dresseidorf) und Migdzybrodzie zur Starostei Kunzendorf- 
Lipnik gehörend, sich immer selbständiger neben der Muttergemeinde 
entwickelte, ja, diese einholen und bald überholen sollte. Ein Zeichen, 
in welchem Maße die Entwicklung der Siedlung „Beel“ zur Stadt be
reits fortgeschritten war, — wenn auch ihre politische Erhebung zur 
Stadt erst 1723 erfolgte, — ist die im Jahr 1667 erfolgte Gründung der 
Tuchmacherzunft. Die damaligen Beeler waren also schon aus dem 
Ackerbauern- zum Handwerkerstand übergegangen. Daß dieser seine 
Beziehungen zu der bedeutenden Handwerkerstadt Bielitz am anderen 
Ufer des Flusses zu verdichten geneigt war, ist wahrscheinlich.

Bemerkenswert ist auch, daß im Jahr 1673 Kunzendorf auf einem 
Territorium von rund 20 km2 einen Bestand von 50 Häusern hatte, in 
dem Dorfteil Biala-Beel hingegen, bei einer Ausdehnung von kaum 
y ,  km2, sich schon 43 Häuser zusammendrängten; die Form der städti
schen Siedlung somit gegeben erscheint.*)

Daß nun diese zur Stadt emporgewachsene Siedlung sich mit 
Fragen befaßte, die einem geordneten Gemeinwesen städtischen Charakters 
zu lösen obliegt, dafür ist diese mit Bielitz geschlossene Fluß- oder 
Wasserordnung ein Beweis.

*) D a ten  aus H anslik , t>B iala“ .
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Daß sie auf älteren, vielleicht nicht schriftlich niedergelegten Er
fahrungsgepflogenheiten beruhte, darauf weist schon Punkt eins in 
den ersten Worten: ,,wie vorhin üblich gewesen“ hin. Erstaunlich ist 
aber, welch’ einfache Lösungen die beiden Gemeinwesen fanden, die 
Vereinbarung erweckt den Anschein, als ob sie von zwei einander freund
lich gesinnten Nachbarn geschlossen, worden wäre, und nicht von zwei 
durch eine alte Staats-, und damit auch Zoll- und Militärgrenze ge
trennten Ortschaften, deren die eine eine alte, seit langem in sich gefes
tigte, die andere aber eine eben erst zur Entwicklung gelangende Hand
werkerstadt war.

Geradezu erquickend schlicht und richtig ist die Lösung, die man 
z. B. in Punkt 16 für die Erneuerung vom Flusse weggerissener Stege 
fand: Die Bielitzer (als Waldbesitzer) werden das Holz geben; die 
Kunzendorfer (als Ackerbauern) sollen es (wohl aus den Bielitzer Wal
dungen) zuführen; die Biala’er (als Handwerker) sollen die Stege ,,legen“, 
d. h. die Zimmerarbeit leisten.

Man ist geradezu versucht, an das Ei des Columbus zu denken, 
wenn man sieht, welch’ überraschend einfache, kluge und zweckmäßige 
Maßnahmen die Alten in solchen Fällen zu treffen wußten. Die ganze 
Abmachung atmet diesen Geist praktischer Klugheit und guter Nach
barlichkeit. Käme ein solcher in ähnlichen Belangen unserer Tage 
zum Durchbruch, so würde er viele Dinge so einfach und so leicht lösbar 
gestalten, wie sie es im Grunde sind, solange sie nicht von Menschen 
kompliziert werden, die darin ihren Beruf erblicken. Schon diese Ge
sichtspunkte mögen den Abdruck dieser in mehrfacher Hinsicht be
merkenswerten alten Vereinbarung zweier Gemeinwesen rechtfertigen.

Die in alter Abschrift vorhandene Urkunde hat folgenden Wortlaut:

W ir B ürgerm eiste r un d  R a th m a n n e  im  N ahm en  einer g an tzen  
je tzigen  u n d  kün fftigen  G em eine der S ta d t B ielitz, u h rk u n d en  h ie rm it 
Vor Jederm änn ig lichen , Sonderlich wo N oth , daß  w ir nachfolgende 
In s tru c tio n  un d  O rdnung, nach w elcher in sk ü n ftig  die W asser Be- 
sich tiger des G rän tz-F lu sses B iala, so wohl u n te r  sich selbst, als in 
denen d a rb e y  fü rkom m enden  S trittig k e ite n , das w ehren an  den  U fern  
des G rän tz-F lusses B iala  B etreffende sich zu r ich ten  und  genau zu 
v e rh a lten  haben , zu P app ie r bringen, in  V ersandung  einer gan tzen  
G em eine den  25-ten  M ay L auffenden  1672 Ja h re s  publice ablesen, 
dem  Scholtze u n d  G erich ten  au f der B iala com m uniciren  und  m it 
ih rer A pproba tion  u n d  genehm  haben  denen V ero rdne ten  un d  Be- 
eydeten  V ier In spec to res des F lusses B iala Von S eithen der S ta d t 
B ielitz u n te r  U nserm  G em einen S ta d t Innsiegel zustellen  L aßen .

1 mo.
Fis sollen wie V orh in  üblich  gewesen also h in füh ro  zu allen  u n d  jeden  
Z eitten  Von Seithen der S ta d t B ielitz V ier T augliche qualific ie rte  des 
W asser w ehrens erfah rne  V erständige, Von S eithen  der B iala  auch 
so Viel P ersohnen  zu u n d  allewege angese tze t seyn u n d  B eyderse its  
m it einem  C örperlichen E yde V erbunden  w erden, die P flich t au fsich t 
und  In spec tion  des W asser w ehrens über sich zu haben , und  fleißig 
und  Treülich  ohne einiges A nsehen der P ersohnen zu v errich ten .

16.Deutsche W issensch. Zeitschr. f. Polen. H eft 36. 1939.
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2 do.
Diese B eyderse its  V ero rdne te  u n d  B eeydete  P ersohnen  sollen, es sey  
geruffen oder auch  w ohl U ngeruffen , (Sooft die N o th d u rft  so lches 
erheischen  m öchte) zusam m en sich V erfügen, B ey dem  G rän tz -F lu sse  
B iala  P ersöhn lich  zu H auffen  gehen, u n d  einhellig  B era th sch lagen , 
auch  genaue A ufsich t V orkehren , d a m it ein oder der an d ere  T heil 
dem  W asser zur U ngebühr und  Schaden des N ächsten  G rundes zu w ehren 
sich n ic h t u n te rs teh e n  möge, auch  jefa ll a llb e re ith  n ic h t w as th ä tlic h  
u n d  de fac to  zur U ngebühr und  zum  Schaden  w äre  gew ehre t worden,. 
B alde in  C on tinen ti au f friescher B efundener T h a t w ürck lich  u n d  cum  
effectu  B ey E in e r N ah m h aften  S tra ff  au f die U ngehorsam en H a lß -  
s ta rr ig e n  C o n trav en ien ten  abschaffen  u n d  ab b rech en  L aß en .

3 tio .
Dieweil m an  den N atü rlich en  gang  der W asser-S tröhm e durch  M en
schenw erk  n ic h t ab k eh ren  noch au f an d e r O rth  B ringen  oder d rin g en  
soll, So w ird  doch das U fer B eyderseits V or deß R eissenden  F lusses 
B iala gew alt k räfftig lich  zu B ew ehren u n d  zu B eschü tzen  M änniglich 
u n V erb o th en  seyn.

4 to .
W o ihm e auch  der F luß  B ia la  m it V erlassung V origen R innesals oder 
S trom s m it gew alt, ohne M enschliche H ielffe einen an dern  gang o der 
L auff m achete, So soll doch der G rund  den  er um b g ieb t, in allew ege 
des B leiben, w essen er V orgew est is t.

5 to .
D a jem an d  dem  W asser zu W ehren  gesinnet, so soll derselbe dem  W asser 
nach , u n d  n ic h t in  den S trom  hienein wo das W asser fle iß t, so n d e rn  
dem  U fer nach  w ehren, d a m it w enn sich das F luß  W asser sam m le t 
u n d  zun im t, dasselbe einen freyen  w eiten  u n d  geraum en G ang h ab en , 
u n d  folgl. innerha lb  ih ren  U fern  fü r un d  fü r im m erdar ab lau fen , und  
also  künfftiges U nheil un d  Schade V o rh ü tte t, und  abgew endet w erden 
m öge. '

6 .
W ann sich begeben th ä te , daß  der F luß  B iala  ins U fer u n d  R a n d t e in 
gerissen, so soll derjen ige w elcher seinen A cker G rä n tz  R a n d t un d  
Ufer, no thw end ig  V erw ahren, rep a riren  un d  B eschirm en m uß, Viel 
ü b e r  e tw ann  E in  zwey oder auch  der G elegenheit nach  d rey  B e the 
G rundes zu ruck  tre t te n , und  w eichen, als e tw an n  m it dem  W ehren  
den A lveum  oder den S trom  und  R innsa l des W assers V erengern , 
d a m it dem  W asser R aum  gelaßen w ürde.

7.
W ann das W asser kleine is t, soll B eyderse its B leichern  der L einw and, 
wie auch  F ieschern  u n te rsa g e t und  n ic h t g e s ta t te t  sondern  bey  einer 
N ah m h afften  P oen  und  G eldR uße V erbo then  seyn, kleine G raben  
a n  dem selben o rth , d a  der S trom  W ann  sich das W asser ergossen, zu 
fließen pfleget n ic h t zu m achen, und  soll die eine H elffte  so lcher Poen  
und  G eldbusse denen B eyderse its V ero rdneten  W asser B esich tigern , 
die an d ere  H elffte  aber zur K irchen  gefolget; I s t  der C o n traven ien t 
und  V erbrecher, Von der Schlesischen Seithe zu der P fa rrk irch en  S t : 
N icolai zur B ielitz, is t er aber von der B iala  zu der K irchen  zu K u n t-  
zend .orffyunnachläß lich  ap p lic ire t w erden .

8 .
Es soll das S pacium  der R au m  und  die W eithe  zu dem  G ange Alveo 
S trom , u n d  R innsall des W assers des F lusses B iala  n ich t V eringert, 
Sondern  V ielm ehr der G ebühr und  N o th d u rff t nach, A lle ro rthen , und  
E nden  e rw e itte r t w erden, d am it daß  W asser und  der F luß  seinen r ich tig en  
U nhinderlichen  geraum en gang, un d  Abfall haben  und  B ehalten  möge..
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9.
Es soll auch  kein Theil kein P fall oder was anders einzuschlagen e in 
zulegen. V ielweniger T ännlinge einzuflech ten  oder T arassen  und  
Zäum e zu m achen  B efug t seyn es sey dem e zuvor durch  B eederseits 
B eeydete W asser B esichtiger, der. o r th  in  A ugenschein genom m en B e
sich tige t und  m it aller In sp ec to ru m  einhelligen Schluß der P a r th  so 
da  zu w ehren B ereit, W ohin  die P fäle  zusetzen, der Zaum  zu flech ten  
H oltz un d  T aras einzuschlagen, und  zu m achen, angew iesen un d  aus- 
gestecket w orden.

Der K un tzendorffer M ühler ra tio n e  des durch  den S trom  quer über 
ln  dem  F lu sse  B iala  V orhandenen  W asser W ehres soll B ey einer N ahm - 
hafften  S tra ffe  schuld ig  un d  V erbunden  seyn, das U fer um  den R a n d t 
au f der Schlesischen B ielitzischen Seithe, V orbey u n d  U n terh a lb  dem  
W ehre zeitlich B ehörig u n d  B eständ ig  seinem  V ersprechen und  
S chuldigkeit gem äß auf seine selbsteigene K osten  zu V erw ahren, un d  
künfftig  das B ielitz. U fer dase lb st im  B au  zu h a lten  d a m it den Bie- 
h tz ischen  R ingsum b dase lb st L iegenden G ründen , und  A ckern durch 
das V orhandene W ehr kein Schade oder A bbruch  w iederfahren  möge.

^ er e tw ann  die W ayden  d ase lb st um b  den F luß  B iala  gesetzet h a t, 
der und  kein  an d e r soll B erech tige t seyn, d ieselben zu B ekröpffen, 
a nd zu B ehauen, w ann  sie schon jen n se ith  oder d ießseiths des m it 
U ew alt des W assers de p raesen ti V eränderten  S trom s s tü n d en .

p  12.
soll e iner dem  an d e rn  n ich ts  zum  Schaden  V ornehm en noch w ehren, 

Vielweniger das Spacium  oder den  R aum en , wo der F luß  seinen w eiten  
^ n d  B re iten  gang haben  soll V erengern, auch  n ich ts  T hätliches u n d  
feindliches am  W ehren  ohne V orw ießen u n d  E rk ä n n tn ü ß  der W asser 
P esiech tiger V ornehm en.

13.
Pegebe sich aber daß  ein G roßgew ässer die U fer und  den G ru n d t ein- 
re issen, V erderben, oder einigen an d e rn  Schaden Jem an d s  zufügen 
würde, So sollen die W asser B esichtiger zeitlich an  denselben O rth  
zusam m en gehen, und  wie au f was weise, u n d  w elcher g es ta lt m an  
dem  W asser D enuo u n d  ferner w ehren solle, a n s ta l t  m achen  un d  an- 
Weisung th u n .

14.
Es soll aber B ey erg ießung  des W assers n iem and  B efug t seyn, noch 
in seinem  p r iv a t w illen u n d  gefallen stehen  ohne V orw ießen, u n d  E r-  
k än n tn ü ß  auch  Bew illigung der W asser B esichtiger, e tw as zum  Schaden 
seines N ächsten  und  N ach b ah rs  einzuhauen .

15.
Auf den F all sich Begeben m öchte, daß  ein großes G ew ässer die T änn- 
Enge T aras B äum e, Pfähle, und  dergleichen M aterien  m ehr ru in iren  
'vegflößen, und  au f eines an d e rn  G ru n d t un d  B oden führen  m öchte, 
so soll jedes Theil dem e diese M ateriae eigentlich  zugestanden , un d  
zugehöret h a t, nach  dem  sich das W asser gesetzet, un d  der F luß  ge- 
sencket, U nhinderlich  das seine herfü r zu suchen w egzunehm en und  
a uf den vorigen o rth  zu trag e n  un d  zu füh ren  B erech tiget seyn.

l ö .

W ann sich das W asser e rgüst sollen die In spec to res B eyderseits die 
Steige in V erw ahrung  nehm en, und  A nbünden , daß  sie das W asser

1 6 *
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n ic h t w egnehm en m ö c h te ; Zu solchen S teigen  w ird t die S ta d t  B ielitz  
H o ltz  geben, die K un tzendo rffer sollen sie zu führen ,' un d  die B ialaer 
au f ih re  U nkosten  legen.

17.
W as die W asser B esich tiger Vor ih re P erso h n  n ic h t w erden  Zw ingen, 
e in rich ten  oder Schlich ten  können, das sollen die B eyderse ith s A m btern  
u n d  M a g is tra tu i die allh iesigen H H . W . W . B ürgerm eiste r un d  R a th , 
die B ialaer ab e r ih rem  S choltzen un d  G eschw ornen gebührlich  re la - 
tio n ire n  a n d e u th e n  u n d  also endlichen  B escheides, u n d  einer n ach 
d rück lichen  A ußrich tung , Von d ara u s  g ew ä rttig  seyn.

18.
W elcher aber dieser gem essenen In s tru c tio n  in  einem  oder dem  an d e rn  
P u n k t  sich w idersetzen  w olte, der oder d ieselben sollen nach  re iffer 
U n p arth ey isch er E rw egung  C ognition  u n d  B efund, B eyderse its  W asser 
B esich tiger, m it einer w ürck l. G eld poen  oder B uße angesehen  u n d  
m u lc tire t w erden, u n d  soll von  dergleichen G eld m u lc ta  die eine h e lffte  
B eyderse its  W asser B esich tigern , die an d e re  H elffte  ab e r der K irchen  
d erg es ta lt, wie oben, B ey  dem  7 ten  P u n c t e r le ite r t  u n d  V erm eldet 
ap p lic ire t, u n d  U nnach läß lich  e x iq u ire t w erden.

S chlüßlichen so w ird  in so n d e rh e it der S ta d t B ielitz G rundes 
V ero rdne ten  u n d  B eeydeten  W asser B esich tigern  obliegen Ih ro  eyfrige 
O bsich t dah in  zu werffen, d a m it der K ayserl. Schlesische B ie litz /. 
G rund  u n d  Boden, du rchs W asser n ic h t V erschm ellert d ieser V er
o rd nung  un d  In s tru c tio n  allerd ings nachgelebet, die P a r th e y e n  B eym  
W asser w ehren, d arn ach  B eschieden, un d  m ännig lich  re ich  u n d  a rm  
ohne resp ec t der Persohnen , un d  alles zeitlichen  W eesens sich d a rn a ch  
reg u liren . S o lte auch  über dieses B ey solchem  W asser w ehren, was 
N othw endiges zu B eo b ach ten  V orfällen, u n d  in  E y l e in zu rich ten  Von 
n ö th e n  seyn, was in  dieser S chrifftlichen In s tru c tio n  m it d eu tlich en  
w o rth en  n ic h t ex p rim ire t oder au sg ed rü ck e t w o rd e n ; Solches w ird  
der In sp ec to ru m  und  W asser B esich tiger B eyw ohnende D e x te r ita e t 
V erstände, B escheidenheit un d  g u tte m  G ew ießen h ie rm it C om m itire t 
a n V e rtra u e t und  anhe im b  g este lle t.
W ir an fangs B esag ten  B urgerM eister un d  R a th m a n n e , ab e r B ehalten  
unß , u n d  U nßeren  N achkom m en u n d  S ucced irenden  A em btern , wie 
au ch  einer gan tzen  G em eine d ieser S ta d t B ielitz h ie rn ech st frey  B evor, 
diese unsere  In s tru c tio n  u n d  W asserO rdnung  jed erze it U nserem  N ach- 
dencken, W illen und  W ohlgefallen nach, zu m iindern , zu m ehren  u n d  
zu ändern , auch  in  allen  und  jeden  B egebenden Zufällen, nach  E r-  
heischung  der Sachen, daß  W asser w ehren B etreffende e in rich ten  zu 
L aßen . W ornach  m an  sich zu ach ten .

Zu u h rk u n d t haben  w ir diese In s tru c tio n  u n te r  U nserm  G em einen 
S ta d t Innsiege l V erfe rttigen  L assen.

So geschehen in  der S ta d t B ielitz, den 27. M ay Anno 1672.



Coppernicuspreis für Dr. W. Kuhn.
Der Coppernicus«Kulturpreis für das Jahr 1939 im Betrage von 

5000 Reichsmark wurde von der U niversität Breslau an Professor Ing. Dr. 
phil. W alter K u h n ,  Breslau, verliehep.

Der Preis, der erstmalig im Jahre 1937/38 verliehen worden war, ver« 
dankt seine Entstehung einer Hanseschen Familie. M it sechs anderen 
Preisen, die von deutschen G renzuniversitäten verliehen werden, gehört 
er zu der bekannten Johann«Wolfgang«von#Goethe«Stiftung Volksdeutscher 
Kulturpreise.

Das Deutschtum  in Polen begrüsst die Verleihung des Coppernicus« 
Preises für 1939 an den Universitätsprof. Ing. Dr. W alter Kuhn mit grosser 
Genugtuung. Der Preis, der zum ersten Male im vorigen Jahre dem Sta« 
nislauer D eutschtum sführer D. Theodor Zöckler zuerkannt worden ist, soll 
bekanntlich für hervorragende Leistungen auf dem Gebiete der Wissen« 
schaft und Kunst an Angehörige der deutschen Volksgruppe in Polen ver« 
liehen werden. Kuhn ist nun zwar heute durch seine Professur in Breslau 
Reichsdeutscher geworden, aber die Volksgruppe in Polen betrach te t ihn 
auch heute noch als den Ihrigen, um so mehr, als seine wissenschaftliche 
Forschung weiterhin der Siedlungsgeschichte und den Lebensfragen des 
O stdeutschtum s zugewandt bleibt.

Der Preisträger wurde 1903 in Bielitz als Sohn des D irektors der dor« 
tigen Gewerbeschule geboren. Das Leben in der Volksinsel schärfte sein 
Urteil über alle Lebensfragen des auslandsdeutschen Menschen, so dass er 
schon als Student der Technischen Hochschule in Graz ungewöhnlich reife 
und abgerundete A rbeiten über die deutschen Siedlungsgruppen in Polen 
lieferte, z. B. den „Versuch einer N aturgeschichte der deutschen Sprach» 
insei“ als Sonderheft der „Deutschen Blätter in Polen“ (1926, H eft 2), „Aus 
dem oberschlesischen Zunftleben“ (Posen 1926), „Die innere Entwicklung 
von Bielitz im M ittelalter“ (Posen 1928) und andere. Kuhn war von vorn« 
herein alles andere als ein Stubengelehrter. Es gibt kaum einen W inkel im 
Deutschtum Ostpolens, den er nicht auf Schusters Rappen durchstreift 
hätte, freilich nicht m it verschwommener Romantik, sondern m it dem Blick 
des verantwortungsvollen Arztes, der Diagnosen stellt und nun mit grossem 
Scharfsinn seine Ratschläge erteilt. Man lese daraufhin nur einmal seine 
D oktorarbeit „Die jungen deutschen Sprachinseln in Galizien“ (M ünster 
1930). Sie kann als wegweisend für die völkische A rbeit gelten, für die sie 

jeder H insicht Rüstzeug liefert. H atte Kuhn bis zur Ablegung seiner 
Ingenieurprüfung im Jahre 1927 die Volksinselforschung nur nebenbei be« 
trieben, so entschloss er sich nunmehr, ganz um zusatteln und die Volks« 
forschung im weitesten Sinne dieses W ortes zu seiner Lebensarbeit zu 
machen. 1931 erlangte er an der U niversität W ien den Grad eines Dr. phil. 
Der „Ingenieur Kuhn“ lässt sich in seinen volks« und siedlungskundlichen 
Arbeiten nicht ganz verleugnen, vor allem auf dem Gebiete der S tatistik 
und Kartographie. Was Kuhn hier leistet, ist geradezu verblüffend. Die 
Karten in seinem Galizienbuch bringen den T ext auf eine ebenso kurze, wie 
aufschlussreiche Formel. Und verfolgt man Kuhns Weg als Kartenzeichner 
his zu seiner im „Archiv für deutsche Volks« und Landesforschung“ er«
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schienenen K arte der deutschen Siedlungsräume im Osten, dann wird die 
bahnbrechende Bedeutung seiner Forschung eindringlich sichtbar.

Kuhns Hauptwerk, m it dem er 1936 an die Breslauer U niversität be* 
rufen wurde, ist die „Deutsche Sprachinselforschung — Geschichte, Auf* 
gaben, V orfahren“ (Plauen 1934). W as in seiner' Jugendarbeit „Natur* 
geschichte der deutschen Sprachinsel“ nur kurz Umrissen war, erw eitert 
er hier zu einer ersten umfassenden M ethodik der Sprachinselforschung, die 
in allen auslandsdeutschen Volksgebieten als M uster anerkannt wurde. 
Kuhns A rbeiten sind so zahlreich, dass wir sie nicht alle nennen können. 
Was sie ganz allgemein kennzeichnet, ist Gewissenhaftigkeit, K larheit und 
Lebensnähe, aber auch die A chtung vor fremdem Volkstum . In dem Vor* 
w ort des letztgenannten Buches fordert er: . . die N ot des Volkes als
ein Glied desselben mitzufühlen, und doch nicht die G erechtigkeit gegen 
seine W idersacher zu vergessen . . .“ Diese sittliche Verpflichtung gilt für 
die ganze deutsche W issenschaft in Polen. Möge daher die Auszeichnung 
Kuhns in deutschen Kreisen einen freudigen, in polnischen einen gerechten 
W iderhall finden.

Geburtsbrief Anna Maria Schaar aus Czarnikau für 1747.
M itgete ilt von  A. L a t t e r m a n n .

D ieser schöne G eburtsb rie f au s P riv a tb e s itz  w ird  h ier m itgete ilt, 
weil er im  G egensatz zu den  so n st häu fig  noch erh a lten en  n ic h t nu r 
b is zu den  G roßelte rn , sondern  bis zu den U rg ro ß e lte rn  („A elte r-V a te r“ , 
bzw. ,,-M u tte r“ genann t) re ich t, also eine se ltene A rt d a rs te llt u n d  zu 
gleich das Z usam m enström en  des B lu tes  aus versch iedenen  G egenden 
bzw. V ölkern, fe rn er das g u te  Z usam m enleben  von D eu tschen  u. P olen , 
von denen einer T a u fp a te  w ird , zeigt.

1. A nna M aria Schaarin , 2. 9. 1747 in  C zarniko, get. dase lb st 
(P a ten : M elchior M atikew itzch , gew. R a th sv e rw a n d te r , O ber- 
Ä lteste r des Schneidergew ercks u. F rau  D oro thea  E lis. K ernerin , 
E hegenossin  H e rrn  Jo h a n n  K erners, R a tsv e rw a n d ten , . B. u. 
M itt-M eister des T uchm acher-G ew ercks).

2. C h ris tian  Schaar, B. u. S ch n eid er-O b erä lteste r in  Cz.
3. R osina Schlegelin.
4. Jo h an n  Schaar, F rey -S ch u ltze  in  Tenw alde im  K önigr. P reußen .
5. C a th a rin a  K ünsk in .
6. George Schlegel, gew. B. u. T u ch b re ite r  in  Cz.
7. E lisa b e th  T au rin in .
8. Jaco b  S chaar, gew. Schreiber in  G ilgenburg  i. P r.
9. S ophia D oro thea  T olk in .

10. George K ünske, gew. A ckersm ann in  A uern  in P r. [?]
1 1. E v a  Zontow skin .
12. Z acharias Schlegel, gew. B. u. Z im m erm str. in B ärw alde i. d. 

N eum arck .
13. M arg are th a  W egnerin .
14. Jo h a n n  L eonhardus T au rin i, gew. L u s t-G ä rtn e r  in Skoky.
15. U rsu la  T rebelin in  aus P arnow a im  B ran d en b : [ -B e rn a u ]  

A usgestellt v. B ü rg erm eiste r u. R a th m a n n e n  in  der H ochgräff-
lichen  S ta d t C zarnikow  in  G roß-P o len  am  1. 9. 1767, U, F ranciscus
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^ow ack i, P roconsul C zarncoviensis u. P au lu s G aczkow ski, Consul e t 
Ju ra tu s  N o tariu s U triu sq u e  Officii. Sigillvm  O ppidi Czarnikow . 1682 
m it W appen  N al^cz ( =  S tirn b in d e  =  O dalrune) nach den B esitzern  
C zarnkow ski (vgl. M arian  G um ow ski, P iecz^cie i herby  m iast wielko- 
Polskich, Po. 1932, S. 45 f., der nu r irr tü m l. Czarnkow . an g ib t, w ährend  
das Siegel deu tlich  Czarnikow . aufw eist). G röße der P ap ie ru rk u n d e  
43 X 54 cm, V erzierungen b u n t ausgem alt.
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Aus dem Stammbuch eines Tiroler Buchbindergesellen 
auf seiner Wanderung durch Polen 1647/48.

Der B uchbindergeselle C hristoph  F elber aus H all in  T iro l legte 
sich schon in  seiner H e im a t fü r die W anderze it ein p rac h tv o ll gebun
denes S tam m buch  an , m it verz iertem  L edere inband  un d  G o ldschn itt.

E r  schrieb  zu B eginn se lb st h ine in : „S ta m m b u c h  Vor g u tte  F reund  
u n n d  B e k a n d te n :

,,D iß  B uch is t  fü r g u t F re u n d t gem acht,
D aß Sie m ir B leiben in  g u tte r  ac h t,
W ann  sichs b eg ib t zu solcher Zeit,
D aß  w ir w eren von e inander w eit,
D aß m ancher ziech t in  frem bde L an d t,
B le ib t lang  auß , w ird t u n b ek a n d t,
W ann  ich d an n  fü r m ich n im b daß  B uch,
U nd F leissig  h in  u n d  w ider such,
So f in d t ich m anchen  N am en  d rin ,
D er m ich n i t  b a ld  k o m b t in  m eine Sinn.
A lsdann  w ünsch ich ihm  G lück un d  H eyl,
W an  er gleich is t  über h u n d e r t Meyl.
L e b t er d an n  n it, u n d  is t  to d t,
S prich  d an n o ch : gnad  ihm  G o tt.
D arum b  kom b h er ein ieder F reund ,
D er es m it m ir in  T rew en m eyn t,
U nd schreib  sein N am en daherein ,
L aß  m ah len  auch  sein W appen  fein,
A uch sonst was fü r Bossen will,
D och ü b ersch re it er n it  das Zill,
M it rech tem  T auff un d  N am en fo rt,
S am t einem  R eim en oder S prichw ort,
D aß d ‘ F re u n d sch a fft n it  vergessen w erd t,
D iew eil w ir leben auff d iser E r d t ! “

D ann ab e r gings h inaus in  die w eite W elt, im  S inne der M ahnung 
eines S tandesgenossen, des B uchbindergesellen  Z im m erm ann zu B reslau , 
der seinem  G enossen C hristian  Lom m er aus Zeitz 1648 w idm ete :

„W er a llze it be den Ofen s itz t,
G rillen und  die H ä ltz le in  sp itz t,
U n d t frem bde lande n it  beschaw t,
D er is t  ein  Aff in  se iner H a u t ! “

F elber durchzog  n ic h t b loß seine engere H eim at, sondern  ging 
nach kü rze re r R a s t in  der H e im a t m it w eisen R a tsch lägen  von  V ater 
und  F reu n d en  im  S tam m buch  b era ten , nach  allen  H im m elsrich tungen , 
überall W andergenossen  zum  E inzeichnen  au ffo rdernd .

Von P assau  zogs ihn  1647 nach  dem  O sten . Am 26. M ärz is t  er 
in  T horn , wo sich u n te r  dem  D atu m  der bezeichnende S pruch im  
S tam m buch  f in d e t:

„ E in  fau ler M ensch u n d  grober G ast,
U nd versoffner H ans, der is t  eine schw ere L a s t ! “

U nd w eiter die M ahnung :
„ G o tt  an d ech tig  lieben,
K u n st fleissig üben,
D ru n ck en h e it hassen,
B u lschaft lassen,
D aß seind 4 schöne G aben,
D er sie k an n  h ab en  -—“
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H ier w urde au ch  n ied erg esch rieb en :
„ G o tt  v e rtraw e n ,
L a n d t u n d  L eü th  schaw en,
H a t  keinen noch nie g e ra w e n .“

E nde  M ai is t  F e lb e r in  D anzig , wo er m anchen  sü d d eu tsch en  L an d s- 
m in n  b eg rü ß en  k o n n te  u n d  bis E n d e  des Ja h re s  b lieb .

E in  „ G e le h r te r“ sch rieb  ihm  d a  e in :
„A u d i, V ide, Tace,
Si vis v iv e re  p a c e .“

E in  a n d e re r  h a t te  e r fa h re n : >rSchöne Jung fraw en  se in d t zu loben 
eh r, K u n st, G esch ick lichkeit noch v il m e h r!“ ,

E in  an d e re r h ie lt es fü r nö tig , die a lte  W a h rh e it ins G edäch tn is 
zu ru fe n : „D a s  W erk  lo b t den M eis te r“ , weil S tü m p er auch  wohl 
d am als  schon gern  ih r W erk  lob ten .

E s feh lte  n ic h t a n  „B ek e n n tn issen  schöner Seelen“ :
„A lleine b in  ichs n ich t,
D em  bisw eilen  G elt geb rich t, »
M ir h a ts  zw ar noch n ie gebrochen,
Als am  S o n n tag  u n d  d ie gan tze  W ochen!
W er d iesen M angel n ic h t hab ,
D er lösche d isen  R eim en a b ! “

E r  is t — steh en  geblieben, obw ohl ihm  viel fo lg ten!
So: „D e r T o d t gew iß. T ag  S tu n d  verborgen ,
D rum b  th u e  d ich  s te ts  deines E n d te s  b eso rg en !“
U nd  die E rfa h ru n g :

„ G o tte s  G unst,
G u te  K u n st,
W a rh a ffte r  M undt,
E in  leib  gesund t, 
ein  from m e H a n d t 
fü h ren  du rch  alle L a n d t ! “

D ah in te r ph ilo soph iert e iner über das le id lich  W örtle in  „ W e n n “ :
„W an n s G o tt n ic h t zuw ider wer,
U nd m ir n ich ts  sch ad e t an  m einer E h r,
U nd b lib  alle D ing verschw igen,
So m öch t ich wohl bey  einer schönen Jung fraw  lig e n !“ 

F elber sp rach  wohl vom  W eite rw an d ern  nach Süden, Posen zu, 
. d a  schrieb  jem an d  u n te r  dem  2. D ezem ber: 1

„S o  ziehet hin, G o tt sey m it euch auf dem  W eeg und  sein  
E ngel gele it e u c h !“

In  Posen e rh ie lt das S tam m buch  am  le tz ten  D ezem ber folgende 
„ G e se tz e “ :

„W ie S. G eorg der thew er H eit 
D en T rachen  erschlug, den Sig erhe lt,

‘ Also h a t  C hristus uns zu g u t
E rsch lagen  den  Teuffel und  den T o d t.“
„A ls S. M artin  der H . M ann 
E in  arm en  M enschen eins tro ff  an ,
D a th a t  er auß  B arm eherz igkeit,
M ittheilen  ihm  sein U eb e rk le id t.“
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Zu B eginn  des neuen  Ja h re s  w eilte F elber in  L issa, wo er die 
F reu d e  erleb te , einen L an d sm an n  aus R egensburg  in  der S te ie rm ark , 
■den B uchbindergesellen  Joach im uß  K h irb is t anzu treffen , der ihm  ins 
S ta m m b u c h  sch rieb :

,,V il se in d t d ie euch neiden.
U nd w enig seind die euch k leyden .
U nd w ern  der N eyder noch so vil,
So gesch ieh t doch w as G o tt h aben  w ill!“

E in  an d e re r b en ü tz te  den S pruch  aus T ho rn , den  er ab e r begann : 
„W as G o tt will, d as  m uß gelden,
M enschliche A nschlag  g e ra th en  seiden.
G o tt von  H erzen  lie b e n “ usw.

E in e r  m a h n te :
, , In  g lück  erheb  d ich  n ich t, 
in  U ng lück  verzage n ich t.
G o tt is t allein  der M ann,
D er G lück u n d  U nglück  w enden k a n n .“

Als es w ieder ans Scheiden ging, erk lan g  F elber im  zu Polen ge
h ö rig en  L an d e  in  der lieben M u tte rsp rach e  — un b eh e llig t:

„A nfang , M ittel und  E nde allein  —  L aß  g o tt in  all den Sachen 
sein.

D ann  was m it G o tt w ird t angefangen, — is t n iem ahls übel 
au fg a n g en !“

Am 5. Ju li w ar F elber w ieder in  seinem  so o ft auf gesuchten  P reß- 
fourg. A. K., B erlin .

Geburtsurkunde Joh. Gorg Bießke aus Meseritz 
vom Jahre 1752.

• (M itgeteilt von C a r l  H o i n k e s ) .

W ir B uerger M eister und  R a th  M ane der K oeniglichen G roß- 
P oln ischen , an  denen  B ran debu rgschen  und  Schlesischen G raen tzen  
gelegenen S ta d t  M eseritz neb st E n tb ie tu n g  a ller w illigen und  ge- 
fließenen D ienste, u h rk u n d en  u n d  B ekennen  h iem it, u n d  K ra f t dieses 
offenen Brieffes gegen iederm ännig lich , wes S tandes, W ürden , Con- 
d itionen  un d  A em ter die seyn, daß  vor U nß in  v ersam m le te r R a th s- 
Session erschienen, der V o räch tbare  und  W oh lbenahm te H err Jo h an n  
'George W andrey ; ansehn licher B ürger und  T uchm acher, auch  ge- 
schw orner A eltiste r allh ier, und  der W oh lE hrbare  und  W oh lbenahm te 
M eister A ndreas K ube, gelieb ter a lte r  B ürger und  T uchm acher allh ier, 
a ls  g laubw ürdige M änner und . tü ch tig e  Zeugen, und  sich geziem end 
•ausgebethen, vo r Jo h an n  George B ießke ein beg laub tes G eburths- 
A tte s t, seiner eh rlichen  G eburth  und  red lichen  H erkom m ens wegen 
.ausfertigen  zu lassen, zugleich aber bey  ih ren  E yden  u n d  P flich ten , 
d a m it  sie zu fo rd erst G o tt und  U nseren A llergnädigsten  K önig  und  
H errn, wie auch  U nß als ih re r V orgesetzten O brigkeit v e rb u n d en  sind, 
m it aufgehobenen rech ten  H änden , ausgestreck ten  F o rderfingern  und  
•entblößten  H äu p te rn , wie solches zu R ech t gebüh re t, au sgesag t un d  
w ahrgem ach t, Ih n en  sich beyderseits  w ohlw ißend, daß  V orzeiger 
dieses Jo h a n n  George B ießke von dem  w ay land  W o h leh rb ah rn  un d  
W’oh lbenahm ten  M eister C h ristian  B ießken, B ürger u n d  T uchm acher 
;allhier, (deßen V ate r der w ay land  W o h lE h rb a re  u n d  W oh lbenahm te 
M eister M ichael B ießke B ürger un d  T uchm acher allh ier, die M utter,
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d ie  W eyland  E h r-  u n d  T ugendsam e F ra u  E lisa b e th  gebohrne M a- 
czewskin) als seinen E heleib lichen  V ate r, u n d  von  der w ey la n d t E h r- , 
S itt-  u n d  T ug en d -b eg ab ten  F ra u  E lisa b e th  gebohrne G erlerin  (deren 
V ate r der w ey land  W o h lE h rb a re  u n d  W o h lb en ah m te  M eister G eorge 
G erler, gew esener B ürger un d  T uchscheerer a llh ie r; d ie M u tter d ie  
w eyland  E h r-S itt-  u n d  T u g en d t-b e lo b te  F ra u  A nna, gebohrne T h ie r - 
lingin), a ls se iner eheleib lichen M u tter, u n d  also von  from m en, au ff- 
r ich tig en  u n d  u n b esch o ltn en  E heleu ten , au s einem  u n v erd äch tig en , 
keuschen  ech ten  u n d  rec h ten  E h e-B e tte , von  A llen V ier A hnen u n -  
ta d e lh a ff te r  A rth , n iem and  m it L eibeigenschafft v e rb u n d en  Anno 1712 
a llh ie r in  M eseritz erzeuget, u n d  gebohren  w orden. W eil denn  dieß 
Zeugniß obbeschriebener m aaßen  von  U ns ergangen : als gelanget an. 
alle u n d  iede, so h iem it e rsu ch t w erden, U nser d ienstfreund liches B itte n , 
obigen allen  n ic h t allein  vo llkom m nen  G lauben  B ey-zum eßen, sondern, 
au ch  o berw ehn ten  Jo h a n n  George B ießken  seiner ehrlichen  G eburth  
u n d  H erkom m en  w egen allen  geneig ten  W illen, V orschub  u n d  Be- 
foderung  zuerw eisen, u n d  denselben  in  Z unfft und  In n u n g en  fo rd e r-  
sa m st auff- u n d  anzunehm en , d a m it derselbe d ießer U nser w ah rh afften  
K u n d sch a fft u n d  u n d  B eg laub ten  Scheins, wegen seiner eh rlichen  
G eb u rth  u n d  red lich en  H erkom m ens in  der T h a th  fru c h tb a rlic h  ge
n ießen  m öge. Solches sind  w ir nu n  einen ieden nach  S tandes-G ebühr 
bey  allen  B egebenhey ten  zu verschu lden  erbö th ig . U hrkund lich  u n d  
zu m ehrer B eglaubigung  h ab en  W ier d ießen u n ß ern  offenen B rie ff  
m it U nßerer S ta d t  g ro ß em  Innsiege l b es tä rck e t, und  m it des zu r Z eit 
reg ierenden  H e rrn  B ürger M eisters eigenhänd iger U n te r s c h r i f t  b e 
k rä ftig e t. So geschehen R a th h a u ß  M eseritz, den 16 ten  A ugusti im  
J a h r  nach  C hristi U nßers E rlö ß ers  G eb u rth  E in ta u ß e n d  S ieb en h u n d ert 
un d  Zwey u n d  fünfzig .

Jaco b  R öste l E x  A ctis C onsularibus
p : t :  P ro  Consul. C iv ita tis  S. R . M tis.

p p ria . M ederecensis e x tra d id it .
C h ris tianus A ugustu s H erzog,
N o ta riu s  A cto ru m  ju ra tu s  m pr.

U rk u n d e  au f B ü tte n , quer-F o lio , A nhängendes ro te s  W achssiegel 
der S ta d t  M eseritz, in  H olzkapsel. —  Im  B ie litze r M useum .

Um das Messkorn der Schmilauer 1780.
F ü r  die R ückre ise  des g roßen  K önigs du rch  das N etzeland  vo n  

der G raudenzer F rü h ja h rs re v u e  1780 h a t te n  sich die 27 B au ern  v o n  
S chm ilau  ein B ittsc h re ib en  au fse tzen  lassen, um  sie ihm  au f einer 
S ta tio n , v ie lle ich t E rpe l, wo die V orspannpferde gew echselt w urden , 
du rch  eine D ep u ta tio n  zu überreichen . Sie sahen  sich „h ö c h s t d ringend  
genö tig t, sich in  dieser F o rm  dem  K önig zu n ä h e rn “ , denn  sie h a t te n  
sich von dem  vo lls tänd igen  R u in  der Ivonföderiertenzeit au f ih rem  
sand igen  A cker noch n ic h t erho len  können , h a t te n  ab e r doch schon  
au s eigenen M itte ln  ein S chulhaus e rb a u t und  b a ten  um  Z uw eisung 
eines L ehrers lu th . K onfession und  seine B eso ldung  aus dem  vom 
K önige g es tif te ten  Schulfonds m it jäh rlich  60 T lr. Zur F ö rd eru n eg  ih re s  
V iehstandes w ünsch ten  sie auch  m ehr W eideland vom  A m t Selgenau.

Am d rü ck e n d sten  em pfanden  sie ab e r das M eßkorn an  den  p o l
n ischen  G eistlichen  R ichlow ski, der 1775 nach  Polen gegangen w ar 
un d  die S telle durch  einen  V icar v erw alten  ließ, das M eßkorn a b e r , 
von  der H ufe 12 Schffl., s te ts  e in fo rd erte . A llerdings w aren  viele B e 
sitze r d a m it s ta rk  im  R ü c k s tä n d e  geblieben u n d  fü rc h te ten  die E in 
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tre ib u n g  au f dem  W ege der E xeku tion , was m anchen  dazu  tre ib en  
w ürde, ,,das Seinige m it dem  R ü ck en  an z u se h en “ und  m it dem ^B ettel- 
s tab e  aus ,,Ih ro  M ajestä t L ande  zu g eh en “ ! D er „ S c h rif ts te lle r“ w uß te 
schon,w elche R edew endung, in d es K önigs,»Sorgenfrei E in d ru ck  m a c h e n !

Das Schreiben  ging von P o tsd a m  auch  gleich „au f Spezialbefehl 
des K ön igs“ ans G en era l-D irek to riu m  m it der W eisung, zu m elden, 
welche B ew and tn is es m it diesem  M eßkorn d o r t zu L ande h ab e . Die 
B rom berger K am m er sollte berich ten , d a ru m  m uß te  sich der B eam te 
von  Selgenau ausfüh rlich  äu ß e rn . E r  legte seinen B erich t vom  24. Ju li 
eine genaue L iste  der W irte  usw . bei. D anach  h a t te  der O rtsschulze 
R ichard  N ehring  an  L an d  2 H ufen  u n d  2 Schulzenkäm pe u n te r  dem  
F uße, w ovon das M eßkorn nach seinem  p ro d u z ie rten  P riv ileg ium  vom  
7. Ju li 1763 je 6 Schffl. R oggen und  H afer betrug , im  R ü ck stän d e  w ar 
er noch m it 12 Schffl. H afer. G o ttfried  T h ie lem ann  w ar zur selben 
L ieferung von seinen 2 H ufen  v erp flich te t, schu ldete  aber n ich ts m ehr. 
K asim ir K rü g er gab  von den a n d e r th a lb  H ufen  bloß 3 Schffl. Roggen, 
w ar m it 9 im  R ü c k stä n d e . D ie fo lgenden E in h ü fn er gaben  je  3 Schffl. 
von Jeder G e tre id ea rt, ih re  S chulden  w aren  sehr versch ieden : Am 
m eisten  rü ck s tä n d ig  w ar M ichael H äm ling  m it je  36 Schffl., ihm  folgte 
m it je 15 L orenz M üller u n d  P au l T h im  neben  M artin  Ju rm ac k . Jo h an n  
W erner un d  C hristian  B a a r tz  schu ldeten  noch je 12 Schffl., C hristian  
G rünke (8 +  7). M ichael M üller so llte bloß 2 Schffl. Roggen geben, h a t te  
noch 12 im  R ü c k stä n d e  gelassen, w ahrens H an s S p littb e rg er m it d e r
selben V erpflich tung  „ sch u ld lo s“ w ar. A ndreas K onschack  und  M artin  
K op itzk i h a t te n  noch 3 Schffl. zu geben! Sein N am e n sv e tte r  M ichael 
u n d  die n äc h ste n  W irte  besaßen  nu r % H ufe u n d  gaben  nu r 1 Schffl. 
Roggen, n u r F ried rich  Teske h a t te  alles geliefert. M artin  P aß  schu ldete  
4, C hristian  Ju rm arc k  3, T hom as K rüger u n d  L orenz K roll je 2 Schffl., 
A ndreas K onschack  sen, un d  P au l S chm id t wie P au l R ohde n u r noch 1.

Die V ierte lhü fner gaben  n u r 1 Schffl. H afer. Schuldenlos w ar 
n u r F ried rich  M üller, w ährend  M ichael K rüger u n d  Jonas M üller m it 
6 im  R ü ck stän d e  blieben.

Der B eam te Kegel b e to n te , verm essen  seien die F elder noch n ich t, 
es handele  sich h ier auch  noch um  kulm ische M orgen, so daß  nach 
seiner S chätzung  S chm ilau in  der 3 F e ldern  64%  H ufe um fasse! M it 
dem  in A ussich t geste llten  völligen R u in  sei das noch n ic h t so schlim m , 
da  die G em einde noch im m er die neuen  königl. L asten , K o n tr ib u tio n  
und  Fourage nach  der G arn ison  Schneidem ühl e rfü llt habe . A ndere 
A m tsdörfer m ü ß ten  auch  M eßkorn geben: E rpe l p ro  H ufe 1 % Schffl. 
Roggen u n d  2 H afer, Selgenau 2%  +  l% , Schönfeld gab  von  34 H ufen  
je  40 Schffl. u n d  B rodden  von c ir 10 H ufen  2 0 + 1 2  Schffl. Das b e 
schein ig ten  in  einem  P ro toko ll im  A m te am  24. K arl K artzke-B rodden , 
A ndreas S chm idt, M ichael G om olski un d  S tep h an  Dezem  (?) Schulze 
u n d  G erich tsm änner aus Selgenau.

D ann b e to n te  Kegel, es h an d le  sich noch um  das a lte  K alieser 
Maß bei den  Scheffeln, w ovon 3 Schffl. 3 M etzen e rs t einen B erliner 
Scheffel ergaben , w äh rend  das S chneidem ühler Maß größer sei, davon  
geben 12% M etzen schon den B erliner Scheffel. Die A nste llung  eines 
Schulm eisters h ie lt Kegel sehr w ünschensw ert. Auf die R este  an  M eß
ko rn  w erde der N achfolger des P ropstes  R ichlow ski, der 1779 en tsag t 
h a tte , v erz ich ten  m üssen zur K onserv ierung  der Schm ilauer.

Die K am m er schloß sich dem  im  allgem einen an , k o n n te  aber 
rech tlich  den vo lls tänd igen  E rlaß  des M eßkorns n ic h t befü rw orten , 
da  diese A bgabe ja  auf dem  G rund  und  B oden ru h te  u n d  nach  dem  
V ertrage m it Polen  vom  18. S eptem ber 1773 § 8 alles auf dem  k irc h 
lichen G ebiete so b leiben sollte, w iees ein J a h r  v o rher übernom m en w urde.

E ine „ S e n te n z “ m uß ab e r in  dieser Frage^ n ic h t gefallen sein, 
•denn 5 Ja h re  sp ä te r  w an d te  sich der „ E x je s u it“ von K rajew ski, der
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1780 vom  K önige zum  P fa rre r  von  S chm ilau  u n d  der F ilia le  S chön
feld e rn a n n t w orden  w ar, an  ih n  als den  K irch e n p a tro n  w egen N eubau. 
beider K irchen , die m it 199 bzw . 190 Ja h re n  sehr b au fä llig  geworden, 
w aren . Auf R ück frage  nach  dem  K irchenverm ögen  k o n n te  n u r g e
m eldet w erden , die 300 Schffl. M eßkorn seien der K irche  w ohl zuge
sp rochen  w orden, ab e r eine , ,S en te n z“ zur L ieferung  sei n ic h t ergangen .. 
In  Schönfeld b ew irtsc h a fte te  der M üller D aniel K law iter w ohl einem 
K irch ack er, se it 30 Ja h re n  sei ab e r kein  Z ins d av o n  g ezah lt w orden .. 
D a die P ro te s ta n te n  n ic h t m ehr bei k irch lichen  F eie rn  das G eläu t der 
K irchen  b en ü tz te n , seien auch  diese E in n ah m en  sehr zurückgegangen.. 
D er S ta a t  m öge doch w enigstens aus den F o rs te n  das B auholz un d  
sonst Ziegel u n d  K alk  zum  B au abgeben . Zwei J a h re  sp ä te r  erg ing  
ab e r die E n tsch eid u n g , dazu  sei der S ta a t  n ic h t in  der L age.

A lb ert K o erth , B erlin .

Von der Wolfsplage im Netzedistrikt um 1800.
Solange B renkenhoff nach  B esitznahm e des N e tz ed is tr ik te s  ihn  

v erw alte te , ging er nach  seiner energ ischen  u n d  in  G eldsachen g ro ß 
zügigen W eise auch  gegen die W olfsplage vor. E r  se tz te  fü r jeden 
ersch lagenen  W olf eine P rä m ie  von  10 T h lr. aus. U ber den E rfo lg  
is t  le ider ak ten m ä ß ig  n ich ts  b ek a n n t. D ie d an n  neu eingesetzte  K riegs
u n d  D om änenkam m er in  B rom berg  k lag te  ab e r schon dem  G roßen 
K önig 1776, daß  die „E in sasse n  sich n ic h t sonderlich  m it der A us
ro ttu n g  der W ölfe ab g e b en “ , die F o rs tb ed ie n ten  ab e r k ö n n ten  allein 
n ic h t viel erreichen . D abei m eh rten  sich die K lagen, da  die T iere se lbst 
in  die W ohnungen  eind rängen . M an habe  sich schon a n  die K am m er 
nach  M arienburg  gew and t un d  um  Ü berlassung  der d o r t angeschafften  
W olfsfanggeräte gebeten , ab e r sie w ürden  d o r t se lb st nö tig  gebraucht.. 
M itte l zur A nschaffung d ieser G erä te  seien le ider n ic h t v o rh a n d e n .. 
D arum  b a t  m an  um  „V erh a ltu n g sb e feh le“ . D as w ar im  D ezem ber, 
wo die L andp lage  sich wohl besonders fü h lb ar m ach te .

S ta t t  der „V erh a ltu n g sb e feh le“ befahl der K önig  von seinem  
„S o rg en fre i“ dem  Jagdzeugm eister Schenk-G runew ald , W olfsfang
zeug u n d  2 Z eugjäger nach  dem  b ed rä n g ten  O sten  zu senden . Die- 
ku rm ärk isch e  K am m er e rh ie lt den Befehl, d a fü r  V orspann  bis an  die 
G renze zu ste llen . D ie beiden  Jä g er Scheel un d  W egner m ach ten  sich 
zu B eginn des F eb ru a r 1777 auf den W eg nach B rom berg , wo sie nach  
13 D iä ten ta g en  an k am en  und  von  der K am m er zu n ä ch s t die D iäten, 
u n d  A uslagen v erlang ten ! T ro tz  der o ft sehr k le inen  T agesre isen : 
G runew ald -K öpen ick , G urkow -D riesen usw . gab  es P an n en  u . K o s te n : 
fü r  W agenschm iere 2 T h lr. 4 G r., R e p a ra tu r  am  W agen durch  den 
Schm ied in  C üstrin  8 in  D riesen schon w ieder 16 G r., dem  S tellm acher 
in  D riesen  12 G r. D ie ihnen  zustehenden  D iä ten  m ach ten  3 T h lr. 16 G r
au s un d  b ra c h te n  die K am m er in  V erlegenheit, aus w elchem  F onds 
sie gezah lt w erden  so llten . D arum  A nfrage in  B erlin ! Aus dem  F onds 
der „s te igenden  u n d  fallenden  C o n trib u tio n s-G efä llen “ w ar der E n t 
scheid! A ber: die B älge der noch e rs t zu erlegenden W ölfe sind  a b 
zuliefern, von  der K am m er zu v erkau fen  un d  der E rlö s  r ich tig  zu v e r
buchen! W o? N eues P rob lem  fü r die R ä te  d o rt!  D enn ein p aa r  Ja h re  
m onierte  d ie g efü rch te te  O berrechnungs-K am m er das Fehlen  der 
G elder fü r die Felle. — Als E rgebn is der E x p ed itio n  der Jäg er aus dem  
G runw ald  können  dem  K önige von dem  Jagdzeugm eis te r b is zur Zeit 
der S om m ersaat am  15. Mai gerade 5 T iere gem eldet w erden!

M an v ersu ch t es m it einer nach  dem  königlichen G rundsa tz  der 
„p reuß ischen  S p a rsam k e it“ sehr spezia lisierten  P räm ien tax e , die 
dan n  noch nach  der von W estp reußen  v erb essert w ird und  einige Jah re
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in  K ra ft b le ib t. D abei g eh t m an von der E rw ägung  aus, daß  es doch 
auch  A ufgabe der ad ligen  G ü ter sei, bei der B ekäm pfung  der W olfs
plage m itzuw irken  un d  se tz t die P räm ie  fü r au f ad ligem  G rund  u n d  
Boden g e tö te te  T iere n ied riger an . E s soll also geben: fü r 1 a lte n  W olf 
3 bzw. 1 T h lr., fü r  den jungen  2 T h lr. bzw . 16 G r., fü r im  N etz  ge
fangene 16 bzw . 8 G r. D as Fell soll dem  E rleger oder F än g er v e r 
bleiben. D as m u ß te  aber d an n  nach  dem  M onitum  der O berrechnungs
kam m er d ah in  ab g e än d e rt w erden, daß  ihm  nu r ein V ierte l des E r 
löses gegeben w urde. F ü r  M eister P e tz  ga lten  dieselben S ätze. U nd  
so kan n  1788 b e ric h te t w erden, der F ö rs te r  Schaede bei S tre lno  h ab e  
18 T hlr. P räm ie  fü r  3 a lte  B ären , d a ru n te r  2 ,,S ie“ , e rh a lten . Sonst 
aber h e iß t es, die E rfolge blieben „u n v o llk o m m e n “ .

O berfo rstm eister M üller schlug d aru m  A nschaffung von  zwei 
kom ple tten  eigenen Fangzeugen, je 3 N etze nach V orschriften  des 
Jagdzeugm eisters Schenk v o r u n d  berech n e t die K osten  auf S um m a 
S um m arum  2390 T h lr., wovon ein Teil durch  V erleihen an  die ad ligen  
B esitzer au fg eb rach t w erden soll. In  B erlin  m a ch t m an auf das P ro 
je k t des H o fland jägerm eiste rs  u n d  O bristen  von S tein  au fm erksam , 
das gegen 560 T h lr. b illiger is t, ü b e rlä ß t aber der K am m er in  B ro m 
berg, einen F onds d a fü r  zu f in d e n ! Die g la u b t ab er n ich t, daß  der 
Adel au f den V orschlag, F e ihgebühren  zu zahlen, eingehen w erde u n d  
findet auch  keinen  F onds, der die hohe Sum m e trag e n  könne. E nd lich  
sche ite rt d a ra n  auch  der P lan , dem  pension ierten  F ö rs te r  Schm all im  
W estp reuß ischen  sein W olfszeug fü r 160 T h lr. abzukau fen . E rs t  E nde 
des Ja h rh u n d e rts  w ird  aus dem  N ach laß  eines in Schw edt v ersto rb en en  
P rinzen  ein Zeug e rs ta n d en . D er Schiffer K iehn topf in  B rom berg  
verlang t fü r  den T ra n sp o rt u n d  fü r Zollauslagen rd . 152 T h lr., wozu 
noch L ohn fü r H ilfsk rä fte  beim  A usladen  in  der H öhe von 5 T h lr . 
kom m en. D er „sch ick liche“ F onds u n d  das Gelaß zum  U n terb rin g en  
m achen noch allerlei Schw ierigkeiten . D as M agazin s tr ä u b t  sich, 
R äum e d afü r herzugeben ; es w erden 2 Scheunen  gebau t.

U nterdessen  n ahm  die B evö lkerung  ab e r doch den  K am pf gegen 
die B estien  auf, w enn auch  m anches J a h r  der P räm ien fo n d s n ic h t 
voll au sgezah lt w erden konn te . B esonders h a t te  m an  es au f die „ S ie ‘s “ 
und  die N estjungen  abgesehen. N ach  einer P räm ien lis te  von 1798 
w aren g lückliche Jäg er u. a . ein R ed em an n  m it 8, ein K oenig m it 6, 
B itte rling  5 jungen , daneben  kam en auch  a lte  zur S trecke . D er Ja h re s
e rtrag  b e tru g  bis in  den A pril 22 a lte , 39 junge m änn liche u . 11 a lte  
und  25 junge w eibliche T iere. An P räm ie  kam en  280 T h lr. zur A us
zahlung m it 50 T h lr. F ondsü b ersch re itu n g !

G roße A ufregung b rac h te  1799 das A uftauchen  des sogenannten  
, ,M enschenfressers“ in  der U m gegend von B rom berg . E r  h a t te  b e
sonders K inder v e r le tz t. T re ib jagden  w aren ohne E rfo lg  geblieben, 
die Jagd liebhaber zeigten wenig L u st zu r T eilnahm e, weil ihnen  das 
Fell des erleg ten  T ieres n ic h t überlassen  w urde. O ft m ach te  Regen 
solche V eran sta ltu n g en  auch  erfolglos, die u rw aldähn lichen  D ick ich te 
der W aldungen  h in d e rten  auch  sehr. E nd lich  g laub te  m an  auch  n ic h t 
re c h t a n  „M enschenfresser“ u n te r  den W ölfen der Gegend. Die v o r 
gekom m enen U nglücksfälle aber m ach ten  doch b e d e n k lic h ! Sie seien 
aus S üdp reußen  herübergew echselt. E in  F ach m an n  erk lä rte , in  der 
ln su rrek tio n sze it seien viele L eichen d o r t in  den W äldern  liegen ge
blieben, und  so h a t te n  sich einige W ölfe an  M enschenfleisch gew öhnt.

Dem R ev ie rfö rs te r Z abrzynsk i w ar es im  M ärz 1799 gelungen, 
einen solchen M enschenfresser, eine W ölfin  m it 5 Jungen , unschäd lich  
zu m achen. D ie K am m er b efü rw o rte te  in  B erlin , ihm  zu den v e r
d ien ten  10 T h lr. noch eine E x tra p rä m ie  von derselben  H öhe zu ge
w ähren . E in  F ach m an n  m uß bescheinigen, daß  es sich w irklich  um  
den gefährlichen R äu b er h an d e lt. G efundene S ch ro tkö rner m achen



256 Kurze Beiträge

es so w ahrschein lich , daß  auch  noch besonderes S chußgeld  a n  den  
F ö rs te r  g ezah lt w erden  darf.

Im  N ovem ber 1804 zerrissen  W ölfe dem  L aß b a u e rn  G astisch  in 
T rzam iza l (Tschem sal) zum  A m te Szydlow o gehörig , 1 O chsen u n d  
1 K uh, w orüber der G en era lp äch te r G ü ischard  zwei P ro toko lle  am  
24. u n d  25. au fnehm en  ließ u n d  sie m it der B itte , dem  G eschäd ig ten  
zur A nschaffung der verloreneix T iere 18 und  10 T lr. zu bew illigen, 
was von  B erlin  d an n  auch  zu B eg inn  des neuen  Ja h re s  geschah.

Im  J a n u a r  1806 w urde eine F ra u  au f dem  W ege von  Lochow iec 
nach  R ynarzew o von einem  W olfe angefa lleü ; sie v e rs ta rb  a n  den 
be ig eb rach ten  W unden , ebenfalls b a ld  d a ra u f 2 K n ech te ; der S chäfer 
K rause  w urde m it seinem  H u n d e auch  übel zu g e rich te t.

U nd endlich  t r a t  sogar nach  der Anzeige des B rom berger P o s t
m eisters T schepius in  dem selben W alde ein to lle r  W olf auf, der a n  
einem  H o lztage m ehr als 30 Personen , d a ru n te r  auch  K inder b iß . 
Zwei B rü d e r  von  einem  seiner K nech te  s ta rb e n  b a ld  d a rau f. V iele 
V erle tz te  w urden  in  das H o sp ita l bei seinem  G ru n d s tü ck  g eb rach t, 
aber nach  seiner M einung von  den zu s tän d ig en  S tellen  der S ta d t  sehr 
v ernach lässig t. A uch die K am m er bekam  von B erlin  nach  M onaten  
eine R üge, daß  derg le ichen  ,,u n te r  ih ren  A ugen“ geschehen k o n n te . 
Sie m uß d an n  im  Ju li berich ten , daß  in  dem  A m tsdorfe  Lochow  der 
E in lieger F ra n z  M udrow  an  den F olgen des W olfsbisses ges to rben  sei. 
E r  h in te rließ  eine W itw e m it 6 K indern . N ach  dem  B erich te  des 
zus tän d ig en  In te n d a n te n  w aren  die d re i ä l te s te n  so w eit, daß  sie in  
den D ienst gehen k ö n n ten . F ü r  die d re i an d e ren  aber, den 8-jäh rigen  
P aul, den  6 -jäh rigen  M ichael un d  die 3-jährige E u p h ro sy n a  w erden  je  
w öchentlich  18 G roschen U n te rs tü tz u n g  b e a n tra g t u n d  auch  genehm ig t.

Die P räm ien lis te  1805/06 w eist bis Ju n i 06 an  erleg ten  T ieren  
7 a l te  u n d  73 junge  au f u n d  n e n n t als g lückliche E m pfänger von P rä 
m ien: O berfö rste r F ellm ann , die U n te rfö rs te r  Em m e, B orczynski, 
u n d  P erdelw itz , fe rner den P o stm eiste r R itte r , Ö konom  P e trich , D orf
d iener K rüger, S chreiber G rund , M ichael Jan ick e  aus Schubin , S chul
h a lte r  G ram s in  R om annshoff, H ein rich  Busch au s T heerofen, W e g n erin  
M rotschen  (4 junge), einen H ir te n  in  N euendorf bei S tre lno  (ach t junge).

D am it sch ließen die A k ten . A ber die W olfsplage w ar n ic h t b e 
en d e t!  W enn w ir vo r einem  h a lb en  J a h rh u n d e r t als K inder au f dem  
A nger am  heim atlichen  F lüßchen  im  F rüh linge  die Güssel h ü te te n  
u n d  im  S c h a tten  der a lte n  hohen  P ap p e ln  am  W ege ,,W ulle, wulle 
Jaasko , koom t no H u u s“ sp ie lten , u n d  im  heim ischen  D ia lek t dem  
uns so Z urufenden  a n tw o r te te n : „W ie d aa ro  n i ! “ “ Seine F rag e : 
„W o rü m  da n i? “ b e a n tw o rte te n : „D e Voß s i t t  h iin o ‘m S tru c k !“ D ann  
v erb esserte  wohl „G rö ö sch “ (G ro ß m u tter), d ie nach  den au f der 
B leiche liegenden L einw andenden  sehen w ollte : „D e W oof s i t t  h in o ‘m 
S tru c k !“ So h a t te n  sie es e in st von den  A lten  ge lern t in  Tarnow o 
bei R ogasen, die noch aus eigener Ju g en d  zu erzäh len  w ußten , daß  sie 
beim  G änsehü ten  tü c h tig  gesungen h ä tte n , um  den irgendw o im  V er
steck  lau ern d en  W olf zu verscheuchen . U nd doch h a t te  er so m anche 
G ans w eggeholt. N och m ehr w uß ten  die a lte n  Schäfer ihnen  vom  W olf 
u n d  ih ren  K äm pfen  gegen ih n  zu erzäh len  beim  w in terlichen  K ienspan!

Sie h a t te n  m eist n u r eine se lb stg esch n itten e  K eule als W affe gegen 
ihn , sowie ih re  S chäferhunde! „ J id e  Scheepe loo ft sion K üa, u w enn‘s 
ook neejo Ivrüm m ingo h ä t t ! “ (Jed e r S chäfer lo b t seine K eule, u n d  
w enn sie auch  neun  K rüm m ungen  h a t) . Dieses W o rt von „ J a n g o o d “ 
(von jenem  G uten) h ö r te  ich o ft vom  G ro ß v a te r, w enn ich ihm  m eine 
P eitsche oder dergl. rü h m te  u n d  sah  im  G eiste die Schäfer m it ih ren  
K eulen, h ö rte  sie die V orzüge ih rer K eulen  loben zur Zeit, als noch 
W ölfe die H e im at unsicher m ach ten . A. K.
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Der K alender is t uns ein so a lltäg liches W erkzeug, daß  selbst 
R obinson am  ersten  T ag  au f seiner Insel zum  K alenderm acher w ird. 
Der G eschichts- und  F am ilien fo rscher s tö ß t beim  S tu d iu m  v e rg a n 
gen e r Ja h rh . im m er w ieder auf D aten , die uns heu te  frem d sind. Um 
diese R ä tse l le ich t lösen zu können, m uß m an den K alen d erb rau ch  
jener Zeit kennen. D as vorliegende B üchlein  is t  dazu der rec h te  Z eit
weiser, weil sich g ründ liche K enn tn is und  p rak tisch e  A nw endbarke it 
d a rin  paaren . E in  D ruck feh le r: S. 158 m uß als O ste rtag  des Ja h re s  
1673 der 2. 4. stehen . Auch h ä t te  es Seite 31 (S ch lach t bei Leipzig) 
fü r S onntag , 17. 10. 1813, r ich tig e r „ W affen ru h e“ als „W affen still
s ta n d “ geheißen. Ob (S. 28) eine gem äßig te R eform  unseres K alenders 
zu einem  D auerka lender w irklich abzu lehnen  w äre, k ö n n te  bezw eifelt 
w erden, zum al sie auch  schon vom  a lten  G ro tefend  gew ünsch t w urde. 
W eil der lose beiliegende, m it S chiebern  e in ste llbare  „E w ige K alen 
d e r “ auch  einzeln käuflich  is t (1,— Rm .), w ären  auch  au f ihm  die 
O ste rte rm ine w enigstens bis 1582 ( s ta t t  1800) erw ünscht. D eutlicher 
h ä t te  es S. 10 oben „H erzo g lich “ -P reußen  geheißen, das 1612 den 
gregorian ischen  K alender e in führte , weil B ran d en b u rg -P reu ß en  die 
neue Z eitrechnung  e rs t 1700 m it den an d e ren  evang. L än d e rn  ü b e r
nahm . — W er das p reisw erte  B üchlein zur H and  n im m t, h a t seine 
F reude an  der k la ren  und  erschöpfenden  D arste llung . A. Giese.

Verzeichnis der Büchereien der Zw eigstelle des S taa tsa rch iv s und  der 
G renzm ärk ischen  G esellschaft zur E rfo rschung  u. Pflege der H eim at 
Schneidem ühl. Schn. 1939. G renzm . Ges. 205 u. 32 S.

D as v. D ipl.bibl. Charl. K iehl b ea rb e ite te  Verz. des In h a lts  der 
gem einsam  b e tre u te n  beiden B üchereien  is t auch  fü r uns nü tz l., weil 
es das neueste g ed ruck te  einer O stbücherei ist, das auch  die N achbargeb . 
u. eine A nzahl poln. W erke u m faß t, deren  T ite l ab e r z. T. kl. D ru ck 
fehler aufw eisen. D ie genaue G liederung, wobei am  Schluß jeden  
Abschn. auch  noch dazu in  B eziehung stehende B ücher a n d re r  A bschn. 
g e n a n n t w erden, erm öglichen ein rasches A uffinden ebenso wie das am  
S chluß gegebene N am en- u. S achw ortverz . in  ABC-Folge. A. L.

Przeglqd Biblioteczny. W ydawnictwo Zwiqzku Bibliotekarzy Polskich. 
Spis tresci roczniköw 1—10 (1927—36), zestawila Helena Lipska. [Büches 
reiumschau. Organ des Verbandes poln. Bibliothekare. Inhaltsverzeichs 
nis der Jgg. 1—10, zus.gestellt von Hel. Lipska]. Krak. 1938. Zwi^zek 
Bibi. Polskich. 61 S.

D e u tsch e  W itse n sc h . Z e its c h r .  f. P o le n . H e f t  ,16. 1939. 17
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Es ist immer nützlich, wenn der Inhalt einer Zschr. nach einem ge» 
wissen Zeitraum  durch ein Register erschlossen wird. Dies geschieht 
für die der poln. Büchereibeamten in folgender W eise: Im 1. Teil wird ein 
Ueberblick über alle längeren u. kürzeren Aufsätze u. eine Chronik in 
ABC»Folge der Verf. gegeben, wobei Decknamen usw. möglichst aufgelöst 
werden. Es folgt ein Verz. der besprochenen W erke, darunter auch 
etlicher dter. Darauf eine Zschr.übersicht u. ein M itarbeiterverzeichnis. 
Den 2. Teil bildet ein ausführliches Schlagwortverzeichnis. Es ist also die 
häufig bew ährte Form innegehalten. Die Bespr. u. die Zschr.schau sind 
nur im 1. Teil berücksichtigt. A. L.

Gut Gesell’ und du mußt wandern. Aus dem  R eise tagebuche des w an 
dernden  Leinew ebergesellen B en jam in  R iedel 1803— 1816. B earb . 
u. hrsg. von  F ried r. Zollhoefer. G oslar, B lu t u. B oden V erlag 
G m bH ., 1938. 177 S. m. 48 Abb. Gr. 8°.

R iedel (1785 in  K ro tosch in  geboren, f  1870 in  G r.-S chönebeck), 
w an d e rte  als Geselle m ehr als 12 Ja h re  lang, ziem lich u n b ek ü m m ert 
um  G renzen u. K riegsgetüm m el, du rch  alle d t. G aue u. die angrenz. 
G ebiete Polens, R uß lands, Ö sterreichs un d  der Schweiz. Seine (leider 
n ic h t in  der U rsch rift gebotenen) A ufzeichnungen, die R. als M eister 
nach  A bschluß der W an d erjah re  an  H ^n d  von T agebüchern  in  einem  
E rin n eru n g sb u ch  zusam m enfaß te , b erich ten  von  einer F ü lle  friedl. 
u. kriegerischer E rlebn isse aus der le tz ten  B lü teze it des Z unftw esens. 
Sein V ate r h a t te  ihn  erzogen und , da  von dem  K ro tosch iner L eh rer, 
einem  a lten  P osam en tie re r, n ich ts  R echtes zu lernen  war, se lbst u n te r 
r ich te t. 1803 w urde B en jam in  Geselle un d  erw äh lte  als seine „K n a p p - 
P a te n “ H ieron . K ra ft aus O snabrück , A dam  S ch a ttau e r  aus K au e n  
(Kowno) u n d  Ign . M alinow ski aus Low itsch. Im  O kt. t r a t  er d a ra u f  
seine lange F a h r t  an , deren  1. E ta p p e  K obylin  w ar u n d  wo der L ese r 
gleich den r ich tig en  B egriff von der dam aligen  M acht der G esellen
b rü d er e rh ä lt. W eite r ging d an n  die W an d ersch aft über ' F rau stad t»  
G logau nach  Züllichau, Posen, G raudenz, D anzig, P om m ern  usw ., 
in  schier unübersehbarem  wmnderl. K reuz u n d  Quer, ohne R a s t un d  
R uh. L änger als 4 M onate blieb er se lten  bei einem  M eister, d en n  
,,D ie L u s t m ehr zu erlernen , m ehr zu sehen, zu erfah ren , folglich m ehr 
zu w issen als andere , tr ie b  m ich o ft aus einer S tad t, in  der m ancher 
w eniger W iß- u n d  L ernbegierige o ft jah re lan g  v e r b l i e b . . . “ Noch 
den 29jähr. W alzenden  bem üh te  sich sein ä l te re r  B ru d er (der L eh re r 
in  einem  H au lan d  bei K alisch  war) vergebl. zur A nnahm e einer v a 
k a n te n  L ehrerste lle  im  N a c h b a ro rt zu bereden. B en jam in  leh n te  a b , 
wobei er M ontesquieu z itie rte  (ein an d e rm al b e ru ft sich der K ro to 
schiner Gesell au f einen K ard in a l G anganelli). M itu n te r laun ig  un d  
auch  derb , zum eist ab en teu erlu stig , sch re ib t er ge treu lich  alles au f, 
wobei seiner F eder auch  o ftm als ro m an tisch e  B e trac h tu n g en  e n t
fließen. E ine  schöne L an d sch aft lä ß t ihn  sich an  die ,,w ohlklingende 
.B eredsam keit“ V irgils erinnern  un d  von A rkad ien  m it seinen „ P as to u - 
re llen “ träu m en . Noch m ehr aber beschw ingen n a tu rg em äß  w eibliche 
Z auberreize seine poetische F eder, un d  es m angelt dan n  n ic h t an  V er
gleichen aus der W elt der griech. G ö tte r, H elden u n d  M ythen ; in  
seinem  R anzen  liegen M iltons „V erlorenes P a ra d ie s“ u. Cooks See
reise um  die E rdkuge l — kurz, der junge M ann erschein t ebenso ge
b ild e t wie auch  „ a u fg e k lä r t“ . N irgends begegnet dem  Leser in  R ’s  
N iederschrift ein ausgesprochener P a tr io tism u s  oder gar ein V olks
tum sbew ußtse in , es lag n ic h t in  der Zeit. R iedel fü h lte  sich w eder als 
D t. oder P reuße, noch als Pole, einzig nu r als Sohn des P osener L an d es; 
hier is t sein „ V a te r la n d “ , das „gegenw ärtig  — so sch re ib t er um  1820 
— u n te r  K ön ig l.-P reuß . H o h e it“ s te h t. A nders v e rh ä lt es sich d a 
gegen m it dem  konfessionellen B ew ußtsein . Sein P ro te s ta n tism u s
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lä ß t es ihn  als eine U nm öglichkeit au ffassen , ein d t. „h im m lisches, 
unw idersteh liches M ädchen“ , eine lianensch lanke „ D a p h n e “ zu freien', 
denn , ,S chön -H annchen“ aus R ö m ers ta d t in  M ähren gehörte  in  seinen 
Augen als K ath o lik in  n ic h t zu den „ebenm äßigen  R e lig ionsverw and ten“ . 
— A ben teuer erleb te  R iedel zur G enüge, so z. B. 1807, als an  d. o stp r.- 
russ. G renze wegen d reier L an d k a rten , die er bei sich fü h rte  (auch 
rec h t bezeichnend!), von K osaken festgenom m en u n d  w ochenlang 
in  R u ß lan d  herum gesch lepp t w urde. M it dem  b u n ten  R ock s ta n d  er 
ü b erh a u p t n ic h t au f gu tem  F uße. E ine  in  seine N a tu r  „geleg te A b
neigung gegen jedes u n te rg e o rd n e te  V erh ä ltn is“ un d  seine L iebe zu 
dem  „hohen  G u t“ der persönl. F re ih e it ließ ihn  vor dem  S o ld a ten 
d ienst m ehrfach R eißaus nehm en (so f lü ch te te  er Ju n i 1812 vor der 
hzgl. W arschauer T rup p en au sh eb u n g  aus O bersitzko  nach  D riesen 
u. desgl. 1813 aus S te tt in  vor den „ ä u ß e rs t lästigen  E xerzierere ien“ 
des L an d stu rm s). N ur in  N ü rn b e rg  versuch te  der junge M ann einm al 
seinen zerschlissenen R ock  m it der M ontur der „ö s te rr . N a tio n “ zu 
vertauschen , was ab e r letzlich  zu seiner Z ufriedenheit fehl schlug, 
obwohl er bere its  12 G ulden H andgeld  erha lten , beim  O k tobersa ft 
la u t „H och  lebe K aiser F ra n z !“ geschrien  un d  der H au p tm an n  ihm  
als besond. V ergünstigung  versprochen , ihn  u n te r  die U lanen zu reihen, 
wo er „ u n te r  la u te r  P o len “ käm e.

E in  in  m ancher H in sich t fesselndes R eisetagebuch , dessen v e r
ö ffen tlich t vorliegende B earbe itung  auch  ganz g u t b eb ild ert is t (nach 
zeitgenöss. V orlagen, zum eist S tad ta n s ic h ten , d a ru n te r  von  F ra u 
s ta d t, Posen, G raudenz). D aß R iedel vielfach E rlebnisse u. M enschen 
aus dem  öfters d u rch w an d erten  P osener L an d e  sch ildert, m ag h ier 
noch besonders b e to n t sein. E dm . K linkow ski.

Landeskunde.
Jan Dylik: Lodz i okolice, przewodnik geograficzny. [Lodz un d  U m 

gegend, e rdkund licher F üh rer]. L. 1939, Z arz^d M iejski (S ta d t
verw altung). 246 S., 2 P läne , 87 L ich tb ilde r.

D urch die H erausgabe  eines geogr. F ü h re rs  s te llt sich die S ta d t 
Lodz ein rühm liches Zeugnis aus, da unseres W issens nach  keine der 
polnischen S täd te , se lbst W arschau , eine ähnliche V eröffentlichung 
besitz t. D as Schauen einer S tad tlan d sch aft, das E rw an d ern  
ih rer U m gebung an  H an d  einer „z ü n ftig e n “ g ed ru ck ten  A nleitung  
w ird n u n  jedem  Lodzer „ In te llig e n z le r“ zugänglich  gem ach t, was 
einen n ich t zu u n te rsch ä tzen d en  Vorzug fü r das b islang m iß ach te te  
„poln . M anchester“ d a rste llt. E rgänzend  sei auch  au f die buch techn isch  
auf der H öhe stehende A u ss ta ttu n g  des B uches hingew iesen. — In  
einem  ausführlichen  V orw ort kom m en die R ich tlin ien , nach  denen 
der A ufbau des Buches d u rch g e fü h rt w urde, zur A ufzeichnung. U n te r 
anderem  m ach t der Verf. d a rau f aufm erksam , daß  er a n s ta t t  der ö fters 
angew and ten  P u n k tm e th o d e  in  der B e trac h tu n g  sich vorw iegend 
eines H ervo rhebens der t y p i s c h e n  E rscheinungen  befleißigen 
werde. D as D ynam ische der S tad tb ild en tw ick lu n g  e rfä h rt bei ihm  
eine bew ußte B evorzugung. D en eigenartigen L andschaftsre izen  der 
Lodzer U m gegend, den p rim itiv en  F o rm en  der V olkskunst w idm ete 
D ylik gebührende A ufm erksam keit. D as einschlägige S ch rifttu m  w urde 
nach M öglichkeit au sg en ü tz t, obwohl gerade erdkund liche A rbeiten  
im  Lodzer G ebiet re c h t selten  sind, daher die geographischen B eiträge 
v. Dr. Ivoßm ann dem  Verf. rec h t w illkom m en sein m uß ten . N ach 
den ein le itenden  K ap ite ln  über die Lage der S ta d t Lodz in  E u ro p a  
und  in  P olen  g eh t D ylik  zur kurzen  K ennzeichnung der S ied lungs
und  V erkehrsgesch ich te über. D as beigefügte K ärtc h en  über die E n t
w icklung des W egenetzes is t unübersich tlich  ausgefallen. D as Zeichen

17*
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fü r die S tä d te  t r i t t  n ic h t hervo r, in  schw arzer F arb e  au fge tragen  käm e 
es deu tlicher zum  V orschein. Die B ezeichnung ,,d rog i w spölczesne“ 
|d ie  W ege der G egenw art] und  W ege des 19. J a h rh u n d e rts  s tim m t 
n ic h t ganz. Die S traß e  Zgierz— S trykow  z. B. w urde nach  1830 e r
b au t, desgleichen der V erb indungsw eg zw ischen Zgierz— P ab ian itz , 
Lodz, A lexander, P od lem b itz  usw. Als neuzeitlicher V erb indungs
weg feh lt au f dem  K ärtc h e n  die K u n s ts tra ß e  Lodz, Lagiew niki, S try - 
kow, die die a lte  V erb indung  nach  W arschau  v e rk ü rz t. Ü ber das 
W achstum  der S ta d t Lodz g ib t es eine R eihe von  en tsp rech en d en  
K arten . Die im  F ü h re r  an g e b rach te  finden  w ir n ic h t einfach genug. 
Die durch  verschiedene Schraffierung  d arg este llten  W achstum sflächen  
h ä t te n  g u t eine deu tliche fo rtlau fen d e  N um erierung  v ertrag en , um  
dem  Leser die zeitlichen  W ach stu m sstu fen  besser zu verdeu tlichen . 
W ozu die K artensk izze  einen g rünen  A ufd ruck  trä g t ,  is t uns u n v e r
s tän d lich . U nserer A nsich t nach w äre eine G egenüberste llung  eines 
K arte n a u ssc h n itts  der G egenw art au f der top o g rap h isch en  K arte  
1 : 100 000 m it einem  flächenm äßig  gleichen der Q uartie rm eiste r- 
k a r te  von 1839 b ed eu ten d  zw eckm äßiger gewesen (siehe Lencewicz). 
D er Vergleich is t d o r t so überzeugend  un d  eindring lich , daß  jegliche 
W orte  eigentlich  überflüssig  sind : u m so  ehrenvoller fü r die k a r to 
g raph ische D arste llung! Im  A bschn itt über die G eschichte der S ta d t 
Lodz sind  dem  Verf. einige U ngenau igkeiten  un te rlau fen . Die deu tsche 
B auernko lon isa tion  begann  n ich t e rs t z. Z. des H erzog tum s W arschau , 
sondern  bere its  um  1780. Der U n tern eh m er Z ach ert kam  aus U n ru h 
s ta d t  un d  n ic h t aus W arschau . Bei der A ngabe der A usw anderungs
u rsach en  kom m t die B edeu tung  des 1822 e ingefüh rten  ab so lu ten  T u ch 
e in fu h rv erb o ts  fü r p reuß . T uche n ic h t zur gebührenden  B erü ck 
sich tigung . Die U n te rb in d u n g  der T uch au sfu h r nach  R u ß lan d  u n d  
C hina zw ang erbarm ungslos die d t. T uchm acher im  p reuß . G ebiet 
zu r A bw anderung  nach  M ittelpo len . Gewiß e rle ich te rten  die zah l
reichen  „B en efiz ien “ der kongreßpoln ischen  R egierung  den T u ch 
fab r ik a n te n  den E n tsch luß , die H e im a t zu verlassen. Seit den e rs ten  
G rü n d u n g sjah ren  (1825) g a lt die besondere F ü rso rge  des W ojew od
schaftsp räses R em bielinski der E n tw ick lung  des B aum w ollgew erbes 
in  Lodz. A uffallend reich liche G eld u n te rs tü tzu n g  erh ie lten  gerade 
d ie in  Lodz bis 1830 angesiedelten  B aum w ollfab rikan ten  (W endisch, 
111 usw .). Lodz befand  sich dam als keinesfalls „ n a  szarym  k o n cu “ . 
],,in  einer vergessenen E c k e “]. Vor und  nach  1830 fand  keine Lein- 
w 'andausfuhr nach  R u ß lan d  s ta t t ,  höchstens in  der G esta lt von S ch u tz
hü llen  zu den zum  V ersand b es tim m ten  T uchstücken . In  k nappen  
S trich en  fü h r t  uns D ylik  in  die E n tw ick lungsgesch ich te  der L odzer 
In d u s tr ie  un d  des H andels ein, wobei der A b sch n itt über den G ang 
d e r  P ro d u k tio n  im  T extilgew erbe re c h t in s tru k tiv  g ehalten  is t .  Den 
au f S. 49 an g eb rach ten  A ussch n itt der topogr. K arte  finden  w ir u n 
zw eckm äßig, da jedem  der B esitz einer no rm alen  (n ich t verk le inerten ) 
K arte  von Lodz zugänglich  is t. W äre  eine schem atische Z eichnung 
aller L odzer S chornsteine n ic h t besser am  P la tze  gewesen, als eine 
v erk le in erte  W iedergabe der topog raph ischen  K arte , wobei die w ir t
schaftliche S tru k tu r  der S ta d t besser in  E rsche inung  t r ä te !?  D em  
D iag ram m  au f S. 57 fehlen  die Zahlen. D er A b sch n itt über die B e
vö lkerung  is t k la r u n d  gesch ick t abgefaß t, wobei die D arste llung  der 
vorsichgegangenen  U m sch ich tungen  innerha lb  der L odzer E inw ohner
sch aft als gelungen angesehen w erden kann . E inen  g u t d u rch d ach ten  
u n d  ab g e ru n d e ten  A b sch n itt s te llt die G eschichte des Lodzer B a u 
wesens dar. Völlig o b je k tiv  is t die B eschreibung des ku ltu re llen  Lebens 
von Lodz. An den B eschreibungen  der einzelnen S tad tte ile  is t  wenig 
auszusetzen , sie sind  alle frisch g ehalten  un d  w erden vom  B estreben  
geleitet, au f das w irklich Sehensw erte, fü r Lodz E igenständ ige, auf-
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m erksam  zu m achen. Die farb igen  S ta d tp län e  ergänzen  w irksam  den 
T ext. D as im  A b sch n itt „A usflüge in  die U m gegend“ G ebotene is t 
gesch ick t b earbe ite t. D er Verf. h a t  au f G rund  seiner erdkund lichen  
Ausflüge u n d  m it H ilfe des S tud ium s des, w enn auch  m itu n te r  
spärlichen  S ch rifttum s, ab g e ru n d e te  S tad t-  u n d  L an dschaftsb ilder 
gegeben. H ierzu  noch einige V erbesserungen von U ngenau igkeiten : 
K o n stan tin  w urde 1821 u n d  Tom aschow  gleichfalls in  diesem  Ja h re  
angeleg t; Ozorkow bere its  1808. D aß das A lter der großen  L inde in  
Gorki ta u sen d  Ja h re  be tragen  soll, is t völlig  unw ahrschein lich . Noch 
einiger B em erkungen  zu den L ich tb ilde rn . D as G esam tbild  von Lodz 
b ie te t dem  F rem den  wenig A n h a ltsp u n k te  u n d  v e rm itte l t  daher u n 
genügende V orstellungen  von  einer In d u str ie lan d sc h a ft. E ine A uf
nahm e, die w estlich  der S tad t, oder aber vom  R u d aer H ügel gem ach t 
w orden w äre, h ä t te  das gesteck te  Ziel besser e rre ich t. Bei einigen 
L an d sch aftsau fn ah m en  fehlen die K o n traste , da sie bei abgedäm pftem  
L ich te  gem ach t w urden. Die A ufnahm en des Scheiblerschen V or
werks u n d  die vom  T urm  der K a th e d ra le  h ä t te n  un te rb le ib en  können, 
da sie n ich tssagend  sind. Das B ild des D orfes M ileszki is t völlig m iß
lungen. D er v e rh ä ltn ism äß ig  enge R ahm en , den sich ein S tad tfü h re r 
verständlicherw eise ste llen  m uß, e rla u b te  es dem  Verf. gewiß n ich t, 
den g ro ß artig en  V erd iensten  der D eu tschen  um  die G ründung  und  
den A usbau der In d u s tr ie  un d  des Gew erbes von Lodz nachzugehen. 
Dies möge die A ufgabe eines kün ftig en  d t. S tad tfü h re rs  b le ib e n ! D em  
aufm erksam en B u ch b en ü tzer w erden jedoch einige, das d t. W irken  
im  S tad tb ild  dokum en tie rende  E inzelhe iten  n ic h t en tgehen . D a is t 
z. B. im  S traßenverze ichn is  zu lesen, daß  44 S traß en n am en  ihre a n 
fänglich au f den d t. B esitzer des G eländes zu rückgehenden  N am en 
haben  in  völlig  w illkürliche U m benennungen  e in tauschen  m üssen. 
Viele S traßenzeilen  befinden sich se it der G ründungszeit bis zur 
G egenw art h in  in  d t. H änden . Die In d u s tr ie  w ar bis zum  W eltk rieg  
zu 80 v. H . gleichfalls d t. A bschließend sei festgeste llt, daß  der Verf. 
der ges te llten  A ufgabe gerech t gew orden ist. D as H erau sa rb e iten  
von zusam m enhängenden  L an d sc h afts ty p en , wie S tad tlan d sc h a ft, 
B ru ch lan d sch aft im  W esten , E n d m o rän en lan d sch aft, W aldgeb iet bei 
Rogi und G ro tn ik i h ä t te  als Z usam m enfassung  der E in z e lb e trach 
tu ngen  rec h t günstig  gew irk t, doch dies n u r nebenbei. Der auffallend  
n iedrig  bem essene P re is  lä ß t sich n u r durch  die P a te n sch a ft der S ta d t
verw altung  von Lodz erk lä ren . D ie beiden lose beigefügten  K a rte n : 
eine von Lodz m it H öhensch ich ten lin ien  und  eine der U m gegend von 
Lodz (bunt) ergeben beinahe allein  die H ä lf te  des K aufpreises. F ü r 
den H e im a tk u n d e u n te rr ic h t von Lodz b ie te t der S ta d tfü h re r  ein u n 
en tbehrliches H ilfsm itte l, dessen F ehlen  m ancher E rd k u n d e leh re r 
bisher unangenehm  v e rsp ü rt h aben  m ag. A. B.

Ferdinand Ksi^zek: Przegl^d historyczno-gosjodarczy Myslowic i okolicy.
[H ist.-w irtsch aftl. Ü bers, über M yslowitz u. Um geb.]. Wvsl. 1937, Polski
Zw. Sam odz. R zem iesln iköw  i P rzem ysl., Kolo Myst. 44 S. P re is  0,75 zl.

Es h a n d e lt sich h ier um  eine F estsch r. an l. der F eier des lOj. B estehens 
des P oln . V erb, se lb ständ iger H andw erker un d  In d u str ie lle r  in  der 
oberschles. S ta d t M. Die S chrift, die fü r die poln. G ew erbetre ibenden  
w erben soll, h a t  in  ih rem  h ist. Teil k au m  einen W ert, dagegen sind  
die A ngaben über die heu tigen  B evö lkerungsverhä ltn isse , über S ta d t
verw altung , kom m unale  E in rich tu n g en , H andel und  G ewerbe und  
über die Gesch. des ju b il. V erbandes n ich t ohne B edeu tung . K.

Willy Schmidt: Kurmark Grenzland. N eudam m  u. B in. 1938, J. N eu
m ann. 64 S., v iele Abb. usw.

N ach dem  H e ft „G ren z lan d  im  B ild “ (vgl. G renzm ärk . H eim atb ll. 
1938, H. 1, S. 74) des gleichen Vf. fo lg t die vorliegende, in  der m ehr
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der T ex t im  V o rd e rg rü n d e  s te h t.  G ezeig t w ird  d a rin  der S tan d  vor 
der Ä nderung  der V erw altungsgrenzen  u. der H eim kehr des S u d e ten 
landes ins Reich, aber der sehr eindrucksvo ll. D as S ch rifttum sverz . 
is t  jedoch  ziem l. un e in h eitl. D as bes. fü r  Schulungszw ecke der H J  
b es tim m te  ' schm ucke H eft (6.— 10. Taus.) b e rü c k s ich tig t auch  die 
w enigen beim  R eich verb liebenen  P olen  des G ebiets (S. 49 ff.) u. b r in g t 
den  W o rtla u t der beiden  A bkom m en vom  26. 1. 34 u. 5. 11. 37. E in  
D ruckfeh ler is t S. 9 1868 s t a t t  1866. D er ab g eb ild e te  G renzausw eis 
(S. 44) sch re ib t die poln. ON N ow y Tom ysl u. M i^dzychöd n ic h t rich tig .

Ur- und Frühgeschichte.
Dietr. Bohnsack: Die Burgunden in Ostdeutschland u. Polen während

des letzten Jahrhunderts vor Chr. — Q uellenschriften  zur o s td t.
Vor- und  F rühgesch ich te , H . 4, Leipzig, K ab itzsch , 1938. 162 S.
74 A bb.^ 18 T af., 1 K arte .

D er N ich tfa ch p räh is to rik e r  is t  im m er w ieder e rs ta u n t, wie die 
F o rscher m anchm al nach B e trac h tu n g  einer F ibel e rk lä re n : D as is t 
ein B urg u n d erg rab  des 1. Jh . vo r Chr. M an h ä l t  das fü r unm öglich 
und  is t geneigt, d ie ganze S ied lungsarchäologie als U nsinn über B ord  
zu werfen. A ber k an n  n ic h t der H is to rik e r  aus der Schreibw eise der 
B u ch stab en  das Ja h rh . einer U rk u n d e  erkennen , der P h ilo loge aus 
den F eh le rn  einer, la te in ischen  U rk u n d e  sagen, ob der S chreiber D t. 
oder Pole gewesen is t ? S ag t n ic h t ein A rz t nach  B e trac h tu n g  einiger 
K nochenb ruchstücke, es hande le  sich um  den L eichnam  eines e tw a 
40 jähr. M annes; genüg t n ic h t eine V erste inerung  dem  P aläonto logen , 
um  n ic h t nu r das A lter einer geolog. S chicht, so ndern  sogar das d a 
m alige K lim a anzugeben  ? D enn dazu  h ab en  diese L eu te  ih re  F a c h 
kenn tn isse , ih re S ystem atik . Die V orgesch., die noch im  19. Ja h rh . 
eine L iebhabere i w ar, is t je tz t  eine s tren g e  W issenschaft m it eigener 
S y stem atik . D iese is t n a tü rlich , wie die .anderen W issenschaften , 
n ic h t ohne w eiteres v e rs tän d lich . U nd so sehen w ir in  der vorliegen
den S ch rift zu n ä ch s t 100 S. sehr d e ta illie rte r  A usführungen  über T y 
pologie von F ibeln , Sch ildbuckeln , E n tw ick lungsre ihen  von T onge
fäßen  usw. M it der Z uordnung  der gew onnenen K u ltu re lem en te  zu 
V olksstäm m en m uß m an n a tü rlic h  vo rsich tig  sein. S. 100— 120 s te llt 
e r  fest, daß Ivostrzew ski, der frü h er den B u rgunden  ganz N ordposen  
a ls  S ied lungsgebiet e in räu m te , wohl ü b e rtr ie b . In  W irk lich k e it w aren 
die B urgunden  in Posen au f K u jaw ien  b esch rän k t, au ß e rd em  saßen  
sie im  ä u ß e rs ten  H in te rp o m m ern , im  heu tig en  M eereskreis, im  D an- 
ziger G ebiete, die W eichsel au fw ärts  du rchs K ulm erland  bis zur B zura. 
Im  übrigen  Posen (wie in  Schlesien usw.) saßen  W andalen . In  M itte l
pom m ern  saß  eine M ischbevölkerung, wie auch  in  der nö rd lichen  N eu
m a rk  u n d  in  der C zarn ikauer G egend, w estlich  der Oder w aren W est
germ anen . All dies g ilt fü r das 1. Jh . vor Chr. Die sied lungsarchäo- 
logischen U ntersch iede, die K ossinna zw ischen „ R u g ie rn “ u n d  „ B u r 
g u n d e n “ m achen w ollte, bestehen  w ahrscheinlich  n ich t, doch m uß 
m an  dem  Verf. be ip flich ten  (S. 120): „M an  m uß angesich ts der schier 
u n lö sbaren  Schw ierigkeiten  die F rage stellen , ob die Ü b ertrag u n g  der 
festen  S tam m esbegriffe sp ä te re r Ja h rh . auf die K u ltu rv e rh ä ltn isse  der 
S p ä tla te n ez e it ü b e rh a u p t b e re ch tig t i s t “ . W ahrschein lich  h an d e lte  es 
sich um  ostgerm an . G ruppen , au s denen sich sp ä te r  die von den a n 
tik e n  S ch rifts te lle rn  überlie ferten  S täm m e der B urgunden  u. R ugier 
en tw icke lten , wie etw a in  Schles. au s der allgem . als W an d alen  be- 
ze ichneten  S tam m esm asse sich die S ilingen, H asd inge usw. h e ra u s
schälen . A n E inzelhe iten  w ollen w ir folgendes h erv o rh eb en : Die B u r
g u n d erg räb e r h ab en  w enig Schm uck, dagegen viel W affenbeigaben ,
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a ls  einziges Volk h a t te n  sie sowohl einschneidige, wie zw eischneidige 
S chw erter, le tz te re  wohl von den K elten  e n tleh n t (S. 40). Die F orm en  
d e r  H aarzangen  lassen  g u t B urgunder- u n d  W an d aleng räber u n te r 
scheiden  (S. 63). Die bu rgund . E inw anderung  (übrigens n ic h t nu r 
a u s  B ornholm , sondern  vom  skand inav . F estland ) erfo lg te wohl etw as 
sp ä te r  als die w andal. (S. 99). Die B urgunder m ieden noch W ald- und  
S eengebiete (S. 102). D ie D ru c k a u ss ta ttu n g  is t sehr gu t. S ch rifttu m  
S. 125— 128. D ann  folgen 33 S. F undortsverze ichn isse , Z usam m en
s te llu n g en  von T ypen, F unden , K u ltu rg ru p p e n  usw. A uch polnische 
T ex te  sind  b en u tz t, freilich  w im m eln diese Z ita te  von D ruckfeh lern . 
Im  ganzen  eine sehr w ertvo lle  A rbeit, wie übrigens z. B. auch  die 
franz. K ritik  hervorgehoben  h a t. ' W. M aas.

Hermann Uhtenwoldt: Die Burgverfassung in der Vorgeschichte und 
Geschichte Schlesiens. Bresl. H isto r. F orschungen ., H . 10. B rsl., 
P rieba tsch , 1938, 180 S., 3 K t.

D er Verf., der schon einige S chriften  zur schles. Gesch. h in te r  
sich  h a t, leg t diese g ründ liche S tud ie  über eine w ichtige F rage vor. 
M an m uß in  der B auze it der B urgen  Schlesiens 3 P erioden  u n te r 
scheiden : die vorg., die frühgesch ich tl. u. die h o ch m itte la lte rl. B urgen. 
E ine E in le itu n g  fü h r t  uns die Gesch. der B urgenforschung  in  Schl, 
vor. D ann  w erden S. 11—36  die vorgesch ich tl. B urgen  oder B u rg 
w älle behandelt. E s sind  vor allem  solche der „ L a u s itz e r“ K u ltu r  zu 
verzeichnen  (L iste S. 11 — 15), einige w urden d an n  von K elten  u. G er
m anen w iederbenu tz t. Die der „ L a u s itz e r“ en ts ta n d en  (S. 21/22), 
a.ls im  N orden  dieser K u ltu rzone (also etw a Pom m erellen /Posen) die 
G erm anen  a u f tra te n  u. die d o rtigen  S täm m e nach  Süden d rän g te n ; 
w eiter w urden  d an n  B urgen e rrich te t, als die G erm anen se lbst in 
Schlesien erschienen. Z ahlenm äßig  w ichtiger sind  die frü h g esch ich t
lichen (vorpiastischen) B urgw älle (S. 37 ff.). Das Buch is t verfassungs
gesch ich tlich  aufgezogen, so w erden die F ragen  der „ G a u b u rg e n “ u. 
der sp ä te ren  K aste llansbu rgen  sehr ausführlich  b eh an d elt (S 54— 144). 
In  den F ragen  der B urgbezirksverfassung , des B urggerich tes, der 
B urgen als Sitz der landesherrl. D om änen- u. F in an zv erw altu n g  w ird 
d as ges. d t. u. poln. S ch rifttu m  g u t d u rch g earb e ite t u. gelegentl. die 
D iskussion  über H. F. Schm id u. W ojciechow ski h inaus w eitergeführt. 
Doch is t der Verf. anerkennensw erterw eise sehr vorsich tig  m it „neuen  
T heo rien“ . Auch in  der F rage des Zusam m enhanges von B urgen u. 
M ärk ten , B urgen  u. K irchen  fü h r t  uns diese bei H. A ubin gem achte 
D r.-a rb e it o ft w eiter als die bisherige Forschung . N ach langer D is
kussion n im m t er als E n ts teh u n g sze it der K aste llaneien  das E nde des 
X I. Jh . an  (S. 60). Die m ilitä r. B edeu tung  der K aste llansburgen  ist 
d as  u rsp rüng liche, ihre G erichts- u. V erw altungsaufgaben  ein sekun 
d äre s  E lem ent, sag t er S. 68. Das is t  fü r Schles. wohl rich tig , aber 
n ic h t fü r andere  Teile Polens. In te re s sa n t is t der H inw eis auf W ik inger
funde in  der N ähe der B urgen (S. 94/95). Es b es teh t ein inniger Zus.- 
han g  zwischen B urgen  u. K irchen  (n icht zw ischen B urgbezirken  u. 
Parochien), doch m uß m an zw ischen B urgk irchen  u. B u rg o rtk irch en  
un terscheiden . (S. 119 ff.). In  der Zeit der d t. K olonisation  geh t die 
V erw altungs- u. W irtschafts-, ab er auch die m ilitä r. B edeu tung  der 
K aste llansbu rgen  schnell dahin . Bei der 3. B urgenbauperiode m uß 
m an H erzogsburgen, S tad tbefestigungen  u. A delsschlösser u n te r 
scheiden . Der 3. Teil des B uches (S. 154 ff.) geh t darau f kurz ein. Es 
is t  falsch, au s B urgform en Schlüsse au f die E rb a u er u. Siedler ziehen 
zu wollen (S. 148), er n im m t also W einelt gegenüber dieselbe S tellung 
ein wie w ir DW ZP, H eft 33, S. 324. D rei K arten  zeigen uns die v o r
geschichtl. Burgw älle, die vorp iastische G aueinteilung, die K aste llane i
bu rgen  Schlesiens. E in  um fangreiches S ch rifttu m  is t S. 157 _ , 167
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zus.gestellt. Auf die N achbargeb ie te  w ird  le ider n u r se lten  eingegangen,. 
S. 97 sag t er, der ON Gola allein  bew eise keine Z ugehörigkeit zum  G au  
der G olensizen; sehr r ich tig , denn  goly h e iß t kah l, u. ON d a m it finden  
sich in  ganz Polen. D agegen k o m m t Ivro tkeberg  S. 25 wohl n ic h t von  
k rö tk i, das kurz, n ic h t klein b ed eu te t. Ob von K rö te  ? Bei den D oppel
burgen  h a n d e lt es sich nach  ihm  um  eine V olksburg  u. einen F ü h re r 
sitz. Jn  der F rage des Z us.hanges von B urg  u. M ark t u. S ta d t  h ä t te n  
ihm  folgende S chriften  w eitergeholfen : L u d a t, D ie o s td t. K ietze, T y- 
m ieniecki über die podgrodzia (suburbia) in  der S lav ia O ccidentalis u . 
W . M aas, Zur E n ts te h u n g  der S tä d te  in  P olen , D t. Schulztg. in  P .,  
1930, X, 294 ff. E in ige T eilfragen  will er noch andersw o  k lären . Im  
G anzen eine sehr beg rüßensw erte  A rbe it. W . M aas.

Jözef Jodkowski: Grodno Wczesnosrednowieczne (Der f rü h m itte l
a lte rlich e  G arten  im  L ic h t der A u sg rab u n g sa rb e iten  am  a lte n  
K önigsschloß 1932— 33). In :  P rzeg l^d  H isto ryczno -W ojskow y>
B d. V II ,  S. 199— 215, 11 A bb. u. Skizzen.

Auf diesen leh rreichen  A ufsatz h a t te n  w ir k u rz  in  H . 31, 131 h in 
gewiesen. D a zw ischen den m eisten  V e rtre te rn  der d t. u. poln. W issen
sch aft versch iedene A nsich ten  über die V olkszugehörigkeit der S ta a te n 
g rü n d er im  O sten  vo r rd . 1000 J. bestehen , is t  die D arste llung  der 
E rgebnisse eines F orschers, der h ier eigne W ege gegangen ist, e rw ü n sch t. 
D er Vf. is t D ir. des M useum s im  a lte n  Schloß zu G arte n -G ro d n o .am  
A bhang  des M em elflusses. Z u n äch st e rw äh n t er das befestig te  H eilig 
tu m  au f dem  n ebenan  liegenden  K olozahügel aus dem  11.— 12. J h . ,  
das nach  A nsich t der b isherigen  au fg ezäh lten  F orscher der ä l te s te  
Z iegelbau im  NO. des gegenw ärtigen  P olen  ist, w ährend  aus dem  
13. Jh . d an n  n u r noch der W a r ttu rm  ,,S to lp “ [ich finde dazu a l tn o rd , 
sto lp i =  S tü tze , P fe ile r!, vgl. auch  die ON. S tolp  usw .] in  L itau isch - 
K am enz (K am ieniec) b ek a n n t ist, m a. H o lzb au ten  aber ü b e rh a u p t 
feh lten  u. die vo rh an d en en  B urgw älle u n erfo rsch t sind. U n te r
suchungen  des „S ch w ed en b e rg s“ [vgl. unse re  frü h e ren  H inw eise d a ra u f, 
daß  dieser häufige N am e sich n ic h t auf die Schw edenkriege des 17. 
bis 18. Jh ., sondern  die no rm ann . E ro b e ru n g sze it beziehen kann !] in  
W olkow ysk 1924— 25 zeig ten  S puren  von bis ins 8. u. 9. Jh . zu rü ck 
re ichenden  K u ltu ren  (vgl. Jodkowrs k i : G rodzisko w olkow yskie, Grodno* 
1925), aber keine g rößeren  B au ten  u. leg ten  N achforschungen  am  K o
lozahügel nahe. A ber die d o rtigen  K u ltu rgesch ich ten  w aren  v. d. R ussen  
zur B efestigung des M em elufers ab g e trag en . So blieb  die G egend des 
n ahen  K önigsschlosses m it R esten  der W ehrm auer au s den Z eiten  
W ito lds. E s w urde ein S ch loßku ra to rium  aus zivilen u. m ilit. H erren  
geg ründe t, d a ru n te r  Gen. K leeberg  u . d. Vf., u. von dem  B esitzer, der 
H eeresbehörde, e rlau b t, zur S tü tzu n g  des S teilhanges nach dem  F lu ß  
zu den Schloßhof teilw eise tie fer- u. die R este  der a lte n  M auern  fre i
zulegen. Schon im  F rü h ja h r  1932 w urden  zah lr. R este  a lte r  B auw erke 
aus dem  frü h en  MA. en td ec k t. 2 m u n te r  der O berfläche fand  sich 
zu n äch s t ein P fla s te r  aus der Zeit B ätho ris , d a ru n te r  viele S te inkugeln  
v. 40 cm  D urchm esser u . 1 S ilberm ünze W ito lds, e tw as tie fer R este  
v. H o lzb au ten  aus der Zeit vom  9./10. Jh . b is 1250 versch iedenste r 
A rt. „ Im  nö rd l. Teil des G ebiets, das v. R esten  v. H o lzbau ten  e in 
genom m en ist, s tehen  im  v e rb ra n n te n  F u ß b o d en  P allisad en  m it einem  
F ußste ig  — ein R est der inneren  B efestigung  der B urg, g le ich laufend  
zu einem  Z iegelheilig tum , das z. Z. des B estehens der Pall, schon ze r
s tö r t  w ar, u. der Schloßkapelle aus d. 2. H ä lf te  des 13. Jh ., die au f 
den R u inen  eines b isher u n b ek a n n te n  H eilig tum s aus dem  11. Jh . 
e rb a u t w ar. O berhalb  der P all, b es tan d en  W irtsc h a fts b a u te n “ , ein  
G etre idespeicher m it R esten  v e rb ra n n te n  G etre ides, landw . G erä te , 
ein geschm olzener S ilberschatz  (u. ein K nochengerüst v. 1,94 m L änge!).
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Noch tie fer fand  sich eine S chich t v. B irkenrinde, die die R este v e r
koh lte r H o lzb au ten  aus versch iedenen  Jh h . te ilte , indem  einfach au f 
bei K a ta s tro p h e n  v ern ich te te  G ebäude neue au fg e rich te t w urden. 
Im  verk o h lten  U n terg ru n d  fanden  sich K üchenabfälle, geschm olzene 
S ilbervo rrä te , Perlen , K äm m e usw. h au p tsäch lich  aus dem  9.— 11. Jh ., 
u. eine S ch u ste rw e rk sta tt aus dem  12.— 13. Jh . m it Schuhen ähn l. 
denen der G öralen fvgl. über die bis ins germ . Z eita lte r zu rückgehenden  
G ürtelschnallen  dieser H. 19, 179 f.], M essern, einem  S tein leisten  usw ., 
z. B. W ürfeln  u. an d e rn  Spielgeräten  aus B irken rinde. ,,K . W einhold
II. Jaroszew icz, O braz L itw y, W ilna 1844, T. 1, S. 66 f.) b rin g t leh rr. 
N achr. über d. B irken rinde , die im  a lte n  no rm ann . B auw esen zum  
D achdecken  verw ende t w urde. N ach  ihm  w urde das aus B re tte rn , 
B irkenrinde oder R iedgras gem ach t n ich t an  den W änden  
befestig t, sond. n u r aufgelegt, so daß  es le ich t herun tergezogen  w erden 
kon n te  . . . Aus dem  L a to p is  hypacovsk ij w issen w ir, wie in  R eußen  
ein norm . W iking (w arägo-reuss.) I t la r  in  s. R esidenz erm o rd et w urde. 
M an ,g ru b ’ das D ach auf u. Schoß durch  die Ö ffnung ihm  einen P feil 
ins H e rz “ (A ltnord . Leben, B in. 1856, S. 217)“ . In  N ord reußen  h a t  
sich die S itte  des D achdeckens m it B irk en rin d e  bis ins 16./17. Jh . 
e rha lten . Das aufgefundene B auholz is t m eist F ich te , se ltner E ich en 
pfähle u. -pfosten . D ie R este  der B auw erke stam m en  h au p tsäch l. au s  
der Zeit der lit. H e rrsch a ft (1190— 1250), w eniger aus der w arägo- 
reuß ., w äh rend  au f dem  Schloßberg  eine R eihe Z iegelbauten  bes tan d . 
,,E in  G artener T e ilfü rs t w ohn te in  einem  gem au erten  ,te re m ’ au s 
flachen, m it R eliefzeichen geschm ück ten  Ziegeln, die in  ih rer A rt b isher 
u n b ek a n n t sind , obw ohl ähn liche  Zeichen au s den A usgrabungen  in  
den K ijiver H eilig tüm ern  aus dem  10.— 11. Jh . b ek a n n t sind  u. sich 
au f dem  K oloza e rh a lten  h a b e n “ . W ahrschein l. is t n u r der u n te re , 
unbew ohnte Teil des ,te rem ’ [ =  T u rm ?] e rha lten , e rb a u t fa s t ohne 
F u n d am e n t im  11.— 12. Jh . au s ungleich  g roßen  Ziegeln. D ie F u n d e  
sprechen fü r einen w eltl. Zweck (Pfeile, E isenm esser, kl. S teinkugeln , 
H olzspindeln  usw .), auch  das F ehlen  einer Z en tra lan lage  u. A psis. 
M a jo lik ap la tten res te  g leichen denen am  K olozaheilig tum .

In  4 m T iefe w urden  dan n  nach  län g erer Zeit bedeu tende  B a u te n  
aus F lachziegel gefunden, d a ru n te r  ein 3 schiffiges H eilig tum  im  Z en 
tra lb au . Sicher wrar das die F ü rs ten k ap e lle , das au f dem  K olozahügel 
wohl ein F estungs- oder K loste rbau . Ä hn lichkeiten  m it den v. 
W . Chwojko in  B elgorodek b. K ijiv  gefundenen  Z iegeln u. M ajo lika
p la tte n  lassen au f das 11. Jh . schließen. R eso n ato ren reste  en tsp rechen  
den au f K oloza noch e rh a lten e n  ungefähr, S ch ießscharten  u. W endel
trep p e n  den sp ä te ren  B a u te n  in  Suprasl, K l. M ozejkow, Synkowicze. 
H a lb v e rb ra n n te  K nochengerüste  erinnern  an  die S telle der genann ten  
A nnalen, daß  1183 in  G. durch  B litzsch lag  gem au erte  H eilig tüm er 
v e rb ra n n t seien. D ie S üdw and is t genau nach  OW . au sg erich te t. 
,,Alles in  diesem  H eilig tum  sp rich t fü r sehr hohe K u ltu r  ih rer E rb a u e r 
m it A usnahm e des sch lech ten  M örte ls“ . „D ie  u n te r  den G ru n d m au ern  
des ,te re m ’ gefundenen  G ebäudespuren  ebenso wie die u n te rh a lb  der 
F läche, au f der die M auern  des H eilig tum s aus dem  11. Jh . e r r ic h te t 
w urden, lassen annehm en, daß  die G ärtn e r B urg  n ic h t au f einm al 
en ts ta n d en  ist, sond. viele Jhh . frü h e r als b isher angenom m en. Sie 
h a t te  alle  V orbedingungen  dazu, da sie an  der S telle einer frü h er b e
quem en Ü berq u eru n g  über die M emel lieg t , wo noch eine In se l b e
stan d . H ier k reu z ten  sich die H andels woge zu L ande u. W asser (viele 
M ünzfunde b is zur R öm erzeit).

„W ie b ek a n n t, zw'ang der H unger im  9.— 10. Jh . N o rm an n en , 
von der O stsee aus in  das In n ere  der L än d e r in  den F lu ß tä le rn  v o rzu 
dringen . Schon i. J . 852 belagerten  sie die B urg  A pulia [überraschende 
N am engleichheit m it S üd ita lien !] in  S am a iten  u. m ach ten  reiche B eu te .
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Diese N orm annen  m üssen auch  nach  G arten  noch eher gekom m en 
•sein, ehe die A usb reitung  des w aräg .-reuß . S taa te s  aus der G egend 
K ijiv  begann. E in  Beweis k an n  der lit. N am e G rodnos-G ard inas (in 
A n m .: von  norm , gard r-g röd) u. des F lusses Ros, eines N ebenflusses 
der Memel, wie auch  die 2 nebeneinander liegenden B urgw älle in  W ol- 
kow ysk sein. D ie K u ltu r  an  der M emel m u ß te  sich langsam  entw ickeln . 
E s m u ß te  eine G rund lage fü r  das C h ris ten tu m  bestehen , wie es in  
K ijiv  b es tan d , das ja  den N orm , eher b ek a n n t w ar als dem  K ijiver 
R eußen , u. n u r u n te r  diesen B edingungen  ko n n ten  so g roßartige  B au ten  
e n ts te h e n “ wie in  G. u. K oloza.

Aus den H o lzb au ten resten  der litau ischen  Zeit e rg ib t sich ein 
gew altiges V ergehen der frü h e ren  K u ltu r, w äh rend  v o rher jeder ge
fundene G egenstand  fü r den S chönheitssinn  der B ew ohner zeugte. 
Aus der lit. Z eit s tam m en  viele einseitig  g eg lä tte te  S teine, au f denen 
eine M enge K nochen u. H ö rn er von E len tie ren , W isen ten , H irschen  
gefunden w urden . E s h an d e lt sich wohl um  O pfersteine.

Im  H e rb s t 1933 w urden auf den T rüm m ern , m it denen das H eilig 
tu m  aus dem  11. Jh . gefü llt is t, die R u inen  einer k le ineren , sp ä te ren  
Schloßkapelle gefunden, 4 eckig m it h a lb ru n d e r A psis im  O. u n d  
größeren  Ziegeln, aber sch lech t gebau t, so daß  sie wohl n u r v. rd . 1250 
a n  m ehrere Ja h rz eh n te  bestand . R ingsherum  fanden  sich 30 K nochen
g erü s te . Aus dem  g en an n ten  L atop is  w ird  die Stelle über den Zug 
G eorgs, des Sohnes Eevs gegen G. 1278 an g e fü h rt. D anach  v erte id ig te  
e in  ,,s to lp “ den  B urgeingang, w ahrscheinl. der gr. R u n d tu rm  au f dem  
S tich  Z ünd ts u. A delhausers v. 1568. Leider kan n  dieser n ic h t a u s 
gegraben  w erden.

„D ie  g röß te  O ffenbarung  können  die E rgebn isse der U n te r
suchungen  über die B efestigung G artens in  der Zeit der H errsch a ft 
der N orm annen  u. W ar.-reußen  d o rt, sowie in  den A nfängen der lit. 
H errsch a ft sein. —1 Im  L ich te  der E n td eck u n g en  . . . gew inn t die I n 
frageste llung  der a lte n  D eu tu n g  des N am ens der B urg  N em ogardas 
a u f  der V orgesch ich tlertagung  in  W ilna 1893 im m er m ehr B edeu tung , 
von wo die K ähne bis zum  D n jep r geschafft w urden, wie ihn  der by zan t. 
K aiser K onst. P o rp h y ro g en e to s an g ib t, der also d o r t um  d. M itte  des
10. Jh . b ek a n n t w ar (Nemo =  lit. N em unas =  N jem en u. gard as =  
lit . B urgw all, u. G ard inas =  G rodno, wobei die ä lte re  F o rm  gardas 
sein  k ö n n te  (viell. v. norm , gard r) um  so m ehr, als die O rd e n sritte r  
G rodno  G artin  od. G arten  n an n ten , vgl. T ru d y  W ilen. O td . Mosk. 
P redw ar. Kom . po u s tro js tw u  w W ilnie IX  archeol. s’jezda, w. 1893, 
S . 338)“ , — L ehrreich  ist, daß  u n te r  den A bb. sich eine befindet, die 
e in  H olzschw ert als K inderspielzeug in  no rm ann . A rt aus dem  10. bis
11. Jh . d a rs te llt (S. 114). D em  Vf. g eb ü h rt der D ank  der W iss. fü r
seine h e rvo rragenden  F ests te llungen . A. L.

Gesamtdarstellungen.
Paul, Gustav, Prof. Dr.: Die räumlichen und rassischen Gestaltungs

kräfte der großdeutschen Geschichte. J. F . L ehm anns V erlag 
M ünchen/B erlin  1938. 537 S. m it 113 A bb. u. K t. A uslandspr.
K art. RM. 9.— , Leinen RM. 10.50.

D as B uch soll der L ösung von zwei g roßen  u. schw eren A ufgaben 
d ienen : die eine is t die, daß durch  die Z usam m enarbeit zw ischen N atu r- 
u . G eistesw issenschaften  eine S ynthese gefunden w ird  in  F o rm  einer 
neuep bio logisch-genealogisch-geopolitisch-geschichtlichen D arste llung  
d er germ .-d t. V ergangenheit. D ie an d ere  is t das H ereinstellen  der 
k lassischen  U n tersuchungen  u. darste lle rischen  L eistungen  der d t. 
G esch ich tsw issenschaft in eine neue S icht, in deren  M itte lp u n k t R aum  
u. R asse stehen . Neu is t vor allem  aber die w eitgehendste B erück 
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sich tigung  der d t. K rä fte  au f frem der E rd e  u n d  der genealog. Z u
sam m enhänge zw ischen A usland- u. B innend tm . G erade die le tz ten  
d re i K ap . w erden den au s lan d d . H is to rik e r  sehr fesseln. Auch der 
B innendeu tsche  e rh ä lt du rch  das A ufzeigen dieser Z usam m enhänge 
eine w eitere S icht.

Verf. beg inn t m it der B ehan d lu n g  der fünf K u ltu rk re ise  in  der 
Jü n g e ren  S teinzeit, ze ig t dan n  an  H an d  der E rgebn isse d t.e r  V orge
sch ich tsfo rschung  die E n ts te h u n g  der G erm anen  durch  die V er
schm elzung  des nord . K reises m it dem  schnurkeram ischen , u. die A us
b re itu n g  der G erm anen  in  der B ronzezeit im  O sten E uropas. In  der 
E isenzeit kom m en w eitere K olonialgeb iete  der G erm anen  im  NO-, 
NYV-Raum u. in  M itte ld tld . hinzu. W ir sehen, wie sich vor der „g roßen  
V ö lkerw anderung“ die K rä fte  im  O straum  zugunsten  der G erm anen 
verschieben, wie B a sta rn e n  u. S kiren  m it der L au sitze r K u ltu r  Z u 
sam m enstößen , u. W andalen , B u rg u n d er u. G oten nach  O steuropa 
vorstoßen . R assisch-biologisch  b ed eu te te  dies, daß  s ta rk e  S tröm e 
no rd ischen  B lu tes  hereinflossen. Im  W esten  u. in  der M itte  D tlds. 
w urde die keltische S tellung  allm äh lich  gebrochen. D as V ordringen 
nach  dem  Süden  u. W esten  w urde ab er durch  gefährliche Gegner, die 
R öm er, zeitw eise geh indert, d ie das sü d d t. G ebiet zur S icherung der 
N ordgrenze ih res W eltreiches nö tig  zu h ab en  g laub ten .

M it den  C im bern  u. T eu tonen  tre te n  die G erm anen  in  den Ge
sich tsk re is  der R öm er u. sie sind  auf J a h rh u n d e rte  in  ihm  geblieben. 
Dies b ed e u te t auch  das E nde  der Vorgesch. fü r w eite Teile D tlds. u. 
den Beginn der eigentl. Gesch. Der E in sa tz , um  den je tz t  gespielt, 
w ird, is t S üdd tld ., der R h e in rau m  u. G allien. Als T räger le tz te r  E n t
scheidungen  s ta n d en  sich C aesar u. A riov ist gegenüber. Die Folgen 
der N iederlage A riov ists sin d : die V ernordnung  u. G erm anisierung 
S üdd tlds. w erden bis zur V ölkerw anderung  v erh in d e rt. Der R hein  
w ird  G renze des R öm erreiches. D am als se tz t die fu rc h tb a re  T rag ik  
ein, welche wie ein ro te r  F ad en  die ganze germ an .-d t. Gesch. d u rch 
z ieh t u. auch  viel sp ä te r  bei der E rr ic h tu n g  eu ropäischer K olon ia l
reiche in  der N euzeit eine trau r ig e  Rolle gespielt h a t :  R assisch -b io 
logisch w ertvolle M enschen — G erm anen u. D t. — helfen frem den 
V ölkern  bei der S icherung u. E rw e ite ru n g  ih rer R eiche — zum  eigenen 
V erhängnis. D as zeitw eilige röm ische H in ü b erd rin g en  in  das G ebiet 
nörd l. der D onau u. östl. des N iederrhe ins h a t  zu keinem  D auererfo lg  
g e fü h rt u. der B au des L im es m it seinem  ausgek lügelten  B efestigungs- 
u. S tra ß en sy s tem  sch ließ t diese Z eit der germ an .-röm ischen  K äm pfe ab .

Die V orspiele fü r die sog. „V ö lk e rw an d eru n g “ w aren der von den 
R öm ern  abgew ehrte  A n stu rm  der M arkom annen  au f die D onaulin ie, 
d as  H erausb ilden  der sechs A lts täm m e: F ran k en , Sachsen, F riesen, 
T hüringer, A lem annen u. B ayern , u. die D urchbrechung  des Limes, 
d ie nach  längerem  A nstü rm en  der A lem annen un d  F ran k en  gelang. 
Diese beiden S täm m e bese tz ten  Süd- u. W estd tld . u. m achen  durch  
b reite  V olkssiedlung diese R äum e zu d t. V olksboden. Ihnen* schließen 
sich im  O sten S üdd tld s. die M arkom annen , der K ern  des b ay r. S tam m es 
an . Die F riesen u. T hü ringer v e rh a rren  infolge innerer u. äu ß e rer 
Schw ierigkeiten  in  ih rem  B estand , die N iedersachsen  s toßen  nach 
E ng land  h inüber, was fü r diesen S tam m  einen B lu tv e rlu s t bedeu te te . 
In  derselben  Zeit s tehen  den g roßen  L andgew innen  auch  ungeheure 
V erluste  gegenüber, h aben  doch die O stgerm anen  w eite G ebiete, in 
denen  sie se it Ja h rh h . siedelten , g e rä u m t u. sind  nach dem  S üdosten  
u. dem  M itte lm eer gezogen, das ihnen  zum  G rab  gew orden is t. Die 
B edeu tung  dieser Zeit fü r die Gesch. des d t. Volkes b es teh t darin , daß 
dam als der G rund  gelegt w urde fü r den rassischen  A ufbau u. die R assen 
verte ilung  des d t. Volkes bis heu te , u. zw ar im  Sinne einer s ta rk e n  Ver- 
nordriung.
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D as E rb e  der V ö lkerw anderung  g eh t d an k  der po litischen  F äh ig 
ke iten  der F ra n k en  au f sie über. D iese haben , nachdem  sie durch  d ie  
E rrin g u n g  der V o rh errsch aft gegen die Sachsen auch  die A ufgabe 
übernom m en h a tte n , die E in b rü ch e  frem der F e inde  abzuw ehren , ih r 
Reich gegen die A raber, A w aren un d  endlich gegen die Slaw en im  
O sten  zu v erte id igen , die in  die leergew ordenen R äum e nach  den O st
germ anen  e inged rungen  w aren. Obwohl die A bw ehr gelang, sickerten  
dennoch Slawen in  den NO- u. S O -R aum  ein. Sie sind  aber vielfach bei 
der o std t. K o lon isa tion  von den neu E in d rin g en d en  anfgesogen w orden. 
Auf die D auer ließ sich infolge der zunehm enden  bio logischen E r 
schöpfung  des G eschlechtes der K aro linger die V o rh e rrsch aft der 
F ra n k en  n ic h t m ehr au frec h t e rh a lten , die N iedersachsen  tre te n  ihr 
E rb e  an . Sife b ringen  u n te r  den O tto n en  die w ich tig ste  T a t  der m it te l
a lte r lic h e n  G esch ich te in  G ang : die O std eu tsch e  K olon isa tion .

Zwei R äu m e sind  fü r die V erb re itu n g  des D tm s. in  M itte leu ro p a  
u n d  den rassischen  A ufbau  des d t. Volkes von sch icksa lhafte r B edeu
tu n g  gew orden, der N ord- u n d  S üdosten  E u ro p as. W äh ren d  im  N o rd 
osten  die d t. E lerrscher se it K arl sich abw ehrend  v erh a lten , is t im  
S ü d o sten  schon du rch  ih n  ein bedeu tsam es S tück  fü r die D t. e ro b e rt 
w orden. In  der E fauptsache b eg in n t die R ückgew innung  des O stens 
durch  H ein r. I. D as e rs te  E rg eb n is  is t  die G ew innung des G ebietes 
bis zur Oder. O tto  I. fü h rte  das angefangene W erk  der V ollendung 
entgegen . D as m ilitä risch  gew onnene G ebiet e ro b e rt er auch  fü r die 
d t. K u ltu r . D as B istu m  M agdeburg w ird  e rrich te t. M agdeburg  war 
der M itte lp u n k t u n d  A u ss trah lu n g sp u n k t der po litischen , m ilitä r., 
k irch l. u. k u ltu re llen  T ä tig k e it im  O sten. Vor M agdeburg lag erte  sich 
ein G ürte l von G renzm arken  u n te r  h erv o rrag en d en  K olon isa to ren . 
Im  S üdosten  w urde durch  den  Sieg über die U n g arn  das L an d  neuen 
S ied lerström en geöffnet. E in  po litischer u. m ilitä r. R ückschlag  h a t  
die B ildung  des G ro ß s taa tes  P olen  zur Folge, der von n u n  an  sich der 
A u sb re itu n g  des D tm s. nach  O sten  m it w echselndem  E rfo lg  w ider
se tz t. D ie P ause in  der d t. K o lonisationsbew egung f in d e t du rch  die 
T ä tig k e it  A lb rech ts  des B ä re n  un d  H ein richs des Löw en ih ren  A b
sch luß . A uch die V o rh e rrsch aft der D änen  a n  der O stsee u n d  im  NO. 
w ird  gebrochen  u. m a ch t der au fb lü h en d en  H anse P la tz . M ecklen
bu rg , P o m m ern  u. auch  Schlesien w erden eingedeu tsch t. E s is t dies 
auch  die Zeit, in der d t. B au ern  u n d  B ürger bis tie f nach  P olen  h ine in  
ziehen. Im  B a lte n lan d  n im m t der O rden  der S chw ertb rüder seine 
m ilitä risch e  T ä tig k e it au f; ihm  k o m m t bald  ein s tä rk e re r  B undes
genosse zu H ilfe: der D t. R itte ro rd e n . Am  W eichselbogen h a t  dieser 
F uß  g efaß t un d  von T h o rn  aus erfo lg t s tra teg isch  durch ein h e rv o r
rag en d es W ehrsystem  die D u rch d rin g u n g  P reu ß en s u n d  dan n  auch  
die K olon isa tion . D as E rgebn is is t die E n ts te h u n g  ta u sen d e r deu tscher 
D örfer u . S tä d te  u n d  die E in d eu tsch u n g  des G ebietes. So. en ts te h en  
dam als die d rei , ,E c k tü rm e “ —  P reu ß en , Schlesien u. D t.-Ö sterreich . 
A llerd ings erfo lg t du rch  po litische R ückschläge ein A bbröckeln  un d  
Z urückw eichen  des d t. E lem en ts  im  O sten. D as H a u p tp ro b le m  dieser 
großen  Z eit, an  dem  das A ufgehen der S law enreste  in  der neuen d t. 
B evö lkerung  A nteil h a t te ,  is t die H erausb ildung  des o std t. M enschen. 
D ie g roßen  V olksbew egungen nach  dem  O sten  h aben  ja  auch  zur 
B ildung  von  N eu stäm m en  gefüh rt. Z u le tz t b e s te h t die B edeu tung  
der o s td t. K o lon isa tion  in  der W iedergew innung des durch  die A b
w anderung  der O stgerm anen  verlo renen  R aum es, der zur K eim zelle 
des p reuß ischen  S taa tes  w ird. D ie g le ichzeitigen d t. V orstöße in  den 
M itte lm eerrau m  du rch  die R om politik  der S tau fenkaiser b rac h te  den 
D t. eine erhebliche B ereicherung  der K u ltu r.

A llm ählich  m ach ten  sich V eränderungen  in  S taa t, R echt, W ir t
schaft, im  Heerv-esen, in  der R eligion, der K u ltu r  und  in der A ußen-
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P olitik  b em erkbar, die in  ih rem  E rgebn is den A nbruch  der neuen Zeit 
bedeu te te . Es m ach te  sich eine im m er größere D ezen tra lisa tion  be
m erkbar, das germ an. R ech t w urde vom  röm . v e rd rä n g t; durch das 
s tä rk e r  aufkom m ende Bergw esen, die A usw eitung des G roßhandels 
erfo lg ten  s ta rk e  B evölkerungsversch iebungen , die bei dem  engen Z u 
sam m enhang  zw ischen R asse u. W irtsch a ft n ich t übersehen  w erden 
dürfen. D urch  das L andsknech tw esen  zah lte  das d t. Volk, 
vo rnehm lich  der alem annische S tam m , große B lu top fe r an  ganz 
E u ropa . Auch sind  an  den E n td eck u n g en  die D t. in  w eitaus s tä rkerem  
M aße be te ilig t gewesen, als b isher angenom m en w urde; leider schloß 
sich d a ra n  n ic h t der v e rd ien te  E rfo lg  an. Der A nteil der D t. an  dem  
A ufbau der g roßen  europ. K olonialreiche is t zw ar ein stolzer A b
sc h n itt, g leichzeitig  aber einer der tra u r ig s te n  der d t. Gesch. E ine 
der w ich tigsten  E ig en tü m lich k eiten  der N euen Zeit is t das H erv o r
tre te n  des S taa te s  und , daß  die S ta a te n  in einem  ganz bestim m ten  
V erhältn is zue inander stehen , daß  sich „e in  K onzert der großen 
M äch te“ b ild e t; alle V eränderungen  zw ischen ihnen  w irken sich be
völkerungspo litisch  und  durch  E in- u n d  A usw anderungen  auch  rassisch  
aus. H ier fü h rt der Verf. die Begriffe des Spieles, des Spielers, des 
Spielfeldes in  die Gesch. der A ußenpo litik  ein, um  so den scheinbar 
w irren  K näuel von F äden  po litischer und  kriegerischer B eziehungen 
zw ischen den M ächten k larer zu m achen  un d  sie in  B eziehung zu setzen 
m it den rassischen  G eschicken der D eutschen  im  m itte leu ropäischen  
R aum .

D rei Spiele w erden im  Z eita lte r der R efo rm ation  gespielt, einm al 
das K olonialspiel u n d  dan n  das zw eifache der H ab sb u rg er; das eine 
a n  der W estg renze gegen F rank re ich , das andere  an  der O stgrenze 
gegen die T ürkei. Beim  ersten  h an d e lt es sich um  den A ufbau des 
span. u. po rtu g . K olonialreiches; an  beiden w aren D t. in  s ta rk em  
Maße bete ilig t. Im  Spiel gegen F ran k re ich  g eh t allm äh lich  die d t. W est
grenze einer A uflösung in  m ehrere V o lkstum sabschn itte , so einem  
schw eizerischen, elsäss., luxem burg . usw. entgegen u. so w ird auch 
die V oraussetzung geschaffen fü r das E ind ringen  w estlichen B lutes.

Im  Z eita lte r der G egenreform ation  t r i t t  zu den dreien  bisherigen 
das Ostseespiel m it Schw eden hinzu. Aber im  K olonialspiel t r i t t  an  
die S telle der span .-po rtug . V orherrschaft die der H olländer. Auch 
bei dem  Auf- u n d  A usbau ihres K olonialreiches sind  D t. in  m ann ig 
facher W eise b e te ilig t gewesen. D as H absburgersp ie l in W esteuropa 
s te llt einen w ichtigen Teil des h u n d ertjäh rig en  R ingens zwischen K a
tholizism us u n d  C alvinism us nördl. der A lpen dar. Die französischen 
R eligionskriege w urden  m it D t. auf beiden Seiten geschlagen, h a u p t
sächlich die Schweizer s te llten  den S oldaten . Die E rgebnisse dieses 
fu rch tb aren  R ingens b edeu te ten  fü r  das französ. Volk eine s ta rk e  
biologische A usm erze im  Sinne der E n tn o rd u n g , um gekeh rt h a tte  
ab er das deu tsche Volk durch  die Z uw anderung der H u g en o tten  einen 
g roßen  rassischen, d am it auch  w irtschaftl. u. ku ltu re llen  Gewinn, 
im  Z usam m enhang  m it dem  F re iheits- und  R elig ionskam pf d. N ieder
länder k am  es ebenfalls zu einem  günstigen  B evölkerungszuw achs 
D tlds. N iederländer, z. T. R eform ierte , zum  anderen  M ennoniten 
w and ten  sich in  die angrenzenden  n o rd d t. P rovinzen, w eiter in die 
W eichseln iederung, von wo sie ja  dann  nach M ittelpolen  u. R uß land  
zogen. D ie O stw anderung  der M ennoniten h a tte  einen w irtschaftl. 
F o rts c h r itts  D tlds. zur Folge. Auch die ka tho l. P rovinzen  erh ie lten  
im  Z eita lter der G egenreform ation  Zuzug an  M enschen. In  die von 
P ro te s ta n ten  en tb lö ß ten  S tellen rücken  aus den angrenzenden  G e
b ie ten  N ich td te ., K roaten , I ta liener, Polen. Es vo llzieht sich d am it 
eine w eitgehende D inarisierung  der S üdostprovinzen. Der 30-jährige 
K rieg m it seinen B evö lkerungsverlusten  in  vielen d t. S täd te n  und
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L ändern , seinen B innenw anderungen  u n d  dem  B evölkerungsw echsel 
b ed e u te te  rassisch  in  der H au p tsac h e  eine D inarisierung  des Südens 
un d  einen Z ustrom  no rd . B lu tes nach  N o rd d eu tsch lan d .

Die au s relig iösen  G ründen  erfo lg ten  B evölkerungsbew egungen  
fallen  im  Z e ita lte r  des A bso lu tism us n ic h t fo rt, aber an  die Stelle von 
E in - u. B innenw anderungen  tre te n  die M assenausw anderungen . D as 
große K olonialspiel zw ischen E n g lan d  u. F ran k re ich  w ird  w ieder m it 
d t. S o ldaten  au sg etrag en , d t. F e ld h e rren  steh en  im  D ienste E ng lands 
sowohl als auch  F ran k re ich s , die H eere bestehen  zum  großen  Teil au s  
Schw eizern. Indessen  geh t das Z urückw eichen der d t. W estgrenze 
w eiter. N achdem  sich F ran k re ich  die E in fa lls to re  gesichert h a t te ,  
e rfo lg t die V erw üstung  der P falz . E s b eg in n t n u n  die M assenaus
w anderung  der P fä lze r in  alle Teile der W elt. R assenpo litisch  h ab en  
sich die K riege m it F ra n k re ich  inso fern  ausgew irk t, daß der d t. S üd 
w esten  zum  A ufbau  des b r it. ,  französ., ho lländ ., u. d an n  auch  des 
russ. R eiches von  M enschen au sg ep u m p t ward, was zum  R ückgang  
gerade des nord . E lem entes d o r t fü h rt. D ie A bw ehr der T ü rk en  u. d as  
a llm äh liche V ordringen  H ab sb u rg s nach  SO. schuf die A ufgabe, h ie r 
gew altige R äum e m it M enschen auszufü llen . D ies geschah m it dem  
großen  Schw abenzug. D urch  übervölk isches D enken  der H ab sb u rg er 
aber k o m m t es n ic h t zu der S chaffung eines geschlossenen d t. V olks
bodens, sondern  das D tm . w ohn t in m itte n  eines V ölkergem isches. 
Im  In n e rn  des R eiches ko m m t es zu einer w ich tigen  S ch w erp u n k t
verlagerung  der M acht zugunsten  des S taa tes  F ried rich s d. Gr. In  
ih ren  neugew onnenen  L än d e rn  fü h rte n  die p reuß . K önige eine gew altige 
K o lo n isa tio n sp o litik .

Die Ü b ersich t der po lit. Spiele w ird  von 1789 im m er schw ieriger. 
I n  N apoleons D iensten  s ta n d en  w iederum  D te., u. die B lu top fer, welche 
er dem  d t. Volke au ferleg te , sind  ungew öhnlich  hoch gewesen. Nach 
dem  V erlust ih res e rs ten  K olonialreiches durch  die E n g län d er g ingen 
die F ranzosen  an  die Schaffung eines neuen. D te. in  der F rem denleg ion  
sind  w iederum  dabei.

M it der A ufte ilung  A frikas kam  endlich  auch  der M om ent fü r 
D tld ., ein  eigenes K olonialreich  au fzubauen . D er Zw eikam pf um  
D tld . zw ischen Ö sterr. u. P reu ß en  h a t te  m it dem  Siege P reu ß en s ge
endet. D urch  die E rw erb u n g  E lsaß -L o th rin g en s erfo lg te die S icherung 
der W estg renze u. die G ründung  des Zw eiten  R eiches. Aus dem  Z eit
p u n k te  seiner G ründung  lä ß t sich erk lä ren , daß  dieses R eich m it 
schw eren B elastungen  in  die Gesch. t r e te n  m u ß te : die T od fe indschaft 
F ran k re ich s , der H ö h ep u n k t des L ibera lism us u. M arx ism us un d  die 
anw achsende In d u stria lis ie ru n g . W äh ren d  B ism arck  m it diesen Ge
fah ren  noch fe rtig  w urde, tru g e n  sie sp ä te r  zum  Z usam m enbruch  1918 
bei. D ie Folge der E ink re isung  durch  die französ. P o litik  w ar der 
W eltk rieg . D ie Siege des L iberalism us fü h rte n  zu einer grenzenlosen 
Ü b erin d u stria lis ie ru n g . D iese b a rg  neue G efahren in  sich, so die A b
w anderung  der B evö lkerung  aus den O stp rov inzen  u. den allm äh lichen  
V olkstod  in  den G ro ß s täd te n , der du rch  K in d e ra rm u t heraufbeschw oren  
w urde, G esundh 'eitsschw und, abnehm ende W e h rtü ch tig k e it, endlich  
aber eine B edrohung  der R asse im  Sinne der E n tn o rd u n g .

D er W eltk rieg  b rac h te  fü r D tld . eine fu rc h tb a re  G egenauslese in  
rassischer B eziehung, indem  gerade die B esten  u. K rä ftig s te n  gefallen 
sind. In  geopolitischer H in s ich t m ach te  der A usgang des K rieges das 
d t. Volk durch  die schw eren V erluste  an  R au m  noch m ehr zum  ,,V olk 
ohne -R aum “ . R ieh. B reyer.

Willi Mandel u. A. Hillen-Ziegfeld: Unser Osten, politische G eschichte
O stdeu tsch lands. B d. 1. Von der U rz e it bis zum  S p ä tm itte la lte r .
E dw in  R unge Verl., B erlin-N eu T em pelhof 1939. 168 S., 69 K ärtch en .
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Der G edanke, O stdeu tsch lands G eschichte in  ih rer B edeu tung  fü r  
G esam tdeu tsch land  durch  eine w eiteren  K reisen  gew idm ete D ar
ste llung zu u n te rs tre ich en , kan n  n u r b eg rü ß t w erden. Sehr schön 
sind die von H illen-Ziegfeld gezeichneten  K arten , sie geben das W ich
tig s te  in  p la stisch er A nschauung, m anchm al v ie lle ich t zu sehr v e r 
einfachend u. zu „g eo p o litisch “ , aber doch fa s t im m er sachlich  rich tig . 
Aber der T ex t lä ß t le ider sehr zu w ünschen übrig. W ir finden  h ie r  
einen u m stän d lich en  u. u n k la ren  S til, schiefe D arste llungen , die zu 
I rr tü m e rn  A nlaß geben können  u. schließlich zah lreiche sachliche 
Fehler. Die S chrift w endet sich an  b re ites te  K reise (für die das B este  
gerade g u t genug w äre!); w arum  also la te in . B rocken  e instreuen , zum al 
sie fa s t im m er v e rd ru ck t sind  ? Aber die Setzer m ögen m ir verzeihen, 
v ie lle ich t is t der Verf. schuld. E r  sch re ib t z. B. S. 43 M ilkiener, S. 53 
M ilzenier, das sind  die sonst M ilzener genann ten , w elchen K am en  auch  
die K arte  verw endet. Diese h a t  auch, wie alle W elt, U krer fü r die 
Bew ohner der U ckerm ark , der T ex t S. 43 n en n t sie U kraner. S. 140 
m uß es S chrodka heißen, S. 101 H a lb e rs tä d te r , S. 94 Z isterzienser, 
die übrigens ebensow enig wie die B ened ik tiner S. 88 C horherren  w aren , 
zum  U n tersch ied  der A ugustiner. S. 59 finden  w ir das W ortungeheuer 
clunyazenzisch . S. 94 n ic h t H em old, sondern  H elm old . W arum  K anud  
der G roße S. 69, , ,F la n d e re r“ S. 94 s t a t t  F lam en?  S. 50 m uß es Sakri- 
legium  heißen. S. 51 sp rich t er vom  W iking Dago als H errscher P olens, 
das is t eine Theorie , n u n  g u t, aber w oher soll der n ic h t w issenschaft
liche Leser wissen, daß  das derselbe M ann ist, der auf der K arte  u n d  
S. 56 Miesco h e iß t?  S. 34 n en n t er den K aiser Ludw ig I I .  k inderlos, 
dabei reg ie rte  sein E nkel Ludw ig I I I . !  Auf derselben S. h e iß t Ludw ig 
der F rom m e ,,se it 843 auch  Ludw ig der D eu tsch e“ , schade nur, daß 
Ludw . d. F r. 840 s ta rb  un d  Ludw . d. D. sein Sohn w ar. M an kan n  
S. 49 P ip p in  den K urzen  n ic h t ,,den  d t. K ö n ig “ nennen, solche g ib t 
es e rs t 100 J a h re  sp ä te r . P o len  w ird  966 ch ris tlich  (S. 58). S. 114, 
Z. 5 v. o. m uß es 1223 s t a t t  1123 heißen. W as is t „S ta d tg e rec h tlich -  
k e i t“ S. 124. D eu tsch  K rone kam  (S. 126) n ic h t an  die K eum ark , 
sondern  a n  P olen . S. 91/92 w ird  die poln. M äre au fgew ärm t, Jaczo  
von K öpenick  sei ein Pole gewesen, H. L u d a t h a t  das doch g rü n d lich  
w iderleg t. S. 60 sp r ic h t er vom  K aiser O tto  I I I .  als „ M isch b lu t“ , er 
beherrsch t also n ic h t einm al die e lem en ta rsten  Begriffe der R assen 
kunde, denn  O tto s M utter w ar n ic h t N egerin, wie m anche d anach  a n 
nehm en könn ten , sondern  G riechin. N un einige S tilb lü ten  S. 18. „D ie  
L ausitze r K u ltu r  m uß um  1000 vor der Z eitenw ende (die er „ Z t r .“ 
ab k ü rz t, w arum ?) W est- und  O stp r. un d  Posen den G erm anen  ü b er
lassen, so daß  also die W eichsellinie bis in  die H öhe der S aaleein
m ündung und  der P e rsan te  feste r germ anischer B esitz i s t . “ Die Geo
graphie sche in t n ich t des Verf. fester B esitz zu sein. So hören  w ir auch  
S. 64. „P o len  w ollte dam als freie H an d  nach R u ß lan d  haben  (K rak a u )“ . 
Selbst w enn er R eußen  m eint, is t dieser S atz u n v erstän d lich , wie auch  
der fo lgende: S. 77 „P o len  dehn te  u n te r  Boleslaw  I I I . ,  von 1102— 1129 
seine H errsch a ft über die sich s te ts  w iderse tzenden  P om m ern  aus, 
und  w enn auch  B ischof O tto  von B am berg  1124/25 und  1128 hier das 
C hris ten tum  erfolgreich verk ü n d e te , so ko n n te  doch Polen n ic h t t r ib u t 
pflich tig  gem ach t w erden“ . S. 64: „D er K aiser belagerte  ohne E rfo lg  
N im ptsch  und  kon n te  auch  in  Schlesien keine E n tsch eid u n g  h erb e i
fü h re n “ . W o lieg t nu n  also N im p tsch?  S. 54 Z. 1 v. u. feh lt „ d ie “ 
oder „ e in e “ , um  einen Sinn zu geben. — B e tra c h te t m an  die K arte n  
und  die gu te  D ru ck au ss ta ttu n g , so is t m an versuch t zu sagen: E in  
großer A ufw and, schm ählich! w ard  v ertan . W ir fü rc h ten  fü r die fo l
genden B ände, falls der V erlag sie n ic h t einer s trengen  K ritik  u n te r 
ziehen lä ß t, ehe sie ged ru ck t v-erden u. der jungen  W issenschaft U n 
ehre m achen  können . W . M aas.
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Politische Geschichte.
Gottfr. Kunze: Glaube und Politik. Zur Idee des Deutschen Ordens.

Eug. D iederichs V erl., Je n a  1938. 93 S. Rm . 2.40.
D er F ü lle  der L ite ra tu r  über den d t. O rden  t r i t t  h ier eine gediegene 

S ch rift a n  die Seite, die n ic h t eine neue D arste llung  der po lit. E n t 
w ick lung  geben will, sondern  eindring lich  au f die doppelte  G ru n d 
lage des O rdens, die geistl. A ufgaben neben den m ach tp o lit. Zielen 
h inw eist. D eshalb  f in d e t die religiöse Seite, deren  K en n tn is  nach  A n
s ic h t des Verf. h eu te  n ic h t m ehr als A llgem eingut v o rau sg ese tz t w erden 
kann , ih re e rn ste , au f zeitgenössische Q uellen g es tü tz te  W ürd igung . 
H u m an itä tsg ed a n k en  un d  allg. u n b es tim m te  V orstellungen  von dem  
C h ris ten tu m  als einer R eligion der L iebe können  n ic h t der B edeu tung  
des D t. O rdens als einem  christl. O rden voll gerechnet w erden (S. 85). 
Die au sg ep räg te  B estim m th e it in  der G lau b en sh a ltu n g  der O rd en s
r i t te r ,  m itu n te r  re fo rm ato risch  an m u ten d , darf n ic h t als zeitlich  b e 
d in g tes  B eiw erk angesehen w erden, sondern  is t im  G eiste des O rdens 
tie f v e ra n k ert. Zwar lä ß t  sich der A ufbau des O rdens a l l e i n  von 
d e r  relig. Seite her n ic h t begreifen, zu u n m itte lb a r  s te h t der rü ck sic h ts
lose A usbau der H errschaft, der W ille zur M acht den Idea len  einer ch ristl. 
W eltanschauung  gegenüber. A ber auch  der ,,nu r-po litische B e tra c h te r“ 
k an n  n ic h t d a ra n  vorübergehen , daß  die K reuzzugsidee un d  die M önchs
gelübde an  der m ach tpo l. E n tw ick lu n g  ih ren  reichen  A nteil haben .

Diese ta tsä ch lic h  heu te  etw as aus unserem  B ew ußtsein  geschw un
dene doppelte  A usrich tung  des O rdens b r in g t der Verf. du rch  den 
T ite l , ,G laube un d  P o litik “ tre ffend  zum  A usdruck. B estä tig u n g  findet 
diese E rfassung  der O rdensidee im  G elübde der R it te r :  B a rm herz ig 
k e it un d  T ap ferkeit, u n d  in  den  O rdensregeln ; hier besonders in  der 
V erw altung  der Ä m ter u. im  relig. R itu s . Am s tä rk s te n  aber v ie lle ich t 
in  der genialen  P ersö n lich k eit des H ochm eisters H errn, v. Salza. In  
einer Z eit sch ärfs te r A useinanderse tzung  zw ischen K aiser- un d  P a p s t
tu m  s te h t er zw ischen F ried rich  I I .  u. Innozenz I I I . ,  beiden v e r tra u t  
und  ergeben, häufig  ausg leichend  un d  v e rm itte ln d , doch frei u n d  von 
keinem  abhäng ig . Von beiden S eiten  gew inn t er U n te rs tü tz u n g  und  
A nerkennung seiner ju n g en  G ründung , der ein schneller, m ach tvo ller 
A ufstieg  vo rgezeichnet is t.

Auf eine in te re ssa n te  These des Verf. m ag besonders verw iesen 
w erden. Die E n tw ick lung  der p reuß . S tä d te  ließ den O rden als la n d 
frem de R egierung em pfinden, a n  der die S tä d te  keinen A nteil h a tte n . 
D ie ,,begrenzte  Enge s tän d isch er P o lit ik “ des O rdens (M aschke) tr a f  
m it dem  zunehm enden  außenpo lit. D ruck  (1386 ff.) verhängn isvo ll 
zus. u. fü h rte  schließl. zum  A bfall der S tä d te  u. im  w eiteren  V erlauf 
zum  N iedergang  der O rdensherrschaft. K unze fü h rt dagegen an , daß  
n u r der s tänd ige  N achschub  aus den R eihen des d t. Adels (landfrem d!) 
die V erb indung  zum  Reich lebendig  un d  d a m it das O rdensland  d t. 
e rh a lten  habe. O stpr. w äre sonst v ie lle ich t heu te  ein L and  wie H o l
lan d  oder die Schweiz, u rsp rüng l. d t., d an n  aber se lb ständ ig  un d  u n 
ab h ä n g ig  (S. 43). Sicherlich is t diese A nsich t rich tig , doch schein t 
sie keineswegs u n v ere in b ar m it dem  V ersuch, den H ein r. v. P lau en  
in  le tz te r  S tunde u n te rn a h m . Ohlhoff.

Aniela Pospieszynska: Mieszko II a Niemcy. [Miseco I I .  u. D tld .]. In :
R oczniki h is to ryczne  1938, H . 2, S. 239— 295.

Auf G rund  der m eist ja  d t. Q uellen, die in  gr. Zahl herangezogen  
w erden, s te llt die Verf. auf b re ite r  G rundlage gegenüber Longinus, der 
den  K önig als tr ä g  bezeichnet h a tte , ihn  als in  der dt.feincil. Schule 
seines V aters fa s t s tän d ig  verb le ibenden  H errscher u. w ürdigen N achf. 
h in , wobei sie sich scharfsinn ig  m it dem  um fangr. S ch rifttu m  zu der 
F rag e  ause ine inderse tz t. A. L.
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Wlad. Pociecha: Geneza hotdu pruskiego [Die E n ts te h u n g  der p reuß . 
L ehnspflich t (1466— 1525)]. G dingen-G dynia 1937, I n s ty tu t  Bal- 
tyck i. IV, 147 S. (W ydaw n., Dz. P rus W(schodnich T. I, H . 7).

Die m eist au f dem  ged ruck ten , aber auch  einigem  neuen Q uellen
sto ff aus poln. A rchiven beruhende D arste llung  b ehandelt die Zeit bis 
zu r  W ahl F rie d r. v. Sachsen n u r kurz, ausführl. dan n  die folgende, 
bes. die A lbrechts. F ü r  den In h a lt  sei auf K. F o rs tre u te rs  B espr. in 
„ J b b .  f. Gesch. O steu ro p as“ I I I .  H ., 2 S., 306 f. verw iesen. A. L.

Stanislaw Nowogrodzki: Rzq,dy Zygmunta Jagiellonczyka na Slq,sku 
i w Lnzycach. [Die R egierung S iegism unds des Jag iellonen  in  Schle
sien und  in  der L ausitz]. K rak au  1937, Poln . A kadem . d. W issensch. 
H au p tlag e r: B uchh. G ebethner i W olf, 176 S.

Bei der Poln. A kadem ie d. W issenschaft, b e s teh t ein „K o m itee  
fü r schles. V eröffen tlichungen“ '. D asselbe h a t  u. a. auch  eine R eihe 
h is to rischer A rbeiten  erscheinen lassen, deren  2. die vorliegende ist. 
S iegism und, der Sohn des poln. K önigs K asim ir, e rh ie lt 1499 b e k a n n t
lich  von seinem  B ruder, K önig L ad islaus von  U ngarn-B öhm en, das 
H erzog tum  Sagan, sp ä te r  noch T roppau , die beiden L ausitzen  und  
d ie  schles. O b erh au p tm an n sch aft, da zu n äch st alle V ersuche einer 
besseren V ersorgung des poln. T hronfo lgers fehlgeschlagen w aren. 
Der Verf. s te llt die A rt der E rw erbungen  Siegism unds, seine R egierung 
in  G logau, T roppau  und  in  der L au sitz  nach  neuen  Quellen, die er 
m eist in  d t. A rch iven  fand , d ar un d  kom m t zu dem  E rgebnis, daß  
S .’s R e g ie ru n g stä tig k e it sehr segensreich fü r ganz Schlesien war, und  
d aß  dies auch  von  den S chlesiern  a n e rk a n n t w urde. G anz an d e rs  
dagegen b eu rte ilt er die E rfolge fü r den poln. S taa t. E r  w irft S. vor, 
d aß  er n ic h t eine Spur von V erständn is fü r die seiner M einung nach 
m ögliche R ück fo rderung  Schlesiens zeigte, sondern  sich ausschließlich  
von dynastischen  In teressen  le iten  ließ.

D azu is t zu sagen, daß  der Pole als M ach thaber seines königl. 
B ruders in  Schlesien gewiß g u te  E rfolge seiner an  sich rec h t ku rzen  
R egierung bis 1506 buchen  konn te . D ie B efriedigung der S tände , das 
energ ische V orgehen gegen F ried en ss tö re r und  R a u b ritte r , die Siche
ru n g  u n d  A usw eitung des H andels, die M iinzreform  lassen  sich als 
positive E rfolge buchen ; sie dürfen  aber auch  n ic h t ü b e rsc h ä tz t w erden. 

«Einmal ging die In itia tiv e  in  allen  diesen D ingen m eist von den Schle
siern , vor allem  von der S ta d t B reslau  aus, un d  d an n  h a t te  S. wegen 
seines V erhältn isses zum  K önig n a tü rlich  ein A nsehen, das eine andere  
noch begab tere  un d  energischere P ersön lichkeit n ic h t ohne w eiteres 
bekom m en h ä tte . Es m uß gesag t w erden, daß es schwer ist, m it je 
m andem  zu s tre iten , der Schlesien in  dieser Zeit als kernpoln . L an d  
a n sp ric h t. M an k an n  z. B. die aus den P o l’schen Ja h rb ü c h e rn  s ta m 
m ende N ach rich t von der Illu m in a tio n  B reslaus bei der N ach rich t 
vom  A bschluß des T horner F riedens 1466 n ic h t ohne w eiteres als 
S ym path iekundgebung  fü r P o len  w erten . H ier kam  einzig und  allein  
d ie  F reude über die B eendigung des langen P reuß ischen  K rieges zum  
A usdruck, der B reslaus H andel schw ersten  Schaden  zugefügt h a tte . 
Schon w enn m an die A usführungen  des B res lau er S tad tsch re ib e rs  
E schenloer zu dem selben E reign is heranzieh t, w ird einem  dies k lar. 
Ähnlich s te h t es m it dem  als Beweis fü r die eigene A nsich t beigefügten  
A bschn itt au s dem  „ S a b o th u s“ des O ttm ach au ers  F ab er. M an m uß 
das gesam te W erk  lesen, dan n  s ieh t m an, wie gerade dieser Schlesier 
sich als d t. Schlesier fü h lte  un d  den A bstand  zu den beiden slaw. N ach 
barn  leidenschaftlich  beton te . Die V orw ürfe gegen S. sind  ungerech t. 
E r  war v e rtrag sm äß ig  gebunden, Schles. zurückzugeben, und  er w äre 
au f  unüberw ind liche Schw ierigkeiten  seitens der Schlesier un d  B öhm en 
gestoßen. S. kam  der G edanke einer R ück fo rderung  b es tim m t des- 18

18Deutsche Wissensch. Zeitschr. f. Polen. H eft 36. 1939.
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wegen n ich t, weil es m it eigenen A ugen gesehen h a tte ,  daß  die Schle
sier zw ar S y m p ath ien  fü r P o len  h a t te n  (die A bneigung  gegen d ie  
ketze rischen  B öhm en u n d  die s te ts  g u t-k a th . H a ltu n g  der P o len , 
d an n  aber au ch  die H ande lsbeziehungen  sp ie lten  da  eine Rolle) daß  
sie sich ab e r keinesw egs als P o len  fü h lte n  oder eine V ereinigung m it 
P o len  w ünsch ten . —r D em  B uche is t  eine ku rze  französ. Z usam m en
fassung  angefüg t. W. K.

Wladyslaw Konopczynski: Konfederacja barska [Die K o n fö d e ra tio n  
v . B ar]. T . I I .  W ar. 1938, K asa im . M ianow skiego. X II ,  653 S.

N achdem  P ro f. K . schon 1931 seinen  B an d  über P u lask i hgg„ 
h a t te ,  w ar als w eitere F ru c h t 25 jäh r. B eschäftigung  m it der Z eit sein  
1. Bd. über die B arer erschienen, den  w ir in  H . 31, 246 ff. au sfü h rl. 
angeze ig t h a t te n . So können  w ir uns fü r den 2. kü rzer fassen, da  d ie  
H au p te ig en sch a ften  des W erks die gleichen geblieben sind , n u r daß  
Vf. p rak tischerw eise  zu den  w örtl. A nführungen  aus versch iedenen  
S p rachen  m ehr Ü bersetzgn . beigegeben h a t . Auch d ie zah lre ichen  
d a rin  vorkom m enden  M enschen haben  die gleichen E ig en sch a ften , 
wie in  B d. 1, u . d a fü r  sp rich t schon in  dem  In h .v e rz . die o ft sch lag 
w o rta rtig  kurze K ennzeichnung, obw ohl d ie S ym path ie  des Vf. o ffen
b a r  auf der Seite der K onföderie rten  u. gegen K önig  S tan . Aug. s te h t, 
m ehr noch im  T ex t, was im  einzelnen auszu füh ren  zu w eit füh ren  w ü rd e . 
L ehrre ich  is t  die E rw äh n u n g  v . ,,200 ganz p räc h tig en  (przepysznych) 
D te n .“ , e iner A rt F rem denleg ion , die D um ouriez m it Z uversich t e r 
fü llte  (63). D t. N am en  tre te n  m assen h aft auf, bes. u n te r  den G egen
sp ie lern  der sp ä te ren  T eilungsm äch te . So is t  das N am enverz. am  
Schluß ähn l. wie bei a n d e rn  um fangr. W erken  auch  fü r die Sf. nü tz lich . 
Z. B. finden  w ir h ier wie bei Sm end, S ynoden E rw ähnungen  der 
S ch lich ting  (vgl. D W Z P. 35, 287 f.), S eydlitz  usw. A uch zur B e
h an d lu n g  der ,,D issid .“ , über die , ,S an itä tsk o rd o n s“ usw . f in d e t sich 
einiger Stoff, dagegen verm issen  w ir die A usnü tzung  der beiden B e
r ich te  über den  A nschlag au f den  K önig S tan . Aug., die E . v. Behrens: 
im  2. Jg . der ,,D t. B lä tte r  in  P .“ , S. 509 ff. (Polens K önig v. d t. A n
sied lern  g ere tte t)  u . D raw  in D W ZP. 22, 119 ff. gegeben h ab en  (zu 
S. 170 ff.). —  N ur au f den  zus.fassenden  A bschluß (612 ff.) w ollen 
w ir etw as n äh e r eingehen. W ie Polen  bei einem  Siege der K onf. a u s 
gesehen h ä tte , zeig t W ielhorskis spä teres  W erk  , ,0  p rzyw röceniu  d a -  
wnego rz ^ d u “ v . 1775, w obei ,, die po lit. K o chkunst des H errn  K üchen- 
m strs . sich  aus ra tio n a le n  u . orig inalen  V orschriften  zus .se tz t. Die 
1. sind  in  der Regel n ic h t orig inal, die 2. n ic h t ra t io n a l“ (613). D ie 
S tim m e des Bischofs A dam  K rasin sk i w ar d a fü r ,,im  engsten  F ü h len  
m it der n a tio n . W irk lichkeit, deren  B edürfnissen , V erirrungen , W ah n  
u . G ehe iß“ . E r  m ein te : ,,D ie po lit. R ech te  w aren v ers tä n d ig  u. g u t, 
ab e r W illkü r, S e lb stsu ch t u . E hrgeiz m ach ten  aus ihnen  ein S chreck
g esp en st“ (615). Seine S chlagw orte la u te te n : ,,R ex  catholicus, bellum  
offensivum , lib e rta s  e t independen tia , avulsio  p ro v in c ia ru m “ (616)- 
D issid. A usländer solle m an  n ic h t heranho len . K rasiü sk i zeigte im  
V ergleich m it W ielh. die größere po lit. E h rlich k e it. „W as m an au ch  
über die V aterlandsliebe , O pferw illigk., den  gesunden S e lb sterh a ltu n g s
in s t in k t  P u lask is oder Sa was fests te llen  m ag, die B a re r P o l i t i k e r  
w aren  fa s t ohne A usnahm e schw ache u . u n au fg e k lä rte  (ciemni), an  
in n ere r V erlogenheit k ran k e n d e  M enschen“ (617). Am m eisten  fä llt 
dem  L eser aber, wie m an h inzufügen  m öchte, ih re  U nein igk . u. s tä n 
dige E ifersüch te le i auf. D ie B a re r sowohl wie die T argow itzer fä lsch ten  
D aten  (618). Schw ache M enschen m üssen überm äß ig  sich m it V er
schw örung  befassen. P u lask i h a t  6 m al geschw oren. Vf. g laub t, daß  
„d ie  u n te rird isch en  K rä fte  des Zeichens Zirkel u. Kelle, die P olen  
wegen seines K a th o liz .“ (doch n u r in  der füh renden  S ch ich t u . b e 
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stim m ten  Teilen des D o ppelstaa tes!) , .h aß ten , die B are r K onf. h e r
b e ig e fü h rt. u. e rm u tig t h ä tte n , um  die Polen  zerrissen  in  die H än d e  
an d re r, in  Berlin, W ien u. P e te rsb . w irkender K rä fte  zu sp ie len“ (618), 
w ofür er H inw eise g ib t. , ,U nser V erschw örertum  is t ebenso a l t  wie 
der K am pf m it der. G oldenen F re ih e it um  die n a tion . W iedergeburt, 
wie der K am pf m it der frem den  Ü b erm ach t um  die U n a b h ä n g ig k .“ 
Je  lieber ,,sich die R ad om -B are r K onföderierten  gegenüber F rem den  
en tb löß ten , um  so so rg fä ltiger m ask ie rten  sie sich gegenüber den eignen 
L eu ten : Es w ar eine V erschw örung in  der gefährlichsten , tra g . Z eit 
gegen Leben u. V erstand . D ie F olgen der V erlogenheit m uß ten  
schreckl. se in .“ D er K önig sag te  in seiner T h ron rede vom  29. 8. 1776 
von der K onf.: „S ie  w ar der Quell eines 5 jähr. B ürgerkrieges (619), 
fü r sie gingen m ehr als 60 000 L eben v. E inw . in  P. verloren , sie b rac h te  
den T ü rkenk rieg  u. d a m it die P est nach P .“ u. so noch viel g rößere 
V erluste, auch  an  Sachw erten . ,,A ls die u n v erstän d ig e  H o h lh e it zu 
diesem  Z ustand  der E n tb lö ß u n g  v. Geld, W affen u. H än d en  g efüh rt 
h a tte , b lick ten  die N ach b arm äch te  auf dieses verw ü ste te  G ew ächs 
u. sag ten  sich : , ,D ie un ruh igen  B ew ohner dieser G egenden sind fü r 
uns oft die U rsachen  v. B efü rch tungen  u. schließl. K riegen, ru fen  uns 
unau fhö rl. gegen ih ren  K önig  auf. der ihnen  n ich ts Böses getan  h a t, 
deshalb  h ab en  w ir auch keinen G rund, ihnen  zu g la u b e n ; nu tzen  w ir 
sie also nach  unserm  G efallen“ , u. Vf. m e in t: ,,D as ,B a r tu m ‘ h a t  keine 
H eeresschule gem ach t, u. der F ried en sa rb e it h a t  es schreckliche 
Schläge v e rs e tz t“, z. B. die A nsätze der In d u s tr ie  v e rn ich te t. „ I n s 
gesam t h a t  die Seuche u. das „ H a id a m a k e n tu m “ (gem eint der uk rain . 
B auernaufstand) rd . 100 000 M enschen g ek o s te t“ (620), u. z. schon 
bis Ja n . 1771. „ K a n n  m an aber m it dem  K önig sagen, daß  die B are r 
Konf. zur V erursacherin  der Teilung w urde? E s is t le ich t zu sagen, 
aber schw erer zu bew eisen“ . Ohne R adom  w äre es viell. n ic h t zur 
Teilung gekom m en“, n achher ab er sei es ohne R ü ck sich t auf B ar un- 
verm eidl. gewesen. „W enn  auch  der B are r Zug B ran ick is die A n t
w ort au f R adom  u. sein Zug 1771 die au f den A kt der K önigsabsetzung  
w ar, lä ß t sich doch n ic h t leugnen, daß  sein kgl. A uftraggeber m it poln . 
H and  u n bew uß t jenes M esser der E ro b e re r noch tie fer gestoßen h a t . 
Z unächst vergaß  m an ihm  das, u. das is t  g u t so. E ine S chicht der 
V eru rte ilung  u n d  des B edauerns (zalu) bedeck te  die A nstrengungen  
der B a re r“ (621). D as sei in  der 1. Zeit e rk lärlich . „A ber heu te  n im m t 
es w under, wie wenig herzliche E rin n eru n g en  an  B ar in  den H erzen  
der M enschen geblieben sind . „D ie  D ich tung  z. Z. S tan . A ugusts fand  
fü r die B arer nu r Reim e zur V erurte ilung  ihres „K ö n ig sm o rd es“ , ab e r 
die sich sp ä te r  en tw ickelnden  L egenden über B ar sollten fü r die N ation  
ein m oral. Schatz fü r die Z ukunft se in “ . „M an k an n  dem  T räu m er 
n ich t die E ingebung  absprechen , der verkündete , die B arer K onf. 
.habe das s te rb en d e  V ate rlan d  g e re tte t4. Sie re t te te  es in  den H erze n “ 
(622). — D ruckfeh ler, z. T. S. 653 berich tig t, sind  se lten ; so einige 
in n ich tpo ln . A nführungen , z. B. S. 34 gescheken, S. 37 sen tim n ts , 
counected . — H ingew iesen sei noch auf die ausfüh rl. poln. B espr. 
beider Bde. du rch  den  M ilitär B ron. Paw low ski im  „ K w a rta ln ik  H isto - 
ry cz n y “ 1938, H . 4, S. 675— 82, der m anches wie die angebliche V a te r
landsliebe der B arer, die doch sogar T a ta ren  u. R ussen gegen den eignen 
K önig heran h o lten , bzw. w ollten, anders  u. wohl r ich tig er sieh t. W enn 
er w eiter das häufige Fehlen  v . genaueren  Zahlen der Konf. bem änge lt, 
so h a t das seinen G rund  w ohl in  den zu u nbedeu tenden  Zahlen der d an n  
auch durch  die Legende zu einer gew altigen V olkserhebung gestem pelten  
K onföderation , die Vf. lieber n ic h t b rach te . Paw low ski verw eist z. B . 
dabei auf einen B erich t D um ouriez ', der einm al von ganzen „1500— 1800 
b a n d its“ , also n ich t gerade höflich, sp rich t. Mit R ech t u n te rs tre ic h t 
aber auch Paw low ski den ungeheuren  F leiß  u. die ta tsä c h l. v o rh an 
dene B edeu tung  des g roßen  W erkes von  Prof. K onopczyriski. A. L.

18*
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Ilko Borsak: Napoleon a Ukraina [N apoleon u. die U kraine], L em berg, 
Dilo, 1938.

D as B uch, fü r das der H erausgeber der „E tu d es  N apo leon iennes“ ,
M. E do u ard  D ria u lt ein  V o rw o rt geschrieben  h a t , b a u t sich au f die 
A k ten s tu d ien  auf, die der Verf. im  P ariser A ußen- u. K riegsm in iste rium  
m ach te . M an le rn t daraus, daß m an in  F ran k re ich  vor 140 J. m ehr 
über die U kra ine  w uß te  als h e u t e . . .  1802 sa n d te  der frz. G esand te  
in  der T ü rke i eine D enksch rift an  N ap. ,,Les av a n ta g es  du com m erce 
dans la  m er N o ire“ . A ber das is t  ein ganzes po lit. P rog ram m , das er 
en tw irft. M an solle wie in  In d ien  F ak to re ien  in  den S chw arzm eer
häfen  g ründen , u n te r  dem  D eckm antel des H ande ls so llten  G eheim 
ag en ten  die B evölkerung, die e in st eine freie N a tio n  gewesen ist, gegen 
die M oskow iter aufw iegeln. N ap . solle einen A ufruf an  die K osaken  
erlassen  u. ihnen  die F re ih e iten  versprechen , d ie sie vor M azeppa h a tte n . 
E in  an d re r  A gent berechnet, daß  zur A usführung  dieser P läne  15 000 
F ranzosen  u. 50 000 T ü rk en  genügen w ürden . N ap . b ea u f tra g te  den 
ehern. M ilitä ra tta ch e  in  R uß land , Bourgoin, ihm  einen B erich t über 
den  H an d e l R uß lands über das Schw arze Meer zu verfassen . A uch 
B ougoin sch läg t die E n tse n d u n g  von A genten  d o r th in  vor, ,,qu i ex- 
c i te ra ie n t secretem en t e t h ab ilem en t la p o p u la tio n  u k ra in ienne  en 
lu i ra p p e la n t son passe g lorieux  si d iffe ren t de sa m isere p re se n te .“ 
W enn es d an n  zum  K riege m it R u ß lan d  kom m en w ird, w ird  der A uf
s ta n d  in  der U kra ine  ein w ich tiger S iegesfak tor sein. 1811 m ach te  
m an in  P aris  an tiru ss . K riegsp läne m it der U kra ine  als O pera tions
basis. D er M inister B rignon  in  W arschau  w urde angew iesen, sich über 
die Lage in  Podolien , W olhynien, U kra ine zu o rien tieren , bes. über die 
V erkeh rsverhä ltn isse . E r  sa n d te  B erich te  von  G eheim agenten  aus 
d iesen  G egenden ein, die die U nzu friedenheit der B evö lkerung  m it 
den  R ussen  zeig ten . 1812 b a t  d an n  der G raf H au te riv e , po lit. D irek to r 
im  A ußenm in iste rium , N ap. möge in  der U kra ine  einen unabhäng igen  
S ta a t  schaffen, die „N ap o leo n id e“ , eine ziv ilisierte  N ation , die das 
bes te  B ollw erk  gegen die Schw arzm eer- u. B osporusp läne R uß lands 
sein w ürde. Auf dem  F eldzug  in  R u ß lan d  se lb st lie st N apoleon die D ru c k 
fahnen  des in  seinem  A uftrag  von  Ch. L. L esur geschriebenen  B uches: 
L 'H is to ire  des Cosaques. Auch sch re ib t N ap. am  26. 5. 1812 an  Je- 
röm e über eine ,,d iversion  en U k ra in e“ . Doch w urde darau s n ich ts. 
D ie E rfah rungen , die N ap. m it A ufs tänden  in  P olen  u n d  S panien  ge
m ach t h a tte , h ie lten  ih n  w ohl zurück . A uch in  G eorgien a rb e ite ten  
dam als franz. E m issäre. D ie za ristische Polizei b e ric h te te  1812 über 
einen  E influß  frz. Ideen  in  der U kra ine  bes. u n te r  den L an d ju n k ern , 
M itgl. von F re im aurerlogen . A uch h a t te n  die F ran z , v e rb re ite t, N ap . 
w ürde die L eibeigenschaft abschaffen . —  M an m uß n ic h t denken, daß 
e rs t  u n te r  N ap. die F ranz , sich m it der U kr. b efaß ten . Schon 1792 
r ie t  der eben  aus S t. P e te rsb . v e rja g te  frz. M in ister G enet der Con
ven tion , übera ll in  R uß land , vo r allem  ab e r in  der U kra ine  A ufstände 
hervo rzu ru fen . D ie C onvention in te ressie rte  sich sehr fü r die U kraine, 
bes. G arran  de Coulon u. Boissy d ’A nglas. L e tz te re r  verglich  R u ß 
lan d  m it A ttila  u. geißelte 1795 die russ. U n terd rü ck u n g sp o litik  in 
Polen, K aukasus, K rim , U kra ine . In  den R ecom m endations du Co- 
m ite  du S a lu t P u b lic  fü r den Min. R ew bell vom  12. ven töse 1794 liest 
m an : ,,U  fa u t so u ten ir la  Pologne, les Cosaques du Don, l’U kraine , 
c e tte  ancienne alliee du ro i de Suede Charles X II .  C ette  n a tio n  guer- 
riere, jad is  libre, a e te  soum ise p ar le ts a r  P ie rre  Ier. II f a u t fa ire  re- 
v iv re  ches eile le sen tim en t de la lib e rte  pour qu’elle puisse secouer le 
joug  sous lequel eile gem it e t f leu rir ä K iev l’a rb re  de la l ib e r te “ . R ew 
bell en tsan d te  in  die U kra ine M oissoniere, der einen anderen  A ktions
p lan  au sa rb e ite te  als die poln. E m ig ran ten  u. das m it dieser B eg rün 
du n g : L a  p o pu la tion  uk rain ienne est hostile  ä to u t  ce qui e s t po lonais.
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E lle se souv ien t du tem ps oü re g n a it sur le pays des Cosaques la no- 
blesse polonaise. Im  ganzen also ein re c h t in te ressan tes  u. „ a k tu 
elles“ B uch. W . M aas.

Dr. Friedebert Lorenz: Die Parteien und die preußische Polenpolitik
1885—1886. E in  B e itrag  zur P arte igesch . des B ism arck-R eiches.
A kadem ischer Verl. H alle  1938. 119 S., R m . 4,60.
\V enn dem  E m p fin d en  der G egenw art F arte ig esch ich te  v ie lle ich t 

schon etw as fern  s te h t, so m uß m an  sich doch vor Augen ha lten , daß 
B ism arck  — insbesondere se it der R e ichsg ründung  — auf die Z us.arbeit 
m it R e ichstag  u n d  P reuß . A bgeordnetenhaus angew iesen w ar. W ie 
weit die P arte ien  seine A rbe it beh in d ert oder gefö rdert haben , w ird 
fü r einen kurzen  Z eitab sch n itt von D r. F . L orenz am  Beispiel des An- 
siedliungsgesetzes u n te rsu c h t. G erade die poln. F rage h a t  sich nach 
A nsich t des Vf. h ierzu  geeinig t, w^eil sie Innen - u. A ußenpo litik  b e rü h r t 
u. versch iedenartige  w irtsch aftsp o lit. P roblem e auf w irft, d arü b e r h in 
aus ab er wie keine an d ere  den  G edanken  des N a tio n a ls taa te s  zur D e
b a tte  geste llt h a t. In  d iesen w esentlichen F rag en  h a t te  jede P arte i 
ihren  g ru n d sä tz lich en  S tan d p u n k t, der sich oft gar n ic h t le ich t m it dem  
nationalen  In teresse , das a llerse its a n e rk a n n t w urde, vere inbaren  ließ. 
Besonders verfassungsrech tliche B edenken sp ie lten  eine w ichtige Rolle. 
A ndererseits w ar es gerade die na tio n allib e ra le  P a rte i, n ic h t B ism arck, 
die die E in fü h ru n g  des R e n te n g u ts  u. die bäuerliche S iedlung erre ich te  
u. dem  G esetz über die u rsp rüng liche  Z ielsetzung h inaus einen sozialen 
C h arak te r gab.

Die sachliche D arste llu n g  fo lg t w eitgehend  dem  Schinkelschen 
W erk „P o len , P reußen  u. D e u tsc h la n d “ u. den S tenogr. B erich ten  des 
A bgeordnetenhauses. Im  üb rigen  is t alle einschlägige d t. L ite ra tu r  
herangezogen, polnische nur, sow eit Ü bersetzungen  vorliegen. Sehr 
in te re ssa n t im  Z usam m enhang  sind  verschiedene b isher u n v erö ffen t
lich te M itte ilungen  über die P ersön lichkeit M iquels, die der Vf. Prof. 
H erzfeld  v e rd a n k t.

Die o b je k tiv  u. k la r geschriebene A bhand lung  bere ichert die 
P arteigesch. des B ism arck-R eiches ebenso wie die F orschungen  über 
das d t.-po ln . V erhältn is . Ohlhoff.

Kriegs- und Wehrgeschichte.

Ritter, Eberhard: Prinz Eugen von Savoyen im  U m kreis der S chlacht 
von H ö ch städ t 1704. E in  B eitrag  zur F rage von K riegführung  u . 
P o litik . Berl. D issert. 1934. 48 S.

Vorl. D r-D issert. is t d. A bdruck  von 2 K ap. einer größeren  A rbe it 
des Vfs. „P o litik  u. K rieg führung . Ih re  B eherrschung  durch P rinz  
Eugen 1704“ , welche als H eft 10 der „S ch rifte n  des K riegsgesch ich t
lichen A bt. im  H isto r. Sem inar der F riedr.-W ilhelm s-U niv . B e rlin “ 
erscheinen sollte bzw. inzw ischen schon erschienen ist. H iernach  is t 
die fü r die M ach tstellung  Ö sterreichs so w ichtige S ch lach t von H öch 
s tä d t gegen die v e rb ü n d e ten  B ay ern  u. F rzsen  in  A nlage u. D urch 
führung  ganz ein Sieg des P rz . Eugen, der s. P lan  e. s tra teg isch en  
E n tscheidungssch lach t m it allen  M itte ln  —  dipl. u. m ilitä r., geheim en 
Briefen u. persönl. E rscheinen  -— gegen den vorsich tig  zögernden 
M alborough u. den fa s t u n tä tig e n  M arkgrafen  von E ad en  (der nach  
den R egeln der a lten  Schule den F eind  durch  V erw üstung  B ayerns 
u. A bdrängung  von s. D epots „ a u sh u n g e rn “ wollte) du rchse tzen  m ußte .
D. m ilitä rische W agem ut des P rinzen , der am  R hein  n u r einige wenige 
„T ru p p en sch le ie r“ zurückließ  u. m it s. H a u p tm a c h t zur D onau zog, 
u. s. d ip lom atisches G eschick w erden bew ußt u n te rs trich en .
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W ertvo ll is t u. a. die L ite ra tu rzu sam m en ste llg . über den doch 
au ch  fü r  die d t. S iedelung im  S üdosten  w ich tigen  P rz . E ugen  u. s. 
Zeit. —  Die G liederung des als über 200 S. s ta rk es  B uch ged ach ten  
G esam tw erkes is t ff.: E in l.: P rz . E. v. S. u. d. Spanische E rb fo lg e
k rieg  bis z. Jah resen d e  1704, 1. D. po lit. u. m ilit. Lage Ö sterreichs
A nfang 1704. 2. G edanken  z. V orbere itungen  E-s zum  Feldzuge in
D tsch ld . 3. D. po lit. V ora rbe iten  G raf W ratislaw s im  H aag  u. i. L ondon 
fü r  e. gem einschaftl. O peration  der H eere des K aisers u. der S eem ächte 
in  S üdd tsch ld . F eb r. bis E nde Apr. 1704. 4. Die O perationsp läne u.
d. K riegsfüh rung  des M arkgrafen  Ludw . v. B aden  im  U rte il E-s u. 
M alboroughs, D. M arsch M-s zum  N eckar. A pr. u. M ai 1704. 5. Die
B era tu n g en  in  M undelsheim  u. Gr. H eppach . 3. Ju n i bis 14. Ju n i.
6. D ie O perationen  im  Ju n i u. Ju li. V orgänge im  H a u p tq u a r tie r .
7. M einungsversch iedenheiten  über die F o rtfü h ru n g  der O perationen . 
E -s M arsch v. R he in  z. D onau . M itte  Ju li bis 12. Aug. 1704. 8. D. 
S ch lach t von H ö ch städ t. (K ap. 6 u. 7 in  obiger Diss.).

F . M anthey , P elplin .
Neumann, Günter: Die deutsche Flottenfrage während des dänischen 

Krieges 1848 u n te r  besonderer B erücksich tigung  der ö ffen tlichen  
M einung. Berl. Diss. 1936. 132 S.

Als im  V erlaufe des d t.-d ä n . K rieges 1848 D än em ark  zur B lockade 
der z. d t. B unde gehörenden  S ees täd te  sc h ritt,  begann  m an i. D tsch ld . 
ü ber die N o tw end igkeit e. d t. B u n d esflo tte  nachzudenken . Leider 
w ar d. O pferw illigkeit nu r in  S üdd tsch ld ., u. h ie r m eist n u r bei d. 
p a tr io t. F ra u en  groß (,,F ra u e n lo b “ als S chiffsnam e!); die S eestaa ten , 
wie H am b u rg  u. O ldenburg , ze ig ten  w enig L ust, ih re  H an d e lsv e rb in 
dungen  m it D än em ark  aufs Spiel zu se tzen  u. w aren  zudem  au fe in an d er 
eifersüchtig . U n te r den d t. P o litik e rn  der dam aligen  Zt. w ollten  einige 
d. leidige F lo tten frag e  so lösen, daß  m an  H o lland  od. D än em ark  i. d. 
d t. B und  aufnehm en  u. ih re  F lo tte  als B undesk riegsflo tte  e rk lä ren  
so llte ; an d ere  d ach ten  E n g lan d  um  H ilfe anzugehen  oder von A m erika 
Schiffe zu kaufen , ohne in  ih rer b in n e n sta a tlich e n  Enge d a ra n  zu 
denken , daß  die Schaffung e. d t. K riegsflo tte  e. m ach tpo litische  A n
gelegenheit w ar. P reußen , das gleich nach  d. B efre iungskriegen  an  
die B eschaffung e. K riegsflo tte  g ed ach t h a tte , ‘aber s. P läne aus G eld
m angel h a t te  zu rückste llen  m üssen, b eg in n t nu n m eh r auch  zu r See 
a u fz u rü s ten  (Prz. A dalbert!). F . M an they , P elplin .

Karol Kandziora: Dzialalnosc P. 0. W. w Poznaniu [Die T ä tig k e it der 
P . O. W. in  Posen. E in  B e itrag  zur Gesch. der Poln . H eeresorgani- 

■ sa tion  des p reuß . A nteils in  d. J. 1918/19]. W ar. 1939, I n s ty tu t  Jöz. 
P ilsudsk iego . 239 S., 1 K t. u. 9 A bb.

D as neue B uch is t die b is je tz t  au sfü h rlich s te  D arste llung  eines 
B ete ilig ten  v. der T ä tig k e it der P ilsudsk ischen  P . O. W. im  preuß . 
G ebiet, die gegenüber dem  eine u n b lu tig e  E n tsch eid u n g  durch  die 
F riedenskonferenz suchenden  O bersten  Poln. V o lk sra t eine bew affnete 
v e r t r a t  u. d u rch d rü ck te . E ine zu n äch st kl. Schar en tsch lossener V er
schw örer a rb e ite te  h ier m it allen , z. T. erschreckend  sk rupellosen  
M itte ln  vom  F eb r. 1918 bis zur S elbstau flösung  am  27. 1. 19. U n ter 
A usnu tzung  der A ussagen m ancher B efrag ter, die sich im  D ruck  b isher 
noch n ich t g eäu ß ert h a tte n , sowie des S ch rifttu m s w erden h ier viele 
neue N achr. g eb rach t, wobei n ic h t übere in stim m ende auszugleichen 
v ersu ch t w erden. E ine ausfüh rl. E in l. über Q uellen u. S ch rifttu m  
s te u e r t Mgr. Wl. Brzozow'ski, der R e fe ren t fü r d. P. O. W . im  In s titu t ,  
b e i.(— S. 24). Aus dem  B uche h a t  W . Recke schon den  Teil der die 
T ä tig k . v. A ngehörigen der P. O. W. bei der R evo lu tion ierung  u. U n
schäd lichm achung  der d t. B esatzung  v. W arschau  b eh an d elt, in  H . 11
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v . Jg . 1 in  „D er D t. im  O sten “ ausgew erte t. Da m anche der T eilnehm er 
n ic h t m ehr leben, wie Vf. sch re ib t, so daß  ih re E rin n eru n g en  n ic h t m ehr 
herangezogen w erden könn ten , w äre es erw ünsch t, w enn sich auch  
D te., die in  der Zeit in  P osen w irk ten , zu den F ragen  äu ß e rten , ehe sie 
ih re  K enn tn isse m it ins G rab  nehm en. A. L.

Dr. Julia gwitalska-Fularska: Wspomnienia lekarki legionowej. [E r 
innerungen  einer L egionsärztin ]. Verl. K si^znica A tlas, Lem berg- 
W arschau , o. J ., 107 S.

Die E rin n eru n g en  der L em bergerin , die als junge Ä rz tin  im  D ienste 
•der poln. Legion den  W eltk rieg  m itm ach te , sind  als w ichtige Quelle 
zu r G eschichte der E n ts te h u n g  des neuen  poln. S taa tes  anzusprechen . 
Sie a rb e ite te  nach der F lu c h t vo r den R ussen  aus L em berg in  den 
M ilitä rsp itä le rn  Jab lu n k au , d an n  in  K ongreßpolen  un d  schließlich in  
Lem berg. M ehrere B egegnungen m it P ilsudsk i in  der N achkriegszeit 
w erden  am  Schlüsse gesch ildert. D ie genauen A ngaben von E inzel
h e iten , verb u n d en  m it einer k n ap p en  A usdrucksw eise m achen das 
k leine B uch noch w ertvo ller. Viele m eist übersehene U m stände  bei 
d e r B ildung  des poln. S taa tes  kom m en zum  A usdruck, z. B. die T a t
sache, daß  die B evölkerung  im  Teschener Schlesien (Jab lu n k au ), we
n igstens in  den oberen S chich ten  p o ln .-p a trio tisch  e ingeste llt war, 
w äh rend  die K ongreßpolen  (P e trikau) der poln. Sache sehr g leich
g ü ltig  gegenüberstanden  u n d  die R ussen  als die „ ih rig en “ ansahen  
oder etw a die T atsache, daß  die U kra iner nach  dem  U m schw ung einen 
« rb itte r te n  K am pf um  die S ta d t  L em berg  fü h rten , den die P olen  nur 
m it K ra k au e r H ilfe gew annen. F ü r  den D t. is t die poln. A rbeitsw eise 
in  ih rem  N 'ationalkam pf, ab er auch  die poln . D en k u n g sa rt sehr le h r
reich . E ine K irchenschw ester h a t  z. B. ein P ilsudsk ib ild  hängen , daß 
sie bei B edarf gegen ein S t. Josefsb ild  w echseln kann , oder — die 
B efreiung K ongreßpolens von den R ussen  w ird  als g roßartiges  E r 
eignis e rw äh n t (S. 55), n ic h t ein S terbensw örtchen  aber f in d e t sich 
d a rü b e r, wer das L and  denn  befreite. D ie E rin n eru n g en  sind  auch  
ein  w ich tiger B e itrag  zu r G eschichte der K riegsa rbe it der F rau  ü ber
h a u p t. K.

Stefan Jellenta: Walki o Rawicz i Leszno w r. 1919. [Die K äm pfe um  
R a w itsch u. L issa i. J . 1919 im  L ic h t d t. B earbeitungen ], W ar. 1939. 
T eild r. aus „N iepod leg losc“ , T . 19, H . 2 (52), I n s ty tu t  J . P ilsudskiego. 
24 S„ 1 K t.

Vf., T eilnehm er der G efechte au f poln. Seite, g ib t h ier A uszüge
u . B eleuch tung  der beiden Aufs. v. D r. H . J . Schm itz in  den „G renzm . 
H e im a tb ll.“ v. 1934 u. 1937 u n te r  H eranziehung  v. poln. D arste llungen ,
v. denen wir noch die in  B r. Sw iderski’s B uch „ I lu s tr .  opis L eszna“
(vgl. D W ZP. 34, 263 f.) verm issen. K l. E rg än zu n g en  b r in g t auch  
D öring  v. G o ttb e rg : D as G ren .-R eg t. N r. 6 im  W eltk rieg  (vgl. D W ZP. 
31, 311), S. 593. W enn er auch  S chm itz S ub jek tiv ism us vo rw irft, 
h ä l t  er doch seine B earb . fü r unen tbeh rlich . Seine eigene D arste llung  
is t  ru h ig  u n d  abgew ogen. A. L.

Volkstumsforschung.
Stan. Kot: Swiadomosc narodowa w Polsce wieku XV—XVII [N a tio 

nalbew uß tse in  in  Polen  im  15.— 17. Jh .] . SD. aus „ K w a rta ln ik  
H is to ry c z n y “ , Jg . 52, H . 1, 21 S.

D er V ortrag  e n th ä lt  eine Menge lehrr. B eobach tungen . Z unächst 
w irk t das frü h er im  G egensatz zu den d t. E in w an d e re rn  erw achsene 
V olkstum sgefühl noch nach, daneben  zeig t sich schon se it dem  15.Jh .
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ein B ew ußtsein  eines V orkäm pfertum s fü r das C hristen tum . D ieses 
w ird  m an  doch wohl als s ta a tl. ansehen  m üssen, da  ja  die o sts law . 
Teile des D o p p els taa tes  (neben den „ T ru p p e n  frem den  Z u sch n itts“ 
die H a u p tla s t der A bw ehr der T ü rken  u. T a ta re n  zu tra g e n  h a tte n . 
L onginus, der tro tz  seines s ta rk e n  S taa tsgefüh les „d a s  V olksgepräge 
der Polen sogar sehr k ritisch  e in sc h ä tz te “ u. dabei Adel u. L an d v o lk  
g esondert kennzeichnet, sp rich t schon v. „gens e t n a tio  po lon ica“ 
(7), ebenso sp ä tere . „ N a tio “ w ird u. E . r ich tig  (im G egensatz besonders 
zu vielen an d en  D arste lle rn ) n ic h t als Volks-, sond. S taa tsg em ein 
sch aft (oder ab e r wohl solche einer a lte n  L andsch .) e rk lä rt , „ n a rö d “ 
t r i t t  zu n äch s t (ganz im  W ortsinn) in  der B edeu tung  „ g e n e ra tio “ auf, 
e rs t bei dem  (d t.!) D rucker V ieto r 1542 im  sp ä te ren  S inn V olkstum  
(9), w äh rend  das W ö rte rb . M ^czyüskis 1564 noch 3 B edeu tungen  a n 
g ib t, wobei w ohl die als G esam te inw ohnerschaft eines S taa te s  noch 
überw og, auch  wohl in  P reu ß en  (11), wo sich ein ähn licher L an d es
p a trio tism u s  zeig te wie noch viel sp ä te r  in  B öhm en, wo auch  T eile 
2 er V ölker n eb eneinander saßen. D er v. S tan . O richovius m indestens 
v e rb re ite te n  F o rm el „g e n te  R u th en u s, n a tio n e  P o lo n u s“ w ird  n ac h 
gegangen. Schon zu seiner Zeit v e rb re ite r te  sich e inerseits die poln. 
„ N a tio n “ du rch  die V erpolung  des A dels der W est- u. N o rd lan d e , 
v e ren g te  sich ab e r an d e rse its  du rch  die B eschränkung  au f den A dels tand  
(15). M it A uslassungen des N un tiu s  R uggieri, S tarovolscius u. O palensk i 
sch ließ t der V ortrag . A nm . sind  n ic h t beigegeben w orden. A. L.

Kaz. Tymieniecki: Polszczenie si§ Niemcöw w miastach wielkopolskich
w XV w. [Die V erpolung  der D t. in  den S tä d te n  G roßpolens im  
15. Jh .] . In :  R ocznik i h is to ry czn e  1938, H. 1, S. 66— 100.

P ro f. K. T. b eh a n d e lt die F rage  au f G rund  der a lte n  G erich ts
bücher, wobei le ider die des K ostener G rodbezirks n u r bis 1425 be
h a n d e lt sind . D o rt w äre sicher auch  fü r die sp ä te re  Zeit noch allerle i 
L ehrreiches zu finden. D ie m ühseligen Zus.Stellungen sind v e rd ie n s t
voll, bes., da  Vf. in  E rg än zu n g  eines B eitrags im  „M iesi§cznik h era l- 
d y c z n y “ auch  die F rage der B ürger ad l. A bstam m ung  b e rü ck sich tig t, 
d ie z. T. einen ziem l. erhebl. H u n d e rtsa tz  ausm achen . D aß die A us
w ertu n g  der A delsgerich tsbücher n a tu rg e m äß  o ft geringere A nteile  
der d t. N am en e rg ib t als die B erücksich tigung  aller Quellen, ze ig t 
z. B. ein V ergleich m it B earb e itu n g en  wie der v. C ieplucha fü r K osten , 
vgl. D W ZP. 22, 140 ff. oder M eyer fü r Peisern , vgl. D W ZP. 33, 165 f., 
d ie a llerd ings w ieder n ic h t die G rodbücher b e n u tz t haben . N ur fü r 
F ra u s ta d t  f in d e t er 100% d t. N am en (M achnikow ski übrigens g ib t 
auch  einige an d ere  an), fü r M eseritz 50% , fü r P osen  un d  K osten  33% , 
w ährend  C ieplucha sag t, daß le tz te re  S ta d t e rs t um  1550 r ich tig  poln. 
w urde, fü r alle a n d e rn  w eniger, wobei ab e r zu bedenken  ist, daß  in  
der Zeit der e rh a lten en  G rodbücher schon s ta rk e  V erpolungen vor sich 
gegangen  sein w erden un d  die S itte  der k irclil. N am en die a lten  d t.  
schon g rö ß ten te ils  v e rd rä n g t h a tte ,  w äh rend  die der Z unam en noch 
n ic h t restlos d u rchged rungen  w ar u. z. T. wohl e rs t ein Ü bergang  d azu  
du rch  o ft poln. B einam en s ta ttfa n d . Jedenfalls  is t die Z usam m en
ste llung  eine dankensw erte  E rg än zu n g , besonders zu L ücks in  den 
„ A u fb a u k rä f te n “ . A. L.

Handwörterbuch des Grenz- und Auslanddeutschtums, hhg. v. c. P ete r-  
sen, P . H . R u th , H . Schw alm . Bd. I I I .  Lief. 2— 4. B rsl. 1938— 9,
F . H ir t.

D ie neuen  Lief, des z u le tz t in  H . 34, 232 angeze ig ten  gr. W erkes 
re ichen  nach  dem  ABC v. G o ttschee bis K olum bien, wobei a lle rd in g s 
m ehrfach  au f sp ä te re  Teile verw iesen w ird, so fü r eine G esam tüber
s ich t über das G renzd tm ., K a tto w itz  usw. Am m eisten  geh t uns d ie
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D arste llung  der inzw ischen verw altungsm äßig  anders e ingete ilten  
G renzm ark Posen-W estpr. in  Lief. 2, S. 85— 97 an, b ea rb e ite t von
G. Janoschek , t  v. Bülow, H . W inkler, H . H arm sen , H. J. Schm itz,
G. Ipsen. Von P ersön lichkeiten  w erden b ehandelt Jacob  G rim m , 
H ehn, H erder (d aru n ter bes. A bschn. H . u. d. Slawen), H itle r, H o n ter, 
Jahn , Josef I I .  M anche B eiträge wie der über das Igelland  sind  reich 
m it K arten  usw. a u sg e s ta tte t, der über die G renzm ark  h a t  n u r zahlr. 
A ufstellungen. A. L.

Gottl. Fittbogen: Was jeder Deutsche vom Grenz-u. Auslandsdeutschtum 
wissen muß. Mchn. u. B in. 1938, R. O ldenbourg. 9. A ufl., 280 S., 3 K t.

Die 8. Aufl. des ausgezeichneten  W erkes h a t te n  wie in  H. 33, 254 
angezeigt. Schon nach  1 Ja h re  w ar eine neue, um  35 S. e rw eite rte  
nötig , die, etw as verzögert herausgekom m en, den Z ustand  vom  Jan . 
1938 zeigt. Neu d arin  sind  bes. A bschn. über Jugosl. P o len  is t in  der 
übl. A rt, g e tre n n t nach  den vom  R eich ab g e tr . Geb. u. den andern , 
w ieder sachgem äß u n te r  B erücksich tigung  des bis zu dem  g enann ten  
Z e itp u n k t erschienenen S ch rifttu m s gesch ick t behandelt. Inzw ischen  
haben  sich durch  A bw anderung  einerseits, anderse its  das H in zu 
kom m en des Olsageb. die Zahlen n a tü rl . schon w ieder etw as verschoben .

- A. L.

Hermann Aubin: Von Raum und Grenzen des Deutschen Volkes.1 S tu 
dien zur V olksgeschichte. B reslauer H ist. Forschungen , H eft 6. 
B reslau 1938, P riebatsch . V II, 234 S. K art. 8,50, geb. 10 Rm .

10 V orträge  u n d  A ufsätze aus den Ja h re n  1921 — 1937, dazu von 
S. 197— 234 N ach trag . Alle diese A rbe iten  — dem  W esten  un d  dem  
O sten d. d t. \o lk sg e b ie te s  gew idm et — sind  aus engem  Z usam m en
hang m it dem  L eben erw achsen. G erade deshalb  k an n  ih re  w issen
schaftliche B edeu tung  n ic h t gleichm äßig  sein.

An der Spitze, g ed ach t als zusam m enführendes E lem en t der d a ra u f
folgenden S tücke, s te h t der V o rtra g  ,,D as d t. Volk in  s. S täm m en “ 
1928. D er Verf., b e k a n n t als n am h afte r V ertre te r landesgesch ich tl. 
F orschung, su ch t h ie r die s tam m h aft-lan d sch aftl. G egebenheiten  
unseres Volkes herau szu arb e iten . V erf., se it E nde des Krieges am  
R hein  w irkend, h a t  die u n te r  2— 5 ab g ed ru ck ten  S tücke te ils als E n t
gegnung auf franz. P ro p ag an d a , te ils als A useinandersetzung  ü ber 
das K o n tin u itä tsp ro b le m  (Dopsch) v erfaß t. Verf. will Maß und  B e
deu tu n g  d. Thesen von D opsch feststellen . Der w issenschaftl. U n te r
bau  gerade dieser S tücke (2, 3) is t beach tensw ert. Auch diese S tücke 
(2,  3) , ,K elten, R öm er u. Germ , in  den R h e in lan d en “ 1924, sowie „M aß 
und  B edeu tung  d. röm .-germ . K u ltu rzusam m enhänge im  R heinland 
1921, folgen 4: „ S ta a t  u n d  N atio n  an  d. d t. W estg ren ze“ 1930 u. 5: 
„M ainz und  F ra n k fu r t“ 1929, die beide in  das sp ä te  MA. h in ü b e r
führen un d  durch  die h inzugefüg ten  N ach träge  ein g u t abgerundetes- 
B ild geben.

M it der B eru fung  d. Verf. nach  B reslau  sind  die le tz ten  S tücke  
über den O sten des d t. V olksgebietes v erk n ü p ft. Das 6. S tück, ein 
V ortrag  „D er d t. O sten und  das d t. V o lk“ 1930 zeigt die G rund lin ien  
o stdeu tscher E n tw ick lu n g  auf. T iefer schü rft das 7. S tü ck : „D ie O st
grenzen d. a lten  D t. R e iches“ 1932, das auch  in  die poln. G eschich te 
h in ü b e rg re ift un d  quellenm äßig  g u t u n te rb a u t ist. D as 8. S tück : „D ie  
hist.-geogr. G rundlagen  d. dtsch .-poln . B eziehungen is t aus dem  
Sam m elw erke v. B rackm ann  1933 b ek an n t. D as 10. S tück : „D ie  
geschichtl. S tellung  d. o s td t. W ir ts c h a f t“ 1937, ein \  o r tra g  zur 700- 
Jah rfe ie r v. E lb ing , b ie te t eine Zusam m enfassung, das 9. S tü ck  d a 
gegen ,,W irtschaftsgesch ich tl. B em erkungen zur o s td t. K o lo n isa tio n “
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1927, fü h r t in  einige g ru n d sä tz lich e  P rob lem ste llungen , wie Rolle von 
K ap ita l, K lim a, B odenschätze h inein  und  su c h t die F rage  zu b ean tw o r
ten , w arum  der o s td t. K olon isation  ein so voller E rfo lg  beschieden w ar.

K . T.
Gerh. Sappok: Deutsche in Polen u. im Baltikum. (D te. in  E u ro p a , 

hgg. v. E. B a rth  v. W ehrenalp), Lpz. 1939, L ühe u. Co. 55 S., 1 K t. 
1,20 RM.

In  einer neuen R eihe, in  der b isher H efte  über D te. in  Übersee, 
N ord-, S üdam erika , A frika, A ustr. u. F e rn o st ersch ienen  sind, is t auch  
d as vorlieg, herausgekom m en, g ea rb e ite t au f G rund  des S ch rifttum s 
u . eigner R eisen. E s g ib t einen ku rzen  A briß, bei dem  n u r se lten  kl. 
E inw endungen  zu m achen sind, z B. D ruckfeh ler kiel(i)ch, w ars (z )ta t 
{S. 8 u. 10). Die S. 16 angegebene Zahl fü r die D t. in  P olen  is t wohl 
tro tz  des H inzukom m ens des O lsagebietes infolge s tä rk e re r  A bw an
d erung  aus einigen Geb. ein  wenig zu hoch. D as P riv . G ym n. in  L issa 
is t voll n u r noch im  poln. S inne (S. 18), da  die beiden P rim en  ( =  poln. 
Lyzeum ) feh len ; ein s ta a tl. b e s teh t auch  in  T h o rn  (21). A. L.

G. H.: Der Schicksalsweg der W olhyniendeutschen Po. 1939. 44 S., 18 Abb.
H G P (Unsere H eim at H. 8).

Da von den zahlr. Arb. über die Dt. in W estwolh. einige vergriffen, 
andre weit zerstreut sind, eine gelehrte v. Dr. Seraphim „Rodungssiedler“ 
teuer ist, ist das Heftchen, ein Sonderdruck der „Freien Presse“ Lodz, 
geschrieben von einem W olhynier u. dem nicht mehr in seiner H eim at 
weilenden Führer der dortigen evg. Dt., P. D. Alfr. Kleindienst, je tz t War« 
schau, gewidmet, lebhaft zu begrüssen. E ingestreut sind in die kurze 
frische Darstellung Proben der Volksdichtung. Das tro tz aller Schicksals« 
Schläge zähe u. ungebrochene W esen dieses kl. Neustamm es wird gut 
deutlich. Die Abb. stammen meist v. Dr. K. Lück, der den W olhyniern 
einst ein grösseres Heim atbuch geschenkt hatte. A. L.

Max G rossert: Die Geschichte des Deutschtum s in Jastrz^bowo (Rosenau) 
u. Umgebung. Po. 1938. 82 S., 13 Abb., 1 Kt. H G P (Unsere H eim at H. 2).

Es handelt sich bei diesem Heftchen um eine Volksinsel im Kr. Mogilno 
im Posenschen, in die altansässige Bauern u. Ansiedler aus verschiedenen 
Gegenden zus.gekommen sind. Für Zwecke der Familienforschung sind 
zahlreiche Listen u. W inke beigegeben, wie meist auch in den andern 
H eften der Reihe. Bes. lehrreich sind die Uebersichten über die Bevölke« 
rungsentwicklung seit 1831 (S. 6—7). A. L.

Karl O tto : Die Geschichte des Deutschtum s in Czarnköw (Czarnikau) 
u. Umgebung. Po. 1938. 59 S., 16°, 13 Abb., 1 Kt. H G P (Unsere Hei« 
m at H. 3).

Das volkstüml. Heftchen, neben dem je tz t auch W erner Schulz’ grössere 
Arb. besteht, vgl. D W ZP 34, 252 ff., ist ein erw eiterter Sonderdruck aus 
dem „Landw irtschaft. Kal. f. Polen“ 1938. Es behandelt die Gegend seit 
der vorgesch. Z eit bis zur Gegenwart in der in der Reihe übl. leicht 
verständl. Weise. A uf S. 3 ist ein Druckfehler stehengeblieben. Es muss 
heissen: Rückgang des Dtms. zu preuss. Zeit. Der Vf. konnte sich erfreu« 
licherweise auf nützl. V orarbeiten des Czarnikauer Heim atforschers Lehrer 
Jul. Klemm stützen, der v. 1868—1923 m it kurzer Unterbrechung in der 
S tad t wirkte. A. L.

Alb.-Breyer: Zur Geschichte von Sompolno u. Umgegend. Po. 1938. 105 S., 
16 Abb., 3 Kt. 16°. H G P (Unsere H eim at H. 4).

Bei seinem Abschied von der Stadt, in der er 11 J. tätig war, hat ihr 
der Vf. diese schöne Heimatgesch. geschenkt, die auf eine ausgiebige 
Benutzung von nicht weniger als 9 Archiven beruht, natürl. neben dem
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Schrifttum. Als Erdkundler hat er auch 3 schöne K arten gezeichnet, die 
die Grösse der v. den dt. Rodern im 18. u. 19. Jh. geleisteten Riesenarbeit 
anschaulich machen. So haben nun auch die dt. Bewohner wie die poln. 
durch die Arb. G ajdas (vgl. D W ZP 33, 293) ihr Heim atheft. Verwiesen sei 
auf die Bespr. durch W. Maas in DMP V  H. 7, S. 329. Betr. der dort 
beanstandeten ON sei bemerkt, dass Vf. die Quellenformen verw endet hat. 
Eine ausführlichere Darstellung auf weniger breiter Archivgrundlage von
M. Kage ist bisher ungedruckt geblieben. N ur der im vorliegenden H eft 36 
der D W ZP gedruckte volkskdl. Teil bietet eine willkommene Ergänzung 
zum Breyerschen Heft. A. L.

Erwin Kiss: Pabianitz. Geschichte des Dtms. einer mittelpoln. S tadt u. 
ihrer Umgebung. Pos. 1939, HGP. 113 S. mit Abb. 1.20 zl bzw. Rm.

Als H eft 5 der Schriftenreihe „Unsere H eim at“ ist die sehr inter* 
essante Gesch. der mittelpoln. Industriestadt Pab. und ihrer weiteren 
Umgebung erschienen. Deutschem Fleisse, besonders dem Unternehmer* 
geist des Neugründers der Stadt, G ottlieb Krusche, verdankt das vorher 
unbekannte, kleine N est seinen erstaunlichen 'Aufschwung im 19. Jahrh. 
Spannend lässt der Verf. das Lebenswerk des aus Reichenau in Sachsen 
stammenden Industriepioniers vor unseren Augen erstehn. A ber auch das 
Aufbauwerk anderer Industrieller, sowie der dt. H andw erker u. A rbeiter 
wird ausführlich gewürdigt. Besondere Abschn. widm et Kiss den dt. 
Bauerndörfern der Umgebung, z. B. Effingshausen, Königsbach, Hochweiler 
u. a. Was dem Heimatbüchlein einen ganz besonderen Reiz verleiht, sind 
Dutzende hervorragender Aufnahmen von bekannten Lodzer Lichtbildnern 
(Alfr. Kiss, Wald. Rode u. a.). Eine kleine Landkarte veranschaulicht die 
Verteilung der dt. Einwanderung, eine Statist. Skizze deren zahlenmässige 
Entwicklung. Vf. hat V orarbeiten v. Dr. Kossmann auswerten können.

K. L.
Karl Rüther: Die Geschichte des Deutschtums in Gr^bocin (Gramtschen 

und Umgebung. Po. 1939, H ist. Gesellsch. f. Posen, im  Reich 
S. H irzel. (Unsere H eim at, H . 7). 64 S., 16 A bb., 2 K t.

Es is t sehr erfreulich , daß  in  der von L ück  u. L a tte rm a n n  in  Posen 
herausgegebenen vo lkstüm l. S chriften reihe  endlich die G eschichte 
eines S iedlungsgebietes im  O rdenslande (in der N ähe von Thorn) e r
schein t, eine au f fleißigen S tud ien  besonders der b e tr. K irchenbücher 
u. P fa rrch ro n is ten  beruhende Schilderung. —  Schon vor A nkunft des 
D t. O rdens im  K ulm erlande tre te n  die B urgp lä tze  G lam bokie 
(G ram tschen) u. Rogowo (Rogau) ins L ich t der G eschichte, da  sie 1222 
von H erzog Ivonrad v. M asovien dem  Bischof C hristian  (den m an n ich t 
Chr. von O liva nennen  sollte, S. 5., ebensow enig wie m an vom  A bfall 
der „ E id e c h s e n r itte r“ vom  D. O. reden  darf, S. 15) geschenkt w urden. 
D as D tm . dieser D örfer aber beg inn t e rs t m it ih rer B esiedlung durch  
den  D t. O. N ach dem  A bfall des W eichsellandes vom  D t. O. (1454 ff.) 
u. der Ü bernahm e der S ch u tzh errsch aft durch  den Polenkönig  erh ie lt 
die S ta d t T h o rn  als Ju d a s lo h n  fü r ih ren  V erra t die D örfer G ram tschen , 
Rogau u. L eib itsch . P estep idem ien  u. K riege, bes. die Schw edenkriege im  
17. Ja h rh ., ra fften  wie in  an d e rn  Teilen der U m gegend T horns die d t. 
B auernbevö  kerung  fa s t ganz dah in , sodaß die D örfer um  1700 völlig 
neubesiedelt w erden m uß ten . Ih re  B au ern  kam en h au p tsäch lich  aus 
P om m ern, sp rachen  also p la t td t . ,  was leider h eu te  n ic h t m ehr der 
F all ist. Ih re  „W illk ü re n “ zeigen, daß diese le tz te  B esiedlung nach 
dem  System  der sog. H o llän d erd ö rfer geschah, das ja  im  ganzen  S tro m 
geb ie t der W eichsel von D anzig  bis W arschau  dam als angew endet 
w urde. E s is t anerkennensw ert, daß sich das D tm . dieser D örfer die 
ganze poln. Zeit h indu rch  in ta k t  erh ie lt, n ich t zum  w enigsten  dadu rch , 
daß  die B ew ohner säm tlich  der evgel. K irche ang eh ö rten . D ie friede- 
riz ian ische „ L a n d e sa u fn a h m e “ 1773 s te llte  fest, daß  in  den 4 D örfern
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G ram tschen , G roß R ogau, D t. R ogau u. L eib itsch  bis auf einige A r
b e ite r  säm tliche B ew ohner d t. u. evang. w aren. E rs t in der folgenden 
p reuß . Zeit, in  der auch  gem äß dem  G esetz zur R egulierung  der g u ts 
herrlichen  u. bäuerlichen  V erhältn isse (1823) die bisherige lan g jäh rig e  
Z e itp ach t in  freies E igen tum  um gew andelt w urde, stieg  die Z ahl der 
P o len  von Ja h r  zu Ja h r, w orüber eine sorgfältige Tabelle u. K a r te n 
skizze genaue A uskunft g ib t; auch  Ju d en  fanden  sich v ere inze lt ein. 
D ieses D tm . in  der S prach insel G ram tschen-R ogau-L eib itsch , die r in g s  
von überw iegend poln. sp rechenden  M enschen um geben  w ar, das Ja h r-  
h ü n d e r te  h indu rch  in  o ft sehr schw eren Z eiten  zäh u. erfo lgreich  fü r  
sein R ech t g ek äm p ft h a t , is t le ider se it der poln. In b esitzn ah m e 1920 
schw er v e rw u n d e t u. in  seinen R eihen g e lich te t w orden. N u r ein B ei
sp ie l: gleich nach  1920 w urde die Schule in  D t. R ogau polnisch, 1928 
auch  die in  G roß-R ogau, dan n  die Schulen in  G ram tschen  u. Leibitsch.. 
Lediglich eine vor einigen Ja h re n  in  G ram tschen  b eg rü n d e te  d t. P r iv a t
schule so rg t fü r den U n te rr ich t der d t. K inder in ih rer M u ttersp rach e . — 
Die K irchengebäude  in  Gr. R ogau u. G ram tschen  stam m en  noch au s 
der O rdenszeit u. sind  w ertvolle Zeugen m itte la lte r l. B ack ste in a rch i
te k tu r .  ■— D er Verf., der se lbst aus dem  K irchsp ie le Gr. R. L . s ta m m t, 
h a t  sein S chriftchen  vor allem  auch  fü r S ippenferscher durch  Angabe- 
zah lreicher N am en  fru c h tb a r  gem ach t u. is t bere it, w eiterforschende 
F rag en  zu b ea n tw o rten , fü r die er ein reiches M ateria l zur V erfügung 
h a t  (A nschrift: K arl R ü th er , Rogowo, pow. T orun). Seine A rbe it is t 
wohl geeignet, das D t.b ew u ß tse in  u. die H eim atliebe zu s tä rk e n . W ir 
freuen  uns, daß  er auch  eine G eschichte des D tm s. in  dem  d t. D rew enz- 
winlcel v o rb ere ite t, also in  den an  G ram tschen , R ogau u. L eib itsch  
ang renzenden  D örfern  G rabow itz u. a. D r. H euer.

Hans Schmidt: Die Geschichte des Deutschtums in Szamocin (Sa- 
motschin) und Umgebung. U nsere H eim at, H eft 6, Posen, H is to r . 
Gesellsch. 1939. 82 S.

Die N etzegegend bei S am otsch in  w ar im  M t. eine G renzw ildnis. 
W ir hören  von S. 1311 als B esitz des Z iste rzienserk losters Byszew o; 
schon v o rher von dem  zu d t. R e ch t 1288 geg rü n d e ten  D orfe J a k to -  
rowo. D ann  h e rrsc h t Ja h rh u n d e rte  h in d u rch  Schweigen, 1660 w ird  
im  Zuge der sog. 2. d t. K o lon isa tion  das D orf Laskow o angeleg t; doch 
eigen tlich  neues L eben b eg in n t e rs t um  die M itte  des 18. Jh . Die E rb 
h erren  ru fen  T uchm acher nach S., das 1748 zur S ta d t erhoben  w ird. 
G leichzeitig  en ts teh en  in  der U m gebung 7 H au län d erd ö rfe r: Sokolitz, 
F re u n d sth a l, Sm olary, L ip in  H ld ., S tre litz  H ld ., W ald ta l, W aldberg . 
1772 w ird  das G ebiet preußisch , aber die S iedlungsbew egung g eh t in  
genau derselben W eise d. h. durch  A nsetzung  d t. K o lon isten  durch  
poln. G rundherren  w eiter, so en ts te h en  zu p reuß . u. herzogl. w ar
schauer Zeit H elldorf, N eu-Theodorow o, L indenw erder, N eu-L inden- 
w erder, A ntonienhof, A thanasienhof, R a tsch in , N alen tscha. A ber 
auch  zu n eup reuß . Zeit, nach  1815, g eh t diese Bew egung w eiter, es 
en ts teh en  E duardsho f, Jo sephsruh , M ariannenhof, L udw igslust, Neu- 
Laskow o, N eu-Pruchnow o, L ipe I I .  D ie B evölkerung  der S ta d t S. 
n ah m  in  preuß . Z eit zu n äch s t s ta rk  zu: 1772 326 E inw ., 1788 759, 
1816 1 121, 1864 2249. D am als h a t te  aber schon die rück läufige B e
w egung eingese tz t m it A usw anderung  der T uchm acher in die Lodzer 
G egend. D ann  erfo lg t A usw anderung  nach  A m erika u. A bw anderung 
der Ju d e n : 1895 2079 E inw ., dabei 329 Juden , 1900 1968 E inw ., 1920 
1613 E inw ., dabei 63 Juden . Um  1850 h ier s ta rk e r  H olzhandel, der 
die W älder lich te te . W ie schw er die K u ltu ra rb e it der d t. K olonisten  
w ar, zeig t das B eispiel von H eyn  in  H elldorf, der in 6 Ja h re n  13 684 
K arren  Sand  au f sein B ru ch lan d  fuhr. 1920 h a t te  die S ta d t 1613-
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Einw ., dabei 903 D t., 1938 2150 E inw ., 659 D t. All dies is t k la r und  
u n te r  B enu tzung  von S ch rifttum  u. A kten erzäh lt u. du rch  25 Abb.
u. eine K arte  e r lä u te r t. Reiche N am enangaben  helfen den S ippen
fo rschern . W . M aas.

Das Deutschtum in Ostpolen. U n ter M itw irkung  V .  Alfr. K arasek , W alt.
K uhn, K u rt Lück, E rn s t S tew ner hgg. v. V ik to r K auder. Lpz. C 1,
S. H irzel, 1939. 112 S. (Das D tm . in  Polen, Teil 5).

Die früheren  Teile über die an d e rn  G ebiete sind  in  H. 33, 253; 34, 
236 f. u. 35, 265 angezeig t w orden. Im  V ergleich zu diesen is t dem  
vorliegenden  Schlußteil eine u n v e rh ä ltn ism äß ig  viel längere, au sge
ze ichnete E in le itung  beigegeben. Die z. T. künstlerisch  hervo rragenden  
Bilder, u n te r  denen bes. solche von ernsten , scharfgeschn ittenen  P ra c h t
köpfen auffallen , s tam m en  v. E. S tew ner (25), K. Lück (14), A. K iss 
(11), W . K uhn  (6), L. P la te n ik  (5) u. a. Im  V orderg rund  s te h t das zu 
P olen  gekom m ene W estw olhynien, w eiter das Cholm er u. L ub liner 
L and . Von diesen beiden G ebieten  sind  die se inerzeit von K. Lück in  
se inen  H eim atb ü ch ern  v erö ffen tlich ten  K arte n  der d t. K olonien auch 
■diesem H eft beigefügt. Je  einige B ilder, in  der üb lichen  A rt m it k ü r
zeren  T ex tu n te rsch rifte n  versehen, betreffen  dan n  noch Polesien, die 
G egend v. Suwalki, B ialy stok  u. ,,d ie W ild a“-W ilna, wo seit dem  16. Jh . 
eine evg .-d t. P riv a tsc h u le  bes teh t. D er Teil re ih t sich w ürdig  seinen 
V orgängern  an . U ber die G esam tausgabe des schönen W erkes vgl. 
D M P V H. 8/9, S. 473 f. A. L

Adolf Nowaczynski: Poznaj Poznan. {Lerne Posen kennen]. Po. 1939.
D ru k arn ia  Polska. 304 S. M it In itia len  v. L. P rauziüsk i.

Der 1. Bd. der P osenschen Skizzen des n ic h t aus dem  G ebiet 
s tam m enden  begab ten  n a t.-dem okr. Vf. w ar in  H. 35, 265 ff. angezeig t 
w orden. In  der gleichen lebhaften , fesselnden, w ortsp ielre ichen  u. m it 
d t .  W orten  u. W endungen  d u rch se tz ten  A rt is t auch  der vorlieg. 2. 
geschrieben  u. will die a lte  P rov . den an d e rn  Teilgeb. Polens n ah e 
bringen. W issenschaftl. O ffenbarungen  sind  n ic h t die A bsicht, aber 
der Vf. v e rs te h t es geschickt, nach neuen B üchern  u. Aufs, aus v e r
sch iedenen  Zschr., die er le ider n ic h t nenn t, z. B. der ,,K ron ika  M iasta 
P o z n .“ , die E rgebnisse u n te r  eine größere L eserschar durch  V ervolks- 
tüm lichung  zu bringen, u. da er gelegentl. auch  w enigstens die b is
herigen  B earbe ite r einer F rage n en n t, kan n  das B uch auch  fü r W issen
sch aftle r  nü tz l. w erden, wenn auch  die E in ste llung  gegenüber D t. u. 
Ju d en  eindeu tig  u. die W ortsp iele  m anchm al n ic h t sehr rücksich tsvo ll 
sind . — Das B uch b eg in n t m it dem  v. der F orschung  v ernach lässig ten  
A rz tu . H egelschüler D r. F erd . G o tth a rd  K arl D w orzaczek aus Schlochau 
(Farn, au s B öhm en), der sich schließl. als A rz t am  L u th . K rankenhaus 
in  W arschau  n iederließ  u. e. F reu n d  M arcinkow skis, C halubinskis, 
L ibelts u. C hopins w urde. Es fo lg t ,,d ie schönste Chlapow ska , Hel. 
geb. B enda-M odrzejew ska, 1. E he Z im ayer, in  2. F rau  v. K arl Chi., 
eine b ek an n te  Schauspielerin , wobei aber angebl. eine R ollenver
tau sch u n g  m it einer F stn . Sanguszko vorgekom m en sein soll, die ih r 
verb lü ffend  ähn l. gewesen sei. D ann  b rich t Vf. eine Lanze fü r P au lina  
W ilkohska, deren  S ch riftste llerbegabung  neben der ihres verschw en
derischen  M annes n ic h t genügend  b ea ch te t w orden sei u. die schon 
1857 ih re  an  D t. verkaufenden  Volksgen. an g ep ran g ert habe, w eiter 
fü r das Posener ,,L an d  der 1000 S een“ , das gegenüber an d e rn  G egenden
v. E rho lungsre isenden  vernach lässig t werde. E s folgen d. „ P ro p h e t 
E lias aus Schm iegel“ , der V ater des b ek an n ten  C hristoph Arciszewski 
u. A rianerfüh re r (Farn, aus Kl. E rtz isch aw  b. D anzig), w eiter Gf. 
S charfenort-O stro rög  m it s. „M onum entum  aus d. 15. Jh ., das n u r 
leider, abgesehen v. einigen d t.fe ind l. E rgüssen, m eist — E rfu rte r  Ge
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w ächs ist, „ e n tle h n t“ (dort h a t te  er s tu d ie rt) , w eiter M a tth aeu s (K m ita) 
S ham otu liensis (aus S am ter), der ebenso wie Joh . de G logovia in  e. 
K o m m en tar zu Jo . de Sacorobosco O pusculum  erstm alig  im  O sten  
1522 den A usdruck  A m erika b ring t, was Vf. zu der w eit hergeho lten  
Ü b ersch rift „ e n td e c k t“ v e ra n la ß t u. wobei le ider auch  im  T ex t w ieder 
das M ärchen  vom  angebl. „ J a n  z S k o ln a“ (Scolnus!) a u f ta u c h t, w enn 
auch  in  gem ilderte r F orm . N ebenbei w ird  aber erfreulicherw eise der 
gew öhnl. „W ojc iech  B ru d zew sk i“ g en an n te  A dalb . B lar aus B rau sen  
w enigstens n u r W ojc. B lar z B rudzew a g en an n t (77). K urz b eh an d e lt 
w ird, in  N eupoln . um gesetz t, der a ltp . reizende L iebesbrief aus dem  
Codex des M art, de M eseritz v. 1428. Die folg. „ P a n i B eckow a“ is t 
n ic h t die G em ahlin  des A ußenm in., sond. des b e rü h m ten  Pos. A rz tes 
Jos. S tru th iu s  des 16. Jh ., K a th . S to rch , die zu e rst m it einem  B eck 
u. d an n  m it S tru th .-S tra u ss  v e rh e ira te t w ar. In  H. 31, 310 h a t te n  w ir 
au f das B uch v. F r^ s  über die B elagerung  v. T schenstochau  1656 h in 
gew iesen; Now. t u t  es in  s. P laudere i „ E in  böhm . A ngriff au f T .“ wegen 
des neben  an d e rn  M ännern  n u r k u rz  e rw äh n ten  evg.-böhm . E d e lm an n s 
W resow itz. D ann w eist Vf. au f den v. B entschen-Z b^ski h in , der, w ohl 
ein N achkom m e K asim irs d. Gr. u. seiner jü d . G eliebten  E sth e r, v o r  
500 J. als 1. H u ssiten an h än g er die k a th . K irche bekäm pfte , w eiter a u f  
die L issaer Seherin  C hrist. P on iatow ska , die auch  e in st Com enius zn 
einer S chrift v e ra n laß te  u. über die übrigens W. B ickerich  in  Z H G P . 
25, 177 ff. geschrieben h a t. F e rn er au f den vergessenen „V ersem ach er“ 
Molski, der nebenbei in  der B arer K onföd. keine gr. Rolle als O berst 
gesp ielt h ab en  kann , da ih n  K onopczyriski in  seinem  2 bänd . W erk  
ü b e rh a u p t n ic h t n en n t. D ann  w ird  der P h y sio k ra t L orenz Surow iecki- 
R ohleder aus Jo h an n isg arten -Im ie ln ik , K r. Gnesen, behandelt (vgl.
H. 29, 215 f.), der Vf. v. „O  u p ad k u  przem yslu  i m iast w P olsce“ , wo
bei auch  v. dem  3 m al frem den  U rsp ru n g  der 4 g rö ß ten  S tä d te  P o len s 
gesprochen  u. die neue B eh au p tu n g  der organ . E n ts te h u n g  der S tä d te  
als au f b rüch igen  G rundl. beru h en d  e rk lä r t  w ird  (132). E s folgen J a n  
S n iadeck i aus Znin, der zu e rs t C oppernicus fü r das P o len tu m  b ean 
s p ru c h th a b e , (vgl. A. W arschauer in  „M ittlg n . „hgg . v. der V erein igung 
der re ich sd t. M itgl. der H G P .“ , H . 1), dann  die F am . Loga schwed. 
A bstam m ung , bes. der 1831 in  L ita u en  gefallene G eistl. A dam  L ., 
w eiter Luise u. E lisa R adziw ill, von  denen  die erste re  übrigens n ic h t 
die T och ter des bei Saalfe ld  gefallenen Pz. Louis F erd . w ar (152), fe rn er 
V inzenz aus S am ter, der angebl. in  W ollste in  geb. Philosoph  A n t. 
H oene (-W ronski), über dessen A bstam m ung  leider n ich ts  g esag t w ird , 
dan n  A nt. u. Ju lie  W ojkow ski, die D ich terin  H edw . L uszczew ska, 
gen. D eo tym a, ferner der 1. G ouv. v. A laska K rzyzanow ski (nach 
K M P.), Sir P au l S trzelecki, der nach  A dina T u rno  (aus einem  ein st 
d t.-pom m . Geschl. Tornow ) den M ount A dina in  A ustra l, b en a n n t h a t ,  
sodann  der Vf. des vo r 50 J. ersch ienenen  B uches „N ^dza w G alic ji“ 
u. V orkäm pfer der V ergew erblichung d o rt S tan . Szczepanow ski a u s  
K osten , der, v e rb it te r t  über s. V olksgen., in  N auheim  s ta rb . D ann 
folgen eine R eihe Skizzen über Ju d e n  u. M ischlinge, so über B uch 
h än d le r v. M erzbach an  bis Seelm ann Schocken aus M argonin in  L ondon , 
über die m it m ehreren  poln . A delsgeschl. verschw ägerten  B an k h errn  
B loch u. a., über die spaß ige B eh au p tu n g  eines F e in k in d  nach  einem  
B alken  in  der Synagoge in  W ronke, diese sei schon i. J . 933 g eb a u t, 
der gegenüber sein Vg. M. B a la b an  nachw ies, daß  sie aus dem  J. 1822 
s tam m t, w eiter über die B ekenn tn . des D r. K ollenscher (vgl. D W ZP. 
18, 201 f.) m it dem  fü r die Schreibw eise v. Now. bezeichnenden  S ch luß : 
„N ajsc ie  n aszy ch “ (d. h. der Juden) „w yw olalo z la sö w . . . ,N azichL  
G dyby nie inw -A zja O stjudöw  m i§dzy la t. 1918— 20, nie b y loby  A dolfa, 
moze az w ta k im  fo rm a c ie“ (243). D en Beschluß dieser R eihe m achen  
die L asky  u. G ollantsch  in  L ondon. Die L ebenserinnergn . des Schloß-
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h au p tm an n s  v. Posen, des Gf. H u tten -C zapsk i, dieses ,,poln. sp rechen 
den P re u ß e n “ , sc h ä tz t Vf. tro tz  aller po lit. V orbehalte  hoch ein, vgl.
H. 31 231 ff'. W eitere Skizzen b e tr. den  D ich ter K asprow icz zu s.
10. T odesjahr, der übrigens (ähnlich wie sein engerer L andsm ann  P rzv- 
byszewski) seine 1 .G edichte in  der H ohensalzaer d t. Ztg. ,,K u jaw . B o te “ 
d t. verö ffen tlich t h a t, wie e rg än z t sei, ferner den Posener O berbürgerm . 
Ja r. H erse (über die d t. A bstam m ung  seiner F am ilie vgl. S tan . Loza, 
R odziny  polskie . . .  H . 1), der selber zum  d t. F reisinn  gehörte , aber 
auch poln. sprach u. nach  dem  eine S traß e  zu bennen Now. an reg t. 
W eiter sch läg t er gegen Zbppot eine poln. F re ilich tb ü h n e  in  N eu stad t-  
W ejherow o vor. L udendorff (L ichtb . seiner G eb .ein tragung  vgl. 
A. L a tte rm a n n , E in führung , 2. Aufl.) ta u c h t als d. „A n tic h r is t v . 
K ruschew n ia“ auf. D er le tz te  B eitrag  b e triff t R eisebschr. v. L eu ten  
aus Polen  über P a lästin a , wobei F ried r. Ju s ts  B uch feh lt. N ebenbei 
w erden bei Now. im m er noch allerlei an d re  Persönlichk. u. z. T. ih re  
V erw andtschaft!. Beziehgn. e rw äh n t. E in  3. Bd. is t  in  A rbeit. A. L.

Jan S. Dworak: Historia Polskiego Ruchu Mlodziezowego w Nowym 
Bytomiu w latach 1899—1922. [Gesch. der poln. Jugendbew egung 
in F rie d en sh ü tte  in  den Ja h re n  1890— 1922]. 1937, V erlag K olo
S tuden töw  i A bsolw entöw  Szköl W yzszych i S rednich  w N ow ym  
B ytom iu . 95 S.

Der b ek an n te  L okalh isto riker leg t h ier das 1. H eft der B e iträge 
zu einer O rtsgesch. vor. Es h an d e lt sich um  eine junge In d u s tr ie 
gem einde au f A lt-B eu thener G ebiet. D ie Gesch. des poln. Ju g e n d 
vereinsw esens b eg in n t daher e rs t m it dem  J. 1890. Der ers te  Ju g e n d 
verein is t ein A loysiusverein, eine jener kirchl. B ruderschaften , d ie 
seit 1871 in  der B eu thener Gegend en ts tan d en , um  das religiöse L eben  
zu heben und  sich dabei in  den gem isch tsprach igen  G ebieten  der je 
weiligen M u ttersp rach e  zu bedienen. E s is t k la r, daß  die po ln ische 
N ationalbew egung in  d e ra rtig en  V erein igungen ein w illkom m enes 
M ittel begrüßen  m ußte , um  die na tio n a len  Ziele auch  durch  konfess. 
H ilfe w eiterzu tre iben . D ies zeig t auch  J. D w orak an  dem  Beispiel 
der F rie d en sh ü tte r  Jugendvereine  auf. Es sp ie lten  noch eine R olle 
die weibl. u. m ännl. sogen. „M arian ischen  K o n g reg a tio n “ u n d  zwei 
allgem eine k a th . Jugendvereine , die nach  der d t. N iederlage von  1918 
en ts tan d en , als „d ie T arnung  durch  die bisherige Jüng lingskongregation  
n ich t m ehr nö tig  w ar u n d  schließlich die Zeit des K am pfes um  die 
B erein igung m it dem  M u tterlan d e  m it offenem  Visier herangekom m en 
w ar“ (S. 76). Die lan g v o rb e re ite te  k a th . Jug en d v ere in sarb e it le is te te  
dann  der polnischen Sache bei den A b trennungskäm pfen  die besten  
D ienste. K.

Dr. Jan Galicz: Z minionych lat, przyczynki do hist, ruchu narodowego 
na Sl^sku Cieszynskim. [Aus vergangenen  Jah ren , B eitr. z. Gesch. 
der n a t. Bew egung im  Teschener Schles.]. C ieszyn-Teschen 1937, 
Verlag D ziedzictw o blog. Ja n a  S arkand ra . 149 S.

Dr. Galicz sch ilde rt nach  eigenen E rinnerungen  u. literarischen  
Quellen, hau p tsäch lich  P resseartikeln , F est- un d  G elegenheitsschriften  
die E n tw ick lung  u n d  B edeu tung  der poln. Schule, P resse, der Lese
hallen, A m ateu rth ea te r, einiger w ichtiger V erbände, dann  die A rbe it 
eines Lom pa, M iarka neben S ta lm ach  fü r die polnische nationale  B e
wegung in  dem  G ebiet, v erg iß t auch  n ich t, einige große M anifesta tionen  
in  und  um  Teschen zu erw ähnen. Der Leser, vor allem  der A ngehörige 
der heu tigen  d t. V olksgruppe in P olen  bekom m t unb ed in g t den E in 
druck, daß  die B edrückung  der P olen  im  a lten  österr. S taa te  u n d  in  
P reußen  — S. 51 !) n ic h t so groß war, wie sie o ft d arg este llt w ird, ja , 
daß sich die Polen vieler F re ih e iten  erfreu ten , an  die die F rem dvöl-
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kischen im  heu tigen  P olen  n ic h t zu denken  wagen. Die poln. n a t. 
B ew egung im  Teschener Schlesien w urde in  erheb lichem  M aße von 
P olen  aus an d e ren  G ebieten  (Galizien) ins L eben gerufen und  getragen . 
In  den M itte ln  w ar m an n ic h t w ählerisch , sp a n n te  vor allem  auch  
relig iöse M om ente sehr gesch ick t ein. W ich tig  is t die Zus.Stellung 
zah lre icher B eiträge von L om pa un d  M iarka in  Teschener Z eitschr., 
ab e r  auch  anderer, se lbständ iger A rbeiten . Die B iographie der beiden 
oberschles. P o len  e rh ä lt d ad u rch  m anche A brundung . Noch eine 
E rk e n n tn is  v e rm itte lt, bzw. b e s tä tig t das B üchel: die B evölkerung  
des Teschener Schlesien is t du rch au s als Z w ischenbevölkerung  a n 
zusehen, a n  der n ic h t nu r die Polen, sondern  auch  die D t. u. T schechen 
A nteil haben . D aß der D ialek t (besser die D ialekte) s ta rk  vom  P oln . 
abw eichen , das bew eisen im m er un d  im m er w iederkehrenden  K lagen , 
wie die (aus der ansässigen  B evö lkerung  stam m enden) angehenden  
L eh rer u n d  die P as to ren  verm ögen  das Polnische n ic h t zu erlernen  
(S. 11, 55), se lb st S ta lm ach  h ä t te  tro tz  aller A nstrengungen  zunächst 
ein  P oln isch  geschrieben, das von allen  m öglichen F eh le rn  w im m elte 
(S. 61) usw. W äh ren d  m an von poln. Seite einem  D t., der einen n ich t- 
deu tschen  N am en trä g t ,  o ft R en eg a ten tu m  v o rw irft, zeig t sich h ier, 
d aß  die Teschener P olen  in  s ta rkem  M aße d t. oder n u r le ich t en t- 
d eu tsch te  N am en (K aiser, G lajcar) führen . Sehr p rak tisch  is t das 
ausfüh rliche N am enreg iste r. W. Iv.

Witold Sworakowski: Polacy na Sl^sku za Olzq,. [Die P olen  im  Olsa- 
schlesien]. W ar. 1937, ,,B ib lio tek a  P o lsk a “ , W ar. Nowy Sw iat 23 
bis 25, 289 S.

Als e rs ten  B and  einer Serie ,,P o lacy  Zagranicq,“ (Die A uslands
polen) leg t das W arschauer In s t i tu t  zur E rfo rschung  der N a tio n a litä te n 
fragen  diese M onographie der O lsapolen vor. D er Verf. leg t d am it 
das E rgebnis seiner 1932 begonnenen A rbe it über O lsaschlesien vor. 
E s h an d e lt sich um  ein g ründ liches w issenschaftl. W erk, daß die Ge
sch ich te  dieses R aum es n u r ganz kurz d a rs te llt, sich dan n  den sp rach l.- 
e th n isch en  V erhältn issen  w idm et un d  vor allem  die po ln .-tschech . 
K äm pfe der N achkriegszeit um  diesen R au m  au f G rund  Österreich, 
u. tschech . S ta tis tik e n , E rin n eru n g en  po litischer P ersön lichkeiten  (in 
e rs te r L inie D aw id H u n te r  M iller’s ,,M y D iary  a t  th e  Conference of 
Peace w ith  D o cu m en ts“) un d  einer riesigen L ite ra tu r  behandelt. Die 
A nschau lichkeit gew innt durch  viele K arte n  un d  Tabellen. Die m itte l- 
a lte r l. d t. M asseneinw anderung in  S ta d t u n d  L an d  w ird  zugegeben, 
das tschech . E lem en t soll sich e rs t se it der G egenreform ation  fe s t
gese tz t haben , h au p tsäch l. im  F riedecker B ezirk. S prachlich  soll das 
G ebiet kernpoln . sein, zu gewissen Z eiten  h e rrsch te  eine s ta rk e  Ger- 
m anisierungs- un d  T schechisierungstendenz, von einer V erpolung d e u t
scher S ch ich ten  weiß der Verf. n ich ts  zu berich ten . B evö lkerungs
verhä ltn isse , Schul- und  O rgan isationsleben  der Polen, P resse u. die 
rech tlich en  G rund lagen  des Lebens der poln. M inderhe it in  der T schecho
slow akei vo r 1 938 w erden ausführlichen  un d  sehr lehrreichen  A nalysen 
un terzogen . Der W e rt des B uches le id e t keinesw egs d a ru n te r, daß es 
vor der B esetzung O lsaschlesiens durch  Polen erschienen ist, im  Gegen
te il: der Leser, der sich ein ob jek tives U rte il über diese F ragen  bilden 
will, w ird  es gerade deshalb  m it g rößerem  G ew inn lesen. M an w ird 
d ie w eiteren  B ände der R eihe m it S pannung  e rw arten  dürfen . W . Iv.

Heinz Lehmann, Das Deutschtum in Westkanada, V eröffen tlichungen  
der H ochschule fü r P o litik , F o rsch u n g sab t., S achgeb ie t: V olks
tum sk u n d e , B an d  1, B erl. 1939, Ju n k e r u . D ü n n h au p t.

Die A rbeit von L ehm ann  ersch ließ t w issenschaftlich  ein b isher 
k au m  bekann tes N euland. W ir w uß ten  b isher wenig von dem  ü ber
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•eine V ierte lm illion  s ta rk e n  D eu tsch tu m  in  W estk an ad a . N un e n tw irf t 
L ehm ann  ein allse itiges L ebensb ild  dieses deu tschen  A uslandgaues in  
seiner A useinanderse tzung  m it der engl. U m w elt. E r  sch ild e rt die 
L a n d a rt W estkanadas, seine geschichtl. E n tw ick lung , die A nsiedlungs- 
gesch. der D t., d ie E n tw ick lung  des K irchen- u. Schulw esens u. die 
na tio n a len  V erhältn isse . D a die d t. S iedler zum  g rö ß ten  Teil au s O st
europa, d a ru n te r  auch  aus Galizien, M itte lpo len  u. W olhynien  kam en, 
is t d ie*A rbeit auch  fü r die D tm s.gesch. Polens w ichtig . Sie sch ließ t 
auch in  dieser H in sich t eine Lücke in  unse re r K enn tn is des A usland- 
d tm s., indem  sie den le tz ten  S c h ritt der g roßen  O stw anderung  sch ilde rt, 
der aus dem  O sten  in  die neue W elt h in ü b e r fü h rt.

D ie A rbe it zeig t m it sicherer E in sch ä tzu n g  der biolog., volklichen 
u . geschichtl. K rä fte  die B edingungen , u n te r  denen sich a n  einem  be
stim m ten  P u n k te  d t. L eben  e n tfa lte te  u. heu te  in  G efahr des U n te r
ganges s teh t, die überragenden  V erd ienste der D t. als K o lon isa to ren  
u. w irtschaftl. B ahnbrecher u. ih r bisheriges na tionales V ersagen dem  
A ngelsachsentum e gegenüber. D iese E rgebnisse sind  teilw eise ty p isch  
-u. d arum  von einer über K an ad a  h inausgehenden  B edeu tung . Ih re  
s tä rk s te  vo lkspolitische B edeu tung  ab er gew inn t die A rb e it d ad u rch , 
daß  sie fü r eine ganz junge, b isher w issenschaftslose G ruppe des Aus- 
landd tm s. die G rund lin ien  ih rer geschichtl. E n tw ick lung  z ieh t u. so, 
durch den N achw eis ih rer ko lon istischen  L eistung , ih r  d t. S e lb stb ew u ß t
sein k rä f tig t u. durch  die A ufzeigung ih rer sied lungsgesch ich tl. W'ege 
das Z usam m engehörigkeitsgefühl m it dem  G esam td tm . s tä rk t .

W. K uhn.

Bevölkerungs- und Siedlungsgeschichte.
Karl Kasiske: Das deutsche Siedelwerk des Mittelalters in Pommerellen.

Einzelschr. der H ist. K om m ission fü r ost- u. w estp reuß . L an d es
forschung  N r. 7. K önigsb., G räfe & U nzer 1938. 310 S.

D er Verf. h a t  schon ein g ründ liches B uch über die S ied lungs
tä tig k e it des D t. O rdens in  O stpr. geliefert. H ier leg t er nun  das G egen
stü ck  fü r den  W esten  vor. A ber er v e rfä llt n ic h t in  den F eh ler v ieler 
F orscher, die die Gesch. des D tm s. in  Pom m erellen  m it dem  E rw erb  
dieses L andes du rch  den D t. O rden  1309 an fangen  lassen. D as D tm . 
is t hier ä lte r . Schon zu Z eiten  der H erzöge von O stpom m ern  oder 
P om m erellen  gab  es h ier d t. K löster, d t. R itte r ,  d t. K aufleu te  in  D anzig, 
en ts ta n d  die d t. S ta d t D irschau , en ts ta n d en  viell. schon, d t. D örfer 
auf K losterland . D er d t. O rden  e rw irb t als P riv a tb e s itz , noch n ich t 
als L andesherr, das L an d  Mewe 1282. Sofort e n ts te h t eine großzügige 
L andesp lanung , d. h. w ohlorganisierte  S ied lungstä tigkeit. Ih re  E r 
folge v eran lassen  dan n  die g roßen  K löster zu einer N achahm ung, 
auch einige Adlige folgen. Doch die gew altige U m w andlung  d. Landes, 
die eigentliche Schaffung der K u ltu rla n d sch a ft erfo lg t e rs t im  14. Jh . 
— Das B uch ze rfä llt in  5 Teile. In  einer A rt E in le itu n g  w erden uns 
die P roblem stellung , die A rbeitsw eise und  vor allem  die Quellen v o r
geführt. W enn viell. auch  die Q uellenlage in  W estp r. n ic h t ganz so 
glücklich is t wie in  O stpr., so b ie te t das O rdensarch iv  doch so zah l
reiche m a. U rkunden , wie kaum  eine andere  G egend dieses le i le s  
E uropas. Der Teil 1 b ehandelt d an n  die d t. V olksgruppe in  O stpom m . 
bis zur E rw erbung  des L andes durch  den d t. O rden. 3 K a p ite l : E n t
stehung  u. Zus.Setzung der V olksgruppe, ih re S tellung, der D t. O rden 
im  L ande Mewe. Teil I I  h e iß t: Die E n tw ick lung  der L an d e sk u ltu r  
in  der O rdenszeit. H ier g ib t es 6 K ap .: G rundlage u. V orausse tzungen ; 
das S iedelw erk im  m ittle re n  Pom m erellen ; in  der K om tu re i D anzig ; 
in der K o m tu re i S ch lo ch au ; in  den K om tu reien  T uchei u n d  Sch w e tz ; 
die S iedelarbeit der geistl. G rundherrschaften . In  diesem  ganzen
■deutsche tyissensch. Zeitsclir. f . Polen. Heft 36. 1939. 1 9
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Teile w erden  au f G ru n d  der O rig inalu rkunden , ab e r bei s te te r  B e
n u tz u n g  des b isherigen  S ch rifttum s, die N eugründungen  v. D örfern,, 
die U m w andlung  bes tehender D örfer, die F rag en  des d t. A nteils an  
S iedlern  u n d  G rü n d ern  behandelt. D ie geogr. F a k to re n  (geopolitische 
u n d  to p o g rap h , Lage, B öden, W ald  u n d  Sum pf) w erden  eingehend 
b erü ck sich tig t. Teil I I I  b eh an d e lt das B esitz rech t der D ienstgü ter,. 
D er O rden  h a t te  die A bsicht, eine pom m ereil. H an d feste  zu schaffen,, 
wie er die ku lm ische H an d feste  fü r  seine O stgeb iete  schuf. D och is t 
es dazu  n ic h t gekom m en. Vielen D örfern  w urde das k u lm .R e ch t v e r 
liehen, an d eren  m agdeb ., andere  beh ielten  ih re  b isherige R ech tsste llu n g . 
Doch w urde a llm äh lich  eine gewisse A ngleichung hergeste llt, zw ar n ich t 
in  der rech tlich en  u. po lit., wohl aber in  der sozialen u n d  w irtsch aftl.. 
Lage. Teil IV  h e iß t: D er A usgang der O rdensze it u. die B edeu tung  
des m a. S iedelw erkes fü r  die E n tw ick lu n g  der L an d esk u ltu r. D ieser 
A b sch n itt is t sehr g u t gera ten . E r  fü h r t h ier die E rgebn isse d. ,,L an d es
p la n u n g “ auf den  S. 261— 271 noch einm al im  Z us.hang  vor, zeigt,, 
daß  die m a. S iedlung die h eu tig e  K u ltu rla n d sch a ft W estp reußens 
b es tim m t; se lb st die soziolog. S ch ich tung  der B evölkerung  h eu te  g eh t 
w eitre ichend  au f das Ma. zurück. D as S chlußkap. b ie te t eine V orschau, 
au f die E n tw ick lung  der L a n d e sk u ltu r  in  der N achordenszeit. Die 
K riege des 15. Jh ., d ie M ißw irtschaft des po ln . Adels b rac h ten  das. 
L and  s ta rk  h e ru n te r, v iel K u ltu rla n d  ging w ieder verloren , die T ä tig 
k e it der H olländer u. die F rie d r.s  d. Gr. schuf n ic h t eigentlich  N eues, 
sondern  s te llt n u r einen W iedergew inn der A g rik u ltu r dar. (Das is t 
sehr r ic h tig  u. m uß auch  z. B. fü r m eine d em n äch st erscheinende K a rte  
der H au län d ere ien  in  P olen  b e rü c k sich tig t w erden : w äh rend  in  Posen 
u n d  M itte lpo len  die H au län d ere ien  w eitgehendst N eugew inn an  K u ltu r 
lan d  d arste llen  u n d  n u r gelegentlich  W iedergew inn, is t  es in  W estp r. 
u m g ek eh rt. F a s t alle  O rte  im  D anziger W erder z. B. w aren  schon 
zur O rdenszeit besiedelt). — W ir sag ten  schon, daß  der V erfasser die 
Q uellen un d  das S ch rifttu m  souverän  b eh errsch t u n d  verw endet. 
A uch poln. S ch rifttu m  is t  v erw an d t. D as is t  bei re ichsd t. F orschern  
so se lten , daß  w ir n ic h t m it der A nerkennung  k argen  wollen. F reilich  
kom m en dabei dan n  F eh ler v o r : S. 181 Z aw adda is t n ic h t gleich za 
wodc},, sondern  g eh ö rt wie przesieka, osiek usw. zu den  ON., die au f 
V erhaue, U nw egsam m achen  u n d  dergl. deu ten . S. 214. D as Ju s 
Sredense, das der G nesener E rzb ischo f seinen D örfern  g ib t, is t n ic h t 
das R ech t der S ch rodka bei Posen, sondern  das von N eu m a rk t in 
Schl. (poln. S rodka). Ich  g laube n ich t, (S. 272), daß  es w irklich  noch 
h e u te  gew ichtige U n tersch iede im  A nblick der K u ltu rla n d sch a ft 
zw ischen sagen w ir K r. Schw etz oder T uchei u. K r. B rom berg ; K reis 
K ön itz  oder Zem pelburg  u. K r. W irsitz  g ib t, die m ehr als 200 J a h re  
poln. Zeit h ab en  die 1466 wohl bestehende K u ltu rg ren ze  verw isch t. 
A ber diese A usste llungen  sollen n ic h t den g roßen  W e rt des vorliegen
den  B uches herabsetzen . D ieser w ird  noch e rh ö h t durch  eine große 
K arte , au f der die d t.-  u. p o ln .-rech tl. D örfer au fgezeichnet sind, u n te r 
schiedlich  nach  landesherrl., k lösterl. oder A delsbesitz. E s e rg ib t sich,, 
daß  das d t. R e ch t au f bessere B öden b esch rän k t ist, bes. das kulm . 
R ech t w egen seiner s ta rk e n  G etre ideabgaben . D ie S. 303— 307 e n t
h a lte n  P ho tos von  F lu rk a r te n . D ie F lu rg ren zen  in  der Gegend von 
P elp lin  bzw. H am m ers te in  sind  au f A usschn. der K arte  1:100 000 
au f den  S. 95, 175 v o rg e fü h rt, S. 65 zeig t eine K a rte  der K löster, S täd te  
u . $ t. D örfer der herzogl. Zeit. Dei D ru c k a u ss ta ttu n g  is t gu t, D ru c k 
feh ler sind  m ir (außer in  poln . W orten ) n ic h t aufgefallen . D er Verf. 
will noch einen w eiteren  B and  folgen lassen, der den U m fang un d  
die B edeu tung  der d t. Z uw anderung  fü r die einzelnen A bschn. des 
Siedelw erkes darlegen  soll. H offen w ir, daß er ebensogut au sfä llt 
wie der vorliegende. W. M aas.
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Zofia K$dzierska: Wsie na prawie niem. w powiecie sq,dowym poznan- 
skim w 1. 1400—1434. [Die D örfer zu d t. R e ch t im  P osener Ge
rich tsb ez irk  in  den J . . . .]. In  : R oczniki h is t. 1938, H . 1, S. 48— 65.

Die Vf. b eh an d e lt die F rage au f G rund  der G erich tsbücher u n d  
desCD M P., von dem  leider der in  F rage kom m ende 5.B and  die ON. n ich t in  
der Q uellenform  b ring t. Im  13. Jh . f in d e t sie 64 D örfer, d avon  1 ohne 
G ründungsurk ., im  14. Jh ; 56 (d a ru n te r  34), im  15. Jh . 106, d a ru n te r  
nu r 2 neue D örfer. D ie F rag e  w ird  kurz so z ia l-u n d  rech tsgesch ich tlich  
behandelt., ü b e r  die Schulzen h e iß t es: „ E in  bedeu tender Teil d a r 
u n te r  sind  Adlige, also P o len “ (62). D iese B eh au p tu n g  is t e tw as kühn,, 
wenn m an K ozierow skis Z usam m enste llung  über den  „ frem den  A d el“ 
u. die T a tsach e  b erücksich tig t, daß  viele D te. ad liger oder bürgerl. 
A bstam m ung  einen poln. A delsnam en au f -ski nach  ih rem  B esitz  a n 
genom m en h aben . Aus der T a tsach e , daß  von 94 bezeugten  N am en  
23 ch ristl. sind , der R est k irch l. u . kein  einziger d t. (wobei ab er doch 
A lbertus, der sechsm al vorkom m t, vergessen ist), w ill Vf. schließen, 
daß die k irch l. N am en  auch  keine D t. bezeichnen. Sie v e rg iß t d abei, 
daß diese ch ristl. N am en  zu e rst h au p tsäc h l. bei den D t. a u f tre te n  u n d  
e rs t a llm äh lich  auch  bei den Polen  S itte  w erden  un d  daß  gerade die 
häufigsten  N am en  wie N icolaus u n d  Joh an n es gerade o ft in  d eu tsch en  
S iedlungen bezeugt sind. S. 63 zä h lt sie auch  einige d t. B au ern n am en  
auf (in C zerlejno G ilbrun , in  S k rzynk i V aldo, in  W oinow itz Jo st, in  
W onsowo G uzm an, in  Chelm no O puto , in  S^dziny der B einam e B och- 
n a r  =  au s B ochnia usw .). A. L.

Eug. Oskar Kossmann: Die deutschrechtliche Siedlung in Polen, d a r
geste llt am  L odzer R aum . 1939, H is t. Ges. f. Posen, bzw. S. H irze l, 
Lpzg. *VHI, 232 S., 3 A bb. im  T ex t u. 5 te ils  m ehrfarb . K t. (O std t. 
F o rschgn ., B d. 8).

W ie in  so m anchem  Zweige der W issensch. in  P ., h a t  auch  fü r die 
Siedlungsgesch. des Lodzer G ebiets im  MA., wobei übrigens ö fters die- 
D arste llung  noch w eite rre ich t, ein D t. aus dem  G ebiet selber das v o r- 
“ e§ende g rund legende W erk  geschaffen. Bes. erfreu lich  ist, daß  am  
Beisp. der ung efäh r 4000 k m 2 um fassenden  G egend zugleich auch  
g ru n d sä tz lich e  F rag en  der S iedlungsgesch. ganz Polens m itb eh a n d e lt 
We.r<̂ e n ’ w odurch  es eine w eiterre ichende B edeu tung  gew innt. E s 
s tü tz t  sich au f zah lr. Q uellenveröffentl. u. U rquellen  aus m ehreren  
frd l. helfenden  I n s ti tu te n  u. A rchiven u. das v o rhandene  S ch rifttum , 
wobei bes. frü h e re  Aufs, des Vf. verw ende t w erden konn ten . B eh an d e lt 
w erden F rageste llung , B oden, B esitzb ild , Z ehn tb ild , A nfänge des m a. 
L andesausbaues in  P ., W esen des d t. B auern rech tes, die bäuerl. d t.-  
rech tl. S iedlung u. ih re  L eistung  in  der L an d sch aft, W oladörfer, S ta d t
siedlung, S ied lungsgang  im  15. u. 16. Jh ., G u t u. Dorf, D orfform en, 
F lu rnam en . D as B uch  b r in g t v iele neue E rkenn tn isse , von denen  
W. K uhn die w ich tig sten  in  DM P. V, H . 8 /9  hervorgehoben  h a t . 
W ichtig  sind  die eine M enge A rbe it en th a lten d en  K arten , die z. T*. 
selbst e rw an d e rt sind , aber gelegentl. noch kl. U n tersch iede u n te r 
einander aufw eisen. In  der F rage des A nfangs der d t. u. hosp ites- 
S iedlung k o m m t Vf. zu ähn l. Schlüssen wie an d re  neue A rbeiten  a n 
derswo, z. B. Schilling. E rg än zen d  sei noch au f die in  der M itte  des. 
J3. Jh . gefälsch te U rk . f. Sulejöw  m it ih ren  ON. C am pa (vgl. die v e r
schiedenen w estd t. K am p, -e, -em u. K em pen), M anow (vgl. desgl. d ie 
Zus.setzgn. m it M ann-), Pucenow  (vgl. P ü tz  u. P ü tzchen , Reg.bez. 
Köln m it sp ä te rem  u -U m lau t bei H affe n ra th  R eg.bez. A achen), sowie 
die beiden frühen  bibl. O N form en Szczepanow  (?) u. P e tro w  h inge
wiesen, die neben dem  als germ . e rk a n n ten  B ald rzychöw  du rchaus die 
M öglichkeit frü h e r H eranz iehung  aus dem  W esten  nahelegen, w ohin  
die a lten  Z iste rz .k löste r engste Beziehungen h a tte n . In  der F rage d e r

19*
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H e rk u n ft der ON. w erden  viell. g enauere sp rach t. U n te rsu ch u n g en  
noch einige neue E rk e n n tn is se  v e rm itte ln , z. B. W ilam öw  v . m hd . 
W illehalm  usw . Bei Szadek sa g t se lb st K ozierow ski, der re c h t v iel 
slaw . d e u te t:  „W en n  Sz. ein N am e wie B ialek , C zarnok, Siw ek sein 
sollte, d a n n  fä ll t  au f, daß  es ohne A dj.-endung  als ON. d ie n t“ (B adan ia  
V II , 164), u. w ir h a t te n  es schon als Schadeck  ged eu te t. M eine k u rzen  
Zus.Stellungen d t. PN . u. ON. se inerze it w erden du rch  den  Vf. S. 173 ff. 
noch  fü r  die F rü h z e it e rg än z t. F ü r  das 15. u. 16. Jh . dagegen  sind  sie 
se lten . F ü r  das L an d  sind  fa s t keine N am en  erh a lten . G elegentl. finden  
w ir w ichtige F ests te llu n g en  wie die, daß  die überw iegend d t. S iedlung 
a n  den  W e strän d e rn  ein Beweis m ehr fü r die D t.b lü tig k e it der 1. gr. 
P h ase  der m a. S iedlung ist, in  den F u ß n o te n  (200), die m an  also s ta rk  
b ea ch ten  m uß. Gegen die D arste llung  der F lu rn . k an n  m an fa s t keine 
E in w en d u n g  m achen. F ü r  n ic h t Poln. v e rsteh en d e  B en u tze r w äre 
v iell. erw ü n sch t gewesen, S. 206 alle poln. F o rm en  zu erk lä ren . S. 214 
h ä t te  ähn l. wie S. 208, wo R u d u n e k  r ich tig  als d t. R odung  g ed e u te t 
w ird , auch  L am us als L ehm haus e rk lä r t  w erden können . A ndre  B e
ze ichnungen  d o r t wie F istkow a, F ra n k i weisen unpo ln . f-A n lau t auf.

A. L.
Walther Kuhn: Schlesische Siedlungsbewegungen in der Neuzeit. B rsl. 

1938.' H is t. K om m iss, f. Schl., 61 S. Als M skr. g ed ru ck t.
N ach dem  Aufs. v. H . S chienger: D ie siedlgskdl. E rfo rsch u n g  der 

nachm a. Zeit in  Schl. („D er O S e r.“ 1936, S. 455— 63) g ib t der aus 
B ielitz  s tam m en d e B res lauer P rof, h ie r e rs tm alig  als G egenstück  zu 
seiner „ D t. B esied lung  O S s.“ , vgl. D W Z P  28, 193 ff., d ie 1. Z us.-fassung 
u . H erau sa rb e itu n g  der G rund lin ien  der neuzeitl. schles. S iedlung. Sie 
sc h e in t uns voll geg lückt, w enn auch  viell. sp ä te re  w eitergehende E inzel- 
fo rschgn ., von  denen  b isher w enig vorliegen, kl. A b änderungen  im  
großzüg ig  geschau ten  G esam tb ilde  b ringen  w erden. B e h an d e lt w erden 
in  dem  e rw eite rte n  V ortrag  die geogr. u. geschichtl. G rund lagen  (D örfer, 
K lein- u. G ro ß h an d e lsstäd te , B e rg s täd te ), d. W ü stu n g sze it am  A usgang 
des MA. (weniger w ich tig  K a ta s tro p h e n  als das d au e rn d  w irkende innere 
G efüge der V olksordnung), die B ergbau- u. H am m ersied lung  zu B eginn 
d e r  N euzeit, die E ro b e ru n g  des G ebirges se it 1550 durch  G lasgew erbe, 
Leinew eberei, H olzgew innung u. w allach. H irtensied lung , die B e
sied lung  w üstgew ordenen, frü h e r slaw. Bodens, N eubesied lung  im  
D iluv ia lgeb ie te  an  5 S tellen du rch  D t. u. P olen , die neuzeitl. T u ch 
m a ch e rs täd te  (hierbei zum  2. M ale du rch  Schlesier rich tiges S tä d te 
w esen in  P o len  geschaffen), S iedlgn. des au fg e k lä rte n  A bsolu tism us 
se it 1740, das 19 Jh ., das viel G em einsam es m it der Z eit des länd l. 
S ied lungsrückganges 1400— 1550 aufw eist, u. k u rz  die neue W ende. 
D ie A rb. is t  auch  fü r uns wuchtig, weil sie die A usstrah lu n g en  des Schl.- 
tu m s  nach  versch iedenen  G ebieten  P olens b eh an d e lt. D ie S. 53 e r 
w äh n te  F orschungslücke b e tr. V erschm elzung der beiden  Zweige der 
„ H o llä n d e r“- bzw. H au län d ersied lu n g  e rk lä r t  sich du rch  A rch iv 
schw ierigkeiten  u. M itarb .m angel. E rg ä n z t sei zur g leichen Seite nur, 
d aß  auch  au s dem  P osenschen  A ltlu th . ab g ew an d ert sind. A. L.

Ludw. Schneider: Das Kolonisationswerk Josefs II. in Galizien. D ar
ste llung  u . N am en lis ten . Po. 1939, H ist. Ges. f. Posen, bzw. S. H irze l, 
Lpz. V I I I ,  403 S., 6 T af., 1 K t.

'F ü r  die d t. F am ilien fo rschung  h a t te n  v rir in  H: 31, 238 f. au f die 
gr. V eröffentl. v. M üller-K allb runner hingew iesen, die u. a. L is ten  der 
n ach  Gal. gehenden  T ra n sp o rte  v. S ied lern  g eb rach t h a tte . D a aber 
n ic h t alle w irkl. h ingekom m en sind, is t das neue B uch  des v e rd ie n ten  
L em berger G ym n .d ir. i. R. sehr zu begrüßen , da  es e rs tm alig  au f den 
zah lr. e rh a lten e n  u. frd l. zur V erfügung g este llten  einheim . Q uellen
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in  Gal. b e ru h t. N a tu rg em äß  sind  n ic h t alle N achkom m en der nach  
der k ü rze ren  D arste llung  des S iedlungsw erkes geb rach ten  S iedler m ehr 
im  G ebiet ansässig , sond. z. T. w eitergew andert. D er H a u p tte il  u m 
fa ß t die nach  dem  ABC der O rte  geo rdne ten  N am en lis ten , z. T. m it 
H e rk u n ftso rten , so daß  der A nschluß nach  der a lte n  H e im a t d ad u rch  
oft m ögl. w ird . D en Schluß m ach t ein N am enverz. aus. D ie am  
häu fig sten  vorkom m enden  N am en s in d : Acker, -m ann, A dam , A lb -ert, 
-rech t, A ndre(a)s, A rend, A rnold, A ssm ann, B ach, -m ann, B aron , 
B auer' B aum , B aum ann , B ayer, B äcker, B echtloff, Beck, -er, B eischer, 
B ender, Berg, -er, B e rnhard , B ertho ld , B isanz, B isch, -of, B loch, 
B lüm el, B o(h)lenbach, B orn, Böhm , B rand , B raun , B renner, Bros(s), 
B rubacher, B rück , B uch, B u rg h ard (t) , B usch, B u tz , B ü tte l, Christ-el, 
-m ann, D am m , D arm stä d te r, D aun , D ecker, D ietrich , D öringer, D uy, 
E b erh ard (t), E dinger, Eger, E ichelberger, E m erich , E nders, Engel, 
E rk e r , Ew y, F a s tn a c h t, F e tze r, F eier, F ischer, F ö rs te r , F ra n k , F ran z , 
F rey , F rick , F ritz , F röh lich , F uchs, G abel, Ganz, G auer, Geib, Geisler, 
G erhard , G oet, Gol(l)ing, G o ttfried , G ötz, G raf, Gross, G rub , -er, G rün , 
G u tt, G ün ther, G w inner, H aas(s), H aber, -stock, H ahn , H am m , H ar- 
los, H art(h ), -m ann , H au b rich , H au k , H auser, H eil, H ein rich , H ell, 
H eck, H erb s t, H erm an n , H erte r, H ess, H euchert, H irschfeld , H och, 
H of(f)m ann, H orn , -ung, H uber, H uget, H u th , In g ram , Jak o b , Janson , 
Jost, Jung , Ju n k e r, K aiser, K arl, K assler, K eller, K iefer, K larm ann , 
K lein, K linger, K lug, K nech t, K nippeiberg , Koch, Kohl, K olb, K oll, 
K onrad , K opf, K önig, K örber, K rach , K ram , K raus, -haar, K räm er, 
K rebs, K reu tz , K uh lm ann , K uhn , K underm ann , K unz, K ur(t)z , 
K ühner, L am b ert, L ang, -enberger, -enfeld, L aubenste in , L auer, 
L au tsch , L ink, Lorenz, Lorfing, L oster, L u tz , M aier, M ann, M anz, 
M artin , M arx, M atern , M athes, M au(r)er, M ayer, M erk, -el, -linger, 
M essner, M etz, -ger, -1er, M eyer, M ichel, M ohr, M uth , M üller, N o sta d t, 
N um rich , Ohly, O linger, O tt, -enb reit, P e t-e r, -ri, -ry , P feifer, P isch, 
P isinger, P om m ersbach , P o rcher, P o rt, R am s, R a th g eb er, R auch , 
Rech, R eichert, Re(i)sch, R eitenbach , R ich t-er, -scheid, Riess, R illing, 
R ing, R oland , Ross, R o th , R udol-f, -ph, R upp , -en tha l, Sander, Sauer, 
Schäf(f)er, Scheer, Schellenberger, Schick, Schienbein, Schilling, 
Schlam p, S chlechter, S chm id(t), Schneeberger, Schneider, Schnell, 
Schnerch, Schofer, Scholl, S cho tt, Schönhofer, S chram m , Schrei(b)er, 
-y-, S chuhm acher, Schul(t)z, Schuster, S chütz, Schw ager, Schw arz, 
Schw eitzer, Schw enck, S ebastian , Seiler, Seipel, Seitz, Senft, Sim on, 
Single, Som m er, Speicher, Spiess, S tah l, S teiger, S tein, -m etz, S tephan , 
Stoffel, Stoll, S trauss, T h irian , Thom as, T iefenbach, T ra u tm a n n , Uhl, 
U lm er, U n te rsch ü tz , V e tte r, V ölpel, W agem ann, W agner, W alte r, 
W alz, W eber, W eim er, W einheim er, W eiss, -brod, W endel, W enzel, 
M erle, W erner, W indisch, W orth , W olf, Zapf, Ziegler, Z im m er, -m ann .

Ortsgeschichte.
Ludwik Musiol: Materjaly do dziejöw Wielkich Katowic 1299—1799

[M aterialien  zur Gesch. v. Gr. K atto w itz], K a t. 1936, I n s ty tu t  
Slfpski. 219 S„ 13 Abb., 5 K t. (W ydaw n., Ser. P am i^ tn . N r. 2).

A rbeiten  dieses Vf. sind  im m er w ertvoll, vgl. H . 33, 238 u. 292,
H. 35, 335. Auch die V eröffentl. e rsch ließ t aus versch iedenen  A rchiven 
vielen neuen  Stoff. Von den im  H a u p tte il gebrach ten  61 U rkdn . sind  
18 d t. u. 12 la t., die übrigen  in  slaw. S prachen  geschrieben. Es folgen 
26 R egesten  v. 1421 — 1735 u. E inw .listen  des 16.— 18. Jh ., schließl.
3 W eiser u. Abb. .w ährend  e. kü rze re  E inl. k n ap p  die 3 Schich ten  der 
Besiedlung im  MA„ die G ärtnersied lgn . des 16. Jh . u. die H äu s le r
o rte  des 17. u. 18. Jh . behandelt, vgl. L. P e try  in  ,,J b b . f. o steu r.
G esch .“ I I .  H „ 2 S., 309 f. A. L„

Reichsuniversität Posen
Geographisches Institut
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Das Buch der Bielitz-Bialaer Chronika. B au ste in e  zu einem  G esch ich ts
buch  der B iel.-B ialaer L an d sc h aft. G esam m elt, v e rö ffen tlich t un d  
hgg. v. D r. R. E . W agner. P osen  1938, H is to r. G esellschaft. (O std t. 
F o rschungen , hgg. v . V. K au d e r, 6. B d.).

D as a llbuchgroße, um fangreiche W erk  des B ielitzer K onseniors 
e n th ä lt  in  der H au p tsa c h e  au ß e r einem  G ele itw ort un d  P rooem ium  
7 A bt., u . z .: 1. U ber die E n ts te h u n g  u n d  E n tw ick lu n g  v. B .-B . Die 
K u ltu rfo rm e n  der B .-B . d t. Sprach insel, v. D r. E rw in  H an slik ; 2. 
B ielitzer ä lte s te  C hronik, 300 J . a lte n  G edich t- und  P re d ig tb ä n d en  
en tnom m en . Vom H erau sg .; 3. D ie Biel. S tad tc h ro n ik  v. E rn s t  Op- 
tik a  „M n esy n o n “ v. 1720; 4. die M icklersche C hronik  v. 1760 m it A us
w ertu n g  v . W . K u h n ; 5. „ C h a m r a t s c h e  S ta d tc h ro n ik “ v. 1768 bzw . 
1825 u. d. ,,E vg . K irch e n ch ro n ik “ v. 1766; 6. 5 H a u p ts tü c k e  1782 bis 
1932 (vgl. D W ZP. 25, 157); 7. D ie k a th . K irch en ch ro n ik  des P rä l. 
O ppo lsky  v. 1835 m it A nhang : Biel. T opogr. nach  K neifei u. V e tte r 
1804— 48. D aran  sind  noch einige B eigaben angeschlossen über die 
gewes. Schw edenschanze v. M ikuschow itz, die Biel. M ittelschule , sowie 
G rundgesetz u. K irchenverfassung . D as G anze is t  eine Z usam m en
fassu n g  v. z. T. schon m ehrfach  g ed ru c k ten  Q uellenw erken v e rsc h ie 
denen  W ertes, zu denen  der H erausg . E in le itu n g en  beigegeben h a t . 
W iederho lungen  sind  nach  der A rt der E n ts te h u n g  unverm eid lich . 
D ie A u ss ta ttu n g  m it zah lr., z. T. b u n te n  B ildern , H olzschn. von F rz . 
K onheisner, a lte n  T ite lköpfen , K a rte n  usw. is t  gediegen, der D ruck  
d e r  einzelnen m it S eiten  du rch g ezäh lten  B e iträge n ic h t im m er ebenso. 
D ie oben m eist g ek ü rz ten  T ite l s ind  in  barocker A rt etw as schw ülstig  
fü r  h eu tig en  G eschm ack. D ie v ie len  vorkom m enden  N am en w erden  
Sfn. w illkom m en sein, s ind  ab er n ic h t du rch  ein V erzeichnis erschlossen.

A. L.
Pawel T. Schulz: Dzieje miasta G ostynia w zarysie [Geschichte d. S tadt 

G ostyn im Abriss], Gostyn, Selbstverlag, 1939. 87 S. u. 11 Bildtafeln. 8°.
Verf. bringt eine Synthese u. Bearbeitung des bisherigen Schrifttums 

über Gostyn, unter besonderer Verwertung des bislang in der Kronika 
G ostynska (vgl. deren Besprechgn. in der D W ZP) gebrachten bunten u. 
vielgestaltigen Stoffes. Der Inhalt gliedert sich: Vorgeschichte (S. 7 f), 
A ltpoln. Z eit (9—61), Südpreuss. u. Hzgl. W arschauer Epoche (63—68) u. 
neupreuss. A era (69—81). Ohne d. Anspruch, eine erschöpfende geschichtl, 
Darstellung d. Schicksale u. Verhältnisse G ostyns geben zu wollen (was 
Verf. auch betont), kann die vorliegende A rbeit (deren Druck ein ver* 
ständnisvoller M agistrat u. Kreisausschuss ermöglicht haben) doch als ein 
praktisches, ebenso sachliches wie zuverlässiges Handbüchlein für eine 
schnelle O rientierung gelten v. schliesst somit befehlsmässig eine fühlbare 
Lücke im geschichtl. Schrifttum  über die grosspoln. Städte. Die vom Verf. 
benutzten Quellen sind stes zitiert (was in derartigen A rbeiten meist 
nicht der Fall ist), so dass jedem  Leser die Möglichkeit zur näheren Unter* 
richtung über Einzelheiten gewiesen ist. — Einige (zumeist unwesentliche) 
Druckfehler sind zu verbessern, z. B. S. 45 Eruditor (s ta tt Cruditor) u. S. 64 
Zeile 1: 237 Häuser (s ta tt 257). Edm. Klinkowski.

Ks. (Dr.) Ludwik Sobkowski u. Ludwik Krotoski: Stary Gostyn, monografia 
wsi wielkopolskiej [Alt*Gostyn, Monographie eines grosspoln. Dorfes].
Prace Tow. Milosniköw Historii w Poznaniu, nr. 2, Poznan, Verlag des 

Vereins f. Geschichtsfreunde, 1938. VIII u. 160 u. XII S.; Gr. 8°.
Die anlässl. eines W ettbew erbes des Posener poln. Vereins d. Freunde 

d. W issenschaften im J. 1928 verfasste u. vom Preisgericht (den Prof. 
Lisowski, Bystron, Pawdowski u. d. Posener Archivdir. Kaczmarczyk) mit 
dem 1. Preis ausgezeichnete, aus finanz. Gründen aber erst im vergang.
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Jahre gedruckte A rbeit ist von den Verfassern — deren einer, ks. L. Sob* 
kowski, der langjährige, je tz t em eritierte, Propst des rein poln. u. kathol. 
Dorfes ist — Sr. Em. dem KardinabPrimas gewidmet u. trägt den Wahl* 
Spruch: U t in Omnibus glorificetur Deus. Der vielseitige, m it anerkennens* 
wertem Fleiss (z. T. aus Archiven) zus.getragene u. bearbeitete Stoff ist 
in 2 H auptteile gegliedert: 1. Allg. Gesch. (Dorf, Gemeinde, Kirche, Schule) 
u. 2. Kulturgesch. (Bewohner, W irtschaft, Trachten, Brauch, Sitte u. dergl.); 
ein 9 Seiten starkes Orts* u. Personenverz. ist angefügt. — Das 5 km nord* 
westl. von d. S tadt Gostyn gelegene Dorf Alt*Gostvn befand sich seit 
Jahrhunderten im Besitz des jeweil, dortigen, vom Benediktinerkloster Lu« 
bin gestellten, Propstes, der zugleich Geistlicher des Hlg. Geist*Spitals in 
G ostym Stadt war. 1797, zu südpr. Zt., tra t der verschuldete Gost. M agistrat 
mit sophistisch begründeten Ansprüchen auf das Dorf als angebl. Besitz d. 
Gost. Spitals hervor. Dass, abgesehen von diesem Schritt, ganz allgem. zu 
jener Zeit m it einer Aenderung d. Besitz Verhältnisses durch d. preuss. Be« 
hörden zu rechnen war, wird von den Verf. (welche die dann tatsächl. 
eingetretene Veränderung als eine verschleierte G ew alttat hinstellen) insö« 
fern übersehen, als das mehr als 2000 Morgen grosse, jährl. rund 7080 Flor, 
poln. abwerfende, Propsteidorf Alt«G. als geistl. G ut anleugbar unter die 
am 28. 7. 1796 publ. Deklaration über d. Einziehung der geistl. u. Starostei* 
Güter fiel (vgl. Lehmann: Preussen u. d. Kathol. Kirche VII, 336 u. 408), 
wobei die von den Verf. lebhaft erörterte aber in ihrer Bedeutung miss« 
verstandene Frage, ob der Besitztitel dem Lubiner Kloster oder der Alt* 
Gost. Pfarrkirche oder gar dem G ostyner Spital anhaftete, ohne Belang ist, 
selbst gegenüber der Tatsache, dass die preuss. Behörden im vorlieg. Falle 
ihr Vorgehen nicht ausdrücklich m it jener Deklaration begründeten. Was 
übrigens mit den besagten Ansprüchen des G ostyner M agistrats die bei d. 
Gelegenheit von den Verf. so sorgfältig aus dem gegen den M inister Hoym 
gerichteten Held'schen „Schwarzen Buch“ zitierten Temperamentsaus* 
brüche gegen Hoym (wie Lügner, Staatsräuber, „Höllengeist“ etc. pp.) 
zu tun haben sollen, bleibt reichlich dunkel, denn die Held'sche Flugschrift 
behandelt ja die späteren Güterverschleuderungen u. nicht die E i n *  
Z i e h u n g e n .  Ebenso verwunderlich u. befrem dend ist die Heranziehung 
eines Schreibens des wegen m ehrerer Vergehen am tsenthobenen Gostyner 
Bürgermstrs. Suchland zu dem Zwecke, dessen Vorgesetzten, den südpreuss. 
Fraustädter Steuerrat Hirschfeld, in den Augen des Lesers moralisch anzu* 
schwärzen, d. h. einen Beamten, dessen Am tsführung nach allem, was wir 
über ihn bislang wissen, ohne Tadel war, wobei auch erwähnt sei, dass H. 
selbst nach d. Zus.bruch des südpreuss. Regimes unter d. nachfolgendeit 
poln. H errschaft seinen Posten noch fast 2 Jahre hindurch bekleidete (seine 
letzte Verfügung datiert v. 1. 11. 1808; vgl. Hist. Mbll. f. d. Prov. Posen XXII, 
22). Die Darstellung, dass H irschfeld seinen Bericht (in d. Alt*Gost. 
Sache) an den K ö n i g  sandte (S. 8), verrät Unkenntnis des damal. Akten* 
Stils; der Bericht ging selbstverständlich im Instanzenzug an die Posener 
Kammer u. von dort an das GeneraLDirectorium, bzw. den Minister, wobei 
die untere Behörde gemäss dem damals übl. Kanzleikurialstil ihr Schreiben 
an d. O berinstanz wie an den König zu adressieren hatte. ̂  Das gleiche 
M issverständnis wird daher wohl auch bei d. Brief des Alt*Gost. Propstes 
Orlowski gewaltet haben, der zweifellos an den M inister u. nicht an den 
König imm ediat gegangen sein dürfte. — Der Gost. M agistrat drückte seinen 
Anspruch im J. 1802 tatsächlich durch, der Propst wurde auf die Kompetenz 
gesetzt,und das Dorf verpachtet (also ganz entspr. dem Abs. c der allgem. 
Einziehungs*Instruktion v. 23. 5. 96), bis es schliessl. im J. 1831 durch Kauf 
in den Besitz des im benachbarten Gola ansässigen Gust. Potworowski 
überging. Die w irtschaftlich u. kulturell so hoch bedeutsame Regulierung 
u. Separation, die in Alt*G. v. 1824—30 abgewickelt wurden u. worüber den 
Verf. die Rezessakten Vorlagen, hätten eine weit klarere u. eingehendere 
Darstellung verdient, als sie hier auf 3Vi- S. gegeben wird (dagegen haben
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die Verf., deren einer, wie erwähnt, Geistlicher ist, dem Kulturkam pf 20 S~ 
eingeräumt). S. 32 Zeile 17 ist im vorliegenden Zus.hange wohl richtiger- 
von dt. s ta tt german. Einflüssen zu reden — (beiläufig: beide Begriffe 
werden, zumal im dt. Schrifttum, oft willkürlich u. auf d. wunderlichste 
verwechselt). Das alte M utter*Gottes*Gnadenbild in d. Alt*Gost. Pfarr* 
kirche ist im Lauf der Z t. m it vielen Votivgegenständen beschenkt worden,, 
darunter einer kl. silb. Figur v. J. 1727, als deren Stifter die Inschrift d. 
Rückseite einen „Antoni Klucher domus Comitis de Globen Praefectus ex. 
Silesia“ verm erkt. Für das Bild selbst stiftete d. Rogasener Kastellan Jan.! 
Potocki ein silb. Gewand, das er 1706 von d. Posener Goldschmied Mich. 
M eissner hatte  anfertigen lassen; im gleichen Jahre schnitzte auch Joach.. 
Berger aus G ostyn den H auptaltar, ln  d. Liste der Alt*Gost. Geistlichen 
begegnen uns u. a. die Pröpste Girold (1435) u. A lbert Gnatowski (1646 f.),. 
sowie die Vikare, bzw. Residenten Bernard S tuart (1680), Felicjan W ert 
(1720), Kolumban Fengler (1731), Mik. Tyzler (1738), Bruno Hercuk 
(1755 ff.), Verem undus Barent (1771), u. unter d. Organisten (die zumeist 
gleichzeitig als Lehrer am tierten): Jan Z ibart (1683—86) u. Mat. Bugzel 
(1706—09). W enn es (S. 92) heisst: „Als die preuss. Regierung im J. 1802 
dem hiesigen Propste Alt*Gostyn abnahm u. ihn auf die magere Pension 
von 295 Taler jährl. setzte, dachte sie nicht an die A usstattung von Schule 
u. Lehrer [rektora], demzufolge die frühere Schule verfiel“, so ist dazu 
einerseits zu bemerken, dass der Propst m it dieser seiner „Kompetenz“ (also 
exklus. d. Zehnten, der Messgelder u. d. Stolgebühren) immer noch doppelt 
so viel zu verzehren hatte  wie z. B. der Gostyner Bürgermstr., u. anderseits, 
dass es laut d. GeneraI*Schul*Tableau v. J. 1799 u. dem Bericht d. Kröbener 
Landrats G rotthus v. J. 1805 (Geh. Staatsarchiv Berlin: Rep. 76 I, 1092 fol. 
356 f. und Gen.Dir. Südpr. T it. XX Nr. 3) in Alt*G. zu südpreuss. Z t. über* 
haupt kein Schulhaus mehr vorhanden war u. somit also nicht aus Schuld 
d. preuss. Behörden verfallen ist. Beachtenswert sind die (S. 70—84 abgedr.)i 
Erinnerungen des Kröbener Dekans Kinowski aus seiner V ikarzeit in Alt*G.. 
zur Zt. des Kulturkampfes, die einen anschaul. u. sachl. A usschnitt d. damal.. 
leidigen V erhältnisse mit mancherlei interessanten Einzelheiten geben (z. B. 
über die geh. Zus.kunft der verfolgten „Mai*Kapläne“ in G6rka*duchowna). 
Der 2. Teil des Buches erscheint in einigen A bschnitten (wie den Beschreib 
bungen von W irtschaft, sozial. Verhältnissen, Kleidung, Wohnung, Nahrung: 
usw.) gelungener u. wertvoller als der 1. rein geschichtl. Teil. Einige Berner* 
kungen: S. 113 ist die Rede, dass die Alt*Gost. W irte kein Vieh zum Ver* 
kauf züchten u. die Zucht allgem. nicht bedeutend ist, während auf S. 114 
das Gegenteil zu vernehmen ist! S. 132 wird berichtet, dass früher aus dem 
Dorfe M ädchen als Saisonarbeiterinnen auf ein G ut nach Schlesien gingen.. 
Eine eigentüml. Auffassung leuchtet hierbei aus d. folg. Satze hervor: 
„Trotzdem  [!] der Besitzer [dieses Guts in Schlesien] ein P ro testan t war,, 
lobten sie [näml. die Mädchen] ihn sehr als guten, gerechten u. auf Sitt* 
lichkeit achtenden Brotgeber“. Zu vermissen ist eine U ebersicht der irm 
Dorf vorkommenden, früheren u. jetzigen, bäuerl. Personennamen, etwa an 
H and der Kirchenbücher, deren stärkere Heranziehung u. Auswertung viel* 
leicht überhpt. noch mancherlei ergeben hätte, zumal doch die K.b. im 
Alt*G. bis auf d. J. 1603 zurückgehen. Auch genauere Angaben über Ver* 
teilung von G rund u. Boden, Grösse der W irtschaften u. der bearbeiteten 
Flächen bei den einzelnen Bauern, wie auch über die Sesshaftigkeit der 
letzteren fehlen. M it Bedauern verm isst man auch ein veranschaulichendes 
Bildermaterial (z, B. von dem erst unlängst abgerissenen, angeblich noch 
aus den Zeiten Sobieskis stammenden Bauernhaus) oder wenigstens eine 
Karte oder Skizze der Dorfgemarkung. Da eine solche A usstattung aber 
den D ruck der A rbeit vermutlich noch länger verzögert oder gar unmöglich 
gemacht hätte, so soll daraus sein Vorwurf abgeleitet werden, denn das vor* 
liegende Buch darf grundsätzlich als anregendes V orbild auf einem noch.! 
ziemlich brachen G ebiet gelten. Edm. K 1 i n k o w s k i.
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Stan. Nowakowski: Bydgoszcz w pamictnym roku 1863. [B rom berg  
im  denkw ürd igen  J a h r  1863]. B. 1938, Selbstverl., zu haben  bei
N. G ieryn. 23 S., 1 Abb.

Aus versch iedenen  Q uellen h a t  Vf. eine R eihe lose N ach rich ten  
zu den  E inw irkungen  des Ja n u a ra u fs ta n d e s  au f die S ta d t u n d  ih re 
w eitere U m gegend zusam m engestellt. So erfah ren  w ir einiges über 
D urchreisende, Ü bergänger aus dem  G ebiet, W affenschm uggel, die 
geteilte  S tim m ung  der d t. B evö lkerung  u n d  im  A bg.haus, sp ä te r  im  
O rt w ohnende A ufständische, D rucke usw . Die S ch rift is t zur 75- 
Jah rfe ier des kongreßpo ln . A ufstandes erschienen. A. L.

Adam Chetnik: Z przeszlosci i zabytköw Lomzy. [Zur V ergangenheit 
und  den  D enkm älern  von L om sha]. N ow ogröd-L . 1937. Z. M ar- 

czewski. 55 S. m it A bb., 16 .
Von dem  fleißigen V erfasser h a tte n  w ir in  H . 31, 298 eine A rb e it 

schon angezeig t. A ndere sind  in  dem  neuen  W erk  S. 54 f. g en an n t. 
E s e n th ä lt  zu n äch s t einen allg. A briß  der Gesch. der S ta d t v. 15. Jh . 
bis zum  W eltk rieg  (die sp ä te re  Z eit soll gesondert b eh an d e lt w erden) 
und  d an n  eine D arste llung  der erw ähnensw erten  B auw erke m it A bb. 
Der S toff is t nach dem  S ch rifttu m  (auch russ.) und  einigen A rchi- 
valien  zusam m engetragen . D aß 1564 „b is  12 000 E in w .“ in  den  540 
H äusern  gew ohnt haben  so llten  (S. 12), is t  wohl ü b e rtrieb en . E r 
gänzt sei fü r die p reuß . Zeit (nach H olsche, Bd. I, S. 147), daß  sich 
dam als d ie Zahl schon w ieder au f 194 F euerste llen  u . 1166 E inw . ge
hoben h a t te .  Von d ieser Z eit w ird  n u r kurz  erw ähn t, daß  sie 11 J . 
ab  1795 g ed au ert habe (S. 16) u n d  daß  1795 am  O rt nu r einige Z ehner 
H äuser un d  4 (kath .) K irchen  b es tan d en  h ä tte n , sowie, daß  die P reu ß en  
den R o ten  W ald  n iedergesch lagen  h ä t te n  un d  die E in n a h m en  d a ra u s  
die p reuß . B anken  g e s tä rk t h ä t te n  (S. 25). G eb rach t w ird  ferner die 
Abb. des dam als e rr ich te te n  G efängnisses, das 1933 n iedergerissen  
w urde (S. 27). Auf der S telle des a lten  H erzogsschlosses s te h t je tz t  
eine Synagoge. N ur von Ju d en  u n d  R ussen  is t gelegentlich b e tr . der 
n ich tm asow . Bew. die R ede. B e tr . der D t. erfah ren  w ir nu r, daß  die 
ehern. Je su iten k irch e  je tz t  evang. is t. Ob da an läß lich  der E rw äh n u n g  
v - T u ch m ach ern  un d  einer G lockengießerei n ic h t m ehr zu sagen ge
wesen w äre?  V olkskdl. lehrreich  sind  die A bb. von T ü rk linken  usw ., 
S. 48 f. A. L.

Sippen- und Wappenforschung.

Ruppel, Karl Konrad: Die Hausmarke, B erlin  1938, Alfr. M etzler, 
124 S. Geb. 5,50 Rm .

D urch  die B esinnung  au f das E rb e  der A hnen h a t  die H au sm ark en 
forschung  w ieder eine e rw eite rte  B edeu tung  erfah ren . E ine zusam m en
fassende A rb e it m it zah lr. A bbildungen, teilw eise im  K u n std ru ck , 
liegt je tz t  vor. W er sich m it der G eschichte und  dem  Sinn der H aus- 
m arkenfo rschung  eingehend beschäftigen  will, dem  sei das Buch 
em pfohlen. A. Giese.

Karl Themel: Wie verkarte ich Kirchenbücher? Bin. 1936, Verl. f. 
S tandesam tsw esen . 61 S., 1,20 RM.

Der Verf. is t  der L eiter der K b .ste lle  A lt-B erlin . N ach einem  
W ohlüberlegten A rb e itsp lan  sind  u n te r  seiner L eitung  v. 150 H ilfs
k rä fte n  die a lte n  T au fbb . der 43 Berk G em einden einheitl. v e rk a rte t. 
Die dabe i gesam m elten  E rfa h ru n g e n  sind übersich tl. zus .gestellt. W er 
fü r seine S ippe oder seinen S tam m  um fangr. A uszüge aus K bb. 
b rau c h t, w ird  gern  zu dem  pre isw erten  Buch greifen ; das e rp ro b te
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R a tsch läg e  ü ber e inheitl. S ch reibung  der F am .n am e n  e n th ä lt , d ie 
frü h e r o ft genug w echselte u . d ad u rch  die Ü bersich t erschw erte. A uch 
die V orschläge fü r  K arte iv o rd ru ck e , G röße, A nordnung , S chreib 
m a te ria l, un leserliche N am en, F rem d stäm m ig e  b ie ten  dem  E in ze l
fo rscher v iele A nregung . A. Giese.

Dr. jur. Dr. phil. Schulze-Schönberg: Ratgeber zur Gründung und 
Führung von Familienverbänden. S chriften reihe  S ippenforschung , 
H . 1 1/12, 1938, 88 S. G ö rlitz , C. A. S tark e .

D urch  die R assengesetzgebung des n a tionalsozia lis tischen  S taa tes  
is t  das im  L au fe  der J a h rh u n d e rte  v erlo ren  gegangene V erstän d n is  fü r 
F am ilie  u . S ippe w ieder gew eckt u . g e fö rd ert w orden. D ie Folge is t 
eine s ta rk e  B eschäftigung  m it d. G eschich te der eigenen V orfahren  u. 
d. E rfa ssu n g  der einzelnen S ippenglieder u. ih r Z usam m enschluß  zu 
F am ilien - u. S ippenverbänden . D as vorliegende B uch w ill R a tg eb er 
zur G rü n d u n g  solcher G em einschaften  sein, g ib t d a rü b e r h inaus aber 
b ere its  b es tehenden  V erb än d en  neue A nregungen  in  F o rm  von  p ra k 
tisch en  V orschlägen. —  Die V orausse tzung  fü r die G rü n d u n g  eines 
V erbandes, d e ra lle  T räg erd . g leichen N am ens oder die N achkom m en eines 
b es tim m ten  S tam m v ate rs  um fassen  od. d a rü b e r h in au s auch  lan d sch a ftlich  
beg renzt sein kan n , sind  gewisse F o rsch u n g sarb e iten  wie N am enforschung  
usw. Z ahlre iche H ilfsm itte l w erden  w eiter g en an n t, um  dem  F orscher 
Zeit u . Geld zu sparen . D ie G rü n d u n g  erfo lg t an  dem  ers ten  F am ilien 
tag , zu dem  alle e rre ich b aren  A ngehörigen derselben  S ippe einzu laden  
sind . D er S inn  u n d  d. A ufgabe d. V erbandes sind  S tä rk u n g  d. Zus.- 
gehörigkeitsgefüh ls u . gegenseitige U n te rs tü tz u n g  u. H ilfe in  jeder 
B eziehung u. die w eitere E rfo rsch u n g  d. F am ilie . D abei sollen die 
F ra u e n  u. deren  A hnen n ic h t u n b e rü c k s ich tig t b leiben, denn  auch  sie 
haben  en tscheidenden  A nteil an  d. G esta ltu n g  des E rbb ildes . — Die 
E in rich tu n g en  d. V erbandes sind  A n sch riften k arte i, S ippenarch iv , 
Sam m lungen  von  B ildern , U rk u n d en  usw . D ie dau ern d e  F ü h lu n g  die 
M itglieder u n te re in an d e r e rh ä lt  eine F am ilienzschr. au frech t. Zur 
S ichering  der F orschungsergebn isse s tehen  verschiedene V eröffentl. 
zur V erfügung.

D er 2. Teil des H eftes, der die rec h tl. A usgesta ltung  von F am ilien 
v erb ä n d en  u. S tif tu n g en  b eh an d e lt u. S a tzu n g sen tw ü rfe  b rin g t, in 
te re ss ie rt uns w eniger, da er n u r re ichsd t. V erhältn isse berücksich tig t.

K. R ü th er.

Kessler, Gerh.: Judentaufen und judenchristliche Familien in Ost
preußen. Leipzig 1938. S.A. aus den , ,F am iliengesch ich tlichen  
B lä t t e r n “ . 60 Sp. 2,50 R m .

D er Z usam m endruck , der ab e r  n u r in  einer k leinen A uflage e r 
schein t, is t zu begrüßen . Viele b ek a n n te  N am en  des vergangenen  J a h r 
h u n d e r ts  steh en  darin , einige B erliner N am en  v o n  W eltru f (Fried- 
länder-F ou ld ), le ider auch  viele N am en des o s td t. u. m ärk . Adels. W eil 
der S toff zu dem  A ufsatz v o r dem  U m bruch  v. 1933 gesam m elt un d  
v e ra rb e ite t w orden  ist, m uß b ea c h te t w erden, daß  sich der B egriff 
der ^M ischehe“ inzw ischen e tw as gew andelt h a t .  A. Giese.

Hans Jürgen von Wilckens: Unsere Vorfahren. Sypniew o 1939. 48 S.,
4 T af., A bb., 1 D iagr.

Schon 1930 h a t te  der Vf. (A nschrift: Sypniew o k. W i^cborka, 
pow.' S^polno) in  D W ZP., H .2 0  die A hnen tafe l seiner M u tter A nna N eh- 
ring  u n te r  der Ü b ersch rift 7 G enera tionen  au f pom m erell. H eim ate rd e  
u n d  d an n  noch m ehrfach  w ertvo lle fam ilien- u n d  heim atgesch ich tliche 
B e iträge  verö ffen tlich t. N unm ehr h a t  er als F ru c h t 12-jähriger F o r
schung  eine g rößere u n d  vorzüglich  m it 3 schw arzen u n d  1 b u n ten
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A bbildungstafel au f K u n std ru ck p a p ie r  a u sg e s ta tte te  ausführliche, 
seinen 4 K indern  gew idm ete D arste llu n g  als P riv a td ru c k  heraus- 
geb rach t, die vo rb ild lich  is t. Sie e n th ä lt  deren  A hnen tafel bis N r. 256 
fa s t lückenlos, erfreulicherw eise u n te r  A ngabe der Q uellen fü r die 
einzelnen V orfahren  und  als N r. 512 M oritz W ilke, Bg. u n d  T uchm . 
zu Ebersw alde. M it A usnahm e eines fran zö s.-k a th . E delm anns (Nr. 70) 
und  dessen V orfahren  sind  sie alle d t.-evg . In  einer k reisförm igen  
b u n ten  Tafel w erden die B erufe der m änn l. V orfahren  fü r 7 G eschlech ter
folgen anschau lich  dargeste llt, wobei die L an d w irte  überw iegen, au f 
den  an d e rn  Taf. das W appen  un d  L ich tb ild e r fü r N r. 1 — 15. Den 
2. Teil b ild e t eine S ippentafel (W ilckens- v. K oenen-N ehring-Segler- 
R einaecker-H ahlw eg), in  der auch , sow eit m öglich, die G esta lt (blau- 
äugig-b lond  überw iegend), K ran k h eiten , A nlagen usw. m itb e rü ck 
sich tig t sind . E in  V erzeichnis der vorkom m enden  P ersonen- un d  
O rtsnam en  sch ließ t die dankensw erte  V eröffen tlichung  ab , die N ach 
folger finden  sollte. E inige leergelassene S eiten  erm öglichen E rg ä n 
zungen. A. L.

Alfred Latterm ann: Einführung in die dt. Sippenforschung in Polen u. dem 
preuss. Osten. Pos. 1938. Hist. Gesellsch. f. Posen. VIII, 156 S., 13 Abb., 
brosch. 6 zl, geb. 8 zl, im Reich: Verl. S. Hirzel, Lpzg. 4.50 Rm. bzw.
6 Rm. 2. erw. Aufl.

Die nach früheren kurzen Beiträgen des Verf. über das G ebiet 1937 
erschienene Einführung in die dt. Sf. in Polen, die erste für eine aussendt. 
Volksgruppe, war in einem Jahr vergriffen. So war eine Neuaufl. nötig, 
da noch ständig Bestellungen einliefen. Diese ist auf mehr als das 
Doppelte des Umfangs erw eitert durch verm ehrte Winke, Angaben von 
Hilfswerken, Forscheranschriften u. 13 lehrreiche Abb. Für fast alle evg. 
Kirchen in Polen liegen nunmehr im Anhang Verz. der Kbb. nach dem 
neuesten Stande vor, bes. für die Evg.«Unierte Kirche in Polen (Posen« 
Pommerellen), oder aber wenigstens Verzeichnisse des A lters der Ge« 
meinden. Der Nachweis der vorkommenden PN. bringt rd. 2000, der meist 
doppelsprachigen O N. rd. 1500 Namen. Die Umschlagseiten enthalten 

'«'ne Liste der Veröffentl. der H G P zur Sf.

Einzelpersönlichkeiten
Eberhard Lutze: Veit Stoß. 1938, D t. K unstverlag , B erlin . R eihe 

,,D t. L ande, d t. K u n s t .“
E nd lich  eine k n ap p e  (47 S. T ex t), handliche, g u t geschriebene, 

zuverlässige D arste llung  dieses g rö ß ten  H olz- und  S te inb ildhauers 
d^s ausgehenden  M itte la lte rs  aus sachkund iger F eder. Leben und  
> 'erk, V o lkstum  u n d  k ünstle rische  E ig e n a r t des V eit S toß tre ten , 

u n te rs tü tz t  von n ic h t weniger als 72 vorzüglichen B ild tafe ln , dem  
Leser deu tlich  vor Augen. D en D eutschen  des O stens besonders w ichtig  
Ms Zeugnis der d t. A u fb au k rä fte  des ku ltu re llen  Polen  is t die e in 
gehende S ch ilderung  des b e rü h m ten , m äch tigen  K ra k au e r H och 
a lta rs  in  der e in st aussch ließ lich  d t. M arienkirche. D as trag ische G e
schick des K ü n stle rs  nach  der R ückkehr in  seine H e im a ts ta d t N ürn - 
frfr g, seine fernere  künstlerische T ätig k eit, die tro tz  allem  U nglück 
n ich t e rlah m te , sondern  zu w eiteren  H öhen em porstieg , bis der zu 
le tz t E rb lin d e te  die A ugen schloß, is t ergreifend. E ine kleine U nge
n au ig k e it S. 8 ü ber den  N am en S toß m in d e rt den hohen  W ert dieses 
Buches n ich t. D r. H euer.

Witold Dalbor: Pompeo Ferrari 1660—1756. D zialalnosc a rch itek to - 
n iczna w Polsce. W ar., K asa im. M ianowskiego 1938.

In  diesem  B uch h a t  der Posener P ro v in z ia lk o n serv a to r dem  be
rü h m te n  ita l. B aum eiste r eine um fassende W ürd igung  seiner A rb e it
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in  P o len  b ere ite t. D ie w enigen unend lich  v e rs tre u te n  Q uellen aus Rom ,. 
D resden , B reslau  u n d  schließl. unserem  L an d e  sind  von  ihm  au sg e
schöpft w orden. Seine T ä tig k e it w ird  in  den  Z usam m enhang  der k u n s t-  
gesch ich tl. E n tw ick lu n g  g es te llt u. an d re rse its  w erden  seine W irkungen  
au f die w eitere Gesch. der B a u k u n s t in  P olen  an g e d eu te t.

Im  U n tersch ied  zu den bisherigen  F o rsch u n g en  w eist D albo r ü b e r
zeugend nach , daß  P .F e r ra r i  au s R om  s ta m m t u. d o r t seine k ünstle rische  
A usbildung  genossen h a t . Des sp ä te ren  poln. K önigs S tan . L eszczyüskis 
Reise nach  R om  i. J. 1696 d ü rfte  den B eginn seiner T ä tig k e it in  P olen  
bezeichnen, wo er n u n  b is zu seinem  Tode seinen W erken  den  Stem peL 
seines G eistes u. se iner reifen  K u n s t au fzu d rü ck en  verm och te . E s w ar 
schon b ish er b ek a n n t, daß  F e rra r i  in  L issa am  R a th a u s , an  den  G ra b 
d en k m äle rn  in  der k a th . P fa rrk irch e , ferner daß  er die K apelle  an  der 
Jo h an n isk irch e  in  L issa  g eb a u t h a t te .  A ußerhalb  L issas w urde er als 
B au m eiste r der K lo ste rk irch e  in  Ow insk, der K irche  in  O bersitzko  u . 
der P o tock ikapelle  in  G nesen nachgew iesen, seine M ita rb e it an  der 
P h ilip p in erk irch e  in  G ostyn  u n d  am  Schloß in  R eisen v e rm u te t. N un  
h a t  D albo r eine im pon ierende L is te  von  26 W erken  von  F e rra ri a u f 
geste llt, von denen a lle rd ings 6 P ro je k te  geblieben u. einige auch  n ic h t 
m ehr e rh a lten , sondern  sp ä te r  u m g e b au t sind. Z u n äch st in  bezug 
au f das R eisener Schloß v erm ag  D albor m einer A nsich t nach  m it R e ch t 
einen ä lte re n  Teil, der du rch  F e rra ri g eb a u t w urde, einem  jüngeren, 
Teil des Schlosses gegenüberzustellen , den dan n  die d t. B au m eiste r 
R eisens g eb a u t haben . G erade die von  ihm  w örtlich  angefüg ten  D oku
m ente  über den U m bau  des R eisener Schlosses au s d. J. 1742 — B a u 
m eister, der D t. C arl M artin  F ra n tz  — bew eisen es, daß F ra n tz  n u r den 
durch  B ran d  v e rn ic h te ten  Teil des Schlosses zu erneuern  h a tte . D er 
S ta d tb ra n d  von  L issa  im  J a h re i 707 erö ffne t nu n  eigen tlich  e rs t F e rra ri 
die M öglichkeit zu den fü r ih n  e igenartigen  B au ten . D rei K irchen  
w aren  in  L issa w ieder au fzubauen . F ü r  alle d re i m ach te  F e rra ri e in  
P ro je k t s te ts  m it der fü r seine B a u te n  ch a rak te ris tisc h en  K uppel. 
D ie der k a th . P fa rrk irch e  d ü rfte  seinen ers ten  K uppelbau  d ars te lle n . 
Der B au der K reuzk irche in  L issa, der als evg. d u rch d a ch te r  K irch en 
bau  die B ew underung  a ller K u n stk e n n er zu erregen  pfleg t, w ird  nach  
den  überzeugenden  N achw eisen D albo rs v o lls tän d ig  von  F e rra ri e n t
w orfen sein, w enn au ch  die von F e rra ri  g edach te  K uppel zu F e rra ris  
L ebzeiten  n ic h t g eb a u t w erden  d u rfte  auf B e tre ib en  des Bischofs von 
Posen, der nach  D albors V erm u tung  es sicher n ic h t du lden  w ollte, daß  
die L issaer K reuzk irche  zur p räc h tig s te n  K irche  des ganzen  L andes 
w ürde. B isher g a lt als B aum eiste r der K reuzk irche H ans A dam  S tier, 
aus R eisen g eb ü rtig . A ber gerade die von  S m end gefundene N o tiz , 
daß  m an  sich den  B aum eiste r fü r  die K reuzk irche  aus dem  K lo ste r 
L ende holen  m üsse, w om it das Z iste rz ienserk lo ster L ^d  gem ein t is t ,  
das von  F e rra r i  g le ichfalls g eb a u t w urde, m ach t —  schon ganz ab g e
sehen von den  S tilbeziehungen  zw ischen der K reuzk irche un d  den 
B au ten  F e rra ris  —  seine U rh eb ersch aft w ahrschein lich . E s is t in der 
T a t n ic h t anzunehm en , daß  ein d e ra rtig  gen ialer B au  von  sonst völlig  
u n b ek a n n te n  A rc h ite k ten  h ä t te  e rd a c h t w erden können . G eradezu 
ers tau n lich  is t  jedoch  ein F u n d  D albors im  sächs. H a u p ts ta a tsa rc h iv , 
der B au p lan  fü r  eine K irche, in  der D albor den n ic h t au sg efü h rten  
P lan  fü r den W iederau fbau  der Jo h an n isk irch e  sieh t. Auch dies eine 
K uppelk irche, ein  Z en tra lbau  m it großen  N ebenräum en . W eite r w eist 
D albor aus k ü n stle risch en  G esich tspunk ten  die folg. K uppeln  als W erke 
F e rra ris  n ac h : au ß e r O bersitzko  u. O w insk die P fa rrk irch e  in  F ra u 
s ta d t,  die K uppel der P h ilip p in e rk irch e  in  G ostyn , die K loste rk irche 
in  S to rch n est un d  Lq.d, die M u tte rg o tte sk ap e lle  bei der F ro n le ich n am s
k irche in  Posen. An sonstigen  B au ten  w eist D albo r den  bischöfl. P a la s t 
in  Posen, B a u te n  an  den K lö ste rn  oben g en an n ter K irchen  u. den H a u p t-
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a l ta r  in  der F ron le ichnam sk irche  in  Posen sowie den H a u p ta lta r  in  
d e r  P fa rrk irch e  in  Posen un d  auch  das w underschöne P o rta l der P fa rr 
k irche in  Posen als W erke F e rra ris  nach.

D albor bezeichnet es als w eitere A ufgabe, den  w ich tigsten  H elfer 
F erra ris , Joh. A dam  S tier in  seinem  V erh ältn is  zu F e rra ri n äh e r zu 
bestim m en. E r  m ein t, daß  S tier beim  B au der K reuzk irche fü r den 
A usländer F e rra ri habe seinen N am en hergeben  m üssen. Ob d e ra rtig e  
M ittel schon dam als ergriffen  w erden m uß ten , is t  m ir n ic h t b ekann t. 
Auf jed en  F all h a t  S tier sp ä te r  auch  se lb s tän d ig  g earbe ite t, z. B. die 
F assade der B e rn h a rd in erk irch e  in  Posen. A ber gerade dies B auw erk  
d ü rfte  es in  der T a t  w ahrschein lich  m achen, daß  F e rra ri der große 
M eister und  S tier sein Schüler gewesen ist. W .B.

1. Werner Schlegel: August der Starke, Kurfürst von Sachsen, König v. 
Polen. 2. Josef März: Josef II., Kaiser u. Siedlungspolitiker. Bin. 
1938, Edw . R unge. 61, bzw. 88 S. 16°.

In  der v. A. H illen-Z iegfeld in  V erb indung  m it R up . v. S chu
m acher herausgegebenen  R eihe ,,D t. F ü h re r  zum  O sten “ sind  u. a. die 
beiden schm ucken, m it L ebensb ild  u. K a rte n  versehenen  B ändchen  
erschienen, die auch  unsere Leser angehen, weil die beiden beh an d elten  
P ersön lichkeiten  h ier einem  von einem  neuzeitl. S ta n d p u n k t n ah e
g eb rach t w erden, der von dem  ih re r Z eit doch re c h t v o r te ilh a ft ab - 
w eicht. F ü r  w issensch. Zwecke w ird  auch  zum  Schluß das w ich tigste  
d t. S ch rifttu m  g en an n t. A. L.

Lindenberg, Ludwig: Leben und Schriften David Faßmanns (1683 bis 
1744), m it besonderer B erücksich tigung  seiner T o tengespräche. 
Berl. D issert. 1937. 143 S.

Der geschäftige V ielschreiber D. F ., der zeitw eise B erliner A ka
d em ie-P räsiden t gewesen ist, h a t  neben zah lre ichen  Ü bersetzungen  

'u. Z eitsch riften  allgem einb ildenden  C harak te rs auch  eine g rö ß ere  
A nzahl von  „T o ten g esp rä ch e n “ verö ffen tlich t, in  denen berü h m te  
oder w enigstens vornehm e T ote der V ergangenheit u. s. G egenw art 
sicn sozusag. im  Jen se its  ü ber ih r  Leben, über ih re  m oralischen A n
schauungen  u. über dam als ak tu e lle  po lit. F rag en  u n te rh a lte n . Vf. 
s te llt fest, daß  F . ein ä u ß e rs t belesener u. fleißiger S chriftste ller, aber 
doch in  s. D arste llungen  z. Gesch. u . P o litik  — auch  zu denen s. eigenen 
Zt. -— n u r ein  gesch ick ter, o ft flüch tiger K o m p ila to r gewesen ist, der 
fas t nie nach  eigentl. Q uellen g ea rb e ite t h a t. F . M anthey , Pelplin .

Zint, Frank: Karl Marx u. die großen europäischen Mächte. B eitrag  
zu einer po lit. B iographie. Berl. Diss. 1937. 156 S.

K arl M arx’ S ystem  is t w eit m ehr ein E rgebn is s. V eranlagung, s. 
b lu tm äß igen  E rbes u. s. Jugendeindrücke , als d. R e su lta t s. philos. u. 
oekon. S tud ien . D as bew eist n ic h t zu le tz t s. V erhältn is  zu den G roß
m ächten , bei deren  B eu rte ilung  er sich — nach  Vfs. A nsich t als 
po litisch  ziem lich b esch rän k te r K opf erw eist. P reu ß en  m itsam t D tschl.
n. R uß land  sind  ih m  von  vo rn h ere in  als re a k tio n ä r  v e rh a ß t, w enn er 
auch  hofft, sie w ürden  b a ld  der p ro le t. R evo lu t. — K ap ita lism us i. 
D tschl. nach  1871; Polen- u. B auern frage  i. R u ß ld .! — anheim fallen . 
In  den P o len  g la u b t M. nach  an fänglicher G eringschätzung  seit 1856 
(M ieroslaw ski!) ein  zur V erw irklichung s. P län e  geeignetes M enschen
m a te ria l sehen zu dürfen , zum al da ein freies P olen  das E nde P reußens 
bedeute! F ra n k r. e n ttä u s c h t ihn  nach  an fäng licher Vorliebe, da es 
sich nach  d. R ev. zum  B ürger- und  d an n  zum  K a ise rtu m  gew endet 
h a t (Nap. III .!) .. E n g land  is t die zw eite große, dan n  aber ebenfalls 
e n ttä u sc h te  L iebe M.s, der gehofft h a tte , Adel u. A rbe ite r w ürden  h ier 
den bürgerl. K ap ita lism us s tü rze n  u. d. engl. H eer im  K rim krieg  R uß-
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lan d  v o lls tän d ig  v e rn ic h ten . H a tte n  s. H offnungen  au f e. Sieg der ihm  
genehm en M ächte über die ihm  v e rh a ß ten  also fehlgeschlagen, s& 
re c h n e t er n unm ehr b loß au f e. bew affneten  A u fs tan d  des P ro le ta ria ts . 
D aher g eh ö rt s. ganze S ym path ie  der P ariser K om m une von  1871.

F . M anthey , P elplin .
Paul Breitenkamp: Künder deutscher Einheit. Das Lehen Ernst Moritz 

Arndts. B in. 1939. H aude u. S penersche B uchh . M ax P aschke. 
269 S.

G erade zu r rec h ten  Zeit is t dieses schöne B uch  eines Sohnes 
u nsere r V olksgruppe erschienen, in  der der E rfü llu n g  der W ünsche 
u . T räu m e der F re ih e itsk äm p fe r von  vo r 125 Ja h re n  u n d  A rn d ts , is t 
doch das V orw ort im  O kt. 1938 geschrieben! T ro tz  der v o rh a n 
denen  F ü lle  v. A rbe iten  über A rnd t, die b e n u tz t sind, is t  das n eu e  
B uch  le b h a ft zu begrüßen , weil es in  seiner flüssigen u n d  fesselnden  
D arste llu n g  das B ild  des gr. D t. auch  dem  Volke n ah eb rin g en  k a n n . 
G eschick t sind  S tellen  aus A rn d ts  W erken  u. B riefen  in  die D arste llu n g  
e in g estreu t. G enaue Q uellenangaben  kam en  fü r die b ea b sic h tig te  
vo lk stüm l. D arste llu n g  n a tü rl . n ic h t in  F rage. A. L.

W itold Jakobczyk: Patron Jackowski [Zyciorysy zasluzonychPolaköw X V III 
i XIX w.]. Poznan 1938. U niversitätsdruckerei.

Maksymilian Jackowski, der G ründer u. „Patron“ der poln. Bauern« 
veieine in Posen in der Z eit von 1873—1901, ist neben Marcinkowski u. 
W awrzyniak als Organisator der Polen in der vormaligen Prov. Posen in 
der ersten Reihe zu nennen. Sein V orbild hat auch über die damaligen 
Provinz« u. Landesgrenzen hinaus gewirkt. Zum  D ruck des Buches haben 
Wielkop. Tow. Kölek Roln., Wielkop. Zwi^zek Ziemian, die Posener 
Landschaft, der V erband d. W estpoln. Zuckergewerbes, der Landkreis Posen 
u. die Postsparkasse Beiträge gegeben. Das Quellenmaterial, um das sich 
der Verf. vielseitig bem üht hat, reichte nicht aus, um das Leben u. W irken 
Jackowskis in seiner Gesam theit darzustellen. Der bedeutende allgemeine 
Einfluss, den er im Polentum des preuss. Teilgebiets ausgeübt hat, wird nur an« 
deutungsweise sichtbar. So ist das Buch in der H auptsache seiner A rbeit für 
die Bauernvereine gewidmet, die sorgfältig und im einzelnen dargestellt 
wird. Man erfährt wenig über Jackowskis Familie, seine landwirtschaftliche 
Tätigkeit als R ittergutsbesitzer, seine Verbindung m it den Standesgenossen; 
auch seine Zusam m enarbeit m it der Zentralgesellschaft der poln. Gross« 
grundbesitzer in Posen (Centr. Tow. Gospod.) bleibt etwas undeutlich. Da, 
wo Reibungen auftreten, üb t der Verf. eine erklärliche Zurückhaltung. In 
der Darstellung der Persönlichkeit seines Helden zeigt er eine w ohltuende 
O bjektivität. J. hatte nichts Geniales, war weder durch eine umfassende 
Geistesbildung noch durch besondere Schrift« oder Redegabe ausgezeichnet.. 
Seine Grösse liegt nicht in der Eigenart seiner G edanken u. Pläne, sondern 
in der beharrlichen W illenskraft, der Hingabe an die Sache u. der aufrechten 
Haltung, die in einem schlichten G ottvertrauen fest begründet war: ein 
lebendiges Beispiel dafür, dass Charakter u. Wille in der Geschichte schwe» 
rer wiegen als der V erstand. L. B e r n h a r d  hat in seinem Buch, das kurz 
nach dem Tode J.’s erschien, ihn und seine A rbeit ziemlich ausführlich be« 
handelt. Seine Darstellung findet in dem vorliegenden Buch eine Bestäti« 
gung. Der Verf. hat sich der Versuchung entzogen, sich in weitläufige 
Erörterungen der politischen Vorgänge — Gegensatz zum Staat u. Kämpfe 
der poln. Parteigruppen untereinander — einzulassen. Diese Dinge sind nur 
kurz berührt, u. das kommt der Darstellung des H auptgegenstandes zugute.

J. ist 1815 als Sohn eines Pächters von Kapitelgütern im Kreise Schrimm 
geboren. Als Gymniasiast, 15jährig, reiste er vom Gymnasium in Posen 
nach Kalisch, offenbar um am kongresspolnischen A ufstand teilzunehmen, 
erkrankte u. kam nach Hause. Das Gymnasium besuchte er nicht zu Ende,, 
er lernte gründlich die Landwirtschaft. W ährend des Jahres 1848 ist er-
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G utspächter in W olhynien, wo er in den Kreisen des dortigen poln. Grund* 
besitzes seine geistig bedeutende Frau, M aria Lichtnecker, findet, Erfahrung 
und W ohlstand erwirbt. Er kehrt zum V ater zurück u. kauft 1851 Pomarza* 
nowice bei Pudewitz. Er beteiligt sich an dem Zusammenschluss der Ritter* 
gutsbesitzer in landwirtschaftl. Kreisvereinen u. fordert geistige A rbeit als 
Mittel der Selbstbehauptung. 1861 entsteht aus den Kreisgesellschaften die 
Central. Tow. Gospod. Jackowski wird ihr Schriftführer. Der poln. Auf* 
stand von 1863 zeigt diese Kreise noch — zum letztenm al — im Schlepptau 
der W arschauer u. Pariser politischen Führer des Polentums, wie Bernhard 
darlegt, während Verf. diese Zusammenhänge übergeht. Ein Sohn J.’s fällt 
im A ufstand gegen die Russen, J. selbst wird wegen Teilnahme an Frei* 
willigen* u. W affentransporten verhaftet u. im Polenprozess in Berlin 1864 
mangels Beweisen freigesprochen, obwohl die A kten (bei Bernhard zitiert) 
auf J.’s Beteiligung hinwiesen. Der Verf. berichtet, dass man die Ver* 
hafteten nicht in Einzelhaft sperrte, sondern sie milde behandelte u. ihnen 
weitgehend die Möglichkeit gab, untereinander u. m it der Familie zu ver* 
kehren. J. nutzte diese Zeit zu Sprachstudien u. anderer W eiterbildung.

Nach seiner Rückkehr vertra t er um so nachdrücklicher seinen Stand* 
Punkt, nicht durch Aufstände, sondern durch geistige u. wirtschaftliche Er* 
Ziehung das poln. Volkstum zu befestigen. Im Kreise der C. T . G. tra t er 
immer wieder dafür ein, die Bauern in die landwirtschaftliche Organisation 
einzubeziehen u. als mancherlei Beschlüsse darüber auf dem Papier blieben, 
erbat u. erhielt er 1873, 58 Jahre alt, von dem C. T. G. den Auftrag, diese 
Aufgabe allein u. auf eigene Kosten anzufassen. Dam it beginnt der Teil 
seines Lebens, der nachhaltige W irkung ausgeübt hat. Anfänge lokaler 
poln. Bauernvereine hatte es schon vorher gegeben, aber keine planmässige 
Arbeit, u. die brachte er je tz t rasch in Gang. Er gründete selbst in den 
folgenden Jahren zahlreiche Vereine u. gab ihnen kreisweise V izepatrone — 
überwiegend N ichtbauern — u. durch seine Stellung als Patron eine lose, 
aber doch richtunggebende u. einigende Zusammenfassung. Das im Anhang 
des Buchs beigegebene Itinerarium  des Patrons zeigt diese W erbetätigkeit, 
t r  verfasst Geschäftsanweisungen für die Ortsvereine, sorgt für Programme 
u. Vortragende, drängt die befreundeten u. bekannten Besitzer zur Führung 
u. M itarbeit im örtlichen Verein, lobt die Eifrigen, tadelt die Säumigen. Von 
den Vereinen u. V izepatronen verlangt er schriftliche Jahresberichte über 
ihre Tätigkeit. Wo ein Verein einschläft, ist er alsbald zur Stelle, um ihn 
neu einzurichten. V orsitzende u. V izepatrone sind offenbar in der Regel von 
mm selbst ausgewählt, wenn auch formell durch die Vereinsversammlung 
gewählt. Alle Zeitfragen der Landwirtschaft kommen zur Behandlung, er 
verlangt Flurschauen, um am Beispiel Fortschritte u. Fehler zu zeigen; mit 
T u  Kreis*agungen lässt er hier u. da Ausstellungen verbinden. Nach einigen 
Jahren kommen auch Fragen der W irtschaftspolitik zur Behandlung. V or 
allem aber wird regelmässig die Liebe zur Landwirtschaft, die Liebe zur 
angestammten Scholle u. zur H eim at in besonderen Ansprachen u. Vorträgen 
betont, die dam it zugleich das Volkstum befestigen.

In den späteren Jahren drängt er unablässig auf Buchführung, wenn 
auch einfachster Art. Niemals vergisst J. die Versicherung zu empfehlen, 
für die er schon in den Anfängen V erträge mit der Magdeburger Gesell* 
Schaft schloss, die dem Patronat Einnahmen sicherte. Als der G ründer der 
westfälischen Bauernvereine v. Schorlemer*Alst für eine Aenderung des 
bäuerlichen Erbrechts eintritt, nimmt J. alsbald diesen Gedanken auf, er ist 
für H öferecht m it Jüngstennachfolge, sieht aber, dass seine Bauern von der 
Verfügungsfreiheit nichts aufgeben wollen, weil sie nur an das nächst* 
liegende denken. So geht er diesen Plänen nur vorsichtig u. m it Hilfe der 
C. T. G. nach.

Eine H errennatur, die W iderspruch nur schwer verträgt u. keine Lust 
u. Zeit hat, sich an W iderständen von Klugrednern zu ermüden, kommt er 
bei seiner Zeitungsgründung in Streit. Mit dem V orstand der zentralen 
Landwirtschaftsgesellschaft kommt er in Gegensatz über die Frage, ob die
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Leitung der Bauernvereine von dieser Gesellschaft abhängen soll. Es bleibt 
bei einem Kompromiss, das ihm für seine Lebenszeit die volle A uto ritä t 
sichert, die er ohnehin für seine Bauernvereine erworben hat u. die unbe« 
s tritten  bleibt. Zwischen den poln. politischen Parteien stehend, bildet er 
eine selbständige Grösse im Polentum von ausserordentlichem  Gewicht, ein 
ständiger M ahner zur Einheit. Keine der feierlichen V eranstaltungen des 
Polentums, die zur Stärkung des Nationalgefühls besonders anlässlich ge« 
schichtlicher Erinnerungstage stattfanden, bei der nicht Jackowski führend, 
meist als V orsitzender des Ausschusses, beteiligt war. Als Beispiel für sein 
Ansehen als Patron u. seine Eigenart führt der Verf. den Brief an einen 
jungen Besitzer im Kreis W ongrowitz an: „In Ihrem Kirchspiel in Juncewo 
gibt es bisher keinen Landwirtschaftlichen Verein, ich teile Ihnen mit, dass 
ich am 1. O ktober nach Juncewo zur Eröffnung eines Landwirtschaftlichen 
Vereins kommen w erde“. Der Besitzer nahm den Ortsgeistlichen zur Hilfe 
u. am 1. O ktober wurde der Verein im Beisein des Patrons gegründet.

Die ganze A rbeit der Leitung führte der Patron viele Jahre persönlich, 
ohne fachliche H ilfskräfte, nur dass er selbst bald nach Posen übersiedelte, 
um sich dieser A rbeit besser widmen zu können. Beiträge leisteten die Mit« 
glieder nur freiwillige und für den Ortsverein. Das P atronat musste mit 
kleinen Zuschüssen der Landwirtschaftsgesellschaft, des Bazars und m it den 
Versicherungsprovisionen wirtschaften. E rst 1889 kam er m it der Heraus« 
gäbe des „Poradnik G ospodarski“ zu einer Bauernzeitschrift. Verf. gibt kein 
Bild über die Finanzen des Patronats, anscheinend war ein solches auch 
nicht mehr festzustellen. A ber es ist klar, dass die Gesamtorganisation mit 
kleinsten M itteln auskommen musste und dauernd finanzielle Sorgen hatte. 
W ar dadurch ihre A rbeit fachlich vielleicht mangelhaft, so w irkte sie doch 
um so stärker als Erziehung zur Selbsttätigkeit. J. fö rdert durch mancherlei 
M ittel die selbständige M itarbeit der Bauern, angefangen von der Aus« 
Sprache in der Versammlung bis zum selbständigen Vortrag, er sucht 
bei sich selbst und bei seinen bäuerlichen V ortragenden dem Anzug ein alt« 
polnisches Gepräge zu geben, um das nationale Selbstbewusstsein auszu« 
bilden. In aller A rbeit sieht er das wesentliche nicht in dem greifbaren 
wirtschaftlichen Tageserfolg, sondern in der nachhaltig wirkenden Erziehung.

Nach mehreren Erziehungsschriften hat den rastlos Tätigen eine Schrift 
über Kindererziehung (polnischer Kinder unter den damaligen Voraus« 
Setzungen einer dt. Schule) noch im höchsten A lter beschäftigt, zuletzt nach 
dem Tode seiner Frau Hess seine geistige Sammlung nach, er konnte sie 
nicht ganz vollenden. Fast 90jährig ist er 1905 gestorben. Der Verf. hat 
ihm mit seinem Buch ein würdiges Denkmal gesetzt.

F. S w a r t.

Recht.
Aleksander Solowjew: Statuty Cara Stefana Duszana (Die G esetze des 

Z aren S tefan  D usan], Lem berg, Tow. N auk. 1939. 68 S.
Die T atsache, daß sich die poln. W issenschaft schon vor 100 Ja h re n  

m it den S ta tu te n  des Zaren St. DuSan b esch ä ftig t h a t, e rk lä r t  wohl, 
w arum  diese S chrift in  der R eihe S tu d ia  n ad  historiq. p raw a polskiego 
(S tud ien  zu r Gesch. des poln. R echtes) t. X V II, 2 erschein t. Vor dem  
Z aren  St. D. 1331 — 1355 gab  es in  Serbien 4 A rten  von  R e c h t: die 
K irche b en u tz te  das byzan tin . R echt, wobei der H l. Sava 1219 eine 
Ü bersetzung  des N om okanon des (Pseudo) F ocius von 883 gegeben 
h a tte . D ie K löster h a t te n  einzelne von  den serb. H errschern  erlassene 
P riv ileg ien , es b es tan d en  einzelne V erträge  m it R e ch tsk ra ft bes. m it 
R agusa, und  schließlich das serb. G ew ohnheitsrech t, das jedoch n ic h t 
kod ifiz iert w ar u. uns u n b ek a n n t ist. Als St. D. N ordgriechen land  e r
o b e rt h a tte , .m achte sich der M angel eines G esetzbuches bem erkbar. 
Zw ar w ar 1335 von dem  M önch M athäus B lasta res  (der v ie lle ich t ein 
Slave V ias ta r war) eine A rt L exikon des by zan tin . R echtes geschrieben
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w orden, der S yn tagm at, aber es gab  d arin  zuviel K irch e n re ch t u. 
•anderes n ic h t au f die B edürfn isse des serb. S taa tes  Z ugeschnittene. 
S t. D. ließ einen A uszug daraus herste llen . A ber er w ollte n ich t n u r 
K odifizierer des geltenden  R echtes sein, sondern  auch  Neues schaffen. 
Von der G eistlichkeit u. dem  Adel u n te rs tü tz t , erließ er 1349 die „ S ta 
tu te n “ . D er 1. Teil b efaß t sich m it der K irche, der 2. m it Adel u n d  
B auern , der 3. m it S tra frech t (wobei b y zan t.-asia tisch e  K ö rp e rs tra fen  
« in g e fü h rt w urden), ein ku rzer A b sch n itt is t noch den B ü rg ern  ge
w idm et. H ier in te ressie rt uns die B estim m ung  über die „sächs. S tä d te “, 
sie  sollen ih re P riv ileg ien  behalten . M an weiß, daß  bes. d t. B erg leu te 
a n d  H andw erker im  m a. Serbien  eine große Rolle sp ielten . A rtikel 123 
bestim m t, daß die Sachsen das R e ch t haben , die W älder in  der N ähe 
ih re r  S tä d te  zu fällen. (So is t der Z us.hang zw ischen d t. K olon isation  
u. W ald rodung  auch  aus dieser G egend bezeugt, wie aus Polen, P reu ß en  
usw .). Aber 1354 m uß te  der Zar noch w eitere G esetze erlassen. H ier 
sp r ic h t der A rt. 173 von A dligen, sei er G rieche, D t. oder Serbe. (Das 
Bezieht sich au f die d t. R i tte r  im  serb. H eere, m it ih rem  C ap itaneus 
T eutonicus, wie der Verf. S. 36 sag t). Diese 2. S ta tu te n  v erk ü n d en  im  
A rt. 172 den G rundsa tz  des R e ch tss ta a te s : Alle R ich te r sollen nach  
■dem G esetzbuch r ich ten  u. n ic h t nach  etw aigen  Schreiben des Z aren, 
sie  sollen n ic h t vor m einer kaiserl. M a jestä t F u rc h t haben. D as w ar 
im  E uropa des 14. Jh . u n e rh ö rt. Soweit die ersten  6 A bschn. des Buches 
{bis S. 42), der 7. b ehandelt die Gesch. der E n td eck u n g  der S ta tu ten , 
ih re  versch iedenen  H andschr. u. V ersionen. E s g ib t 21 MS., die sich 
3n eine ä lte re  u. jüngere  G ruppe te ilen  lassen. D ie jüngere  s ta m m t aus 
dem  serb. K üsten lande , wo sie bis zum  E nde des 18. Jh . in  P astro - 
yicchi u. Z uppa u n te r  der venetian . R egierung  R e c h tsk ra ft h a tte n , die 
id te re  w urde in  den serb. K lö ste rn  u n te r  der T ü rk en h errsch a ft als ein 
D enkm al sto lzer V ergangenheit aufgehoben  u. kop iert. Von D ru ck 
feh lern  is t der w ich tigste  S. 66 Z. 10 v. u., wo es s t a t t  tr ip a rtiz u s  n a 
tü rlich  b ip a rt itu s  heißen  m uß. D as S ch rifttu m  in vielen S prachen  is t 

57— 62 zusam m engestellt. E ine frz. Z us.fassung S. 63— 67. Zur
K. 33 m uß ich dem  Verf. w idersprechen. E r  sag t d o rt, daß  St. D. keinen 
E n tersch ied  m achte , ob jem and  G rieche oder Serbe w ar, w ährend  die 
h ranzosen  u. K ata lan en , die dam als S üdgriechen land  un te rw orfen  h a tte n , 
d ie  griech. B evölkerung  rech tlich  sch lech ter ste llten , u. sch ließ t d a ran  
^allerlei F o lgerungen  an . Aber er sag t se lbst S. 8, daß  dam als die relig. 
E-nt er schiede w ich tiger w aren als die nationalen . St. D. behandelte  G rie

ch en  u. Serben gleich, da beide o rth o d o x  w aren  (w ährend er serb. K a th o 
liken u. Bogom ilen verfolg te), die K reuzfah rer beh an d elten  die G riechen 
■schlecht, n ich t, weil sie G riechen w aren, sondern  weil sie N ich tk a th . 
^ a re n , ih r S ta a t n en n t sich n ic h t um sonst L atein . K önigr. W. M aas.

Kurt Egon Frhr. v. Türcke: Das Schulrecht der dt. Volksgruppen in 
Ost- und Südosteuropa. Bin. W. 8, 1938, C. H eym ann . X I I I ,  710 S.

D er als H . 25 in  d. B e iträgen  zum  ausländ , öffentl. R ech t und  
V ölkerrecht, hgg. vom  In s t, d a fü r  in  B in., behandelt nach einem  
kurzen  Vorw., ln h .v erz . und  E rläu te ru n g e n  folg. L än d e r: E stlan d , 
L ettland , L itauen , M emelgeb., Polen (S. 165— 278), R um änien , Südsl., 
Tschechosl., U ngarn . F ü r die E inzelgeb. sind  auch  S onderdrucke 
■erschienen. D er Teil P o len  b ehandelt in  e. E in l. die Völker- und  ver- 
fassungsrech tl. G rundl., d. einzelnen Gesetze, öffentl. u. p riv . Schulen, 
L ehrer, H ochsch., V erw altungsorganis., das d t. Schulw esen in den 
■einzelnen Teilgeb., g ib t d an n  das S ch rifttu m  v. 1927— 37 u. ab  S. 183 
M aterialien, also z. B. A uszüge aus den V erfassungen, das G esetz von 
1932, A usführungsvero rdnung , R undschr., P rü fungsordnungen  usw. 
Der Verf. erw eist sich als g u t u n te rr ic h te t. Schade nur, daß er b is
weilen in  den A ufstellungen  n ich t die neuesten  Zahlen h a t . A. L.
Deutsche W issen sch . Z e i ts c h r .  f. P o le n . H e f t  36. 1939. 20
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Wirtschaft.
Stanislaw Glabinski: Historia Ekonomiki [Gesch. der W irtsch a fts 

w issenschaft] P ra ce  nau k . Tow. n a u k  we Lwowie dz. I t . XV, L em 
berg  1939. 458 S.

D er V erf., einer der N esto ren  der poln . N ationalökonom en , h a t  
schon vo r 50 Ja h re n  ein B uch zur Gesch. der W irtsch aftsw issen sch aft 
geschrieben. D och b eh an d elte  er dam als nu r die P h y sio k ra ten . D ies
m al is t die W irtsch a ftsp o litik  u. -theo rie  von  H am m u rab i bis a u f  
unsere T age sein T hem a. G eschichten  der w irtsch aftlich en  L eh r
m einungen k an n  m an in  dreierlei W eise schreiben. M an k an n  1. d ie  
E n tw ick lung  der Ideen  bis zu sich se lbst h in  darste llen , die g esam te  
E n tw ick lung  „ f ü h r t“ zum  eigenen System  (so t a t  es Spann  in  seinem  
B üch lein : D ie H a u p tth eo rien  der V olksw irtschaftslehre). O der m a n  
k an n  ein bes tim m tes P rob lem  in  den V orderg rund  stellen  u. se ine 
B ehand lung  durch  die versch iedenen  D enker u n d  P o litike r. D as w ar 
der W eg Adolf D am aschkes in  seiner Gesch. der N ationalökonom ie 
h in sich tlich  der A grarfrage. Oder schließl., m an  k an n  aus der F ü lle  
des S toffes eine A usw ahl tre ffen  u. (m ehr oder m inder ob jek tiv ) die 
versch iedenen  System e d arste llen , wie es Gide un d  R is t in  ih rer in  
viele S prachen  (auch d t. u. poln.) üb erse tz ten  Gesch. der w irtsch aftl. 
L ehrm einungen  ta te n . D iesen W eg sch läg t auch  Gl. ein, doch u n te r 
scheide t er sich von  Gide u. R is t du rch  seinen S ta n d p u n k t: w äh rend  
diese liberale  F re igeister sind, is t  Gl. k a th ., na tiona l, an tilib e ra l u. a n t i 
sozialistisch . Bes. die heu tigen  Sozialisten  aller A rt g re ift er häu fig  
an , fünf- oder noch m ehr m al lesen wir, daß  die a lten  Sozialisten  (P la to , 
M orus usw.) Id ea lis ten  w aren, dagegen die heu tigen  üble M ateria listen  
sind. E s k an n  n a tü rlich  n ic h t m eine A ufgabe sein, selber „S te llu n g  
zu n eh m en “ , sonst m ü ß te  ich se lbst ein B uch schreiben. N ur einen 
P u n k t will ich berich tig en : S. 180 k r itis ie r t er A dam  S m ith , als d ieser 
allen  W e rt du rch  A rb e it en ts teh en  lä ß t u. Gl. f ä h r t fo r t :  A rb e it d. h . 
physische A nstrengung  usw . N un  is t  es A dam  S m ith  nie eingefallen, 
u n te r  A rbe it n u r körperl. A rbe it zu verstehen , die K ritik  S. 181 sc h läg t 
also ins Leere. D as B uch, dem  noch ein 2. B an d  über die poln. N a tio 
nalökonom en folgen soll, ze rfä llt in  4 Teile, die sich w ieder in  K ap . 
gliedern. D er 1. Teil b eh an d e lt die w irtschaftl. Id een  des A lte rtu m s
u. des M itte la lte rs, der 2. die W irtsch a ftsp o litik  der R enaissance u . 
das M erkan tilsystem . D er 3. Teil is t den P hy sio k ra ten , S m ith , R icardo , 
M althus, S ain t-S im on, S ism ondi gew idm et. D er 4. Teil b eh an d e lt die 
W irtschaftsw iss. des 19. u. 20. Jh . H ier die K ap ite le in te ilu n g : 1. L ib e
ra le  Schule. 2. Sozialisten  u. Sozialreform er. 3. H isto rische Schule.
4. N ationale  Schule (L ist usw .). 5. T heoretische Schulen. 6. D ie E n t
w icklung der W irtschaftsw iss. im  20. Jh . D as s ta rk  u n te rg e te ilte  I n 
h altsverzeichn is u. ein (allerdings n ic h t ganz vo llständiges) N am en - 
verz. S. 448— 454 m achen diese w ertvolle B ereicherung  des poln. W irt
schaftsw issenschaft!. S ch rifttu m s le ich t zugänglich. D ie B elesenheit 
des Verf. is t  sehr groß. D t. u . frz. W erke liest er im  O riginal, engl, m eist 
in  d t. oder frz. Ü bersetzung , auch  ita l. Leider finden  sich zah lreiche 
D ruckfeh ler, von  denen  w ir w enigstens einige verbessern  w ollen: S. 118, 
Z. 1 v. u. s t a t t  1920 lies 1720. S. 160, Z. 14 lies B abeuf. S. 164, Z. 8
v. u. m uß der T ite l des B uches von  A. S m ith  poln. la u ten  S tu d ia  n ad  
naturq. i p rzyczynam i bogactw a (u. n ic h t gospodarstw a) narodöw .
5. 205, Z. 12 v. u. s t a t t  p raca  b iez^ca lies p laca  biez^ca. W ir sag ten  
schon, daß  w ir dem  Verf. o ft n ic h t in  seinen M einungen zu folgen v e r
m ögen, bem erk t sei jedoch noch, daß  das B uch tro tz  der o ft schw ierigen 
M aterie eine angenehm e L ek tü re  d a rs te llt, die zum  N achdenken  e in 
lä d t. Zum  N achdenken  freilich auch  darüber, ob w irklich, wie d a s  
V orw ort will, die K en n tn is  der E n tw ick lung  der V olksw irtschaft!.
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L ehrm einungen  die N ationalökonom en  schütze, in a lte  F ehler zu v e r
fallen. W as er z. B. S. 117/8 gegen die K red itschaffung  sag t, is t zw ar 
heu te  fa s t allgem ein L ehrm einung , aber z. B. durch die E rfolge von 
Dr. S chach t in D eu tsch land  w eitgehend  w iderleg t. W. M aas.

W. Peschke: Das Mühlenwesen der Mark Brandenburg. Von d en  A n
fängen der M ark bis um  1600. — D issert. B erlin  1937. 110 S.

Diese zusam m enfassende A rb e it b eh an d e lt m it besonderer G rü n d 
lichkeit un d  A llse itigkeit das M ühlengew erbe einer großen  P rov inz 
und  geh t den m ann ig faltigen  Z usam m enhängen  des M üllereiwesens 
m it den O rts- und  L andesbehörden , den einzelnen M ühlbetrieben, der 
A rt und  W eise des B e triebs usw. nach. Im  A b sch n itt „E inzelne M ühlen
a r te n “ w erden eine verb lüffende F ü lle  von E inzelhe iten  aus dem  
M üllerfach gebrach t, die viel In te ressan te s  auch  in  sied lungskundlicher 
und geschichtl. H in s ic h t b ie ten . A usführlich  k om m t die P erson  des 
M üllers zu r B ehand lung , die dem  V olkskundler viel Neues u. L eh r
reiches b ie ten  dü rfte . F ü r  die d t. H eim atfo rschung  in  Polen is t das 
B üchlein insofern  von B edeu tung , daß  viele Ja h rh . h in d u rch  bis h in 
auf zur G egenw art das W asser- u n d  W indm üllergew erbe sich v ie l
fach in  d t. H än d en  befand. A n knüpfungspunk te  lassen sich som it 
zw ischen hüben  un d  d rü b en  le ich t finden. D as im  A nhang an g efü h rte  
S chrifttum sverzeichn is s te llt g leichfalls eine dankensw erte  Z usam m en
ste llung dar. E s s te ck t viel A rb e it in  der vorliegenden Schrift. A. B.

Leonard Kostrzenski: Materialy do historji aptek wielkopolskich [Zur 
Gesch. der A po theken  im  Posenschen. Bd. I I .  D ie Ap. in  der Prov.). 
W ar. 1937, M gr. F r. H erod. 361 S., 1 Abb. (B ib lio teka „W iado- 
mosci fa rm a c e u ty c z n y c h “ , T. 27).

Den 1. Bd. fü r die S ta d t P. h a t te n  w ir in H . 22, 157 ff. angezeigt. 
Der 2. fand  sich als H dschr. im  N ach laß  des Vf., der selber A poth . ge
wesen w ar u. sich m it der E rfo rschung  dieses b isher kaum  b earbe ite ten  
Zweiges den D ank  der F o rsch u n g  v e rd ie n t h a t , bes. der Sf., da er über 
die A pothekerfam . (u. nebenbei auch  m anche Ä rzte) eine F ülle v. E r 
w ähnungen, z. T. auch  H erk u n ftsan g ab en , das J a h r  der A pprobation  
(in K lam m erb  h in te r  dem  N am en) usw. b ring t. W it. W lodz. Glowacki, 
der die H dschr. e tw as an d e rs  g eo rdne t (getrenn t nach  dem  zu Polen  
gekom m enen u. bei der G renzm ark  verb liebenen  Teil) u. zum  D ruck  
v o rb ere ite t h a t, h a t  auch  das um fangr. N am enverz. (ab S. 315) fü r 
beide Bde. u. ein nü tz l. S achverz. beigesteuert. W enn auch  K ostrz. 
m la n g jä h r .  A rb e it die Posener A rchive ausgeschöpft h a t, is t es doch 
schade, daß  n ic h t auch  je m an d  die W arschauer durchgesehen h a t, 
deren B estände  w ahrschein l. noch m anche Lücke fü r die südpr. u. 
herzogl. W arschauer Z eit au sg efü llt h ä tte n . W enn auch wohl die A n
nahm e des Vf. ü b e r tr ie b e n  is t, daß  vor den Schw edenkriegen zieml. 
jede S ta d t ih re  Ap. g eh a b t habe, so s tim m t es wohl, daß dam als viele 
zugrundegegangen sind. Es fä llt dem  Vf. auf, daß  fa s t nu r in den (d t.-  
sprachigen) R a n d s tä d te n  (in F ra u s ta d t  3, R aw itsch  2, Bojanow o, 
B irnbaum , M eseritz, Z duny  u. Schw erin je  1) sich Ap. se it der Z eit 
vorher bis je tz t  u n u n te rb ro ch e n  e rh a lten  haben. Ü brigens w aren die 
beiden a n d e rn  S täd te , die er sonst d a fü r noch nenn t, näm l. K olm ar u. 
Brom berg, auch  überw iedend  oder w enigstens z. T. d t., vgl. D W ZP. 30, 
245 ff. u. 1 ff. W ie so m anches an d re  Gewerbe, w ar auch  das der Ap. 
1793, als nach  dem  N etzebez. auch  der S üdteil des Posenschen preuß . 
wurde, fa s t ganz in  d t. H an d , näm l. 36 von 38 A p., u. dazu schein t der 
eine der beiden P olen , K ry s ty n  B ogum il (G ottlob?) K ugler-G nesen, 
noch zw eifelhaft oder e rs t verp o lt zu sein, u. der 2., J . D anielewicz- 
Posen, t r ä g t  einen N am en  m it an g eh än g ter N achkom m enendung. 
1861 w ar dann  das V erhältn is  91 : 9 (u. 2 poln. Ap. in  an d e rn  G ebieten

20*
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P reußens), E nde 1918 aber 100 : 57, 1930 schließt. 23 : 128. L eider is t 
n ic h t die je tzige Zahl angegeben, die noch viel ung ü n stig er fü r die D t. 
w äre. A uch h ier b e s tä t ig t sich also w ieder die b ek an n te  E rfah ru n g , 
daß  zu p reuß . Zeit die P o len  tro tz  der angebl. so rücksich tslo s g erm a
n isierenden  R egierung  u. der vom  Vf. m ehrfach  e rw äh n ten  B enach 
te iligung  V ordringen. D a h ier le ider der Vf. die p reu ß . u. neupoln . 
V erw altung  re c h t u n g erech t m it zw eierlei M aß m iß t, m üssen w ir au f 
G rund  seiner eignen A ngaben  die F rage e tw as n äh e r beleuch ten . Aus 
dem  H au p tte il , der in  A BC -Folge (aber G niezno vor Gniewkowo!) die 
einzelnen O rte  a b h a n d e lt u. bei jeder Ap. zum  Schluß nach  den  an d e rn  
gesam m elten  N achr. die B esitzerlis te  b rin g t, lä ß t sich genau verfolgen, 
wie a llm äh lich  die P olen , b eg ü n s tig t du rch  G ew innsucht von  D t. u. 
Ju d e n  (le tz te re  S. 31, 87, 95, 131, 149, 152, 172, 208) eine Ap. nach  
der an d e rn  au fkau fen . A ber das g en ü g t n ic h t zur E rk lä ru n g ; denn  
die p reuß . Reg. h a t  auch  P o len  K onzessionen zur N eugründung  e rte ilt, 
z. B. an  N epom . R o m an  fü r  Schulitz  1835, ü b e rtrag e n  nach  A rgenau  
1837 (S. 52), fü r K riew en an  P aw el B ad e lt 1858 (97), fü r P u d ew itz  an  
B elkow ski 1819 (165), fü r Czem pin a n  Zygm. M iliew ski 1859 (40), fü r 
S u lm ierschü tz  noch 1892 an  —  den  Vf. selber, wie er S. 33 b erich te t, 
w äh rend  G egenstücke fü r D te . zu neupo ln . Zeit w ohl k a u m  vorliegen 
d ü rfte n . 1894 b o t die p reuß . Reg. dem  Ap. P ru sk i in  G ostyh  se lb st 
die G rü n d u n g  einer F ilia le  in  D ölzig an  (42) u . genehm igte 1868 Gro- 
chow ski die V erlegung seiner v. L opienno nach  K letzko  (77): D agegen 
leh n te  sie häu fig  K onzessionsan träge von  D t. g la t t  ab , weil kein  B e
dü rfn is fü r  eine N eugründung  vorliege, vgl. S. 41, 42, 54, 73, 74, 79, 98, 
145, 167, 204, 227. D er M a g is tra t K letzko  b efü rw o rte te  1867 fü r einen 
Polen eine eigne Ap. (76). D er m ehrfach  erhobene V orw urf (z. B. 
S. 227), der ,,a lte  F r i t z “ habe  aus V erdeu tschungsw u t nach  dem  R a u b  
des N etzbez. m öglichst v iel Ap. geg rü n d e t u. die K onzessionen u n 
ehrlich  erte ilt, r ic h te t sich durch  den S atz : ,,D ie dam aligen  B ehörden  
d e s“ (doch b ek an n tl. das P o len tu m  begünstigenden) „H erzo g tu m s 
W arschau  v e r tra te n  den G ru n d sa tz , daß  die G rü n d u n g  v. Ap. in  den  
k le in sten  u. noch so u n b ed eu ten d en  S iedlungen e r la u b t u. g efö rd ert 
w urde, da  m an m einte, je  m ehr davon  beständen , desto  besser sei e s “ . 
Von 23 im  Regbez. B rom b. 1816 bes tehenden  Ap. w aren  nach  dem  
B erich t n u r 6 w irkl. in  ih rem  B estände fest geg rü n d e t (S. 251). Da, 
wie gesagt, fü r diese F rage der N eugründungen  zu herzogl. W arschauer 
Zeit die W ar. Q uellen n ic h t b e n u tz t sind , t r i t t  die T a tsac h e  in  dem  
B uch n ic h t hervo r, n u r  gelegentl. h ö r t  m an, daß  1811 eine neue Ap. 
in  dem  kl. W irsitz  geg rü n d e t w ird  (79). M ehrfach f in d e t sich auch  der 
V orw urf, die p reuß . Reg. habe  ohne vorliegendes B edürfn is, n u r um  
den  pol. Ap. zu schädigen  oder zu v e rn ich ten  (z. B. S. 51), d t. neue Ap. 
geg ründe t. S. 81 w ird  der V orw urf schon au f die N achcap riv ize it (also 
nach  80 J . der 2. p reuß . H errschaft!) e ingesch ränk t. D iese zeitl. E in 
sch ränkung , z. T. se it dem  K u ltu rk am p f, is t ü b e rh a u p t b e tr. der p reuß . 
M aßnahm en zur F ö rd e ru n g  des D tm s. zu m achen. F ü r  Ja ro tsch in  is t 
w eiter der g enann te  V orw urf des m angelnden  B edürfnisses abzu lehnen , 
d a  die S ta d t ta tsä c h l. au ffä llig  schnell gew achsen w ar. Vor a llem  m uß 
m an die T a tsac h en  nach  1918 zum  Vergl. heranziehen , z. B. fü r K osten  
(87), N akel (135), R ogasen (175), W ongrow itz (238), wo m eist schon 
1919 gegenüber der in  d t. oder jü d . H an d  befindl. Ap. eine poln. n eu 
g eg rü n d e t w urde u. b a ld  gew öhnl. beide poln. w aren. Sehr lehrreich  
is t  der F all Schildberg, den w ir w örtl. nach  dem  Vf. übersetzen . D o rt 
h a t te  der jüd . Ap. B runo  Salinger 1901 die Ap. fü r 155 000 M. v. einem  
P o len  gekauft. „A m  26. V I. 1919 erließ  der P rä s , der P osener Reg. 
der R e p .“ (Polen; der V ertrag  v. V ersailles w ar noch n ic h t u n te r 
schrieben) „e ine  A usschreibung b e tr. G ründung  einer 2. Ap. in  Sch. 
u . e r te ilte  dem  Ap. Ludw . M oderski eine P ersonalkonzession. Infolge-
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dessen v e rk a u ft Salinger aus F u rc h t vo r dem  poln . W ettb ew erb  am  
26. V. 1921 (?) die Ap. dem  Polen Zygm . P acanow ski, die poln. Reg. 
zieht die M oderski e r te ilte  Konzess. zu rück  u. g ib t ihm  als E n tsc h ä d i
gung am  12. I I .  1920 eine K onzess. zur W eite rfü h ru n g  der vorher 
W achtelschen  / p .  in  P iesc h en “ (152). Sehen w ir von dem  offenbaren  
F ehler in  den Ja h re n  ab , f in d e t Vf. an  d iesem  wohl e indeu tigen  V er
fah ren  aber n ich ts  auszusetzen . W ie oft die A ussich t au f ähnliche poln. 
K okurrenzg ründungen  bei dem  auffällig  o ft verzeichneten  V erzicht 
d te r. A po theker auf ih re K onzess. in  den Ja h re n  nach  1918 m itg e
sprochen h a t, is t aus der D arste llung  n a tü rl . n ic h t zu ersehen, vgl. je 
doch H . R auschning , E n td e u tsch u n g  S. 147. W ie wenig Vf. G rund  h a t, 
den D t. B enachteiligung  des a n d e rn  landesansässigen  Volkes in  preuß . 
Zeit vorzuw erfen , b e leu ch te t seine M itte ilung  (S. 61 f.), daß dam als 
in  H ohensalza, wo von  3 Ap. eine in  poln. B esitz  w ar, die K ra n k en 
kassen ih re  M edik. re ih u m  aus jed er nehm en sollten, wegen der Schwie
rigkeiten  m it den A nsiedlern  aber w urde der kollegiale Ausweg gesucht, 
daß in  dem  Ja h r, wo die poln . Ap. d ra n  w ar, zwar die d t. Ap. lieferten , 
aber den G ew inn aus den K rankenkassenbeste llungen  an  ih ren  poln. 
Koll. abgaben . Solche idyll. Z ustände  klingen uns, die w ir angebl. 
P riv ilegien  als V olksgruppe genießen, wie ein M ärchen. Vf. schm älert 
also le ider seine V erd ienste  durch  M angel an  G erech tigkeitssinn  u. 
volkl. V oreingenom m enheit, so auch  bei der B ehaup tung , daß i. J. 
1793 in  G nesen kein D t. gew ohnt habe  (S. 49). Aus dem  von ihm  selbst 
an g efü h rten  B uch v. A. W arschauer h ä t te  er jedoch  ersehen können, 
daß es dam als d o rt 59 L u th . u. 2 Ref. gab  (a. a. O. S. 225), abgesehen 
v. zweifellos auch  v o rhandenen  d t. K a th . F ü r  1742 b rin g t ja  übrigens 
K ostrz. selber einige d t. N am en der C h iru rgenzunft. N ur flüch tig  h a t  
er auch  B eheim -S chw arzbachs A rb. über den N e tz ed is tr ik t 1774 a n 
gesehen, w enn er bei dem  Ap. ,,H a n y sz “ (in der A rbe it Z H G P . V II I ,  
196 H anysch) in  F ilehne b ed au ert, daß  die Quelle n ic h t angegeben 
sei, da es sich in sgesam t um  eine A usw ertung  der gr. L andesaufnahm e 
handelt. Die D ruckfeh ler gehen zu L asten  des H erausgebers, der, wie 
die d t. S tellen  S. 220 u. 300 f. zeigen, wohl das D t. n ic h t gründl. be
herrsch t. U nverm eid liche u. harm lose wie rad iez iren  (11) u. einzu
griefen (164) sollen uns n ic h t beschäftigen , wohl aber sollen die N am en 
betr. b e ric h tig t w erden: w M argam inie (M argon-, 15), K ossm am  (-nn, 
55), Schiebu(s)ch (75), F reg m ark  (Frey-, 74), M arg u a rd t (-q-, 95), 
Schlo(c)hoff (105), B rau d en b u rg er (-n-, 108), G racfenheinchen  (Gräfen- 
hein ichen, 139), B acek  (Baeck, 169), B ü to r  (wohl -ow, 207), F ilehne 
(-eh-) u. Schonlanke (-Ö-, 241), B etsch(e) (291), L apienno  (76), Greuz- 
m ark (301). S. 195 h e iß t es wohl 1804 s t a t t  1807.

Zum  I n h a lt  noch einige kl. H inw eise! Sozial- oder ku ltu rgesch ich tl. 
lehrreich  ist, daß  o ft die A po theker in  den kl. N estern  früher allerlei 
N ebenbeschäftigungen  h a tte n , um  ih r D asein zu fris ten , en tw eder 
H andel m it G ew ürzen, die P o s th a lte re i (,,postwre r te r ja “ , 68), A gen
tu ren  usw . Am  v ie lse itig sten  w ar wohl 1828 der Ap., B ü rgerm str., 
K äm m erer, P o stex p ed ien t, G ern.Steuereinnehm er, Gewürz- u. W ein
händ ler M üller in  M argonin  (128). G elegentl. k u rie r te  auch jem and  
C .kurow al“) u. w urde d an n  von  der gestrengen  kgl. p reuß . M edizinal
behörde zur V eran tw o rtu n g  gezogen, auch  wegen an d re r M ängel, die 
die N achp rü fungen  au fdeck ten . Das m u ß te  sogar der A ltm eister 
D r . H errn. H ager in  F ra u s ta d t  bei einer frühen  erfah ren  (308 f.) bei 
dem viell. seine w issenschaftl. V ie lse itig e  ihn  weniger auf peinliche 
O rdnung ach ten  ließ, w enn n ic h t Ü belw ollen der R evisoren vorlag , 
wofür auch  Beisp. gegeben w erden. Bei der n äch sten  N achschau sc h n itt 
er befried igend  ab . W egen ih rer w issensch. In teressen  w erden auch  
einige an d re  d t. Ap. herausgestrichen , z. B. M ortim er Scholz in  Ju tro -  
schin (65), B elkow ski (nach 1818) dagegen w ird  als der ,,1. Schacherer
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m it A p .“ bezeichnet (140). 1816 h a t te  der junge T ie tze  in  S chönlanke 
schon eine E lek trisie rm asch ine  (301), so n st w aren aber die R a u m 
verhä ltn isse  m eist noch zieml. einfach. Z. B. w ar 1*816 das L a b o ra 
to riu m  in  M argonin in  der K üche (122), u. in  L ab isch in  m u ß te  m an au f 
einer L eiter ins 2. S tock  nach  den  P fla n ze n v o rrä ten  k le tte rn  (119). 
Ö fters is t von  T ru n k su ch t die Rede, ein igem al auch  von  Scheidungen 
u . M ischehen. B e tr. der V olkstiim sfragen  sei e rw äh n t, daß  F ü rs t Sul- 
kow ski den L issaern  Ap. am  25. 3. 1788 ein d t. P riv ileg  e rte ilte , dessen  
w ich tig ste  B estim m ungen  S. 100 ff. ü b e rse tz t gegeben w erden (vgl. 
ü ber dessen re in  d t. V erw altung  auch  D W ZP. 35, 276 f .), u . fü r  die 
Zus.Setzung der R ad a  Ogölna L ekarska  Ks. W arsz. (Allg. Ä rz te ra t des 
H erzog t. W ar.), daß  am  24. 9. 1814 das D iplom  fü r Sam . G o ttlob  B ah r 
aus Tykocin  folg. U n te rsch riften  t r ä g t :  W olff, d ’H irschfeld , B ran d t, 
Celinski, K u n tz  (S. 145). Polen  w erden gew öhnl. m it d t. N am en  als 
solche bezeichnet, u. das is t re c h t häufig , z. B. h in te re in a n d e r E w ert
u. R itte r  S. 131, in  Zerkow  sogar (m it 1 poln . N am en  in  der M itte) 
lvu tzner, M ajer, Schroeder, F iebig , ein Zeichen fü r frü h e re  V erpo lungs
vorgänge, w ofür Vf. auch  b e tr. der aus Sachsen nach  H ohensalza u. 
Posen gekom m enen Farn . H oyer, die b e rü h m te  G elehrte  geliefert h a t, 
S. 60 A ngaben  g ib t. An D t. m it poln. N am en  h ab e  ich nu r Ziele- 
chow ski, P ie tru sk i u. T arnog rock i bem erk t. W ie ab e r z. B. bei Ap. 
N alen tz -P u d ew itz  die A ngabe Pole feh lt, so wohl auch  ein igem al bei 
jüd . A p o thekern  eine en tsp rechende. G elegentl. sc h re ib t Vf. auch  
,,zy d e k “ (26, 233), wie auch  die A usdrucksw eise gegenüber den  D t., 
P reußen  n ic h t gerade v. W ohlw ollen zeugt. Zur B ehand lung  dieser 
b r in g t S. 240 ein erschreckendes B litz lich t: W ährend  m an aus lOOen
v. A ngaben des V erkaufspreises erkennen  kann , welche gew altigen
W erts te igerungen  die A poth . in  p reuß . Zeit erfah ren  haben , z. B. in  
dem  frü h er e rw äh n ten  F all der K le in s ta d t Zerkow  v. 31 500 M. i. J. 
1883 au f 165 000 M. i. J . 1914 (272), w urden  dem  O p ta n te n  H oltz - 
heim er (v e rd ru ck t Holfz-) 1925 vom  L iqu id a tio n sau ssch u ß  fü r 2 W ohn
häuser u. die Ap. eine S chätzung  v. 17 700 zl gem ach t, wobei n ich t 
gesag t w ird, w ieviel er w irkl. bekom m en h a t. — Doch, um  n ich t m it 
einem  so trü b e n  B ild zu schließen, nennen  w ir als G egenstück für die 
in  Posen selbst m ehrere G eschlechtsfolgen lang ansässigen  Ap. W ossidlo 
b e tr. der P rovinz noch die K ugler, die 144 J. in  G nesen saßen  (49), u. 
die K nechtel-W ollstein , die 106 J. Ap. in W ollstein  w aren u. v. denen 
einer dem  b erü h m ten  K re isphvsikus Rob. K och zusam m enarbe ite te  
(246). '  A. L.
Jan Szewczuk: Kronika kl^sk elem entarnych w Galicji w latach 1772—1848

[Chronique de calamites elementaires en Galicie de 1772 ä 1848]. Lwow;
Lemberg 1939, Hauptverl. Kasa im. Mianowskiego War. 92* u. 336 S. M it
Aufstellgn.

Die früheren Bände über Elem entarschäden v. W alawemder u. St. Na« 
maczynska waren in H. 27, 164 f., 30, 236 u. 34, 291 angezeigt worden. Der 
vorliegende behandelt nur Galizien z. Z. des Absolutismus. Zugrunde liegt 
ausser deutsch geführten A kten der Landesbehörden ein umfangreiches 
Schrifttum in verschiedenen Sprachen u., was neu ist, auf G rund von Frage* 
bogen an die röm.*kath. Pfarräm ter erhaltene Auszüge aus Pfarrchroniken 
usw. Die der anderen Bekenntnisse sind nicht befragt worden. Der
1. Teil enthält die Quellen, Verfahrensweise u. den Verlauf der Schäden, 
der 2. ihre Chronik, u. z. N aturerscheinungen u. ihre wirtschaftl. u. sozialen 
Folgen; Teil 3 statistische Zus.Stellungen über die Bevölkerung, ihre 
Bewegung, Zahl der verschiedenen V ieharten, D urchschnittspreise der 
Feldfrüchte u. verschiedener W aren, so dass die A rbeit über die Kreise 
der W irtschaftsgeschichtler hinaus Anteilnahm e erregen dürfte. Ein Na* 
mensverzeichniss erschliesst das viel lehrreichen Stoff enthaltende Buch.

A. L.
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Dr. Phil. Rudolf: Heiteres u. Ernstes von Holz u. Holzwürmern.
B rom bg. 1938. 36 S., 27 A bb. Als M skr. ged ruck t.

D er v e rd ien te  Schriftl. der ,,D t. Schulztg. in P o len “ u. Vf. der 
Gesch. v. Schulitz u. der um liegenden D örfer (vgl. D W Z P 31, 263 f.) 
h a t  die vorliegende F estsch r. zur 20jahrfeier der F a. seines Schw ieger
v a te rs  F rz. T alke-S chu litz  geschrieben u. reich  beb ildert. Sie gew ährt 
einen ansprechenden  E inb lick  in  das L eben eines V ertre te rs  des in  dem  
O rt frü h er reich  v e rtre ten e n  tü ch tig en  Zweiges der H o lzkaufleu te  u. 
der -V erarbeitung, sowie kurz der Farn .gesch., nachdem  ein h e ite rer 
A bschn itt über den ,,T ripodend ron  Solecensis“ vorausgegangen  is t ;  
H offentl. f in d e t das gu te  Beisp. N achfolger. A. L.

C. 0. P. Das Z entra le  polnische In d u str ie rev ie r . O stlandschriften ,
H eft 10. D anzig, O s tla n d in s titu t, 1938. 1 16 S.

Die H au p tin d u s tr ie  Polens befindet sich in  OS. u. in  den a n 
g renzenden  G ebieten  v. D om brow a u. K rak au . Sie sind  m ilitä risch  
seh r ausgese tz t, das g ilt auch  noch fü r die In d u s tr ie  in P osen und  P o m 
m erellen. D arum  h a t  Polen  in den le tz ten  Ja h re n  den V ersuch u n te r 
nom m en, im  sog. D reieck der S icherheit, zw ischen V o rkarpa then , 
W eichsel un d  San ein neues zen tra les In d u str ieg e b ie t e inzurich ten . 
D abei ergaben  sich eine A nzahl F ragen . E ine industriew irtschaftliche , 
«ine a llg .w irtschaftl., eine soziale, eine F rage der E rnäh rungsg rund lage, 
ein  V erkehrsproblem  u. schließlich ein m ilitärisches. Von all diesen 
F ragen  sp rich t die vorliegende S chrift u. das haup tsäch lich  in  der F o rm  
yon Ü bersetzungen  aus der poln. P resse u. ein igen B üchern . D adurch  
is t sie w ichtig  fü r diejenigen, die aus sp rach lichen  oder anderen  G ründen  
die poln. P resse n ic h t verfolgen können. D as In d u striep ro b le m  is t 
gelöst, aber der b ek an n te  engl. N ationalökonom  J. M. K eynes sag t 
e in m al: W enn ein N egerhäup tling  irgendw o im  U rw ald  F ab rik en  bauen  
lassen will, w ird  ihm  das gelingen, wenn er bezahlt, die F rage is t bloß, 
ob  sich diese F ab rik en  dan n  ren tie ren . D as fü h r t uns auf die a llg .w irt
schaftl. F rag e : Da die K a u fk ra ft der B evölkerung  Polens gering ist, 
d ie A usfuhr s te tig  schw ieriger w ird, w ird  da n ic h t eine N euschöpfung 
v on In d u str ien  die bestehenden  s ta rk  benach teiligen? D as B uch zeigt, 
daß  OS. u. P osen schon leiden u. daß  an d ere  G ebiete leiden w erden. 
Z um al da die R ohstoff- u. H eizsto ffragen  tro tz  einiger E isenerze u. 
E rdgase , die m an fand  un d  zu finden  hofft, schw ierig  sind. U nge
heuer is t das Sozialproblem , das h ier in  den ü b erv ö lk e rten  A g ra r
geb ie ten  durch  kün stlich e  Schaffung von  In d u striew erk en  e n ts te h t:  
die L an d w irtsc h aft w ird  aufgegeben, große A rbeitslosenm assen ballen 
sich zus., fü r die W ohnungsfrage w ird sehr wenig getan , eine s ta rk e  
B odenspeku lation  h a t  eingesetzt. D urch den anhebenden  ,,exode 
Ju ra l ‘ is t die E rn ä h ru n g sb asis  schon h eu te  b ed ro h t, wie w ird  es e rs t 
werden, w enn w irklich  ein großes In d u str ieg e b ie t wie etw a in  OS. hier 
e n ts te h t?  Zum al da die V erkehrsfragen  bisher noch sehr im  A rgen 
liegen. Es feh lt a n  E isenbahnen , an  W asserstraßen  u. vo r allem  an  
L andw egen. F ra n k r. h a t  p ro  100 qkm  107 km  Chausseen, Polen  im  
L an d esd u rch sch n itt und  auch  hier im  C. O. P. 12. U nd das Ü belste 
is t (wovon das B uch n ic h t sp rich t), das G ebiet w ar viell. m ilitä risch  
»»sicher“ fü r die K riegstechn ik  von vor 20 Jah ren . Die L ehren  des 
span ischen  B ürgerkrieges zeigen die ungeheure B edrohung aller I n 
du strieg eb ie te  durch  Flugzeuge. F ra n k r. u. E ng land  dezen tra lisie ren  
Ihre R üstungsindustrie , Polen k o n ze n tr ie r t sie.  ̂ So kan n  m an viell. 
das G anze als eine ungeheure F eh lle itu n g  von K ap ita l u. A rb e it a u f 
fassen. Das sch e in t die M einung der H erausgeber des Buches zu sein. 
Aber sie sehen viell. doch zu schw arz. In  sozialer H in sich t sei noch 
a u f  die geb rach ten  Auszüge aus der S chrift von Je rzy  O strow aki ,,W id ly  
W isiy i S a n u “ (Die W eichsel-San-G abel), W arschau , Verl. R öj, 1938
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au fm erksam  gem ach t. Die S ch rift des O s tla n d in s titu te s  is t m it 7 seh r 
in s tru k tiv e n  K arte n  a u sg e s ta tte t. R eich lich  u n n ö tig  is t die A nrem - 
pelung  von M arian  H epke, S. 71. D er Verf. sp rich t übrigens d au e rn d  
von  A zot, das d t. W o rt S ticksto ff sche in t ihm  u n b e k a n n t zu sein.

W. M aas.

Soziologie.

Krystyna Duda-Dziewierz: Wies Malopolska a emigracja amerykan- 
ska. [D as k le inpoln ische D orf u. die A usw anderung  nach  A m erika], 
W ar. 1938, P o lsk i I n s ty tu t  Socjologiczny, 152 S., 2 K arte n  u n d  
17 L ich tb .

Die Verf. h a t  sich zur A ufgabe geste llt, den B ew eggründen u n d  
den  B egleiterscheinungen , die m it der A usw anderung  nach  N ord 
am erik a  v e rb u n d en  w aren, an  H an d  der G eschehnisse im  D orfe B a- 
bica, im  K reise R zeschow  (V orkarpa then land ), nachzugehen , .An O r t  
u n d  S telle sam m elte  sie den ih r zur B earb e itu n g  nö tigen  B au sto ff, 
w as als ein  g roßer V orzug des B uches h in g este llt w erden m uß, da d ie  
besonders im  O riginal v erö ffen tlich ten  B riefe der A usw anderer ein 
bezeichnendes L ic h t au f das L eben  in  A m erika, wie auch  au f die ein
heim ischen  V erhältn isse  w erfen. Auf diese W eise fin d e t der Leser 
m anche w issensw erte E in ze lh e it aus der Siedlungs- u. Lebensgesch. 
des galizischen K le inbauern tum s. S c h ritt vor S c h ritt geling t es der 
V erfasserin  den E n tw ick lungsgang  der lebenseinschneidenden W ander
bew egung darzuste llen , der m it em sig b ea rb e ite ten  T afeln  des b äu e r
lichen  B esitzw echsels im  D orfe selbst, wie der eines einzelnen B esitz 
tu m s (R ealte ilung , E n ts te h u n g  von  Zw ergbesitz) zu beschreiben. D ies 
is t ein gew ich tiger V orzug, der V ergleiche ähn licher E rscheinungen  
andersw o g u t zu läß t. S elb stredend  w ar das D o rfp ro le ta ria t der S c h r itt
m acher der am erik . E m ig ra tio n , die zum  erstenm al i. J. 1883 a u f tr a t .  
E inzelne land- u n d  erw erbslose B üdner, die im  D orfe ein o rtsfrem des, 
e ingew andertes E le m en t b ilde ten , w ag ten  den verzw eifelten  E n tsc h lu ß , 
über das große Meer zu ziehen. B is h inau f zum  W eltk rieg  g a lt in den 
K re isen  der V ollbauern  eine F a h r t  nach  Ü bersee als dem ütigend  u n d  
ern ied rigend . Als jedoch ab  u n d  zu einzelne ehem alige T agelöhner 
m it ansehn lichen  G eldm itte ln  zu rü ck k eh rten  u. g rößere L a n d w ir t
schaften  im  D orfe B abice se lbst oder in  der N ach b arsch aft erw arben , 
begannen  die G roßbauern  ih ren  S ta n d p u n k t zu än d e rn . N ach dem  
K riege g ingen auch  viele N achkom m en der b em itte lte n  B a u ern sc h aft 
nach  A m erika. Aus einer ehem aligen v eräch tlich en  N euerung  w u rd e  
das A m erikafahren  zu einer v e rb re ite te n , allg. a n e rk an n te n  G epflogen
heit. Im  D orfe se lbst vollzog sich eine s ta rk e  V erlagerung der b is
herigen  gesellschaftlichen S chichtung. In te re s sa n t is t h ierbei d ie  
F ests te llu n g  über die gegenseitigen V erb indungen  zw ischen H e im a t 
u n d  A usw anderungsland , die ty p isch  fü r d e ra rt  E rscheinungen  sind . 
N ach u n d  nach  lösen sich die v erw an d tsch aftlich en  B ande. D ie e rs te  
in  A m erika geborene G enera tion  weiß bere its  über die H e im a t d e r 
V äte r w enig; im  neuen  V ate rlan d  bestehen  die a lten  D o rfb ek a n n t
sch aften  noch eine gewisse Zeit, um  a llm äh lich  im m er lockerer zu 
w erden. Bei vielen, besonders den Ä rm eren  u n te r  den  A usw anderern , 
b ild e t sich eine bew ußte M ißach tung  der a lte n  H e im a t gegenüber 
aus. D em  D orfe B abice b rac h te  die A m erika W anderung einen e r
freu lichen  A uftrieb , wie dies die Verf. an  H an d  von  L ic h tb ild e rn  u n d  
du rch  zah lenm äßige Belege zu bew eisen such t. Im  A b sch n itt ü b er 
die am erik . R ückw anderer w erden die sozialen M om ente dieser E r 
scheinung  hervorgehoben  un d  m eist p o sitiv  gew ertet. Die m eisten  
der R ückw anderer k eh rte n  zur Scholle zurück, versu ch ten  die a lte n  
dörflichen  Ü berlieferungen  e rn e u t au szu b au en ; wobei die besonderen
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B indungen der F am ilie s ta rk  in  den V orderg rund  tra te n . In  einem  
S ch lu ß ab sch n itt h a t  die Verf. ku rz  die soziologischen E rgebnisse der 
A usw anderung zus.gefaßt, die w ir ih res Al] gem ein w ertes w iedergeben:
1. Den A usgangspunk t fü r das A m erikafahren  s te llte  die als L a n d 
a rb e ite r  im  B üdnerte il des D orfes w ohnenden, aus anderen  S iedlungen 
eingedrungenen B auern  d a r ; 2. F ü r  diese dorffrem de B evölkerung  be
d eu te te  die A usw anderung einen sozialen A ufstieg, einigen gab  sie 
die M öglichkeit zum  E rw erb  eines größeren  ländlichen  B esitz tu m s 
in- und  au ß e rh a lb  des D orfes; 3. Der E influß  der A usw anderung d eh n te  
sich n ic h t nu r au f die alteingesessene D orfbevölkerung  aus, sondern  
e rs tre ck te  sich auch  auf die städ tisch-gew erb lichen  E lem en te ; 4. D ie 
E m ig ration  v e rs tä rk te  entsch ieden  im  D orfe die dem okra tisch -fre i
heitlichen  S tröm ungen ; 5. Dem  bisherigen Ü bergew icht des tra d itio n s 
gebundenen G roßbauern tum s in  der D orfgem einschaft t r a te n  die E in 
flüsse der in  A m erika reich  gew ordenen B üdner un d  K leinbauern  e n t
gegen, die neue, s tä d tisc h  gefä rb te  L ebensform en v e r t r a te n ; 6. Die 
E inw anderung  u n te rg ru b  rec h t s ta rk  die bisherige A u to r itä t des k a th . 
G eistlichen, sie ließ die n a tionalen  S tröm ungen  s tä rk e r  in  den V order
g rund  tre te n , deck te die U ntersch iede des k lerikalen  u n d  n a tio n alen  
D enkens und  H andelns au f; 7. Die A usw anderung  h a t  an  sich keines
falls eine um w älzende Rolle im  D orfleben gespielt, die R ückw anderer 
keh rten  zum eist zu ih rer a ltgew öhn ten  A rbe it au f der Scholle zurück , 
so daß  die soziale S tru k tu r  des D orfes keinerlei neue U m sch ich tung  
erfuhr. D ie E m ig ra tio n  h a t  in  diesem  F alle  n u r bere its  bestehende 
Sozialform en s tä rk e r  begünstig t, keineswegs jedoch das bäuerliche 
S tandesbew ußtse in  g ek rä ftig t. B each tensw ert sind  auch  die t ie f
gehenden geistigen U m stellungen  der E m ig ran ten  aus B abice im  V er
h ä ltn is  zur a lte n  H eim at. F a s t allen  is t eine s ta rk e  A nhäng lichkeit 
an  das L an d  u n d  die M enschen ih rer Jugendze it eigen, die Liebe u n d  
der S tolz au f die am erik . H e im at is t jedoch ein B edeutendes 
s tä rk e r un d  nachhaltige r, ln  zah lreichen  B riefen  a n  die V erw andten  
ln B ab. k e h r t im m er w ieder die W endung von dem  ,,am erik . H im m el“ 
wieder, so daß  m an m it R e ch t von einem  A m erikam ythcs sprechen 
kann. Zu besonderen  K lagen  g ib t die schlechte B ehand lung  der B auern  
durch die poln. B eam ten  A nlaß, wie es z. B. an  einer S telle w örtlich  
heiß t (S. 152): ,,Avenn m an bei uns e tw as erfah ren  will, d an n  springt* 
' ' j e  ein T iger (der A ngeredete) au f den M enschen, obwohl er se lb st 
bäurelicher H erk u n ft i s t . “ D er behandelte  O rt is t ein a ltes W ald 
hufendorf aus der m a. d t. K o lon isa tionszeit her, wie dies aus der au f  

14 beigefügten  F lu rk a rte  ersich tlich  ist. D aher wohl auch  eine A n
zahl der J a h rh u n d e rte  über erh a lten en  d t. F am iliennam en ; w 'ie: M atz, 
Czop (Zapf), Szm igel, P re iß , G ierlak, F laga , F en d ry k , W ajda , N ycz, 
B alchan usw. D as vorliegende B uch g ew äh rt uns einen gu ten  E in 
blick in  die gegenseitigen V erhältn isse zw ischen dem  poln. A ltreich  
und  der neuen am erikan ischen  H eim at, es b rin g t neben gew ichtigen 
soziologischen E rgebn issen  auch  m ancherlei W ertvolles aus der poln. 
S iedlungsgeschichte und  V olkskunde. A. B.

Schrifttumsgeschichte.

X. Prof. Dr. Antoni Liedtke: Biblia Gutenberga w Pelplinie. T oruh  
1936. Tow\ Bibliofilöw' im. Lelewela z zasilkam i funduszu  k u ltu ry  
narodow ej i JE X . B iskupa Chelm inskiego. 14 S. Gr. 6°. (L uxus
ausgabe, V I W V dawnictw o Tow. Bibliofilöw ; n u r 500 E x em p la re  
erschienen!)

Auf Schw enke (Joh. G utenbergs 42-zeilige Bibel, Leipzig 1923) 
fußend, g ib t Vf. zu n äch st e. ku rze Gesch. d. G utenbergschen  B ibel
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u n d  besch re ib t dan n  genauer das b e rü h m te  P elp liner E xem pl. dieses 
e rs te n  W iegendruckes. Auf 2 S. R ep roduk tionen  zweier D ruckseiten , 
au f w eiteren  2 A bbildungen  des E inbandes. F . M anthev , P elplin .

Z  dziejöw filologji klasycznej w W ilnie. Studjum  zbiorowe wydane stara* 
niem Kola filologicznego Studentöw  U niw ersytetu St. Batorego pod red. 
Prof. dr. Jan Oki. [Aus der Gesch. der klass. Philologie in Wilna, Sammel* 
werk auf Veranlassung des Kreises der Philol.stud. der St.*B.*Univ. unter 
Schriftl. v. Prof. Dr. J. Öko], Wil. 1937. IX, 499 S. (Kolo filol. Stud. U.S.B. 
Biblioteka T. I.)

M it der Herausgabe dieses stattl. Bandes haben sich alle daran Betei* 
ligten ein gr. V erdienst erworben. In der H auptsache ist es ein Gedenk* 
buch für den von 1803—26 in W ilna w irkenden Prof. G ottfr. E rnst Grod* 
deck, der einer evg. Flüchtlingsfamilie aus Schles. entstam m te, die seit rd. 
1630 in Danzig ansässig war u., seit 1920 allerdings nicht mehr dort, noch 
je tz t blüht. Der Herausgeber sagt im V orw ort nach kurzer Andeutung der 
früheren Gesch. der klass. Phil, in W .: „Eine wirkl. Renaissance in den 
klass. Studien machte sich in W. z. Z. des Neuhumanismus bem erkbar, als 
dorthin der G elehrte grossen Ausmasses u. bedeutende Lehrer G. E. Gr. 
kam “ (VIII). Dessen Studien zur Philol. in Polen (weit gefasst) behandelt 
ebenfalls Prof. Öko (1—32). Der H auptteil des Buches wird v. einer einge* 
henden u. liebevollen Darstellung der wissensch. Tätigk. v. G. E. Gr. durch 
d. Assist. Ant. Szantyr eingenommen (S. 33—356, Druckfehler im Inh.verz.
3), die in 12 A bt. geteilt ist, gestützt auf gründl. A rchivstudien in verschie* 
denen Ländern. Sie bringt naturgemäss vieles Neue, z. B. auch zum Ver« 
hältnis des Neuhumanismus zur Romantik, bestätig t gelegentl. auch frühere 
U rteile (auch Gr. rechnete z. B. die Krakauer Univ. des 18. Jh. nicht zu den 
berühm ten, S. 153). In der Zus.fassung stellt Szantyr fest, dass bei der 
V ielseitigkeit Gr.s sein Einfluss so weit reichen u. geradezu eine Schule 
bilden konnte. „Gr. ist eigentl. der Schöpfer der klass. Philol. in Polen“, 
„der Vorkäm pfer neuer literar. Begriffe u. neuer Anschauungen über d. 
Sprache u. Schrifttumsgesch.“ (352). „Gr. hem mte in Polen die französ. Ein* 
flüsse. W ie er in der Wissensch. der Oberflächlichkeit die dt. Gründlich* 
keit entgegenstellte, so im Schrifttum dem Pseudoklassismus den wirkl. 
Klassiz., den Neuhellenismus.“ (353). „Er war ein in gleichem Masse 
analyt. wie synthet. G eist.“ Da aber seine in Polen veröffentlichten Ar* 
beiten nicht so bekannt wurden wie die vorher in Dtld. gedruckten, hat er 
sich nicht einen so gr. Namen gemacht. Sein Lieblingsspruch war: „Alles 
was man will, kann man auch“ (S. 355 so dt. angeführt). A ssistentin 
Z ofja  Abramowicz(öwna) behandelt dann kürzer den Amtsgen. Groddecks, 
den Prof. f. lat. Philol. Geistl. Paolo Tarenghi aus Rom, Sohn eines G ottlieb
T., der aber nicht lange in W. tätig war u. kein allzu rühml. Andenken 
hinterliess. Ausführlicher (S. 395—428) ist die Würdigung, die stud. Alex- 
Zujewski dem Lieblingsschüler G roddecks u. seinem Nachf. Jan Stan. 
Kostka Hryniewicz aus der Ukraine widmet. F's folgt e. Schrifttum skunde 
G roddecks, u. z. stellt A. Szantyr die in verschiedenen Sprachen gedruckten 
u. ungedruckten Arb. u. s. Briefwechsel, Mich. Ambros sorgfältig das Schrift* 
tum  über ihn zus., wobei auch A. M irovic' Aufs, über dt. Gelehrte an dei 
W ilnaer Univ. (DW ZP 25) nicht fehlt. Den Beschluss macht ein Nachweis 
der wichtigsten Namen v. Frl. A. T. Pawlowicz. A. L.

Krause, Herbert K. P.: Die Gegenwart. E ine enzyklopädische D a r
ste llung  der neuesten  Z eitgesch ich te fü r alle  S tände . Epz., F . A. 
B jo ck h au s 1848— 1856. E ine U n tersuchung  über den d t. L ib e ra 
lism us. 130 S. Berl. Diss.

E ines der w ich tigsten  N ebenw erke zum  B rockhausschen  K on
v ersa tionslex ikon  is t die se it 1848 in 12 Bden. erschienene „G egen 
w a r t“ , die „eine enzyklopäd . D arste llung  der neuesten  Ztgesch. fü r 
a lle  S tä n d e “ sein sollte. N am hafte  G elehrte  u. P o litiker, alle Ver-
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tr e te r  des sog. d t. „L ib e ra lism u s“ , s te llten  ih re F eder fü r  die zah l
re ichen  A rtikel dieses G egenw artlex ikons zur V erfügung, so daß  d. 
W erk w irklich  eine w ichtige U rkunde  zur Gesch. der Vor- und  N ach- 
M ärz-Z eit u. e. hervorragendes D okum en t zur K ennzeichnung des 
L iberalism us u. H um anism us „a ls  der ab so lu ten  A nerkennung  der 
M enschenw ürde u. des M enschenrech ts“ ist. Vf. besp rich t zu n äch st 
P lan  u. G eist der B rockhausschen  L exika sowie die A nlage der „G egen 
w a r t“ u. ch a ra k te ris ie r t h ie rau f die M itarbe it, u. ih re A rtikel (betr. 
Gesch., P o lit., N atu rw issensch ., L ite ra tu r  u. B iographien). D rei Son
derfragen  w endet er sodann  s. In te resse  zu : der R assen- u. Judenfrage , 
dem  P rob lem  des d ten . K u ltu ran sp ru c h s  u. der W ertung  der V ölker 
sowie dem  R ech t der R evo lu tion , insofern  diese F ragen  i. d. „G egenw . “ 
d isk u tie r t w erden. Zwar e rk e n n t — wie Vf. h ier fe s ts te llt — die 
„G eg w .“ den U ntersch ied  von farb iger u. kaukas. R asse u. die V er
derb lichkeit von M ischungen, w endet ab er ih re  E rk en n tn isse  n ich t 
a u f  den U ntersch ied  von „ a r is c h “ u. „ jü d .“ an . T ro tz  ihres hu m an ist. 
L iberalism us h a lte n  die A rtikelsch reiber sodann  d. d t. Volk —  eben 
wegen s. L ibera lism us! —  fü r das u n te r  allen  an d eren  am  höchsten  
stehende un d  b efäh ig ts te  u. lehnen die frzs. F eb ru arrev o lu tio n en  wegen 
ihres gew altsam en, eine ru h ig e  u. gesetzliche E n tw ick lung  stö renden  
C h arak te rs  u. ih rer d em o k ra t. T endenzen  ab . M it e. K ap. über die 
geistesgesch. E ino rd n u n g  u. den Q uellenw ert der „G egenw .“ sch ließ t 
d. fleißige A rbeit, die — n ic h t zu le tz t auch  wegen des genauen  A u
to ren - und  A rtikelverzeichnisses aus der „G egenw .“ —  jeder, der das 
D tschld. um  die M itte  des vorigen Jh d ts . v e rsteh en  will, w ird  einsehen 
rnüssen. F . M anthey , Pelplin.

Gubalke, Wolfgang: Das Gruppeninteresse in der Berliner Tagespresse 
am Daves-Plan 1924. Berl. D issert. 1936. 132 S.

An H an d  der D iskussionen g rößerer B erliner Z eitungen  über den 
.• 'P lan  zeigt Vf., daß die sog. „A llg em ein h e it“ u. ih r „ In te re s se “ 

^ ich ts anderes ist, als die W ahrung  von E inze lrech ten  b es tim m ter 
G ruppen, die es verstehen , sich durch  e. gesch ick te P resse v e rtre te n  
zu lassen. D er „ V o rw ä r ts “ v e rte id ig te  in  diesem  Sinne in all seinen 
A rgum en ta tionen  den P rim a t der S ozia lpo litik  u. die S icherung der 
a rb e iten d en  u. k le inbürgerlichen  S ch ich ten  des Volkes, die „V ossische 
Z e itu n g “ u. d. „B erl. T ag e b l.“ sind  vor allem  d arau f bedach t, die 
in te rn a tio n a le  G o ld w äh ru n g ss tab ilitä t zu w ahren. Die R echtspresse, 
" i e jl. „ D r t.  Allg. Z tg .“ , „ T a g “ , „B erl. L okalanze iger“ , „ D t. Tages- 
ztg. ‘ k äm p ft fü r die R ech te  der P ro d u k tio n , die „ G e rm a n ia “ aus 
W eltanschaulichen G ründen  u. weil ih re P a rte i aus A ngehörigen aller 
S tände zusam m engesetz t is t, fü r d. Idee eines ü b ern a tio n alen  Schieds
gerich ts. D er A bsolu tism us der G ruppen in teressen  geh t den einzelnen 
Z eitungen über alles; die G esich tspunk te  der anderen  G ruppen  w erden 
l?ar n ich t oder kaum  b erü ck sich tig t; G ruppen in teresse  s te h t höher als 
U berzeugungstreue, u n d  L eserg läub igkeit eines ebenfalls g ru p p en h a ft 
in te ressie rten  P ub likum s e rsp a rt die E rb rin g u n g  von Beweisen. D as sind  
die zeitungs u. sozialw issenschaftl. — durch  reiche Z ita te  aus den b e tr. 
P lä t te rn  belegten  — E rgebnisse die D issert. über eins der schw ersten  
Ja h re  der d t. G eschichte, das J a h r  1924. F . M anthey, Pelplin .

Schönes Schrifttum.
Das Lied der Karschin. Die G edichte der A nna Luise K. m it einem  

B erich t ihres Lebens, hgg. v. H eryb . Menzel. H am burg  1938, H an se
atische V erlagsansta lt. 163 S„ 2 Abb. Geb. 2,80 RM.

Es is t ein V erdienst des T irsch tiege ler D ichters, daß  er die v e r
gessenen G edich te der ja  auch m it F ra u s ta d t usw. v erk n ü p ften  „ d t .
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S ap p h o “ m it einer L ebensdarste llung  neu hgg. h a t, da  auch  h e u te  
noch viele dieser Z eitgenossin F ried r. d. Gr. den heu tigen  Leser a n 
sprechen. Ü ber die A usw ahl kö n n te  m an  n a tü rl . s tre iten . V erw iesen 
sei au f die B esprechungen  in  „G ren zm ark . H e im a tb ll.“ 1938, H . 3, 
S. 256 f. A. L.

Rosa PlannersPatelin: Das heilige Band. Bin., Propyläenverl. 342 S.
Es ist das heilige Band des Volkstums, das die Verf. ihren Lesern in 

den gemeinsamen Leiden u. dem treuen Zusam m enhalten dt. Siedler in 
Galizien w ährend des Russeneinfalls am Anfang des W eltkrieges vor 
Augen stellt. Nach M onaten immer wachsender Not, G ew alttaten und 
Besetzungstruppen u. Beschiessung des Dorfes begrüssen die bedrängten 
Bewohner m it unendlicher Erleichterung die wieder siegreich Vordringen* 
den T ruppen der M ittelm ächte, u. gleich hinter ihnen kehrt auch der 
Senior der dt.*evg. Gemeinden — gemeinst ist Sup. Zöckler —, der während 
dieser Z eit m it den Pflegebefohlenen seiner. A nstalten aus Stanislau nach 
W ien geflüchtet war, als R etter u. Helfer zurück. Er bringt T rost u. Rat 
seinen Gemeinden wie auch den kath. Volksgenossen u. sorgt dafür, dass 
die Bedrängten Hilfe aus der dt. H eim at erhalten. Das hl. Band umschlingt 
sie alle, die gleichen Blutes sind u. die gleiche Sprache reden. In einer 
Fülle ergreifender Einzelbilder u. durch den M und der schlichten Dorf* 
bewohner zeigt die Verf. die Stärke des hl. Bandes eindrucksvoller, als 
das die schönsten program m atischen W orte vermöchten. Das Buch is t 
ein w ertvoller Beitrag zur L iteratur des Grenz* u. A uslanddtm s.

Dr. K a y s e r.

Kunst- und Bauwissenschaft.
Marian Paluszkiewicz: Katedra Poznanska i jej zabytki [Der P o sen er 

D om  u n d  seine K u n std en k m äler], P oznan  1938. 80 S.
D er vorliegende F ü h re r  durch  den Posener D om  u n te rsc h e id e t 

sich in  2 P u n k te n  von  den frü h e ren : 1. b ie te t er eine bis ins einzelne 
gehende k ritisch e  B eschreibung  der K u n std en k m äle r, 2. r ä u m t er a u f  
G rund  neuer F o rschungen  m it a lth e rg eb ra ch te n  A nschauungen  über 
d ie A u to rsch a ft einiger K u n stw erk e  auf. Am  w ich tig sten  is t in  d ieser 
H in s ich t die F es ts te llu n g  der D r. Joh . E c k h a rd t (1933), daß  das G rab 
den k m al in  der Joh. K an tiu s-K ap e lle  n ic h t m it dem  A ndenken  des 
B ischofs A n d r e a s  C z a r n k o w s k i  (1553— 62) gew eiht is t ,  
sondern  dem  des B ischofs Joh . L u b ra n sk i (1499.— 1520), des g roßen  
W o h ltä te rs  des D om s un d  B egründers des L u b ran sk isch en  G ym n. 
W eite r h a t  D r. Iren e  P io tro w sk a  1930 nachgew iesen, daß  das die h 1. 
C ä c i 1 i a  darste llen d e  p räch tig e  Ö lgem älde n ic h t ein W erk  des D o
m in ikus Z am pieri, gen. D om enichino (1581.— 1641) sei, sondern  von 
Joh . F ra n z  B a rb ie ri gen. G uercino (1591.— 1666) stam m e. E in  in  den  
frü h e ren  F ü h re rn  noch n ic h t e rw äh n tes  K u n stw erk  is t das von  W la- 
d islaus M arcinkow ski 1935 aus weißem M arm or gem eisselte S tan d b ild  
des E rzb ischofs F l o r i a n  v o n  S t a b l e w s k i  (1891— 1906) 
in  der H erz  Jesu -K apelle . H ier hängen  auch  zwei von diesem  E rz 
bischof in  I ta l ie n  gek au fte  B ilder, die frü h er F ra n z  de R ib a lta  (1551 
bis 1628) zugeschrieben  w urden ; P al. w eist von  ihnen  die „ G r a b 
l e g u n g  C h r i s t i “ einem  weniger b ek a n n te n  ita l. oder span . 
M aler u. „ J e s u s  a m  Ö l b e r g e “ einem  Schüler R ib a lta s  zu. 
V on.den  6 im  J. 1834 aus dem  K loste r P a rad ie s  dem  D om  geschenk ten  
B ildern  sp r ic h t P al. d re i: 1. das „N eue Je ru sa le m “ in  der M u tte r
go ttes-K apelle , 2. M aria, die K önig in  a lle r H eiligen ■— P al. n en n t es 
d ie „U n b efleck te  E m p fän g n is“ — gegenüber dem  D enkm al des E rz 
bischofs D inder (1886— 90), 3. das A lta rb ild  in  der S t. M artins-K apelle , 
dem  1635 als P ro p s t von  S t. A d a lb e rt in  P osen  v ers to rb e n en  M aler
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C h r i s t o p h  v o n  B o g u s z e w s k i  zu, der 1626— 30 im  Z iste r
z iense rk lo ster P arad ies  leb te  und  d o r t nach  A nregungen  des A btes 
L ?tow ski m alte . Obgleich er P o r trä ts  rec h t gesch ick t u n d  sauber 
w iederzugeben v ers tan d , feh lte  es ihm  nach  B rosig (K ry sty n a  Sinko, 
P o lsk i'S low n ik  B iograficzny I I ,  219— 220) an  K om positionsta len t, die 
H au p tf ig u r um gab er gew öhnlich m it einem  K ranz  von kle ineren  
F iguren . Auf den über dem  D u rc h sch n itt stehenden , in  der N ähe von 
L ub lin  c. 1530 geborenen poln. K ü n stle r J o h .  M i c h a l o w i c z  
m ach t P al. au fm erksam  bei G elegenheit des von ihm  fü r den B ischof 
Izdb ieüsk i (1546— 53) geschaffenen p räch tig en  G rabdenkm als, das 
le ider einen re c h t ungünstigen , weil dunk len  P la tz  rech ts  von der 
S ak ris te i gefunden h a t ;  in  einem  E p ita p h  in  Lowicz w erde M ichalowicz 
a ls  poln. P rax ite les  g erühm t. So b rin g t das B üchlein  fü r den  K u n s t
h is to rik e r eine ganze Menge N euigkeiten . Doch is t es seltsam , daß  er 
in  der K reuzkapelle  n ic h t m it einem  W o rte  das der V erehrung  des 
a llerh . S ak ram en tes gew eihte F resko  erw ähn t, das doch nach  neueren  
F orschungen  von dem  poln. M aler W l a d i s l a u s  S i m o n  (f  1899), 
«inem  Schüler F ührichs, s tam m t. S eltsam  auch, daß  unser K ritik e r  
noch die V erm utung  an fü h rt, jene ä lte s te  M essingplatte  an  der S tan . 
K ostka-K ape lle  werde fü r den ers ten  Posener Bischof Jo rd a n  ge
h a lte n ; dem  gegenüber m ach t Prof. D ettlo ff im  K ur. Pozn. vom
12. I I .’ 39 darau f aufm erksam , daß  die G esta lt keinerlei bischöfliche 
Insign ien  trage , also n u r irgendein  u n b ek a n n te r  K anon ikus sein könne.

In te re s sa n t w äre es noch, eine R eihe k ritischer, te ils lobender, 
te ils  ab sp rechender B em erkungen  des A uto rs über einzelne K u n s t
w erke anzuführen , doch aus dem  bere its  G ebotenen  is t  e rsich tlich  
genug, daß  das S tud ium  dieser B roschüre re c h t an regend  is t ;  freilich 
m uß einem  dazu eine n ic h t geringe K en n tn is  von poln. K u n sta u s
d rü ck en  zu G ebote stehen . Dr. A. S teuer.

X. Dr. Antoni Liedtke: 1. Zamek Bierzglowski. N akladem  S to licy  Bi- 
skupiej w Pelplin ie. 4 S. T ex t u. 34 B ilder.

2. — Zamek Pokrzyzacki w Bierzglowie, obecnie le tn isko  k leryköw  
i dom  rek o lek cy jn y  diecezji chelm insk iej. P elp lin . N ak lad em  K u rii 
B iskupiej, 1937. 34 S., 14 B ilder.

D. a lte  D t.-O rdenssch loß  B irg lau  b. T h o rn  is t  1936 zum  Sanssouci 
des B ischofs v. K ulm  u. zugl. z. D iözesanexerzitienhaus u m g e sta lte t 
w orden. Vf., P rof. f. K irchengesch ich te am  P rieste rsem inar Pelplin , 
sch ild e rt in  1. kurz d. Gesch. des Schlosses u n d  b ie te t im  B eg le ittex t 
zu den p räch tig en  P h o to g ra v ü re n  des A lbum s e. W egw eiser durch  die 
a l te n  u n d  neuen K u n stsch ätze  der K om tu re i. D. 2. A bhand lung  is t 
sozus. d. w issenschaftl. U n term au eru n g  d. B ilderalbum s. In  dem  ge
sch ich tlichen  Teil besp rich t Vf. m it gew ohnter Z uverlässigkeit den 
N am en, die A nfänge un d  den B au d. Schlosses sowie die E reignisse 
z. Zt. der K om ture , der poln. Könige, der T ho rner R a tsh e rrsc h a f t 
u . d. p reuß . Zeit. D ie B eschreibung d. Schlosses g liedert sich in  ff. 
K ap .: Lage d. B urg, D. A ussehen d. V orburg, D. H a u p tp o rta l, D. K on
ven tssitz , D. le tz te  W iederherstellung  u. d. U m bau d. B urg, D. E r 
öffnung d. E xerzitienhauses. F . M anthey , P elp lin

Ernst Königer: Kunst in Oberschlesien. Aufgenommen von Paul Po- 
klekowski; einbegleitet von Dagobert Frey. 1938 Prieha+«rh 
Breslau. 85 S. 153 Autotypien. ' SCft‘

Es ist wohl für viele, auch für leidliche Kunstkenner, eine große 
Überraschung, durch dieses Buch mit seinen schönen Aufnahmen zu 
erfahren, daß nicht nur Mittelschlesien, was man längst weiß, sondern
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auch O berschlesien „ fe rn  von geb ildeten  M enschen, am  E nde des 
R eiches“ eine solche F ü lle  w ertvo ller K u n st b irg t. D as B uch b erü ck 
sich tig t das ganze OS., also auch  d. e. ö ste rr. u. den  a n  Polen gefallenen 
Teil. B esonders reich  a n  K u n stsch ä tzen  sind  die L an d strich e  der linken  
O derseite, w äh rend  die rech te  Seite sich durch  zah lreiche H olzbauten» 
S chro tho lzk irchen , ausze ichnet, in  denen  sich vo lkstüm liche, eigen
a rtig e  B au- u. A u ss ta ttu n g sk u n s t vom  M itte la lte r  bis in  die N euzeit 
e rh a lten  h a t ;  m an  f in d e t z. B. wohl n irgends etw as O riginelleres a ls  
die A nnenk irche n äc h s t R osenberg, bei der 1668 an  eine ä lte re  S aal
k irche ein Z en tra lb au  in  F o rm  eines sechsstrah ligen  S terns a n g e b a u t 
w orden  is t!  — Aus dem  MA. (m it der d t. B esied lung  im  13. Ja h rh . 
beg innend) sind  bem erkensw ert K lo s te rb a u te n  der Z isterzienser (B ack
ste in , die A rch itek tu rg lied er in  H au ste in , was fü r ganz Schlesien u . 
die von  d o r t bee in fluß ten  poln. G egenden, z. B. K rak au  m aßgebend  
w ar), sowie der B ette lo rden . D ie S tad ta n la g en  ty p isch  o std eu tsch , 
ebenso ih re  B efestigungen  (P itschen, K r. K reuzburg , w ird  h eu te  noch 
v o lls tän d ig  von  seiner a lten  S ta d tm au e r um zogen). R a th ä u se r  sind  
n ic h t m ehr e rh a lten . B em erkensw ert, daß  OS. b re ite  P ro p o rtio n en  
b ev o rzu g t u. k o n se rv a tiv  an  der got. B auw eise b is ins 16., ja  17. Jh d t.  
fe s th ä lt. In  der B a u p la s tik  sind  B eziehungen zur P a r ie rw e rk s ta tt  in  
P rag  festzuste llen , ein p räch tig es  Beispiel —  b ä rtig e r  M ännerkopf —  
z ie rt den U m schlag. D ie H o lzp lastik  is t m it F lü g e la ltä re n  (B ankau!) 
u. E inzelfigu ren  reich  v e r tre te n ; bei der M aria in  F ö h ren g ru n d  m uß 
m an gleich an  die „schöne M ad o n n a“ in  der Joh an n isk irch e  in  T h o rn  
denken, die kün stle risch  w eit höher s te h t, w äh rend  die in F. eine vo lks
tü m lich e  A bw and lung  jenes T ypus ist. Gegen E nde  des 15. Jh d ts . is t  
eine s ta rk e  E inw irkung  der T ä tig k e it von  V eit S toß in  K rak au  
b em erkbar. Von W andm alerei is t W eniges, aber In teressan te s , e rh a lten , 
die T afelm alerei is t u n b ed eu ten d . E rfreu liche B eispiele der V olks
k u n s t sind  einige bem alte  D ecken in  S chro tho lzk irchen . B ü rgerhäuser 
au s dem  MA, sind  n ic h t e rh a lten . —

Die R e n a i s s a n c e ,  die ja  in  Schlesien bem erkensw ert frü h  
e in setz t, is t du rch  h ervo rragende  S ch loßbau ten  in  F a lkenberg  u. P ros- 
kau  v e r tre te n  (Schutz du rch  W all u. G raben , E ck tü rm e , ita l. A rk ad en 
höfe, S graffitom alereien , die uns a n  das R a th a u s  in  Posen erinnern ). 
E ine A nzahl p ro tes t. K irchen  zeigt uns, daß  der P ro te s ta n tism u s  im  
16. Jh d t .  fa s t das ganze L an d  gew ann. In  der Zeit des B a r o c k  
nach  dem  30 jährigen  K riege b lühen  die K ü n ste  in  OS. m äch tig  au f. 
D ie G egenrefo rm ation  m ach t große A nstrengungen . D er E in fluß  der 
h absbu rg ischen  E rb lan d e  m a ch t sich s ta rk  geltend . D ie k a th . K irch e  
m it ih ren  O rden, bes. dem  Jesu iten o rd en , t r i t t  m it v ielen  K irchen  u . 
K lo ste rk irch en  in  den V ordergrund . Viele a lte  K irchen  w erden u m 
g e s ta lte t, fa s t  alle bekom m en eine neue In n e n a u ss ta ttu n g , A ltä re , 
K anzeln , G estühle. U n ter den K anzeln  is t die der P fa rrk irch e  in  
T rop low itz  zu nennen , die die F o rm  eines Schiffes h a t  u. m it den F igu ren  
der N etze ausw erfenden  A postel den  w u n d erb aren  F ischzug  auf dem  
See G enezare th  d a rs te llt .  D azu kom m en K irch en n eu b au ten , d a ru n te r  
e rw ähnensw ert die g u t e rh a lten e  barocke K losteran lage in  K lo s te r
b rück . —  Von P ro fa n b a u te n  dieser Z eit is t der U m bau  der B urg  T o st 
zu nennen  (leider n u r als m alerische R u ine erha lten ) u n d  das Schloß 
in  D t.-K ra w arn  im  H u ltsch in e r L ändchen . —  D ie S traß en - u. P la tz 
b ilder m it B runnenan lagen  u. M ariensäu len  u. N epom ukstandb ildern  
h ab en  österr.-böhm . P räg u n g , L aubengänge w aren  früher häu figer 
v o rh an d en  als h e u te : das M otiv kam  über T irol, B öhm en, M ähren nach  
Schlesien u . dem  D eutsch  o rdenslande (Gollub, M arienburg , H eilsberg  
u. a.). H ö h ep u n k te  des B arock  in  OS. sind  H im m elw itz , R äu d en , 
O berglogau. ■— D as R o k o k o  sp ie lt keine w esentliche Rolle. —  Auch 
in  der p r e u ß .  Z e i t  (seit F ried rich  d. Gr.) h ä l t  OS. noch lange am
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d t.-ö s te rr. S p ätbarock  fest, es o ft vo lkstüm lich  w andelnd. E in z ig artig  
is t  die Schloß- u. S tad tan lag e  in  C arlsruhe, 1793 ff., nach dem  M uster 
von K arlsruhe in  B aden  geschaffen, ech t fü rstlich -barock  das Schloß 
in  der M itte, von dem  das rad ia le  S traß en n e tz  ausgeh t u. die B eam ten- 
u. B ürgerhäuser o rdnet. In  der p reuß . Zeit t r i t t  nun auch  der S ta a t 
als A uftraggeber au f (K asernen, L azare tte , M agazine, G arn isonkirchen , 
zahlreiche bäuerliche u. industrie lle  S iedlungen), der be rü h m te  B res
lauer B aum eiste r L anghans (der sich sp ä te r in  B erlin  m it dem  B ra n d e n 
burger T or ein D enkm al setzte) b e tä tig t sich, F ayencefab riken  e n t
stehen  u. die E isen in d u strie  n im m t einen großen A ufschw ung, auch 
in  künstlerischer H in sich t (D enkm äler u. B ild n isp lak e tten  in E isen 
ku n stg u ß ); die le tz te  A bbildung  zeig t uns eine p räch tig e  B üste  des 
p reuß  B ergw erksm eisters v. H ein itz  nach einem  M odell des B erliners 
Riese von  1803. B erlin  w ird  a llm ählich  fü r Schlesien das en tscheideend  
ku ltu re lle  Z en trum .

T ex t u. B ebildung  sind  zuverlässig  u. so rg fältig  b ehandelt u. b ilden  
eine sehr erfreuliche B ereicherung unseres W issens um  die d t. K u n st 
u. K u ltu r. Dr. H euer.

Dr. Ing. Hans Palm: Haus und Hof in Oberschlesien. D anzig 1939.
A. W. K afem ann. 55 S. 90 Abb.

Das schöne W erk  erschien  als 11. B ändchen  der von W. D ro s t
U. E. W itt  herausg . R eihe „B au  u n d  K unstfo rschung  i. d t. O sten “ . 
Der Verf. h a t  H aus u n d  H of in  OS. als A rch itek t bei der „W ohnungs- 
fürsorgeges: fü r O bersch les.“ in  O ppeln sehr g u t kennengelern t u n d  
erfreu te  sich der U n te rs tü tzu n g  versch iedener P ersön lichkeiten  u n d  
Stellen daselbst. E r  g ib t daher eine sehr gu te  Ü bersich t der in  diesem  
a lten  D urchgangsland  versch iedener K u ltu ren  au f tre te n d e n  H au s
form en, wobei nu r zu bed au ern  ist, daß  die früher zu OS. gehörigen 
G ebiete n ic h t s tä rk e r  in  die U n tersuchung  einbezogen w erden konn ten . 
E r  begnüg t sich n ic h t m it der D arste llung  der D inge, er su ch t auch  
den K rä ften  nachzugehen, die zu der e rre ich ten  E n tw ick lung  fü h rten .

C h arak te ris tisch  is t zu n äch s t die bis auf den heu tigen  T ag s ta rk  
v e rb re ite te  H olzbauw eise, sie h a t  ih ren  G rund  einzig un d  allein  in  
dem  W ald reich tum , vor a llem  au f der rech ten  O derseite. D as o ber
schlesische B auernhaus g eh ö rt in  ers te r L inie dem  m itte ld t. E in h a u s
ty p  an. H au p tsäch lich  in  einigen rech tsod rigen  K reisen  tre ffen  w ir 
daneben  bei den hier siedelnden  Z w ergbesitzern  andere  H ausfo rm en  
an , die sich du rch  A nlage u n d  S tellung  des H erdes g ru n d sä tz lich  vom  
m itte ld t. H aus un te rscheiden . D ie N ebengebäude en ts ta m m en  dem 
V ielhaussystem , u n d  schaffen das sogen. ,,fränk . G eh ö ft“ . M it der 
H ausanlage stehen  h ier soziale Lage und  n a tio n a le  H e rk u n ft der B e
w ohner in  gewissem  Z usam m enhänge, die E rgebn isse der H au sb a u 
forschung  decken sich m it den  E rk en n tn issen  h is to rischer V olkstum s
un tersuchungen . D o rt wo sich das d t. E lem en t re in  e rh a lten  k o n n te  
(Schönwald), is t das dem  anspruchsvo lle ren  D eu tschen  en tsp rechendere  
m itte ldeu tsche  E inhaus, ein G eschenk der m a. S iedlung geblieben, 
d o rt wo das D tm . absank , wo aus B au ern d ö rfe rn  G utssied lungen  m it 
G ärtn e rn  und  H äu sle rn  w urden  u. slaw. K u ltu r  teilw eisen E ingang  
fand, m u ß ten  einfachere F o rm en  die früher v o rhandenen  h ö h ers te h en 
den ersetzen .

Leider ist die Arbeit breiteren Schichten wegen ihrer rein wissen
schaftlichen Darstellungsweise weniger zugänglich, auch war es den 
Herausgebern nicht möglich, das an sich reiche Bildmaterial so zu 
bringen, daß die malerische Schönheit des oberschles. Bauernhauses 
und seiner Nebengebäude voll zum Ausdruck kam (vgl. „Oberschles 
Landbaukunst um 1800“ von Helmigk.) ” k
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Hansgeorg Fiebiger: Der Vierkanthof in Ober- und Niederösterreich 
und seine Entstehung. D anzig. V erlag: Neiße, R eißer, 1933, 38 S. 
u n d  39 S. L ich tb . u. Zeichn.

D er S iedlungsforscher w ird  diese au fsch lußreiche vo lk skund lich 
bau techn ische  A rb e it w arm  begrüßen . E rschöpfend  kom m en hier 
B auernhoffo rm en  in  N ieder- und  O berösterreich  zur B ehandlung . An 
H an d  von in s tru k tiv e n  H äu se rg ru n d rissen  und  b ild h a ften  Zeichnungen 
w erden die einzelnen H offo rm typen  dargeste llt. Zahlreiche L ic h t
b ilder verd eu tlich en  einzelne B aufragm ente . Das H e rv o rtre te n  e in 
ze lner stam m lich  bed ing ter F o rm en  e rfä h r t eine ausführliche B e
sp rechung . Die B auernhausfo rschung  is t du rch  diesen g ründ lichen  
B e itrag  ein g u t S tück  vorw ärtsgekom m en. Auf die E rgebn isse der 
F ieb igerschen  U n tersuchungen  w ird  die V olkskunde des ö fteren  G e
legenheit haben , zurückzugreifen . Die buch techn ische A ufm achung 
g ere ich t dem  V erleger zur E hre . A. B.

Kirchengeschichte.

Zaikyn, Waclaw: Zarys dziejöw ustrojn koscioia wschodnio-slowian- 
skiegO. 1: P odzia l n a  okresy . Lw ow: N ak ladem  tow arzvstw a na- 
ukow ego z zasilkiem  funduszu  k u ltu ry  narodow ej Jözefa P ilsud- 
skiego 1939. 190 S. (Archiw um  T ow arzvstw a naukow ego we Lwo-
wie. D zial I I .  Tom  X X IV . Z eszyt 1).

Die A rbe it is t, wie schon der T ite l sag t, ein A nfang. G ep lan t is t 
in sgesam t eine um fangreiche V erfassungsgeschichte der cstslaw isch- 
m orgen länd ischen  K irche  von  den A nfängen  bis zur G egenw art; aus 
dem  P lan  v erw irk lich t is t b isher n u r das vorliegende B ändchen  — 
der V ersuch einer neuen P eriod isie rung .

W ährend  näm lich  die m eisten  b isherigen  D arste lle r ostslaw ischen 
K irch en tu m s ih ren  S toff in  fünf (oder mehr} P erioden  ein teilen , glie
d e r t Z. seine (noch zu leistende) A rb e it ,,in  Ü bereinstim m ung  m it der 
G eschich te der allgem einen K irche un d  der G eschichte ü b e rh a u p t“ 
in  lediglich d rei A b sch n itte : A lte rtu m , von der Zeit der A postel (bei 
den  O stslaw en!) bis zur G ründung  der D orischen M etropolie un d  der 
Diözese T m u ta ra k a n  am  A sov’schen M eer. d. h. bis zum  8. J a h rh u n 
d e r t;  M itte la lte r, von dem  Sieg der b y zan tin isch en  K irche bis zu den 
S p a ltu n g e n  zw ischen K iever (H alitscher) D iözese un d  M oskau im  
15. Ja h rh u n d e r t ;  N euzeit von den A usw irkungen des F alls von K on
s ta n tin o p e l bis zur R evo lu tion  1917 ff. —  Die scheinbar e in leuch tende 
Ü b ersich tlich k eit der d re i E pochen  w ird  freilich  du rch  den Zw ang 
g e trü b t ,  schließlich doch noch zah lreiche U n terte ilu n g en  du rch fü h ren  
zu m üssen, die sich von den  b isher üb lichen  G liederungen  n ic h t sehr 
w esentlich  u n te rsch e id en : Jede E poche e rh ä lt au f diese W eise je d re i 
„ P e r io d e n “ , diese w iederum  „ H ä lf te n “ un d  „ A b sc h n itte “ . Die N eu-' 
ze it ü b e rra g t a n  U m fang und  U n te rte ilu n g  alle v o rhergehenden  K a 
p ite l zusam m en.

U n te r der V oraussetzung , daß  der au fgezeig te A ufriß  einm al 
W irk lichke it w erden w ird, w ird  das W ichtige a n  ihm  m ehr in  seiner 
R a u  m-, als P e r i o d e  n -G esta ltu n g  liegen. D enn u n te r  „ o s ts la 
w ischer“ K irche v e rs te h t Z. die „o rth o d o x e  K irche in der U kraine , 
in  Polen, L itauen , W eiß ru then ien , R u ß lan d  (G roßruß land) und  allen  
den  -Ländern, welche zum  R ussischen  R eich gehö rten , von der Zeit 
ih re r  A nschließung a n  R u ß la n d .“ (SS. 1, 3, 159).

B esonders b e rü ck sich tig t soll P olen  w erden, zur D arste llung  ge
langen  sollen aber auch  G eorgien, F in n lan d , E stlan d , L e ttlan d , se lbst 
K om i, J a p a n  u. ä. D aß dieses U n terfangen  ein au ß e ro rd en tlich  schw ie
riges is t, is t dem  V erfasser bew u ß t (S. 159), er ho fft aber doch, die
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m ancherle i „E rscheinungen  und  In s ti tu t io n e n “ , welche den „ sü d 
lichen un d  nörd lichen  A bzw eigungen der ostslaw ischen  K irch e“ ge
m einsam  w aren, so zusam m enzufassen, daß  m an „d ie  ostslaw ische 
K irche als eine E in h e it“ d arste llen  könne. Es b le ib t abzuw arten , wie 
e r  das W erk  — m an denke nu r an  die kaukasischen  K irchen  des 19. 
Ja h rh u n d e rts  oder an  die M oham m edaner- und  S ibirienm ission — 
m eiste rn  w ird.

Das Buch e n th ä lt an  seinem  Schluß eine In h a ltsan g a b e  in  d e u t
scher S prache (S. 159— 174) und  ein g u t gew ähltes S ch rifttu m sv e r
zeichnis (S. 175— 188).

B reslau. H ans Koch.

Ludwik Chmaj: Sl^zacy wsröd Braci polskich [Schlesier u n te r  den „P o ln . 
B rü d e rn .“ E. B la tt  au s d. Gesch. der K ultu rbez iehgn . Schis, zu 
Polen], K atto w itz-K ato w ice  1936, I n s ty tu t  Sl^ski. 50 S. (W ydaw n. 
H. 19).

U n ter den A rianern , Sozim anern, „P o ln . B rü d e rn “ spielen be- 
k an n tl. D te. eine gr. Rolle, vgl. Th. W otschke in  D W ZP. 22. Die a u f
geführten  M änner, die z. T. neben h u m an is t. auch  d t. N am en trag en , 
sind  V ertre te r einer n ich t schroffen H altu n g  u. als Ü bersetzer V er
m ittle r  zw ischen dem  d t. u. poln. Volke gewesen. Die im  S ch lußsa tz 
überste ige rte  po lit. R ich tung , die den A usführungen  im  T ex t gegen
über ü b errasch t, is t n u r bei w enigen festzuste llen , vgl. L. P e try  in  
„ J b b . f. o steu r. G esch .“ , H  H ., 2 S. 308. A. L.

An der Front, Evangelische Kämpfer des Deutschtums im Ausland,
hrg. v. B. G eißler u. O. M ichaelis, G. S chloeßm anns Verlagsb'uch- 
hdlg., Leipzig u. H am b u rg  (1938), 199 S.

D as Buch b rin g t zehn sehr w ertvolle L ebensb ilder fü h ren d er aus- 
la n d sd t. G eistlicher der evang. K irchen  von K u rlan d  bis Bosnien u. von 
S iebenbürgen bis zum  E lsaß , n u r W . R o te rm u n d  aus B rasil, sp ren g t 
d iesen R ahm en. D rei der L ebensb ilder sind  d t. G eistl. in  Polen Vor
behalten . Lic. Dr. K am m el-M elchow  ze ichnet L eben u. W irken  des 
Posener G enera lsuperin t. J . H esekiel, der 1835 in  A ltenbu rg  geb. w urde 
u. in Posen n ich t w eniger als 24 Jah re , dam als a llerd ings n ic h t im  Aus- 
lan d sd tm . w irk te. Dr. R. S chneider-B ernburg , frü h e r K a tto w itz  s te llt 
den aus Schles. (S triegau) stam m enden  u. e rs t kü rzlich  nach schw eren 
K äm pfen versto rbenen  P räsid . der U nierten  evgl. K irche O stoberschi. 
D r. H . Voß, lebensvoll dar. P fa rre r  Dr. Seefeldt-C unow  g ib t die B io
g raph ie  M ax W eidauers, eines E rzgebirg lers, der treu  auf einsam em  
P osten  in  G alizien w irk te. Alle B eiträge en th a lte n  viel ku ltu rgesch . 
M aterial u. zeigen die große B edeu tung  auf, die diese F ü h re rpersön lich 
keiten  n ich t nu r fü r das religiöse, sondern  auch  das völkische L eben 
d er einzelnen d t. V olksgruppen  h a tte n . K.

Kirchen - Chronik des Kirchenkreises Karthaus — Kartuzy, heraus
gegeben von D. Dr. P. Lau, 232 S. m it zah lreichen  A bbildungen. 
S elbstverlag  des K re is-S y n o d a lv o rstan d es. 1938.

Die G eschichte d e r einzelnen, v e rh ä ltn ism äß ig  jungen  G em ein
den  is t von deren P fa rre rn  sk izziert w orden, besonders eingehend, 
und  liebevoll die von Schönberg (Johst) und  R heinfeld  (Lau). D aran  
sch ließ t sich eine Schilderung  des evang. Lebens des K irchenkreises, 
gehaltvo lle  und  sehr beherzigensw erte P red ig ten , u n d  B e trac h tu n g en  
des S u p erin ten d en ten  ru n d en  das B ild. — Es sind  fa s t übera ll d ie 
selben V orgänge, die zur G ründung  der G em einden un d  zum  B au 
ih rer K irchen  gefüh rt h ab en : „e in  energisches E ingreifen  der K irch en 
behörden , eine überaus große L ie b estä tig k e it des G ustav-A dolf-V ereins 
und  eine beispiellose O pferw illigkeit der sehr arm en  un d  b e la s te te n
Deutsche Wissensch. Z e i t s c h r .  f. Polen. H e f t  35. ] ')39.  2 1
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G em eindeg lieder,“ u: es is t  fa s t übera ll derselbe b e trü b lich e  Z u s ta n d  
in  der G egenw art, n ach d em  1920 der K re is K a rth a u s  a n  P olen  gefallen  
is t :  s ta rk e  A bw anderung  der D eu tschen , so daß  z. B. die G em einde 
K a rth a u s  von  2300 Seelen au f w eniger als 400 zu rückgegangen  i s t ; 
H u n d e rte  deu tsch er K inder gezw ungen, p o ln isch -k a th . Schulen  zu 
besuchen , in  denen  U n te rr ic h t in  d t. S prache gar n ic h t oder ganz u n 
zu re ichend  e r te ilt  w ird , ganz zu schw eigen von dem  feh lenden  oder 
m an g elh aften  R e lig io n su n te rr ic h t; k irchenfe ind liche R egungen  a u s  
übel an g e b rach ten  po litischen  M otiven ; w irtsch a ftlich e  N otlage! —  
D ie K irchengebäude  sind , en tsp rech en d  den v erh ä ltn ism äß ig  ju n g e n  
G em einden , e rs t im  L au fe  der le tz ten  100 Ja h re  e rb a u t w orden  m it 
A usnahm e der R hein felder, die das go tische Schem a des 14. J a h rh . 
noch d eu tlich  e rk en n en  lä ß t u n d  in  ih re r  In n e n a u ss ta ttu n g  du rch  
einen  w ertv o llen  A lta r  u n d  K anzel von  1611 erfreu t, auch  —  m erk 
w ürd igerw eise —  eine in  sp ä te re r  Z eit an g e b au te  B üßerha lle  b e s itz t 
fü r  d ie jenigen, die „w egen  einer schw eren Sünde am  G em eindego ttes
d ie n s t in  der K irche  n ic h t te iln eh m en  d u r f te n ; von  der H alle  aus k o n n ten  
sie du rch  zwei F e n s te r  den A lta rrau m  übersehen . D ie K e tte n  an  den  
W än d en  der H allen  m ögen w ohl dazu  g ed ien t haben , die B ü ß er a n 
z u k e tte n “ (S. 78). —  D er A usblick  in  die Z u k u n ft des d t. L ebens im  
K irchenk re ise  is t  n a tu rg e m äß  sehr e rn s t u n d  doch g efaß t un d  zu v e r
sich tlich . D r. H euer.

300 Jahre Evg. Kirche Klastawe 1637—1937. M eseritz, K om m iss, verl.
M arg. K a n th e r . 40 S. 5 A bb. u. Sk.

Die ansp rech en d e  F estsch r. der a lten , bei der G renzm ark  P .-W . 
verb liebenen  G em einde e n th ä lt  zu n ä ch s t B ilder aus der Gesch. d e r 
K irche in  Kl. v. Pf. N eubauer, die v. dem  d t.-böhm . M ajor R ad isl. 
M iesitschek  v. W ischkaw  aus dem  H eere G u stav  Adolfs g eg rü n d e t 
w urde, d an n  eine D arste llu n g  der a lten , in  nord . A rt e rb a u te n  H o lz
k irche von  O b erb au ra t D r. Schm id als B audenkm al, schließl. V er
zeichnisse der In h . des P a tro n a ts ,  der P a s to re n  u. K an to re n  v. Kl.* 
die wegen der L eb en sd aten  fü r Sf. nü tz l. sind . M it der K irche  w aren  
viele evg. A delsgeschl. der G egend bei B en tschen  v e rk n ü p ft, d e re n  
W appen  noch in  der K irche hängen , vgl. S. 31 f. A. L.

Volkskunde.

Paul Groth: Grenzmärkisches Volksleben. Schneidem ühl 1939, Co- 
m enius-B uchh . (G renzm ark füh re r, H gg. E rich  W eise, H . J. Schm itz).

’ 56 S. m it A bb. 16°.
D er U n te r ti te l  des neuen  schm ucken  H eftes der R e ihe : G laube  

u . B rauch  im  L ebenslauf zeig t die E in te ilu n g , die v. d. G eb u rt über 
die frü h e  K in d h eit, S chulzeit, das F e s tja h r  im  K inderb rauch , Jugend , 
L iebe u n d  H ochzeit bis zu r K ra n k h e it u n d  Tod fü h rt. D ie beigege
benen  m d a rtl. P roben , auch  sp rach l. nü tz lich , ergänzen  erfreulich  den 
gesch ick t ausg ew äh lten  u n d  dargebo tenen  vo lkskdl. Stoff, der du rch  
z. T. w eit zu rückre ichende A bb. wie einen P a te n b rie f  au s F ilehne von 
1731 b e leu ch te t w ird. Auf einer b u n te n  A bb. finden  w ir sogar den 
L ebensbaum  auf einem  B an d w eb eb re ttch en . A. L.

J. Hanika: Sudetendeutsche Volkstrachten, B eiträge zur su d e te n d t. 
V olkskunde, Teil 1, G rund l. d. w eiblichen T ra ch t, R eichenberg  
1937, 8°, 290 S.

D er Verf. schrieb  das B uch im  A ufträge d. D t. G esellschaft der 
W issenschaften  u n d  K ü n ste  in  P rag, die ihm  die M ittel zur B earb e itu n g  
u n d  D rucklegung  desselben zur V erfügung ste llte . D as M in iste rium
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f. Schulw esen u . V o lksku ltu r in  F rag  fö rd e rte  durch m ehrjäh rige  L eh r
p flich term äß igung  die V ora rbe iten . E benso w urde der Verf. in  seiner 
A rbe it von zah lreichen  M useen un d  A rchiven  des In -  un d  A uslandes 
ta tk rä f t ig  u n te rs tü tz t .  D iese T atsach en  sind  bezeichnend, weil m an  
vor dem  A nschluß der su d e te n d t. G ebiete an  das D t. R eich viel über 
tschech . U nd u ld sam k eit gegen an d ere  V ölker h ö rte , w ir uns aber n ic h t 
vo rste llen  können, daß  m an  bei uns einen D tm s.fo rscher in  ähn licher 
entgegenkom m ender W eise u n te rs tü tz e n  sollte.

Die 13 S. lange E in le itu n g  fü h rt den Leser in  die allg. G eschichte 
der V o lk strach ten k u n d e  ein u n d  m ach t ihn  m it den G rundbegriffen , 
der B edeu tung , den  W egen u n d  Zielen, den E rfo rschungsm ethoden  
und  E rgebn issen  dieser W issenschaft b ek a n n t. N am entlich  dem  a u s
landdeu tschen  E rfo rscher der V o lk s trac h t b ie te t die E in le itu n g  reichen  
A ufschluß und  m ancherle i A nregung. Die 11 A bschn itte , die in  U n te r
a b sch n itte  zerfallen, sind  m it s tau n en sw erter G ründ lichke it u n d  S ach
ken n tn is  geschrieben. E s w erden n ic h t n u r die einzelnen v o rhandenen  
S tücke der L eibw äsche u n d  der K leidung  genau beschrieben, sondern  
auch  an  H an d  w ich tigen  B ild e rm a te ria ls  au s län g st vergangenen 
Zeiten, G rabvo tiv tafe ln , Zeichnungen, Ö lbildern , F resken  u n d  der gl. 
die U re lem en te der w eibl. K leidung  beschrieben  un d  die E n tw ick lung  
der F o rm en  eingehend u n te rsu c h t, gleichzeitig  m it ähn lichen  S tücken  
der N achbarvö lker, n ic h t m inder m it den W äsche- u n d  G ew and
typen  der in  an d e ren  L än d e rn  un d  E rd te ilen  w ohnenden V ölker und  
R assen, (sogar der F innen , L appen , V ogulen, B ojken, H uzulen, Da- 
jaken  u . a.) verg lichen . A ußer den  ku ltu rgeog raph ischen  und  rassen- 
kund lichen  G esich tsp u n k ten  w erden auch  sprach liche u. m u n d a rtl. 
Z usam m enhänge b e rü c k sich tig t und  in te re ssa n te  E inb licke  in  das 
W esen u n d  W erden , in  innere  u . äußere  L ebensvorgänge der T ra ch t 
und  ih re geistig-seelische H in te rg rü n d e  gew ährt.

136 A bbildungen  un d  Skizzen u n te rs tü tz e n  w irk sam  den leh r
reichen Lesestoff. W ich tig  is t auch  das ausführliche V erzeichnis der 
F a c h lite ra tu r . P ap ie r u n d  D ruck  gereichen dem  V erlage zur E h re .

M. K age.
Kazimierz Dobrowolski: Elementy rumunsko-balkanskie w kulturze 

ludowej Karpat Polskich [R u m än isch -ba lkan . B estand te ile  in  der 
V olksku ltu r der poln. K arp a th en ] W ar., V erlag der K om m ission 
fü r wiss. F o rsch u n g en  in  den  O stgebieten , 1938. 6 S.

Die L age au f dem  poln . B ü c h e rm a rk t erschw ert die H erausgabe 
wiss. W erke, so m üssen  sich die Verf. o ft m it b loßen A uszügen oder 
In h a ltsan g a b en  begnügen. So finden  w ir auch  h ier au f 4 S. T ex t die 
E rgebnisse jah re lan g e r S tud ien . D ie w alach. H irten b ev ö lk eru n g  w an
d e rt im  13. Jh . in  P olen  ein, dem  S üdhang  der N o rd k a rp a th e n  folgend 
aus S iebenbürgen . Im  14.— 17. Jh . u n te rlieg t sie einer s ta rk en  Sla- 
visierung, doch noch im  16. u n te rsch eid en  die L o k a tionsu rkunden  
deutlich  zw ischen R u th e n i u . V alachi. D er s ta rk e  Z usam m enhang  der 
Sippe h a t  sich in  der H irten o rg an isa tio n  bis h eu te  e rha lten . D ie W a
lachen tru g en  weiße H osen  u. dunk le  Jacken , beides aus W olle. D ie 
B evölkerung m isch te sich m it der u k ra in . u. poln. D as vo llkom m enste 
M ischproduk t sind  die H uzu len , w eniger schon die Boiken, noch weniger 
w alach. E lem en te  finden  sich bei den Lem ken, w ährend  bei den T a tra -  
göralen die E in flüsse aus dem  Süden, aus der Zips, überw iegen. E in  
s ta rk e r E in fluß  der W al. ze ig t sich bes. in  der V olkskunst, u. z. sowohl 
in  der O rn am en tik  wie in  der M usik. Sie fü h rte n  einige Ziegen- u . 
S chafarten  aus dem  B alk an  in  die N o rd k a rp a th e n  ein. D as H ir te n 
gew ohnheitsrech t zeig t s ta rk e  E inflüsse balkan ischer E in rich tungen . 
Bei den H ausfo rm en  m ischen sich ru m än . u. d t. E inflüsse, le tz te re  
aus der Zips u. von den S iebenbürger Sachsen. V olksbiologisch u . 
psychisch sind  bei den K arp ath en b ew o h n ern  noch h eu te  die w alach.

21 *
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E inw irkungen  g u t fes ts te llb ar, schw ieriger is t es m it der S prache (da 
h ier ja  auch  u m gekeh rte  E inflüsse m öglich w ären), doch lä ß t  sich sagen, 
daß , je  s tä rk e r  h eu te  noch der A nteil der H ir te n  an  der G esam tbevö lke
ru n g  ist, u m s o  s tä rk e r  auch  der sp rach liche w alach .-ba lkan . E in sch lag  
is t  w obei w ieder die H uzu len  a n  der S p itze stehen . W . M aas.

Sprachwissenschaft und Namenkunde.
r

Walther Ziesemer: Preußisches Wörterbuch. Sprache und Volkstum 
Nordostdeutschlands. Im  A u ftrag  u n d  m it U n te rs tü tz u n g  der P re u 
ßischen  A kadem ie der W issenschaften , der D t. F orschungsgem ein 
sch aft u. der P rov . O stp r. b e a rb e ite t von  .....................  K önigsberg ,
P r. 1935 ff. (L ieferungen 1 — 10 [A -B laubeere] 1935— 38).

In  der B espr. des ,,Schles. W ö rte rb u c h es“ von S ieb s-Ju n g an d reas 
(D W ZP., H. 34, S. 328 ff.) h ab e  ich au f das P ara lle lw erk  von  P rof. 
D r. Z iesem er, das ,,P reu ß . W ö rte rb u c h “ , hingew iesen u n d  dessen B e
d eu tu n g  auch  fü r die g erm an ist. F o rsch u n g  in  Polen  u n te rs trich en . 
B eide U n ternehm en , sowohl das Schles. als auch  das P reu ß . W ö rte r 
buch , sind  W erke von  ungew öhnlichen  A usm aßen; fü r das M ateria l 
R -R eu  sind  im  Schles. W ö rte rb u c h  512 S p alten  no tw end ig  gew esen, 
der Teil A -B laubeere des P reuß . W ö rte rb u ch es u m fa ß t 640 Seiten, 
u n d  beidem al h a n d e lt es sich e rs t um  einen B ru ch te il des ganzen 
W erkes. Es is t n a tü rlich  n ic h t abzusehen , w ann  beide W ö rte rb ü ch er 
v o lls tän d ig  vorliegen w erden.

In  der A rt der B earb e itu n g  des ungeheuren  M ateria ls  u n te r 
scheiden sich die beiden  W erke: im  Schles. W tb . w ird  ein s ta rk e r  N ach 
d ru ck  au f die philologische, d ia lektolog. Seite gelegt, es w erden la u t-  
sch riftliche A ufzeichnungen geb rach t, E tym olog ien  gegeben; im  
P reuß . W tb . dagegen t r i t t  gerade diese Seite s ta rk , zu s ta rk  in  den 
H in te rg ru n d : phonet. T ra n sk rip tio n e n  nach  einem  b es tim m ten  S ystem  
sin d  se lten  un d  noch se ltener etym olog. H inw eise. D ie lau tlich en  U m 
schreibungen, die o ft dem  hd. S tichw ort folgen, w iegen doch n ic h t 
das F eh len  einer phonet. T ra n sk rip tio n  in  den einzelnen neupreuß . 
B eispielsätzen auf. A ber h ier h a t  sich eben der H erausgeber un d  B e
a rb e ite r  so m it dem  verfü g b aren  M ateria l begnügen  m üssen, wie es 
Vorgelegen h a t.

D agegen w ird  im  P reu ß . W tb . ein besonderer N ach d ru ck  au f das 
F o lk lo ristische gelegt. Es g eh t n ic h t bloß darum , den W o rtsch a tz  
so w eit wie m öglich v o lls tänd ig  zu erfassen, sondern  auch  S prich 
w örter, R edensarten , R edew endungen  w erden v erzeichnet, V olks
s itte , V olksglaube, V olksw eisheit, V olksw itz w erden s ta rk  b e rü c k 
s ic h tig t; ,,das geistige A n tlitz  des o std t. M enschen“ (V orw ort S. 1) 
soll gezeigt w erden. Als Quelle dienen in  e rs te r L inie die lebenden  
M u n d arten  ,,O st- u. W e stp reu ß e n s“ (Pom m erellens), daneben  auch  
das p reuß . S ch rifttu m  von  der O rdenszeit bis zur G egenw art.

D as P reuß . W tb . is t  wie das Schles. eine S am m elarbeit, an  der 
„ H u n d e rte  un d  A b erh u n d erte  von  H elfern  u n d  M ita rb e ite rn “ (V or
w ort S. 2) b e te ilig t sind ; die L eitung  lieg t in  den H än d en  von  Prof. 
Z iesem er. Im  Ja h re  1911 e rh ie lt er von der P reuß . A kadem ie der 
W issenschaften  den A uftrag , ein preuß . W tb . zusam m enzustellen ; 
dieses U n ternehm en  w urde sp ä te r  von der D t. F orschungsgem ein 
sch aft u n d  der P rov . O stpr. sehr gefö rdert. D urch  den W eltk rieg  kam  
die A rb e it ins S tocken, w urde aber n ic h t aufgegeben (vgl. V orw ort 
Seite 1).

Es is t heu te  se lb stv e rstän d lich  noch n ic h t m öglich, das P reuß . 
W tb . en tsp rechend  zu w ürdigen. D as eine is t k lar, daß  der Verf. h ier 
eine ungeheure A rb e it gele is te t h a t ;  er h a t  es verstanden , sich durch



Besprechungen und Inhaltsangaben 325

das b u n te  V ielerlei des M ateria ls  einen W eg zu bahnen . D ie gew altige 
L eistung  m uß a n e rk a n n t w erden, auch  w enn m an  h in  un d  w ieder au f 
U nebenheiten , U ngenau igkeiten  oder au f V ersehen s tö ß t.

W ie gesag t, liegen b is je tz t  10 H efte  des P reuß . W tb .ches vor, 
d. h. 640 S. Im  folgenden beschränke ich m ich auf die B esprechung 
der e rs ten  6 H efte , genauer bis S. 351, d. h. auf den Teil, der das m it 
a beg innende M ateria l u m faß t. Sehen au f G rund  dieses Teiles b e 
kom m t m an einen E in b lick  in  das, was das P reuß . W tb . b ring t.

Im  V orw ort S. 2 h e iß t es: „M an  s u c h e . . .  jedes W o rt d o rt, wo 
es in neuhochd t. L au tfo rm  zu stehen  h a t :  z. B. a fb ie te  u n te r  abbeißen , 
P eerd  u n te r  P fe rd .“ D as nd. M ateria l is t  also u n te r  den en tsp rech en 
den nhd. S tichw örte rn  nachzuschlagen, sow eit n a tü rlich  solche v o r
handen  sind. Doch dan n  is t wohl solch ein A nsatz wie z. B. „äw er- 
a rsc h “ für „ ü b e ra rsc h “ n ic h t am  P la tze  oder ein ,,a rrev ie re n “ s ta t t  
,,a r r iv ie re n “ . Es en tsp rich t auch  n ic h t diesem  G rundsatz , w enn z. B. 
ein ,,au sk lau e n “ in  der B edeu tung  ,,au sk lau b e n “ n ich t u n te r  diesem  
S tichw ort g eb rach t w ird.

B edeutungsvoller is t aber g rundsätz lich  die F rage der „ n h d .“ 
T ransfo rm ation  eines D ialek tw ortes . Im  Schles. W tb . w ird in  der 
A rt verfah ren , daß  die D ialek tfo rm en  sozusagen auf einen „nhd . H a u p t
n en n e r“ g eb ra ch t w erden; auf die V orteile dieser A nlage habe  ich in  
der B espr. des Schles. W tb .ches hingew iesen, zugleich aber auch  die 
Schw ierigkeiten hervorgehoben , die sich dabei ergeben (a. a. O. S. 329).

W ie s te h t es n u n  in  der H in s ic h t m it dem  P reuß . W tb . ? In  B e
tra c h t  kom m en h ier zwei M om ente, e rs ten s: das V erhältn is  des a lten  
sch riftlichen  Beleges zu dem  en tsp rech en d en  m odernen  A nsatz, dem  
en tsp rechenden  S tichw ort, zw eitens: das V erhältn is  des heu tigen  
D ialek tw ortes zu der „ n h d .“ E n tsp rechung .

Z u n äch st die E in o rd n u n g  a lte r  Belege, d . h . die A nsätze  fü r das 
M aterial, das nu r durch  a lte  sch riftliche Q uellen b ek a n n t is t . Solche 
F orm en, fü r die es keine m odernen  form ellen  E n tsp rech u n g en  g ib t, 
w erden so w iedergegeben, wie sie beleg t w erden, w enn auch  n ic h t im m er 
b u ch s ta b e n g e tre u ; w ir lesen also z. B .: „ab le in en “ , „absagene f . “ , 
„ab su h len “, „a fte rgeezoy“ , „ a f te rre d e “ , „ag eczu ch t“ , „ a ltz o n e r“ usw . 
Aber an  diesem  G ru n d sa tz  w ird  n ic h t fe s tg e h a l te n ; m anche Belege 
w erden auch  m ehr oder w eniger tra n sfo rm ie rt, z. B. „A bschatz  m .“ 
(w arum  n ic h t dan n  auch  „A fte rred e“ ?), „ab te id ig e n “ ( s ta t t  „ a b te i
d in g en “ ), „A bw esen“ ( s ta t t  „abw esen“), „abw esig“ ( s ta t t  „abew esig“ ), 
„A bw esung“ ( s ta t t  „abw esung“ ), „afte rw eizen“ ( s ta t t  ;>aftirw e ise“ ), 
„A rz“ ( s ta t t  „ a rcz“), „ a u sric h tig “ ( s ta t t  „ u s ric h tig “), „A u ssa tz“ (s ta t t  
„ u tse tz h e it“ ), „A w arsil“ ( s ta t t  „ aw arsil“ ) usw . Im  A bsatz  „A us
spe iseerbsen“ lesen w ir ,,-grütze, -hering, -k äse“ , aber auch  ,,-sm alcz“ 
(: „schm alz“) un d  „A usspeisungskäse“ fü r die a lte  F o rm  „usspeisunge- 
kese“ . D er A nsatz  „A u ffu h re“ g ilt fü r einen Beleg, wo w ir ein s. v . 
„A u ffu h ren “ lesen. D iesen S tichw ortfo rm en  stehen  nu n  neben den 
zu A nfang  g en an n ten  auch  solche gegenüber wie „an ek lib en “ (:„an - 
k le ib en “ ), „ a n s tr i te n “ (:,,a n s tre i te n “ , daneben  aber w iederum  „A n
weise f . “ fü r „anew ise“ ; üb rigens is t  „ a n s tr ite n “ a lp h ab e tisch  n ic h t 
am  en tsp rechenden  P la tze), „ a n s tu rm e n “ (die n h d . F o rm  w äre dcch 
„ a n s tü rm e n “ ), „a b ro n s tig “ neben  „ a b e ru n s tig “ ( s ta t t  „ a b riin s tig “ , 
vgl. das Beispiel a . 1747) (in dem selben A bsatz  sogar „a b eru n n ig “ , 
das doch wohl fü r sich m ü ß te  b eh an d e lt w erden), „Ä d e lh u fe“ usw". 
In  „A rm unge“ w ird  die S u ffix fo rm ,,-u n g e“ beibeha lten , das W o rt 
aber zugleich großgeschrieben , in  „au fw urgen“ der U m la u t n ic h t b e 
zeichnet, weil er in  den Belegen feh lt, d ie F rä fix fo rm  dagegen aus 
,,uf(f)-, o f(f)-“ in  „ a u f-“ v erw an d e lt. Sub „a llu m “ w erden die a lte n  
F orm en, aber n ic h t alle (vgl. die B eispielsätze) dem  S tich w o rt in  
K lam m ern  beigegeben, bei „A d e rto p f“ gesch ieh t das auch  m it der
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a l te n  B elegform  „ e d ir to p “ , aber h ier k u rs iv  wie sonst bei den  p h o n e t. 
U m schreibungen . Es is t se lb stv e rstän d lich , daß  es o ft sehr schw ierig  
is t, fü r  eine B elegform  den en tsp rech en d en  A nsatz  zu f in d e n ; es b le ib t 
schließlich auch  g leichgültig , welche A nsatzfo rm  gegeben w ird, im m er
h in  aber sind  diese a lte n  sch riftlichen  Belege g le ichartig  anzuse tzen .

D ie zw eite F rage b ez ieh t sich au f das V erh ä ltn is  der S tich - bzw. 
A nsatzfo rm en  zu den  F o rm en  des h eu tig en  D ialek tes, die in  p h o n e t. 
T ra n sk r ip tio n  beigegeben sind . W ie s te h t  es n u n  h ier m it dem  A n 
sa tz ?  Als S tichw ort g ilt g ru n d sä tz lich  die n h d . F o rm  bzw . ein n h d . 
„N en n er“ ; so f in d e t m an  also z. B . u n te r  „abscheu lich“ die M u n d a rt
v a r ia n te n  “ -§eili^,- §ili^, -äeizli/, äeizal^“ , u n te r  „a u fb eu le n “ die F o rm  
,,-büla“ , u n te r  „a u sd a u n e n “ die F o rm  ,,-düna“ , u n te r  „a u s tro c k n e n “ 
die F o rm en  ,,-tre ije , -tra ige , -d re jo“ , u n te r  „a b lu p fen “ ein „ -lu p o “ , 
u n te r  „a b le ich ten “ ein  „ li^ ta“ usw . A ber au ch  je tz t  s te llen  sich so 
fo r t  versch iedene Schw ierigkeiten  m it den  A nsätzen  ein . Auf ein p aa r  
sei eingegangen . U n te r „au sstäu b en , a u s s tä u b e rn “ fü r  ,,-ätewo, -Ste- 
w ara“ w ird  au f „ a u ss tö b e rn “ verw iesen, u n d  dieser A nsa tz  s te h t w ieder
u m  fü r ,,-ätew ara“ (vgl. auch  die in  beiden A b sch n itten  g eb rach ten  
äh n lichen  W endungen), au ß e rd em  w ird  schließlich  noch ein A nsa tz  
„ a u ss to b e rn “ (=  „aus-, d u rc h s tö b e rn “ ) fü r einen a lte n  Beleg g e
b ra c h t ; und  doch gehören  le tz te n  E ndes alle d re i A bsätze  u n te r  das 
S tich w o rt „ a u ss tö b e rn “ ; vg l. au ch  „ a b h u m p e ln “ neben  „a b h ö m p e ln “ . 
I s t  n ic h t ein „g s ta r“ von  dem  S tich w o rt „ A ste r“ zu tre n n e n  u n d  u n te r  
„A a s(t)“ zu b ringen  (vgl. auch  sub  „ a b p a a re n “ ) ? N eben einem  „ a b 
lin d e n “ fü r ,,-lhja“ lesen w ir „ab sch m än g en “ in  der B edeu tung  „den 
S chm and  abschöp fen" , wo m an  som it den  A nsatz  „ab sch m än d en “ 
oder ,,-schm anden“ e rw arte n  m ü ß te . W ird  gegebenenfalls das m u n d 
a r tlic h e  -pp- in  einem  S tich w o rt du rch  -pf- e rse tz t, wie z. B. in  „ a b 
lu p fe n “ oder „ a b ru p fe n “ , so m ü ß te  en tsp rech en d  der h d . A nsa tz  fü r 
,,-ru sa“ n ic h t „a b ru ssen “ , sondern  „ a b ru ß e n “ la u te n . E inerse its  w ird  
„ a b ru p fe n “ von  „a b ru p se n “ g e tre n n t, an d e re rse its  dagegen „ a b 
lup fen  u n d  „ab lu p sen “ in  dem selben A b sch n itt g eb ra ch t (im zw eiten 
F a lle  b e s te h t zw ar kein B ed eu tu n g su n tersch ied  wie im  ersten , es h a n 
d e lt  sich ab e r um  den  form ellen  A nsatz). E in e rse its  finden  
w ir den A nsatz  „A n b a u “ fü r „a n b ü x “ e tc ., an d e re rse its  in  dem selben 
A b sch n itt „A nbuse l“ fü r „anbüza l“ e tc . N eb e n / „a n k le id en “ (-kleda) 
g ib t es noch die F o rm  „a n k led asch en “ (-kledäza) ; m ü ß te  m an  h ier 
n ic h t fo lgerich tig  „ank le idaschen“ an se tzen ?  Is t der A nsa tz  „A schen- 
p r id d le r“ en tsp rechend , w enn w ir im  B eisp ie lsa tz  „A schenp reddel“ 
lesen? O der e n tsp ric h t einem  „ u te n a n d e r je sp a r je lt“ ein „a u se in 
a n d e rsp e rre n “ (vgl. auch  F rischb ier sv . „sp arg e ln “) ? I s t  n ic h t s t a t t  
„a n ro ch e ln “ und  „an ro sch e ln “ ein „a n ra c h e ln “ bzw . „a n rasc h e ln “ 
a ls  S tich w o rtfo rm  zu geben? Schließlich noch eine Schw ierigkeit 
m it der „ h d .“ S tich w o rtfo rm : es b e s te h t h ie r keine M öglichkeit, daß  
m u n d artlich e  § von dem  m u n d artlich en  z g raph isch  zu tren n e n  ; b e id e
m al b le ib t uns ein u n d  dasselbe S ch riftze ichen : sch . W ir lesen also  
z. B. „ab lo schen“ fü r ,,-loza“ oder „a b p ran sc h e ln “ fü r ,,-p ranzalo“ 
usw . daneben  aber auch  „ab w u sch e rn “ fü r  ,,-w usara“ . All die z itie rten  
F älle  sollen nur zeigen, daß  der B earbe ite r eines W ö rte rb u ch es m it 
den v ersch iedenartig s ten  H indern issen  zu käm pfen  h a t, wenn er fü r 
D ialek tfo rm en  die nhd . fo rm ellen  E n tsp rech u n g en  suchen m uß, denn  
m it den nhd . L a u t-  und  Schreibform en kom m t er eben sehr o ft n ic h t 
aus.

Zu den p honet. T ran sk ip tio n en , die nö tigenfalls  dem  S tichw ort 
in  K lam m ern  beigegeben w erden, seien ein p aa r B em erkungen  g e
m ach t. Im  A bsatz  „ a k k u ra t“ z. B. w erden  verschiedene, aber n ich t 
alle  L au tfo rm en  a u fg e z ä h l t ; au s den  Belegen e rg ib t sich auch  ein 
„ak rat§“ . U nk lar is t die F o rm  ,,-b ü d a t“ gegenüber dem  A nsatz  „A us-
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b ü tts e l"  ; u n k la r is t auch  das S tich w o rt „äbasch" m it dem  H inw eis 
a u f  „A n b erg “ , wo verschiedene M undartfo rm en  an g e fü h rt w erden, aber 
kein „äbasch“ bzw . „äba§“ . Der In fin itiv en d u n g  ,,-en“ en tsp rich t 
in  der M u n d art -3 ; m anchm al lesen w ir jedoch auch  -e: so sv . „ a b fah ren “ , 
„ a b ru tsc h e n “, „ausspe ien“ , „ a u s tre ib en “ , „au s tro ck n e n “ . „A ch te r-“ 
w ird in  „A ch ters tew en “, „ A c h te rs tu b e“ usw . m it „ a x te r-“ um schrieben, 
in  „A ch terb e in “ , „A c h te rm a n n “ , „A ch te rse ite“ dagegen m it „ a x te -“ . 
S ta t t  „-äm aka sub  „aufschm ecken“ is t „-äm eka“ zu lesen.

Bei den einzelnen W ö rte rn  w ird k u rz  au f die g ram m at. K ategorie  
hingew iesen, bei su b st. das genps, bei verb . die s t. oder schw . F lex ion  
angegeben . W enn „A ffenpisk“ neben einem  f. auch  ein n. is t, so lieg t 
h ier wohl Beeinflussung durch  „A ffengesich t“ v o r ; F rischb ier z itie rt 
„P isk “ als m . f., und  das pol. A usgangsw ort „ p y sk “ is t ein m. „ A rra “ 
w ird  als m . au fgefaß t (4: la t .  a rrh ab o  m.) beleg t w ird der acc. „ a rra m “ ; 
im  T heudenkusbuche *) finden  w ir auch  den acc. „ a r ra “ B 854 ; „ a r ra m “ 
d e u te t form ell au f ein f., wie es frnhd .^als ,,arr(a), a rre  f .“ von Götze 
in  seinem  „F rü h n eu h o ch d t. G lossar (* 2 B onn 1920) z itie rt w ird . Bei 
„A u sb ru ch “ bezieh t sich das f. n ich t au f dieses W ort, sondern  „aus- 
b ro ch e“ f. en tsp rich t dem  m hd. „ü zb räch e“ , bzw . „ü zb raech e“ f. 
Sollte die F o rm  „A rz m .“ n ich t m it dem  n. m hd. „erze, erze, a rz e “ Z u 
sam m enhängen  ? „A ufw ölben w ird als sw v. n o tie rt, im  B elegsatz d a 
gegen is t es ein s t v . ; bei dem  als sw. angegebenen „au sm ah len “ is t das 
s t .  p . pf. n ic h t in  B e trach t gezogen w orden, dasselbe g ilt fü r  das sw. 
„a u fd u n sen “ m it der zitie rten  P artiz ip ia lfo rm  „au fgedunsen“ . W enn 
„aufheischen“ als s tv . angesehen w ird, wo aus dem  B elegsatz keine 
Schlüsse d a rü b e r zu ziehen sind, so is t das in  A nlehnung an  den m hd . 
S ta n d  geschehen (stsw . v g l.^L ex er; dagegen bei F rischb ier „heischen ... 
sw .“). U n ter „a u sb ren n e n “ is t die G liederung tra n s . un d  in tra n s . 
a n h a n d  der B eispielsätze n ic h t k la r. D ie B elegform en sub „ a u ß e n “ 
zeigen, daß w ir es h ier auch  m it einer p raep . zu tu n  haben , und  sub 
„ a u ß e r“ , „a u ß e rh a lb “ weisen alle Beispiele auf p raep . Schließlich 
noch das als m. angese tz te  „A b sch a tz“ . I s t  das W o rt n ic h t eher als 
a d j .  aufzufassen, das sich auf das vorhergehende „d eck en “ bez ieh t 
(vgl. a . a . O. vier Zeilen ^w eiter: „7 loetbuchszen , 4 eysern, 3 e re n “) 
und  dem  frn h d . „ab sch az“ geringw ertig  (Götze, F rn h d . Glossar) e n t 
sp rich t ?

Das eben g en an n te  „A b sc h a tz“ , eigen tl. „abeschacz“, wie es 
a .  a . O. heiß t, zeigt die S chw ierigkeit der B edeu tungserfassung  m anch 
eines in  einer a lten  Quelle beleg ten  W ortes. Auf einige B edeu tungs
e rö rte ru n g en  a lte r  F orm en  möge im  folgenden eingegangen w erden . 
Z um  a d j. „abernstig  sei h ingew iesen au f das m hd. „e rn (e )s t“ s tm . 
K a m p f . ., A u fr ic h tig k e it2) ; dem  W o rte  käm e som it der Sinn „ u n 
a u fr ic h tig “̂  zu. Der B elegsatz sub  „ab su h le n “ lä ß t fü r dieses v erb . au f 
„ab m ü h en “ schließen, vgl. dazu m hd . „soln, su ln “ swv. m it K o t b e 
schm utzen , das dem  heu tigen  „sühlen, sie len“ en tsp rich t. In  dem  
A bsatz „a b h än d ig en “ is t die E rk lä ru n g  „e inhänd igen“ u n v e rs tä n d 
lich, auch  aus dem  B elegsatze n ic h t e rkenn tlich . Bei „afterw eizen“ 
is t  eher an  „m inderw ertigen  W eizen“ oder „W eizenabfall“ zu d en k e n ; 
vgl. b ay r. „A fte rtra id , A fterkorn , A fterw aiz, A bfall von G etreide, 
K orn, W eizen“ Schm eller - F rom m ann , B ayrisches W örte rbuch  
^M ünchen  1872— 77) sv . „ a f te r“ , au ß e rd em  „laus. 20 A fter was vom  
G etre ide  usw . beim  A bhülsen un d  D reschen sich lo s lö s t“ M üller-F rau 
reu th , W örte rbuch  der obersächs. u . erzgebirg . M undarten  (D resden 
1914) sv . „A fte r“ . D as W o rt „ a ltz o n e r“ e r in n e rt an  das m hd. „a lt-  
b ü ezer“ s tm . F lick sch u ste r; ihm  en tsp räch e  also ein m hd. „a ltsü en er" ,

*) K oczy, K si^ga T heudenkusa, ToruA 1937.
2) Die m hd. E n tsp rech u n g en  nach L exer.
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w om öglich in  derselben  B ed eu tu n g  wie „ a ltb ü e z e r“ . Bei „A ngefälle“ 
is t nach zu trag en , daß  das W o rt auch  „A nfall, E rb e “ b e d e u te t;  B leege 
e n th ä lt  das ä lte s te  T ho rner Schöffenbuch 3), vgl. das S achreg ister (In - 
deks rzeczow y). Im  A b sch n itt „ a n re d e n “ is t der Beleg u n te r  3. le ider 
zu k u rz ; doch lieg t der S inn „ansprechen , lo ck en “ nahe . D er S inn 
des B elegsatzes u n te r  7. im  A b sch n itt „an sch lag en “ w eist w ohl eher 
a u f  ein  „anfallen , ü b er etw as h e r fa lle n “ . U nk lar b le ib t, ob „A nw esen“ 
im  e rs ten  B elegsatz n ic h t auch  „ B e s itz tu m “ b ed e u te t wie im  zw eiten 
(und  n ic h t „A nw esenheit“ ). „A ssay er“ is t  w ohl w eniger ein „ P ro 
b ie re r“ als einer, der die besondere M ünze, den „A ssay “ (vgl. sv.) h e r 
s te llt .  Aus der B elegstelle sub  „a u flaü m e n “ is t n ic h t zu ersehen, daß 
das W o rt „au ffrisch en “ b e d e u te t ; v ie lle ich t is t h ier an  „gequo llen“ 
oder „gew orfen“ (vom Holz) zu denken, vgl. f rn h d . (els.-rhein.) „ laum f- 
W asserdam pf G ötze. Im  le tz te n  S atz  von  3. sub  „A u fsa tz“ h a t  „ u f“ 
s a tz “ wohl eher den  S inn „Zweck, A b sic h t“ als „V o rsch rift“ . Schließlich 
sei noch au f zwei S tellen  h ingew iesen. Z u n äch st :„a fte rs ie b e“ m it der 
E rk lä ru n g  „S iebe zur A ufzäum ung. G r. A m tb . 508“ . Im  G roßen 
Ä m terb u ch  h e iß t es jedoch a. a . O .: „2 p a r a f te rs e ie n “ , d . h . „2 P a a r  
A fte rs ie len “ , also A fterriem en, vgl. frn h d . „ a f te rs il“ S chw anzriem en 
der Z ug tie re G ötze. D ann  lesen w ir u n te r  „auslegen“ in  dem  Beleg 
aus dem  M gb. Ä m tb . 32: „3 leste  k ö rn  u sg e leg en . . . “ ; das s t. p . pf. 
„usgelegen“ k an n  n a tü rlich , n ich ts  m it dem  swv. „auslegen“ zu tu n  
haben , sondern  b e d e u te t „ausge liehen“ , un d  das n ic h t nu r dem  Sinne 
nach , wie m it „borgen , au s le ih en “ an g e d eu te t w ird, sondern  auch  der. 
P 'orm  n a c h 4).

Die E rk lä ru n g en , B ed eu tungsau fzäh lungen  m ancher W ö rte r  sind  
sehr eingehend  u . um fang reich . Doch is t d arau f hinzu weisen, daß ein 
B e d eu tu n g su n tersch ied , eine B ed eu tu n g sän d e ru n g  im  Vergleich zur 
G ru n d b ed eu tu n g  in  einigen F ällen  n ic h t im  W o rte  se lbst liegt, sondern  
in  dem  U m stand , daß  einem  W o rte  noch andere  zur Seite tr e te n :  die 
sy n ta k tisc h e  V erb indung  e rs t h a t  den besonderen  S inn. W enn es 
also u n te r  „ab g eh en “ h e iß t:  „11. g efa llen“ , so is t das n ic h t e n t 
sp rechend , denn  „ab g eh en “ h a t  n ic h t diese B edeu tung , sondern  dieser 
S inn lieg t dem  B elegsatze nach  in  der W endung „ jm dm . die w eiche 
Seite ab g e h en “ . D as W o rt „ a n b rin g e n “ allein  b e d e u te t auch  n ic h t 
„S chaden  a n tu n “ (un ter 3.), sondern  d iesen Sinn h a t  e rs t die V er
b indung  „ jm dm . eins a n b rin g e n “ bzw . „ jm dm . ein S tückchen  a n 
b r in g e n “ . Bei „an g ieß en “ w ird  m an schw erlich zu der B edeu tung  
„verleum den, an sch w ärze n “ kom m en, w enn m an die B eigabe „he im lich“ 
(^heim lich an g ieß e n “ ) au ß e r a c h t l ä ß t ; ebenso b e d e u te t sub  „an n eh m en “ 
u n te r  „9. g e fangennehm en“ e rs t „gefänglich a n n e h m e n “ . In  dem  
A b satz  „ a u f“ lesen w ir (S. 222 rec h ts  u n te n ): „helfen, b e is te h en “ ; die 
B elegstelle „dem  orden  zum  b esten  au ffw eren “ zeigt, daß  „ a u f“+ v e rb . 
allein  n ic h t den Sinn „he lfen“ h a t , sondern  dieser S inn s te ck t in  der 
V erb indung  „ jm dm . zum  bes ten  au fse in “ . Die B edeu tung  des W o rtes  
„au fg eh en “ k an n  „4. in  F euer au fg eh en “ sein, wie das der erste  ä l te re  
Beleg z e ig t ; im  zw eiten S atz  dagegen e rh ä lt m an  diesen S inn e rs t durch 
die Z ugabe „in R a u c h “ („in R auch  au fg eh en “). U nd schließlich „a u f
p la tz e n . . . 3 .“ h e iß t n u r „den P la tz  h e rr ic h te n “ ; e rs t  „au ffp la tzen  
zum  T a n tz e “ e rg ib t „den  P la tz  zum  T anze h e r r ic h te n “ .

Zu der A nordnung  der B edeu tungsau fzäh lungen  sei k u rz  einiges 
gesag t. Im  A bsatz  „au ssch lag en “ w ird  „6. au fsch lag en “ an g e g eb e n ;

3) K aczm arczyk , L iber scab inorum  v eteris  c iv ita tis  T ho run iensis  
1363— 1428, T o run  1936.

4) -g- h a t  sich h ier ana log  dem  gram m . W echsel h : g g eb ild e t; zur 
a h d . F o rm  vgl. B raune, A lthochdeu tsche G ram m atik  § 331, A nm . 2 
3), 4, H alle  1925).
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au f G rund  der W endung  „eine Beule au ssch lag en “ kom m t es h ier 
g rundsä tz lich  w eniger au f das „A ufsch lagen“ als das „H eraussch lagen“ 
(vgl. das Anschwellen) an, wie es ähnlich  u n te r  1. g eb rach t w ird . U n 
k lar is t sub  „ a u fh a lte n “ der Z usam m enhang  im  Teil „7. sich erw ehren, 
erregen, e rz ü rn e n “ , besonders w enn m an 5. und  8. b erü ck sich tig t.

Sehr reich  is t das P reuß . W tb . an  den versch iedenartig s ten  B eleg
sä tzen  un d  B elegstellen, an  R edensarten , R edew endungen, S p rich 
w ö rtern  usw . A usnahm sw eise sind  m anche S ätze n ich t ganz v e r 
s tänd lich , so is t z. B. der d r it t le tz te  B elegsatz sub  Ä lte rm a n n “ (E rl. 
P reuß  2 ,' 496 ff.) in der K o n stru k tio n  u nk la r, ebenso der erste  S atz  
u n te r  „A ltw asser“ . G ewöhnlich w erden E rk lä ru n g en  des Sinnes^ be i
gegeben; s ie -h ä tte n  noch öfter sein können, z. B. sub „ a b r ic h te n “, wo 
m it der 'W e n d u n g  „A m tssprache bei der E ise n b a h n “ der Sinn von 
„einen W agen nach  e. O rt a . “ n ic h t k la rge leg t w ird . Die W endung  
„Se k ip p t bool u t “ sub  „au sk ip p en “ , 3. P u n k t, w ird  en tsp rechend  als 
..sie is t hochschw anger“ w iedergegeben, und  doch w ird in der M undart 
n ich t der N achd ruck  auf den Z ustand  gelegt, sondern  auf die H an d lu n g  
der E n tb in d u n g , die „ b a ld “ e in tre te n  w ird.

In  einigen F ällen  sind  die Belege n ich t en tsp rechend  e ingeordnet 
w orden, was ja  bei der U nm asse von Beisp. verständ lich  is t. D er le tz te  
B elegsatz sub „ab lo h n en “ g eh ö rt schon zu ,,A blohnung“ . D er S a tz  
vor „an m u ten  se in “ sub  „ a n m u te n “ m üß te  dem  S tichw ort „an m u ten  
se in“ e rs t folgen. Im  A bsatz „au sk au fen “ g eh ö rt der le tz te  Beleg schon 
vor das S tichw ort „sich a u sk au fen “ . Schließlich noch sub  „aus- 
scheiden“ : beide S ätze haben  das p. pf. in der B edeu tung  „ausge
nom m en, ausgesch lossen“ , daher is t die D azw ischensetzung des S tic h 
w ortes „ausgenom m en kaum  am  P latze , auch  wenn im  zw eiten F alle  
das p. pf. ohne v erb . fin. g eb ra u ch t w ird .

Die B elegsätze w erden so z itie rt, wie sie in den V orlagen zu finden  
sind. E in  Vergleich der Z ita te  aus ä lte re r  Zeit m it den Quellen zeigt, 
daß eine buchstabengetreue  W iedergabe oft n ic h t vo rh an d en  is t v g f  
z. B. folgende Belege: sub „ankom m en“ Je r. 8499, „auflegen“ Toeppen,' 
S tän d eac t. 4, 431 (hier auch  „su lchen“ vor „ge ld“ ausgelassen), „A uf
s a tz “ Scr. r . P r. 5, 225 (hier auch  „zcu “ vor .P o le n “ ancrml'asspnl 
„au fstö ß ig “ Scr. r . P r. 5, 225, „A usschlüssel“ „ S c r . r . p f . 4 70?; 
„aussch re iben“ G r. A m tb . 765, „A usse tzung“ G r. Ä m tb  594 ’ a u s 
s te ck e n “ Scr. r . P r. 4., 145. In  dem  Beleg Scr. r . P r 4 109 s u b ” a b 
sp rech en “ m uß „w a r“ g eän d ert w erden in „w as“ , auch  sub  „anze ihen“ 
is t aus Ih u n e r t,  A ct. 1, 466 wohl „angeczegen“ und  n ic h t „angeczogen“ 
zu z itie ren .

In  den D ialek tbe isp . aus der K oschneiderei sind  gem äß der von  
v1®r„vaA, „ en S chreibung die F o rm en  „ T sc h in t“ sub „au fh ö re n “ 

und  „s lu tsch t sub  „au fsch lucken“ in „ T c h in t“ und  „ s lü tc h t“ u m zu 
w andeln.

\ ' as d je chronolog. A ngaben bei den a lten  Belegen an b e tr iff t, 
is t zweierlei zu un terscheiden , e rs ten s: das D atum , das die Zeit a n 
g ib t auf die sich in h a ltlich  der Beleg bezieht, zw eitens: das D atum , 
das die Zeit der N iederschrift des Beleges an g ib t. Diese beiden B e
deu tungen  des D atum s sind  n a tü rlich  scharf au se inanderzuha lten . 
Im  A bsatz  „auslegen“ w ird  dem  ersten  B elegsatze beigegeben: „P r . 
h rk u n d b . 2, 458“ (muß sein : 1, 458) und  d a h in te r  das D a tu m : (1300); 
die h ier z itie rte  F o rm  „ausgelege t“ lä ß t aber in einem  Beleg aus d. J .  
1300 s tu tz ig  w erden, und  es s te llt sich heraus, daß  w ir es hier m it einer 
F b erse tzu n g  aus dem  15. Jh . zu tu n  haben , wie die A nm . im  P re u ß . 
L rk u n d en b u ch  a. a . O. besag t. Der S atz s ta m m t also form ell aus dem  
15. Jh . u. bez ieh t sich bloß inhaltlich  auf des J . 1300. In  allen F ällen  
muß ersich tlich  sein, w elcher Sinn dem  D atum  zukom m t.
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N eben den B elegsätzen usw . is t au ß e ro rd en tlich  um fassend das 
versch iedenste  fo lk loristische M ateria l zusam m engetragen  w orden. 
In  der H in sich t is t das W tb . eine unerschöpfliche F u n d g ru b e  ; es genügt, 
d a ra u f h inzuw eisen, daß  z. B. der A b sch n itt „A uge“ 17 y 2 S palte  u m 
fa ß t,  wo w ir R edew endungen, S prichw örter, V olksreim e finden, die 
m it dem  W o rte  „A uge“ in  V erb indung  s tehen , wo vom  V olksglauben 
ü b e r das Auge, von A ugenfehlern  usw . usw . die Rede is t .

Sprach liche A nm erkungen  u. etym olog . H inw eise sind , wie schon 
g esag t w orden ist, se lten . Bei „abpoch lonschen“ is t des -sch- oder 
-tsch - wegen n ich t au f das pol. „poch lon“ , sondern  au f das v erb . 
„poch lon^c“ zurückzugehen und  bei „ A n g ris t“ n ic h t ai^f „ a g re s t“ , 
so n d e rn  auf pol. d ia l. „ a n g ry s t“ 5) ; zu „A ltsch m ate r“ vgl. pol. „ sz m a ta “ 
L appen , L um pen, zu „a itsc h “ und  „ a u t“ den pol. P fe rdean ru f „w ojc“ 
{in der B edeu tung  „nach re c h ts“ , gegen „kso“ in  der B edeu tung  „nach 
lin k s “ , so in  G roßpolen), zur F o rm  „ a u fb u n tie re n “ pol. „zb u n to w ac“ 
em p ö ren  ( <  d t.)  u n d  zu „au sb rü ck en “ das pol. „b ru k o w ac“ in  d e r 
se lben  B edeu tung  ( <  d t . ) 6). Bei „A m b raasch “ is t wohl au f frz . „em - 
b a r ra s “ zurückzugehen, vgl. pol. „a m b a ra s“ (der Ton lieg t au f der 
zw eiten  Silbe) in derselben  B edeu tung . Zu „aufhim m eln sw. schlagen, 
au ssc h e lte n “ sei auch  auf das von F rischb ie r z itie rte  „H um m el f. üble 
L aune , M ißm ut, Ä rg e r“ hingew iesen, bei „au fflad ru sch en “ au f das 
W o rt „flud räza“ F li t te r ta n d  im  Pos. D t.7). D as W o rt „ a u f tre ja te rn “ 
is t  wohl m it „ T h e a te r“ in  V erb indung  zu bringen, vgl. bei F rischb ier 
„ T r ijä te r“ fü r „ T h e a te r“ , außerdem  w il. „ t r i a te r “ sub „ te a te r“ M ojm ir, 
W ö rte rb u ch  der deu tschen  M u n d art von W ilam ow ice .(K rakow  1930 
—36). D ie V erm utung  H ennings, die R edew endung „poln . A bsch ied“ 
gehe au f K önig H ein rich  von Valois und  sein heim liches V erlassen 
Polens im  J .  1574 (n ich t 1573) zurück, befried ig t k a u m ; b e rü ck sich tig t 
w erden  m uß wohl die S o ldatensp rache (wenigstens im  O sten), vgl. die 
W endung  „poln . U rla u b “ , d . h . e igenm äch tiger U rlaub  (ohne U rlau b s
schein) .

Es is t se lb stv e rstän d lich , daß  W ö rte rb ü ch er auch bei der eifrigsten  
M ita rb e it der S am m ler n ic h t v o lls tänd ig  sein können  (vgl. V orw ort 
S . 3). Ich  weise au f zwei Q uellen hin, die, sow eit ich sehe, u n b e rü c k 
s ic h tig t geblieben sin d : au f das ä lte s te  T horner Schöffenbuch, hsg. von 
K aczm arczyk  (vgl. oben A nm . 3) un d  das T heudenkusbuch , hsg. 
v o n  K oczy (vgl. oben A nm . 1). H ier is t noch verschiedenes M a
te r ia l  zu finden, wie das schon die kurzen  Ind izes in beiden A usgaben 
zeigen, vgl. z. B. die versch iedenen  F o rm en  fü r „A b e n teu e r“ in  der 
B edeu tung  „gew agtes U nternehm en , Sorge, V eran tw o rtu n g “ im  
S chöffenbuch u n d  bei T heudenkus, dan n  die F o rm  „a c z u c h t“ im  
S chöffenbuch N r. 1323 (a. 1418) in  derselben B edeu tung  wie das im  
W tb . z itie rte  „a g ez u ch t“ oder bei T heudenkus A 202 „ax isse“ (a. 1455) 
in  der B edeu tung  „Akzise, S te u e rh a u s“ usw . Auch m anche v e ra r 
b e ite ten  Q uellen en th a lten  wohl noch u n b erü ck sich tig tes  F o rm e n 
m a te ria l, so w ird  z. B. neben „a fte rcz u ck “ pl. im  G r. Ä m tb . 508, auf 
d as  sub  „a fte rg eczo y “ verw iesen w ird, a . a . O. S. 511 auch  „a ffte r-  
geczeuge“ pl. belegt.

Es w ürde zu w eit füh ren , die Ä hn lichkeiten  zw ischen dem  P reu ß . 
u n d  dem  Pos. D t. (auch dem  Schles.) au sfüh rlicher zu zeigen, ü b e ra ll  
f in d e t m an  V erb indungen ; so im  W o rtm a te ria l, z. B. p r. „ab jachern , 
a b ja c h te n “ : pos. „ a b ja c h te rn “ oder „abglitschen , ab g n ab b ern , ab - 
k n ab d e rn , abpellen , -pesen, -pesern, -schubbern , -schubsen, A lten teil,

5) Vgl. K arlow icz, S low nik gw ar polskich, K rakow  1900—-11.
6) Vgl. B rückner, Slownik etym olog iczny  j^zyka  polskiego, 

K ra k ö w  1927.
7) Anm . d . S c h r if t l : Im  N ordpos. auch  „flad rü za“ .
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A ltsitzer, am end  (am ent, der Ton au f der zw eiten Silbe), ankuscheln  
{-kuäaln), au fbaum eln , ausbocken  (von K indern) ausk rakee len  (auch 
in  der B edeu tung  „ausschreien, überall etw as erzählen , b ek a n n tm a ch e n “ ), 
au sp u m p en "  (auch „-plum pen^ P lu m p e “), p r. „au ssch m o k en “ : pos. 
„ausäm ächon“ , p r . „ausse ichen“ : pos. „auszechan“ u sw .; dan n  in  den 
R edensarten , sp richw örtlichen  R edew endungen, z . B .  sub „ a l t“ : „So 
a l t  w ird kein  Schwein, ich w erde h eu te  n ic h t a l t “ ; sub „an b in d en "  : 
„W as is t  los? W as n ic h t angebunden  i s t “ ; sub  „A n g st“ : „D em  is t 
v o r A ngst das H erz in  die H osen g eru tsch t, sch w itz t vo r A ngst, m ehr 
A ngst als V a te rlan d slieb e“ ; sub  „ a n h a lte n “ : „ H a lt die L u ft a n “ ; sub 
„A rbeit, a rb e ite n “ : „W ie die A rbeit, so der Lohn, wer keine A rb e it h a t, 
d e r  m ach t sich welche, sich keinen A rm  bei der A rb e it ausre ißen , vom  
vielen A rbeiten  k rep ieren  die P fe rd e“ ; sub  „ausw end ig“ : „ausw endig  
(oben) hui, inw endig (unten) p fu i“ usw . u s w .; d an n  in  der A rt der 
Volksverse,* vgl. z. B. zu dem  sub  „A m tm an n “ z itie rten  A bzäh lvers: 
„Ich  und  du, M üllers K uh, M üllers Esel, das b ist d u “ oder das g e 
sungene „L o t is t to t,  L o t is t to t, Ju le  lieg t im  S te rb e n “ (sv. „A pfel
m u s“) usw . A uch im  Posenschen g ilt als V o lksm itte l gegen a n g e 
fro rene F ü ß e  ein B ad  in  heißem  U rin  (sv. „a n frie re n “). D agegen is t 
m ir die S itte  des „A nstandsb issens“ aus dem  P osenschen u n b ek a n n t, 
sie is t ab e r  z. B. in  W ilno zu finden . H ier g eb ra u ch t m an übrigens 
au c h  die B ezeichnungen „sklep a p te c z n y “ == D rogerie neben  „ a p te k a “ 
=  A potheke (vgl. ähn lich  sub  „A potheke ).

D am it is t ein neues P rob lem  a n g e sc h n itte n : die sp rach lichen  B e
ziehungen  zw ischen dem  P reuß . und  dem  P ol. W as die Ä hn lichkeit im  
W o rtm ate ria l nach F o rm  und  In h a lt  an b e tr if f t, b eschränke ich m ich 
a u f  ein B eispiel: dem  Pr -<(„abhauen  in  der von S chülern  g eb rau ch ten  
B edeu tung  „absch re iben  s te h t das en tsp rechende  pol. „o d rz y n ac“ 
gegenüber (im Pos. D t. dagegen h e iß t es „abk lauen , ab sch m ie ren “ 
usw .).

Auch versch iedene W endungen  h ab e n  im  P o l. sy n ta k tisc h  e n t
sp rechend  g eb au te  G egenstücke. E in  p aa r  seien herausgegriffen , z. B. sub  
„ a u f“ : „Aufs B ro t re ic h t s n ich t : pol. „na chleb  nie s ta rc z y “ , „auf 
■den P fa rre r  stu d ieren  : pol. dial. „w yuczyc si§ na  k s i^ d z a“ , „ech sei 
n ich of das : pol. „nie je s tem  na to  , „auf k leine S tücke  zerre issen“ 
:pol. „rozerw ac na m ale k aw a lk i“ , „zehn F enn ich  au f S em m el“ : po l. 
„ . . .  na bu lk i , „auf 6 P ferde : pol. „na 6 k o n i“ oder sub „A uge“ 
(S. 273): „aufs Auge in  der B edeu tung  „nach A ugenm ass“ : pol. „n a  
o k o “ (darauf w ird  auch  hingewiesen) usw .

Den F u h rle u te n  w ird  scherzw eise zugerufen : das R ad  d re h t
sich  um  die Achse (vgl. sub  „A chse“) ; d iesem  Zuruf e n tsp rich t der 
pol. (in G roßpolen) „kolo na  o s i“ . O der der G ang des L ahm en w ird  in  
O stp reußen  durch  die W endung „halb  a c h t, halb  a c h t“ zum  A usdruck  
g e b ra c h t (sub „a ch t ) ;  als G egenstück dazu is t m ir aus G roßpolen die 
W endung „sto  pi§d, s to  p ig c“ b ek an n t, du rch  die das H inken  einer 
lahm en  F rau  in  W o rten  au sg ed rü ck t w erden  soll.

N un noch ein ku rzer H inw eis au f ein p aa r  techn ische V ersehen, 
bzw. D ruckfeh ler. Die W ö rte r „a n str ite n , A schem ann, A u sz ieh b re tt“ 
sind  a lphabe tisch  n ic h t en tsp rechend  eingeo rdnet, das gleiche g ilt auch  
fü r  die Z usam m ensetzungen  m it „A m t-“ u n d  „A m ts-“ ; bei „A sche
m ann ‘ is t übrigens ein H inw eis auf „A scherm ittw och“,.h ie r  aber s te h t 
d ie  F o rm  „A sch en m an n “ . Sub „A m b o ß “ is t „G r. Ä m tb . 239“ in  
„ . . .  312“ zu ändern , ebenso sub  „au fz iehen“ „ J e r .  8169“ in  „ J e r .  

8 1 6 7 “ , sub  „ a u sh a lte n “ (1518) in  (1513) nach  Scr. r . P r. 5, 466 un d  sub 
„auslegen“ „P r. U rk u n d b . 2, 458“ in  „ . . .  1, 458“ . In  „her-lassen" 
su b  „ab lassen  . . . 2 .“ feh lt das „ a b “ , sub  „anheischen" ein s in  „a u s
sp ie len“ , sub „ a n s tu rm e n “ das r  in  „an g re ifen “ , sub „au fz ieh en “ in  
d er 15. Zeile das r  in „ ü b e r tra g e n “ , sub  „A uge“ S. 274, rech ts, Z. 23
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von  u n te n  das zw eite n in  „ k a n n “ , S. 278, rech ts, Z. 7 von oben  das e 
in  „A ugen“ , sub  „aussch lauen  das n, sub  „ a u ss ta ffie re n “ das t  in  „ a u s
g e s ta t te te n “ . Zu lesen is t „A ck erlev k o je“ (sv.), „ sp u k en “ sub  „Alf- 
g ru n d “ , „a lle i“ (sv., vgl. a itsch ), „H e iß es“ sub  „au sb lech en “ , „ je m a n 
d e n “ sub  „au sk e ilen “ , „A ld e rleu te“ sub „au sk lin g e ln “ . In  dem  Z ita t 
Scr. r . P r .  5, 282 sub  „A n h a n g “ m uß es „ la n t“ s t a t t  „ la u t“ heißen, sub  
„ a n r ic h te n “ in  der d r i t t le tz te n  Zeile des A bsatzes „ a n re c h te n “ s t a t t  
„ a h re c h te n “ , sub  „A uflage“ im  ersten  B elegsatz „O plog“ s t a t t  
„O plop“ . Bei „ S tr ic k -“ sub  „ a b k a n te ln “ feh lt der T ren n u n g sstrich , 
ebenso bei „H o lz -“ sub  „a b ste ck e ln “ ; sub  „ a u ssp re ite n “ is t wohl k au m  
„T re-w en “ zu tren n e n . Im  A b sch n itt „A rm “ , Z. 18, is t der s in n e n t
s te llende  P u n k t zu t i lg e n ; dasselbe g ilt fü r das K om m a sub „aus- 
b r in g e n “ , Z. 7. Sub „A u fw artu n g “ is t im  le tz ten  S atze etw as m it der 
K lam m er n ic h t in O rdnung. N ich t ku rsiv  zu se tzen  is t  „ m it“ sub  „ a ll“ 
S. 1 12, rech ts, Z. 29 von oben, desgleichen „ S c h u la rb e iten “ sub „ a u f“ 
in  der v ie rtle tz te n  Zeile u n d  das E nde des d r itte n  B elegsatzes sub  „au f
b la se n “ , ku rsiv  dagegen der B eispielsatz sub  „au sk leck e rn “ . Bei „auf- 
p o m sen “ und  „au fp ö rsch en “ feh lt ein s. (= s iehe). E rw ä h n t sei noch, daß 
die Ziffer 1. sub  „a u sk lag en “ überflüssig  ist, ebenso die (1) sub  „A al
t r o ß “ , da eine N u m erie rung  au f der beigegebenen Z eichnung feh lt.

Meine B esprechung  des P reuß . W tb .ch es w äre u n v o lls tän d ig , 
w ollte ich n ic h t noch einm al die ungeheuere A rb e its le is tu n g  P ro f. 
Z iesem ers u n d  seiner H elfer u n te rs tre ich en , die in  dem  W erk s te c k t . 
W enn der e rs te  Teil des W tb .ches noch n ic h t die „klassische F o rm “ 
h a t , so is t das v e rs tä n d lic h ; jeder, der lex ikographisches A rb e iten  
k en n t, weiß, wie sich m it den A nfängen des W erkes diese „ F o rm “ 
im m er s tä rk e r  h e ra u sk ris ta l lh ie rt. D ie B espr. h a t  ih ren  Zweck erfü llt, 
w enn sie irgendw ie fü r die w eitere A rbe it am  „P reu ß . W tb .“ von N u tzen  
sein so llte . Zum  S chluß sei noch einm al das w iederho lt, was ich schon 
bei der B esprechung  des „Schles. W tb .“ hervo rgehoben  h ab e : auch  
fü r die g e rm a n is t. F orschung  in P olen  is t das neue „P reu ß . W tb .“ 
au ß e ro rd e n tlic h  bedeu tungsvo ll. H . A nders.

Jan St. Bystron: KsiQga imion w Polsce uzywanych [Das B uch der in 
P olen  üblichen V ornam en]. W ar. 1938, , ,R 6 j“ . 388 S.

Als G egenstück zu seinem  grund legenden  W erk  über die Z unam en  
in  P . (vgl. D W Z P 35, 330) h a t  der unerm üd l. F o rsch er ein solches ü b er 
die V ornam en  hgg. E r  b eh an d e lt im  1. Teil die N am engebung u n d  
u n te rsc h e id e t d arin  die heidn ischen  u. ch ristl. N am en, ihre versch iedenen  
A rten  (a ltte s tam e n tl., klassische, k a th ., einheim ische), bei der N am en 
gebung die F am ilienüberlieferung , W iederholung  von V ornam en u n te r  
G eschw istern , A usw ahl durch die G eistlichkeit, H eiligenkulte , „ ü b e r 
tr a g e n e “ N am en, N am en von F ü rs te n  u. b e rü h m ten  L eu ten , l i te ra 
rische, m it ihnen  verb u n d en e  A nschauungen, V erm eidung b es tim m ter 
un d  G ebung m eh re re r V ornam en, w eiter Ä nderung  im  O rden, beim  
W echsel des B ekenn tn isses, bei N eophyten , eigenw illige), poln. N am en  
bei N ich tpo len , landschaftl. G ruppen  u. den N am e n v o rra t im  L auf der 
Ja h rh . (in den K ra k au e r A kten  1390— 1460, S andom irer G u tsbesitzer 
1508 u. einige sp ä te re  A delslisten , 3 W äh le rlis ten  bei K önigsw ahlen , 
g e tau fte  Jü d in n e n  im  18. Jh ., O ffiziere des K ongreßkön ig r., W ilnaer 
S tud . 1820 u. O ffiziersliste 1921). D er 2. Teil b r in g t eine A ufstellung  
der vorkom m enden  V ornam en nach  dem  ABC (ab S. 93) m it E rk lä 
ru n g en , H inw eisungen  auf H eilige, V orkom m en in den versch iedenen  
Zeiten  u. G egenden, A ufstellungen  der H äu fig k e it usw. D en Beschluß 
m achen  2 B eilagen, u. z. ein „K a len d e r slaw. N am e n “ von  1827 u. 
eine ebenso eigenartige P robe aus einem  V ersuch, eine V erb indung  des 
V ornam ens m it einem  seelischen T y p  herzustellen .
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H aup tsäch lich  w erden die bei den Polen se lb st üblichen V ornam en 
b eh an d elt, nu r wenig die bei den an d e rn  V olksgruppen des a lte n  D oppel
s ta a te s  üblichen, ebenso anderssp rach ige N am enw erke herangezogen, 
wie A rnold. So is t zw ar oft, ab e r keineswegs im m er die germ an. bzw. 
d t. A bstam m ung  angegeben, z. B. n ic h t bei Alfons, A nsgar, B erto ld , 
Bruno, E ngelbert, G erard , H erm engild , H u b ert, Ildefons, Jadw iga, 
K lo ty lda , K unegunda, L am b ert, L estko  (nach V inzentius Cadlubco =  
id  est a s tu tu s !) , L eonard , Leopold, L o ta rju sz , L ud g ard a , Ludw ik, 
M aty lda, O skar, O ty lda , R a jm und , R obert, R upert, R ygobert, Teo- 
bald , Teodoryk, U lryk, W ito ld , S ebald; m anchm al erg ib t sie sich 
a lle rd ings aus den angegebenen U m ständen  des V orkom m ens. F ü r  
n ic h t slaw. h a lte  ich das in  Schw eden vorkom m ende Sw ente, vgl. 
fries. Sw antje , Olga is t nu r die slaw. U m form ung aus H elga, P e lka  
wohl aus dem  in den Quellen vorkom m enden  F ulko . Ja n  fü r Johannes 
kom m t aus dem  N d., H an u s  u. H anko  sind  m hd. U m form ungen, Je rzy  

.g e h t  wohl au f Jö rge zurück, Bolko is t die K urzform  fü r Boleslaw  m it 
der m hd. E nd u n g  — (i)ko, die F orm en B arte lm us fü r B arto lom äus 
u n d  A ngneta weisen au f d t. S pracheinfluß hin, der besonders in den 
v era rb e ite ten  L isten  bei der K rak au er um  1400 sich in  m ehreren  
N am enform en ebenfalls zeigt. Aus d t. A bstam m ung  der b e tr. M änner 
e rk lä ren  sich Jo s t oder Ju s tu s  Decius, sowie Oswald B alzer. S tud ien  
in  evg. K irchenbüchern  b es tä tig en  auch  fü r Polen, daß  d o rt häufig  im  
G egensatz zu den k a th . H eiligennam en a ltte s tam en tlich e  belieb t w aren, 
wie ergänzend  bem erk t sei, z. B. D aniel, Sam uel usw. Die Mode der 
D oppelvornam en schein t auch  w irklich, wie Verf. an g ib t, aus D tld . 
über den d t.-evg . B evölkerungsteil eingedrungen  zu sein, wobei in 
E in trag u n g en  in  ka th . K bb. auch  gelegentlich E va R osina m it E uph- 
rosina  v erm isch t w orden ist, vgl. des U nterzeichneten  „E in fü h ru n g  
in  die d t. Sf. in  Polen  u. dem  preuß . O ste n “ (Posen, bzw. Leipzig, 
S. H irzel 1938, S. 39 ff.), w orauf der K ürze h a lb er verw iesen sei. Ge
legentlich  zeig t sich auch  bei den D t. im  a lten  Polen, daß  der vom  
k a th . P rie ste r eingetragene V ornam e n ich t m it dem  in der evg. F a 
m ilie verw endeten  übere in stim m t.

Die genaue D urchsich t des eine F ülle  w ertvo llen  Stoffes und  gu te  
A nregungen (z. B. S. 41 u. 48), aber auch  gelegentlich W iederholungen 
aufw eisenden  Buches erm öglich t lehrreiche sprach l. B eobachtungen, 
von denen besonders einige im  A nschluß an  des U n terzeichneten  V er
such, aus den sprach l. V eränderungen  der ON im  d t.-po ln  G renzraum  
Schlüsse au f die Zeit der d t. B esiedlung zu ziehen (in „V o rträg e  zur 
50-Jah rfe ie r der H ist. Gesellsch. f. P o sen “ 1935), h ier m itg e te ilt seien, 
weil die V ornam en d o r t im  A nschluß an  die F orschungen  von Lessiak, 
A. M eyer u. E. Schw arz vorgenom m ene zeitliche A nsetzungen b e s tä 
tigen, bzw  genauer erm öglichen. M an sieh t z. B., daß die ä lte s ten  
N am en aus den ers ten  Ja h rh . nach  der Zw. die la t., bzw. griech. E n dung  
■unter germ an. E in fluß  (u. das is t lehrreich  fü r die d t. V erm ittlung  des 
C hristen tum s) verlo ren  haben , z. B. A tanazy , B artlom iej, Bonifacy, 
D ionyzy, E razm , E u stach y , G auden ty , H ila ry , Ignacy , Inocen ty , 
Ja n u a ry , K alikst, K am il, K andyd , Lin, Longin, M arceli, M arek (m it 
slw. Z erdehnung), M odest, N arcyz, N ikodem , N ikom ed, O nufry, O rest, 
P ank racy , P lacyd , P rokop , P ro t, Roch, Sym plicy, Teofil, T yburcy , 
W alen ty , W espazjan . G elegentlich finden  sich F orm en  m it u. ohne 
E ndung, z. B. Cezar-y, -iusz, D ezydery, -iusz, K ornel, -i, -iusz. M eist 
is t das röm . -us dabei ausgefallen. W o es aber e rh a lten  ist, zeigt es 
fü r  die Zeit der ä l te ren  Ü bernahm e u n te r  frühem  d t. E in fluß  die bei 
den D t. vom  9.— 13. Ja h rh . übliche -usz ( =  uä-ähnliche) A ussprache, 
z. B. E ligiusz (Heiliger des 7. Jh .), E ugeniusz (ab 6. Jh .), Ju liusz  (ab 
4- Jh .), L otariusz, Teodozjusz, Terencjusz. W enn w ir -us finden, sp ie lt 
wohl an d re r  E in fluß  m it, so wohl der la t. U rkundensp rache der P a p s t-
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u rk u n d en  bei S ykstus, w äh rend  T y tu s  e rs t  in  der klass. M ode des 
19. Ja h rh . übernom m en  ist. S onst fin d en  w ir die S-A ussprache in  
allen  S tellungen , z. B. B arabasz, E liasz, Ireneusz, Jerem iasz, L ukasz , 
M ateusz, Szym on, T adeusz, Tobiasz, T ym oteusz, U rszula, w äh rend  
R y szard  wohl schon auf die im  13. Ja h rh . geltende engl. A ussprache 
h inw eist u. T eresa m it seinem  stim m losen  s wohl an  die sü d d t. A us
sp rache, die z. Z. der Ü bernahm e in  der G egenreform ation  galt, sich 
ansch ließ t. E n tsp rec h en d  der g en an n ten  a lte n  sz-A ussprache zeig t 
sich w eiter bei a lte n  E n tleh n u n g en  z-A ussprache fü r sp ä te res  s tim m 
h afte s  z in  A m brozy  (4. Ja h rh .) , B lazej (4. Jh .), M ojzesz (beide E r 
scheinungen  u. D oppellau tung!), R öza (m it N eigung  des o zu 6 im  
16. Jh .), w äh ren d  das m it dem  bei den E vang . be lieb ten  R osina im  
W echsel stehende R osalia  wohl e rs t sp ä t auch  zu den K ath . gedrungen  
is t. Bei B a lta za r  is t angegeben, daß es e rs t se it dem  15. Jh . in  d e r  
Ik o nograph ie  au ftre te , u. das s tim m t zu u nsere r angegebenen  Z e it
bestim m ung , w äh rend  das ä l te re  A nzelm  w ohl au f das Engl, zu rü ck 
g eh t (v. C a n te rb u ry !). E ine  leh rreiche genaue F estlegung  erm öglich t 
besonders F ranciscus, das zu F ranciszek  (m it Zerdehnung) w ird  u. 
zeigt, daß  der Ü bergang  von £k über sh zu §, geschrieben d t. sch, poln. 
sz, noch z. Z. des hl. F ran z  v. Assisi, um  1220, also fü r den O sten  sp ä te r , 
als sonst im  D t. angenom m en, m öglich w ar (vgl. dazu den ON Skw er’ina. 
—- Schw erin  im  Posenschen).

So genaue zeitliche F estlegungen  sind  an  H an d  der V ornam en fü r  
die V erzischungserscheinungen  le ider n ic h t m öglich, v ie lle ich t eher 
bei einer genauen  U n tersuchung  der L ehnw örter. E s b e s tä t ig t sich 
nur, daß  die a lte n  V ornam en sie noch m itm achen , z. B. fü r r ’ über rz  
zu z, geschrieben poln. z: G rzegorz (ab 600 bezeug ter N am e, der im
12. oder 13. d an n  gew andelt w ird), K a ta rzy n a , K rzyszto f, L azarz , 
M algorzata, b e tr . g’ >  dz : Izy d o r =  I d ä  (um 700), t ’>>c: Maciej (ci =  c), 
M arcin. D aß M aria n u r in  einigen M dda. die E n tw ick lung  m itg em ach t 
h a t ,  e rk lä r t  sich darau s, daß  der N am e e rs t re c h t s p ä t als V ornam e 
ins Volk gedrungen  ist, w äh rend  m an  lange sich scheute , den  N am en  
der G o tte sm u tte r  d a fü r zu verw enden . Ü bernom m ene d t. u. slaw. 
um gew andelte  F o rm en  nebeneinander weisen K ry s t-y n , -ian  u. K rzyzan , 
sowie S tefan  u . Szczepan auf.

F ü r  die von  uns m ehrfach  festgeste llte  T atsache , daß  die S itte  
der V erw endung k irch licher N am en, die in  P olen  die V olkstum s
fo rschung  fü r das sp ä te  MA. u. die N euzeit so erschw ert, zu n äch st du rch  
N ich tpo len  ins L an d  g eb ra ch t u. d an n  e rs t a llm äh lich  von  den  Polen  
übernom m en  w orden ist, b r in g t das B uch 2 B eispiele: B ischof A ron 
von  K ra k au  des 11. Jh . s ta m m t aus K öln  (123), u. der z. B. in  B reslau  
zeitw eise h äu fig ste  V ornam e N ikolaus is t  es m it 14 v. H . auch  noch 
um  1400 im  dam als ebenfalls ganz überw iegend  d t. K rak au , u. e rs t  
1508 w eist auch  der Adel des S andom irer L andes 18 v. H . auf.

A. L.

Ks. Kanonik Stanislaw D(ol^ga) Kozierowski: Nazwiska, przezwiska, przy« 
domki, imiona polskie niektorych typow slowotwörczych [Polnische 
Zu*, Spitz«, Bei« u. V ornam en einiger w ortbildender Typen]. Poznan« 
Posen 1938. D rukarnia „O stoja“. XVI, 128 S.

Der bekannte Ehrendom herr v. Kozierowski in W innagöra hat diese 
fleissige Zusam menstellung offenbar im Selbstverlag herausgebracht. In 
der V orrede nennt er anderes Schrifttum  zu der Frage. Den bedeutenden 
Stoff te ilt er nach Bildungen m it den einzelnen M itlauten, diese wiederum 
in Unterabteilungen. Eine Fülle von Stoff ist nach den Veröffentlichungen 
u. besonders etlichen alten G erichtsbüchern zusammengetragen. Die For« 
men werden unter der mutmasslichen jetzigen Form angegeben, die be« 
sonders bei alten Schreibungen nicht immer ganz sicher sind, auch betr.
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der Abstammung, wofür leider dte. A rbeiten nur ganz ausnahmsweise 
herangezogen werden. N ur sehr selten wird dt. Herkommen angegeben, 
z. B. bei Echaust bzw. Ehost Eichhorst»Eichaust im W reschenschen 18. Jh . 
(101) oder Drum la 1415 =  dt. Trom mel (80), was auf dt.»schles. weist, wie 
ergänzt sei, ferner Fryben, Eres (dt. Frieben 18. Jh., S. 19). Diese Abstam» 
mung liegt u. E. aber häufiger vor, wie Vf. selber manchmal sie in früheren 
A rbeiten angegeben hat, als er nebenbei über O N  handelte, die von d t. 
PN  abgeleitet sind. Zu dem angegebenen Frideric al. Fredrusch 1431 (12), 
wobei letztere Form noch heute vorkommende poln. Koseform ist, gehören 
z. B. auch Biedrzych (36) m it seiner älteren Form oder die jüngere dt. Kurz» 
form Fredro (109), wo schon das Anlaut»f ebenso wie bei Firlej auf unpoln. 
H erkunft weist (104), Fenych (37), das wohl Pfennig sein wird, D astych (37), 
das wir als „dass Dich!“ deuten, Foltyn 1595 (24), das dt. Kurzform zu 
Valentin ist wie A ndrysz für Andreas, W ilam für mhd. W illehalm (97), 
O lbrych (126) für Albrecht, Hagno (21), Rossen 1411 (20) wohl Rosen, 
nicht Rozen oder dieses erhalten in der bis zum 13. Jh. gültigen Aus» 
Sprache m it z, Giergiel (74) ist wohl Jörgei v. Georg, ähnl. Lut»el 1398 (75), 
das Vf. selbst als viell. dt. bezeichnet. Als poln. Verkleinerungsformen 
dter. bzw, kirchl. P N  sehen wir an Pabiasz (10) von Fabian, vgl. Pabianice, 
M arkwasz (9) v. M arkwart, Miklasch 1440 (10) von Nikolas, Hermasz in 
dem O N  Hermaszcowa von Her(i)m an, zu dem Irzmass»ek 1398 (9) m it 
der Verzischung des r u. Verkleinerungsendung auf ältere Z eit weist. 
Dahin rechnen wir auch Szczedrzyk, 1211 Scedrichus (38) infolge noch 
damals gehörten th»Lautes (wie im Engl.) entsprechend späterem  Dietrich, 
Odobyssewicz 1424 (3) m it dem gleichen Stamm, den der nicht berück» 
sichtigte Förstem ann oft erwähnt u. den wir auch in dem O N  Odolanöw» 
Adelnau (von »wan) finden. Bei Kokepta 1202 (48) denkt Vf. an H ucpert. 
M it Recht erk lärt er auch Valczerz 1388 als W alt(h)er(i), wie wir wohl 
besser s ta tt W alter sagen, ähnlich W einerz 1390 als W erner (89), w ie 
überhaupt etliche Beispiele der Endung »erz u. »arz auch auf mhd. »aere 
zurückgehen. Z. T. sind es Berufsbezeichnungen wie Blachnierz»ek =  
Blechner, Kuglerz m it Kugeln jonglierender oder mhd. goukelaere, 
Kusnierz =  Kürschner, Szalbierz — salbaere (Quacksalber), Bunderz, 
M asztalerz =  Marstaller, Stalerz, Szuperz (89), Baklarz v. lat. baccalaureus, 
Blicharz =  blichaere, Dekarz — (dach)»decker, Szafarz 1523, Rurarz, Ry» 
marz, Rynkarz, ohne Verzischung auch R ajtar usw. (90 f.), wie auch manche 
mit der Endung »nik wohl Berufsnamen sind, aber polnische. Szrojda klingt 
an Schröder an (52), H aber ist des A nlauts wegen (83) nicht poln. u. gehört 
wohl mit Libaber (r^: Liebhaber) zusammen. Für dt. halten wir auch 
Korman, Kleman (16), O N  Likman»owo (17) u. wohl auch Rajmon»iak (29), 
Szuman»czewski (55), das einfach eine Verpolung v. Schumann ist, wie so 
oft in ähnlichen Fällen. Klar sind auch Z y jda — Seide (52), Szmalec (55) 
nur m it Zerdehnung. Die gleiche Erscheinung weisen die Zusammen» 
Setzungen m it »ulec, »olec =  Holz auf wie Antolec (52), Durkulec, Hach», 
Krog» u. Machulec (53 f.), wie solcher Fachausdrücke Gabr. Korbut in 
„W yrazy niemieckie w j^zyku polskim“ u. Schreiber dieser Zeilen in 
„Dt. Schulztg. m Polen“ Jg. V II Nr. 16 S. 224 zus.stellt. Morgulec klingt 
aber an den jud. Nam en Margulies an.

Damit kommen wir zu W orten aus andern Sprachen. Zum  Hebräischen 
stellen wir Bachor 1576 (92) u. Kiepur(a) (94), zum Ostslaw. Jagielto (86) 

■’» (^08), zum A ltnord. Jakon»ik v. Hakon(r), Jaxo»nius
1203 v. Axa (27), den O N  Otor»owo (93) u. Krokur (94), vgl. die nicht beach» 
teten Aufsätze v. R. S tarkad in „Dt. B lätter in Polen“ Juni 1926 u. v. M. 
Vasmer in der „Zs. f. slaw. Philol.“, zum Latein. Nobisz (13) m it alter 
dt. Aussprache des s, Orszula 1399 (79) desgl. =  Ursula, schott. ist Mach» 
lejd (52) — Mac Leod nach einer über D eutschland nach Polen gekommenen 
Familie, vgl. St. Loza, Rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskiego 
osiadle w W arszawie H. 1.
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T rotz dieser u. ähnlicher kleiner A bstriche bleibt noch eine eindrucks« 
volle Zahl poln. Namen übrig, u. bis zu einer noch umfassenderen Dar* 
Stellung wird die vorliegende massgebend sein. A. L.

Stanislaw Kozierowski: Badania nazw topograficznych starej W ielkopolski
[Untersuchungen der topograph. Namen des alten Grosspolen]. Bd. 6.
Poznam Posen 1939. D rukarnia Uniwersytetu. XII, 246 S.

Seit langem hat sich der Verf., der auch an der Posener U niversität 
lehrt, ausser m it Studien über die erste Siedlung der R ittergeschlechter 
auch m it ON«Studien befasst u. aus den Quellen, besonders den alten 
G erichtsbüchern, Karten, der Volksüberlieferung u. nach Forschungen im 
G elände vor allem die Bände über den Erzsprengel Gnesen, Posen, das 
m ittlere Grosspolen u. das östliche herausgegeben. Dabei hat sich heraus« 
gestellt, dass viele ON«Veränderungen vorgekommen sind. So bringt 
er in dem vorliegenden neuen Bande zunächst verschwundene O N  des 
G ebiets u. ab S. 149 eine Ergänzung der früheren Zusammenstellungen.

N ur auf einiges aus der Fülle des zusammengetragenen Stoffes sei hier 
hingewiesen, wobei bereits in der Anzeige seines andern W erkes genannte 
Dinge ausgelassen werden, wenn sie auch in dem Buch wieder auftauchen. 
N ur selten wird einmal auch ein dt. O N  genannt wie Bysschoffsdorf 1310 
bei Tarnow a im Peisernschen (5) oder Potirw erder 1413 (65) oder aufs 
Dte. zurückgehende wie Sztankwort sicher dt. „Stankfurt“ bei Bärsdorf, Kr. 
Rawitsch (227), Walichnowy, Kr. W ilaun, 1406 Falknow (234) oder Szwe« 
derowo b. Bromberg v. Switger (227). Leicht erkenntlich sind dt. oder kirchl. 
PN«Stämme in O N  wie Albrechtowo 1230 vielleicht =  Lazqk, Kr. Schrimm 
(1), Bernardowo b. O bra 1636 (4), dem W ald Berwinowo b. Dakowy Mokre 
(4), Biernatka (5), H um ry (7), Burkowe nunc autem  Simonowe 1253 (12), 
Cukyerowo 1491 (17), G ostekovve 1230 (32), w G otartow  wyderssal 1416 
(32), Gunczlewe G orky 1401 (35); knapowy folwark 1777 (44), ad Szpigiel 
1728 (47), Levynowo Cunowo 1513 (56), mol. Ordym acher s. N izny mlyn 
1692 (76), O lbrachtov 1256 b. Xions (80), Oswaldowo 1423, wo auch ein 
Ritter des PN  Oswald bezeugt ist, O tm arowo b. Schroda 1299 (84), villa 
Friczkonis de Signar 1310, wozu 1416 Januss. Sygmar W szekliczky (118) 
den Aufschluss betr. W echsels von n u. m gibt, Szymbewo in Gegend Buk 
(120), Falkowo 1444 (125), Szynkielöw, Kr. Wielun«Wilaun, auch PN  Sin« 
kiel ( =  Schinkel) 1547 in Nessau (227), T rafary  b. Lutogniew, Kr. Kroto« 
schin u. Mühle T rafarz (231), Ulec ( =  Holz), Erlenwald b. Buschkau süd« 
westl. Schmiegel, 1830—46 Golen am Ulec (233), Wagowo b. Pudewitz =  
„westl. PN  W ago“ (233), Popardowo 1554 (91).

Schwieriger ist es schon bei Dlebowize 1257 v. Detle«v, «b (22), Dziecmia« 
rowice b. Dziecmiarki (28, 64) v. D ietm ar, Hanczyno 1570 (35) v. Hans 
in alter Aussprache, w ährend H^drzewo 1781 wohl v. A ndre(as) kommt. 
Odolkowice b. Exin wird durch 1418 Math, de Odoltowo, 1422 Odolcowsky, 
1437 Stan. O tolf in W ongrowitz klar (79), Ramulki (Randolki) durch 1557 
Randoltky (99), L^czki Zabaldowie b. Mechlin«Santomischel 1576 (98) 
heisst wohl Sebaldwiesen, Irgowo 1280 (119) en thält Jürge, das ja in 
älterer Z eit zu Jerzy geworden ist, wie m it Verzischung Baldrzicow 1331 
(128) Balderic u. W ietrzychowo Drachowo durch die Erwähnung eines 
D zytrzych Drachowski auf den PN  Dietrich zurückweist. Aehnlich aufzu« 
lösen ist lacus Oldrzychowo penes Wlassowo (134), Zebrzydowice 1555 b. 
M orin (143) durch Seyfrid — Siegfried, K ornatka (184) durch Konrad, 
oppidum Luthuldisstath 1406 deutet Lututöw, Kr. W ilaun (192), indem auch 
die-gründenden dt. Schlesier Lüthold aussprachen. In W ilamöw b. Scha« 
deck ist 1399 ein Zelman scult. de Vilamowo (236), was v. W illehalm 
abgeleitet ist.

Auf Deutsche weisen auch Namen wie suburbia s. villa Neyemyeczska 
vyesch 1517 (75) bei Koschmin, Niem. Smug b. Zaborowo, Kr. Schrimm 
(201), w ährend Niemcze b. Osielsk 1346 Nenycze hiess. Dominowo (Herren« 
hofen), Kr. Schroda nahe Giecz (einst Gdecz mit dem um strittenen, von
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manchen mit dem Gotenstam m  zusammengebrachten Stamm Gd», das in 
der ältesten Chronik genannt ist u. noch einen Ringwall aufweist) hiess 1413 
Dunynowo (166), weist also ebenso auf den N orden wie Budzice 1382 (11) 
vom PN  Budi, der z. Z. Boleslaus des Tapferen bezeugt ist, Oldrzenica 
1557 (80), Tuni 1327 (126), Yaconov 1250 (36), Jaxino 1250 (36).

W eiterhin ergeben sich lehrreiche sprachliche u. siedlungskundliche 
Beobachtungen. Der gewöhnlich als poln. angesehene j*Vorschlag findet 
sich öfters, z. B. Yandrzeykowo 1443 (1), Jamrozy Mühle Pf. Schildberg 
(176) wohl z= Ambrozi(us) in alter Aussprache des Reibelauts (wie in 
Mojzesz), aber in Jadamowo 1420 ist ein Paczolt (also Petzold) in schles. 
Aussprache) Schulze. Auf dt. Auffassung des slaw. o»Lautes als a weisen 
das Flüsschen Moskawa»Mas» u. Makierniewice, angeblich =  Mokrzenica 
bei Rogasen»Rogozno, das die gleiche Erscheinung aufweist. Die gleiche 
Folgerung ergibt sich bei starken Verkürzungen wie Czolomkane 1328, 
je tz t Zolkowo b. Zerkow  (245), schon 1400 Zolkowo, oder bei der Wiese 
Zawinc (mda.) b. Kopnitz (235), wobei die Lautentwicklungen des z zu z, 
des noch als o gehörten u. erst im 16. Jahrh. zu 6 gewordenen Lautes 
u. die noch nicht gehörte Zerdehnung auf das MA weisen, vgl. A. Latter» 
mann, Die O N  im dt.»poln. Grenzraum als Geschichtsquelle (in: Dt. Mhe. 
in Polen Jg. II H. 1—2). Bei Eskina 1253 zwischen den Flüssen Prosna
u. Bartsch schreibt K. „vielleicht Erkina (dort Rekince) oder ob esk — 
Esche, vgl. Dobenacker Reg. Thur. II 150 i. J. 1188 Name Eskwin, in Bayern 
(Reg. Boica) Eskinhart Eschenhart“. Die Erhaltung des sk vor der Wand» 
lung zu ä =  sch wäre alt.

Möglich scheint die Deutung v. Kondurtowo 1616 aus Komtur» (47). 
Ob aber H anobry b. Parzynowo, Kr. Kempen, 1846 Hunry, das Vf. zwei» 
feind m it O nufry zusammenbringt (174), nicht vielleicht mit Flannover 
zusamm enhängt wie Durlaki b. Powidz mit Siedlern aus Baden»Durlach, 
die dort feststehen? Das rätselhafte Ratusz, zjazd z : Zufahrt in Jaszkowo 
Kr. Schrimm nach Baranow möchte ich als Volksdeutung nach dem be» 
kannten Lehnwort aus mhd. räthüs, entstanden aus mhd. „gerade us“ 
deuten, W ydzierzewice 1425 v. altem W icheri, R^tfiny Kr. Rippen»Rypno 
(215) v. Randwln. Ripnivesmot im gleichen Kreis 1348 (217) wird wohl 
eine Ripnives mol, also eine Mühle sein, 3 O rte Lutkow(y) (26, 59) werden 
die Koseform Lut(i)co enthalten. Die Lage von Pyarthowo im Kr. Schubin, 
wo 1438 ein A lbertus heres ist, 1508 Pyardowo (86), legt die nd. Deutung
v. perd nahe (wie Behle»BiaIa usw.), dagegen Szywra, ein Flüsschen b. 
Miloslaw im Kr. M^reschen u. die dortige Anhöhe Krzywe Göry, wobei 
Vf. auf die Schiefen Berge bei Lauenburg i. Pomm. verweist (188), für den 
ersteren A usdruck schles. Aussprache (wie Owen s ta tt Ofen), da die ma. 
Schlesiersiedlung bis zur sog. „Breslauischen M undarteninsel“ in Preussen 
vorgedrungen ist. Ob das angeblich verschwundene Markuszewice distr. 
Iunivladiensis 1524 (65) nicht M arkowitz Kr. Strelno sein mag? Das 
wäre Kurzform des PN.

Ein lehrreiches Beispiel der Namenverpolung u. ON»Bildung geben 
folgende Quellenstellen (9f.): 1398 Petr, de Potrowicze Brick u. loh. de 
Potr. Brickczewicz (also ein Sohn), 1410 Andr. Brikczewsky de Brzikczewo, 
1412 Math, de Briczczicze usw. U nter solchen Erwähnungen v. PN  finden 
sich auch dte., mehrfach Henricus de Bellani 1409 (4), aus Kowalewo 1346 
(50), H. capellanus de Neczynici 1258 (74), H. (Jandrzich Andr.) Sirpowsky 
de Syrpowo 1414 (108). W enn es sich hier nicht um 2 verschiedene Leute 
handelt, waren also der besonders durch die schles. Einwanderung in 
Polen beliebte Name Heinr. u. der kirchliche Andreas durcheinander» 
gegangen. A lte Formen weisen auf Oldrzik de Podrzecze 1411 (105) u. 
Odolan v. angeblich 1065, von denen der erstere klar ist, der letztere aber 
m. E. dem bei Förstermann bezeugten Odolwan entspricht, dessen w in» 
folge doppellippiger Aussprache im Osten nicht aufgefasst worden ist, 
während bei 1423 O ttha de Szedcicevna offenbar eine Ersetzung der nord.
Deutsche Wisscnsch. Zeitschr. f. Polen. H eft 36. 1939. 22
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Form für dt. D ietrich vorliegt, vgl. auch A. Semkowicz Ausführungen über 
Szczedrzyk in: Röd Awdancöw. Kurzformen zeigen 1420 Nikel Gola«ssky, 
«ssinsky (170), Franko, Thom. de Slession castell. Slunensis (228) u. T ilo  
de Tlokin (Kr. Kalisch) 1283 (230). Bernhard, de Mirzewo W roblewicz 
1432 wird ebenso .wie in dem als Stoffsammlung wertvollen, in den An« 
sichten über die volkliche Abstammung aber vorsichtig zu benutzenden 
Buch des Verf. „Obce rycerstwo w W ielkopolsce w XIII—XVI w.“ (vgL 
D W ZP 20, 163 ff.) als zu den Oderwolf gehörig angegeben, aber ob die 
Erwähnung v. W roblewicz eine O rtschaft «wice beweist, erscheint mir un« 
sicher. W enn es sich nicht um eine durch dt. Schreiber verkürzte ON« 
Endung handeln sollte, könnte es als Patronym ikon auch zum PN  gehören. 
1408 taucht V alther de Neglossowo h. Kuszabe (201) auf, 1424 Sigism. 
de Stroyessewicze, daneben aber 1403 loh. Strobiszewski u. 1420 Slawobor 
Strobyeszewsky, also dt., kirchl. u. poln. P N  in einem Geschlecht. Ein 
Jarnoltowski 1520 ist nach einem O rt genannt (6), in dem der PN«Stamm 
A rnold steckt. A n dt. Zunam en bem erke ich Petr. W asserward 1412 in 
Slawikowitz b. Kröben (110), Math. Straus de Raczyno 1415 (213) u. m it 
Doppelnamen Paw. Turowski W ikiel 1531—65 (232). Im Kr. Lippen heisst 
der Nam e der Gebr. Pet. u. Hanus de Stangenberg 1386 später in poln. 
M unde nobiles de Stemberg (166).

M it Rücksicht auf die M aas’schen Zusam menstellungen der Hau« 
ländereien nennen wir auch die in dem Buche erw ähnten: D^browskie 
O l^dry se tzt Vf. m it (Z)grodzewo b. Kotowo (Karte Santomischel) gleich 
(34). Radzewer Hl. =  Hohensee heisst 1758: possess. Radzewo s. Kanto« 
rowo des. vel Czeczewo al. nowa Colonia H ollandorum  s. Radzewski (40). 
U eber Weiss«Hl. heisst es: „Osina Biale Ol. „Bialawies“ un ter Hinweis 
auf eine Erwähnung v. 1713 (82). Ohne die Bezeichnung Hl. 1780 nowe 
osady nazwane Studzieniec (116) betr. des bei Polanowo«Powidz, dagegen 
betr. W iederau 1791 Hol. W ydartow o (137), w eiter „G ranie (G rany); kilka 
jezior na L^gu srem. (Ol^drach) ku W arcie w stron§ M echlina“ (173), 
1791 H olendry Izbiczne 1791 (175), W ydartow o a. Szczurskie Ol., heu t 
Szczurowice (238) u. W ypnidu. a a. Holendry, einst Siedlung b. Szczury 
(nach Relat. Pysdr. 102 v. J. 1791 f. 504) (S. 239).

H ier scheint ein Druckfehler vorzuliegen. Diese sind aber sonst selten, 
z. B. Kurier Pozn. 30. 12. 193, (43) oder die andre Jahresbezeichnung 17559 
(158). Es dürfte wohl auch dt. Karpalewoer Blotte, nicht Blotto (184) im 
Kr. W irsitz heissen.

Das nunm ehr wohl abgeschlossene Gesam twerk ist eine grosse u. 
dankensw erte wissenschaftliche Leistung, aber hauptsächlich nur für die 
poln. ON. Die Sammlung u. Bearbeitung der dt. u. dann eine Vergleichung 
der Formen, aus denen sich auch für die Siedlungsgeschichte wichtige Er« 
gebnisse besonders für die Grenzgegenden ergeben werden, ist im wesenK 
liehen noch eine grosse Aufgabe für die dt. Forschung. A. L.
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J u iU c h tift m  und JakteAueeölfetttikkuHqeH.
Archeion, Czasopismo naukowe poswi^cone sprawom archiwalnym 

Wiss. Zs. f. Archivfragen, begründet v. Stan. Ptaszycki, Schriftl. W it. 
Suchodölski ü. Vinz. Lopacinski]. W ar. 1935—37, W ydawn. Archiwöw 
Panstwowych, vorrätig in: A dm inistracja wydawn. M inisterstwa W. R. 
i. O. P., A leja Szucha. Jg. 13—15.

Jg. 13 enthält v. St. Pomaranski: Gen. J. Stachiewicz als G ründer poln. 
Kriegsarchive, v. Tad. M anteuffel: Die Registratur des Schulbez. W ar.
(v. 1807__1915), Wl. Budka: Die Papiermühle in Balice b. Krak. (Bes. Joh.
Hockemann 1535, Mark. Scharfenberger f  1545, Val. Sch. bis 1592, Adam 
M iarka 1600—04. W asserzeichen W appen der Dorfbes., der Boner, Firlei 
u. Ossolinski), v. A nna Dörfler: Die Archive der S tadt Sambor (weltl. u. 
geistl. in verschied. Sprachen (vgl. D W ZP 31, 276), K. Tyszkowski: Eine 
A rchivinstruktion v. rd. 1770 (Radziwill in Nieswiez), v. K .Konarski: D. A kten 
der Kanzlei des Gen.«Kriegsgouv. W ar. 1831—62 im A rchiv alter A kten, 
W. Lopacinski: Aa. des Röm.«kath. Geistl. Kollegiums Petersb. üb. Unierten« 
fragen, W. Suchodolski: Das estn. Archivgesetz. Es folgen Berichte üb. neues 
poln. A rchivschrifttum , üb. Tätigk. der Staatsarch., Lehrgänge u. 2 Nachrufe. 
Zus.fassungen der A ufsätze in franz. Sprache machen den Beschluss. — 
Aehnlich sind die andern Jgg. eingeteilt. Jg. 14 bringt unter den Aufs. 
Nachrufe v. St. Kqtrzynski für Stan. Zakrzewski u. v. K. Kaczmarczyk für 
Ks. Jan Filjalek. J. Kruszynski bringt N achrichten über die neuen Leica« 
u. Contaxapparate für Lichtbildwiedergaben u. ihre Anwendung besonders 
für A rchivbestände, K. Kaczmarczyk über das Czenstochauer Stück des 
Inventars des Kronarchivs v. 1613, J. Niec über die Hdschr.abt. in der 
Bücherei des „Towarzystwo Przyjaciöl N auk“ in Lutzk. U nter den Bespr. 
finden wir eine ausführliche v. F. Pohorecki über L. Bittners G esam tinventar 
des W iener Haus«, Hof« u. Staatsarchivs, fortgesetzt in Jg. 15, wo auch O. H. 
Meissners A ktenkunde angezeigt ist. An Aufsätzen enthält dieser Jg .: Die 
Archivalien des Januaraufstandes in den Staatsarchiven, v. Al. Bachulski: 
W irtschaftsarchive, v. J. W ar^zak: Das A rchiv der Fabr. Ludw. Geyer in 
Lodsch (S. 26—34); v. A. Moraczewski: Ueberweisung v. V erwaltungsakten 
an die Staatsarchive, T. M anteuffel: Aktenaussonderung, ders.: Das Natio« 
nalarchiv der USA, v. W. Hejnosz: A rchivare u. Bibliothekare u. St. Gro« 
chowski: Um einen gemeinsamen V erband beider Berufe, sowie ein v. A. 
Moraczewski bearbeitetes Register der bisherigen 15 Jgg. A. L.

Roczniki historyczne [G eschichtl. Jah rb ü ch er]. Poznaü-P osen . Tow. 
M iloäniköw H is to rji. Jg . 1 — 10. 1925— 34.

U n ter H inw eis au f die A nzeige der le tz ten  Jgg. in  D W Z P 35, 
342 f. b ringen  w ir n ac h träg l. noch eine G esam tüberschau  über den 
In h a lt der fü r die A nsich ten  der poln. G esch.forschg. b e tr . der ehern, 
preuß. G ebiete, bes. des a lte n  G roßpolens bzw. der P rov . Posen 
w ichtigen Zschr. Von Jg . 1, einem  Sam m elw erk zur G esam tgesch. des 
G ebiets, w ar ein SA. erschienen, den  w ir in  D W ZP. 12, 179— 82 a n 
gezeigt h a tte n . Von Jg . 2 w aren  m ehrere A rb. schon in  H . 13, 174 ff. 
u. 17, 170— 2 besprochen  w orden. A ußerdem  e n th ä lt  er v. T. T y c : 
Polen u. P om oran ien  z. Z. Schiefm unds, A. M. S kalkow ski: Jos. W y- 
bicki im  u n ab h än g . Polen, v. A. W ojtkow sk i: D ie D enkschr. R ich te rs  
über die OSer 1821 (betr. M u tter-  u. S chulsprache), v-. dem s. eine 
S ch rifttu m sk u n d e  fü r die ab g e tr . p reuß . G ebiete f. 1925 u . eine 
kurze wiss. C hronik  u. N achru fe f. 1926. D er das G egenstück zu Jg . 1 
b ildende 3. über W estp r.-P om m ell, is t w ieder ein Sam m elw erk, an g e
zeigt „O stla n d b e ric h te “ 1928 N r. 5/6. Jg . 4 e n th ä lt  v. J. K ochanow ska-

22*
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W ojc iechow ska: D as V erhältn is  Schles. zu P o len  u. B öhm . 1321— 39, 
v. J. R u tk o w sk i: F ro n d ie n s t u. L ohnarb , in  den  kgl. G ü te rn  in  P reußen  
z. Z. v. Siegm. Aug., v. J. S taszew sk i: D er ö ste rr . Zug nach  T h o rn  u. 
W estp r. 1809, v. K. M aleczyüsk i: D ie U rk u n d e  des K ard .leg . H u m b ald  
fü r das K loste r T rem essen  vom  2. 5. 1146, v. S t. P ie rz c h a la n k a -Je sk e : 
D ie Gesch. des K loste rs C zarnow anz im  MA., v. S. M achn ikow sk i: 
Zdziez-B orek im  MA., v .J .  K a rw a s in sk a : D er A u sd ruck  ,,W lad is law ia“ , 
v. K. T ym ien ieck i: D ie 6. In te rn a t .  H is to rik e rtag u n g . In  Jg . 5 finden  
w ir B. W lo d arsk i: E ine angebl. U rk u n d e  S w an topo lks v. Pom m ll. v. 
1180, v. M. Skalkow ski: W ybick i u . d. Legionen, v. J. W illaum e: H a- 
m ilkar K osinsk i 1769— 1823, (2 Teile) v. K. M iaskow ski: Aus der
Gesch. der F am . L a s k i-a  Lasco (betr. jü d . V erschw ägerung m it F ischei 
au s Pow idz), v. K. S ochan iew icz: E in ige a l te  B odenm asse, v. F . Po- 
ho reck i: D ie R h y th m ik  der C hronik  des G allus A nonym us (F orts . Jg . 6), 
v. K. G örsk i: D er Tod Prem issels I I . ,  Jg . 6 b r in g t v. H el. P o laczek : Die 
E n ts te h u n g  des P as th e n ad le rs , v. A. H an y z : K riew en im  MA. (vgl. 
D W ZP. 24, 164— 6), v. H el. L u cz ak : E m ilie S zczaniecka (vgl. H . 24, 
150— 3), v. J. S taszew ski: T ru p p en au fste llu n g  u. K rieg stä tig k . in  d. 
W oiw odschaft K alisch  1831. Jg . 7 e n th ä lt  in  s. einzigen H efte  (sonst 
gew öhnl. 2 H a lb jah rsh .)  v. M. G um ow ski: D ie A nfänge des w eißen 
A dlers, v. L. K oczy: D as po ln -dän . B ündn is v. 1315 u . die p o ln .-b ran - 
denb . B eziehgn., v. Z. W ojc iechow sk i: Zur S lav is tik  u. den U n ter-  
suchgn . zum  d t. O sten  im  D t. Reich. Im  Jg . 8 h an d e ln  L. K oczy (in 
b e id en  H eften ) über die ä lte s te  Gesch. P om ., B. H offm ann  über die 
B ulle „D e sa lu te  a n im a ru m “ (vgl. D W ZP. 28, 210 ff.), A. W ojtkow sk i 
ü ber die e rs ten  10 J. der A rb. der die Zs. herausgebende G esellsch. 
In  Jg. 9 se tz t M iaskow ski seinen L ask i-B e itrag  fo rt, J . G ladysz b e
h a n d e lt Mkgf. Ludw . v. W itte lsb .-B ran d b g . u. Polen, J . S taszew ski die 
A ufstellung  der Pos. D ivis. 1806, T. S ilnicki den K ard .leg . H ugo S t.- 
Cher u. Po len , M. M astyüska B ischof A ndreas v. B nin , A. M. S kal
kow ski: E rasm . M ycielski, K . T ym ienieck i b e r ic h te t ü ber die 7. I n 
te rn a t .  H is to rik e rtag u n g . Jg . 10 b r in g t au ß e r der F o rts , des Aufs. v. 
M. M astynska B e iträge v. St. B odn iak  über den B au  des 1. K riegs
schiffes du rch  P olen  (in E lb in g  1570— 7), v. S kalkow ski über Gf. Skö- 
rzew ski u. den H of F rie d r. I I . ,  v. M. G um ow ski über Bolesl. d. Tapf. 
in  Böhm en, v. K. M aleczynski, S tu d ien  zur H eilsberger H dsch r. der 
G alluschronik , v. K. T ym ien ieck i: D er E in s tro m  D ter. in  die poln. 
L an d e  u . die B edeu tung  des d t. R ech ts im  MA. in  P ., sowie e. B erich t 
über die 2. In te rn a t .  S lav isten tagung .. Bes. in  den  le tz te n  Jgg. finden  
sich  d an n  noch k ü rze re  B eiträge  versch iedener Verf., B espr. u. In h .-  
an g a b en , M itteilgn . der Gesellsch. u. N achrufe. A. L. ,

Grenzmärkische Heimatblätter 1938. S chneidem ühl, C om enius-B uch- 
h an d lu n g .

In  H eft 1 b eh an d e lt D r. H . S chlein itz in  F o rts , seiner D issert. 
(vgl. D W ZP. 31, 259) u n te r  B eigabe v. 6 K t. u. T ab . die V erte ilung
u . D ich te der B evö lkerung  in  d. südl. G renzm . i. J. 1933 (1— 32), so
d an n  M. L a u b e rt die dem  poln. Adel zugu te  kom m ende E rw e ite ru n g  
der Posener L an d sch aft 1842 (35— 48), nach  der 11%  Milh R t. an  
neuen, b innen  35 J. tilg b a re n  P fandb rie fen  ausgegeben w urden. Th. 
W otschke s te u e r t A nalek ten  zur K irchengesch. F ra u s ta d ts  bei (58 
b is 70), B riefe H erzog A lbrech ts an  verschiedene E m pfänger u n d  
Joh . V echners an  Joh . H ü lsem ann . Kl. B eiträge  sind  noch die v. G. Ch.
v. U n ru h  über eine G arn isonfrage, v. A. K o e r th : Als T irsch tiege l p reuß isch  
w urde (1793) u. v. K. F . B ra n d t:  S tep h an  u. C h ris tian  R öm er. Charl. 
K iehl b r in g t einen N ac h trag  der b isherigen  V eröffentl. der G renzm . Ges. 
zu dem  v. 1935 (85— 89). —  In  H . 2 se tzen  M aj. a. D. G lück die E in ze l
b ilder aus den G renzschu tzkäm pfen  m it s. E rlebn issen  w ährend  der
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P olenkäm pfe um  Lissa u. in  OS. 1919 (93— 99) u. O tto  R aasch  m it: 
Aus den K äm pfen  in  Posen u. B en tschen  1918/19 (99— 103) fo rt. P f.
G. S chm id t s te llt die Lage der B auern  in  P ieske (Kr. M eseritz) vor 
der B auernbefre iung  la u t P ro toko ll vom  8. N ov. 1824 d ar (104— 115), 
die lehrreichen  V ergleiche m it frühere r Zeit erm öglicht, wenn m an 
den folg. B e itrag  v. A. O. N a th : Die G ründung  der G em einde G roß- 
krebbel (115— 18) dan eb en h ä lt. Th. W otschke b ehandelt K irchen 
b au ten  vor 300 J. (118— 23) b e tr. B rä tz  („B re e tz“ 1661, R evier und  
Lissa 1659). Aus der Gesch. des „M arkfleckens“ G runau b. P r. F rie d 
land  b e ric h te t A. K oerth . D as einheim . H andw erk  in K oschneider- 
m u n d a rt s te llt D r. J. R in k  d ar u n te r  B eifügung v. E rgänzungen  zu 
s. früheren  Aufs. v. 1936 über A rbeiten  der d t. B auern  (128— 43). 
Es fo lg t v. E r. B leich : D er A tlas der d t. Volkskde. in  der G renzm . 
P.-W ., zur Gesch. seiner L andesste lle  (144-— 152). —  In  H . 3 g ib t 
der H erausgeber H. J. Schm itz einen geschichtl.-geogr. ü b e rb lic k : 
Ä nderung der V erw altungsgrenzen  in  d. preuß . O stm ark  (179— 191) 
u n te r  B eigabe v. 3 K t. Die B ildung  des Posener K onsisto rium s und  
Schulkollegium s s te llt ausführl. M. L a u b e rt d a r (191— 223). E r sch ließ t 
,,D ie E n tw ick lung  der hier behandelten  B ehörden  zeigt in vielen 
P u n k ten  das ty p . B ild  der dam aligen  preuß . V erw altung : h a r te  und  
en tsagungsvolle A rbeit treu e r  S taa tsd ien er gegen kargen  Lohn, die 
hier selbstlos auch  zugunsten  der Polen geleistet w urde. D azu s tie f
m ü tterliche B erücksich tigung  der ev. K irche gerade im  gefährde ten  
G renzland. Vor allem  sp rin g t bei der m aßgebl. B ehörde das B estreben  
nach völlig gerech ter B ehandlung  des po ln .-ka th . V olksteils in  die 
Augen. D ie K enn tn is der poln. Sprache w ar bei den k a th . Schul
le ite rn  se lb stv e rstän d lich e  V oraussetzung , fü h rte  aber zu m anchen 
E n ttäu sch u n g en  bei ih ren  T rägern . D arum  m uß ten  häufig  d t. M änner 
einspringen und le is te ten  eine b e träch tlich e  A u fbauarbe it im  I n te r 
esse der poln B evö lkerung .“ Th. W otschke sch re ib t kurz über die 
1. au fk lärerische S tim m e in der G renzm . u. A. K oerth  über einen P lan  
zur T rockenlegung des Z ützer Sees. R. P erdelw itz  b ehandelt im  L ich t 
des neuen d t.-po ln . S ch rifttum s den M ythos vom  D t. in  Polen  (226 
bis 245), wobei Lück, J. F eldm an , Chalasiriski, Szram ek, R ybicki, 
Znaniecki un d  N ow aczynski b erü ck sich tig t sind. —  A ußer M itteilgn. 
der Ges. e n th a lten  die H efte  noch 63 B esprechungen. A. L.

Kronika G ostynska. Ilustrowane pismo regjonalne [Gostyner Chronik. Be# 
bilderte Heim atschrift]. G ostyn (hier abgekürzt: G.), Fredreum. Schriftltr. 
Wl. Stachowski. Bd. IX (1938), IV  +  196 S. m. 29 Abb., 20 Bildtafeln. 8°.

Ueber den hier interessierenden Inhalt des rührigen M onatsblättchens 
(für dessen frühere Jgge. vgl. D W ZP H. 30, 31 u. 34) seien nachstehende 
mehr oder weniger eingehende Anzeigen u. Bemerkungen gegeben. — Unter# 
zeichneter bringt (S. 1—8 u. 48) eine Z u s te llu n g  der aus d. Gost. Ländchen 
(dieser Begriff im Sinne des heutigen Kreises G.) stammenden Studenten 
d. 15. u. 16. Jhs. an d. U niversitäten Krakau (85 Namen), Leipzig (1) u. 
W ittenberg (1), eine Uebersicht, die sich bei weiteren Forschungen zweifei# 
los noch vervollständigen lassen wird; bem erkenswert ist, dass von d. auf# 
geführten 87 Studenten allein 32 aus d. S tädtchen Kröben kommen, das im 
Besitz d. Posener Bischöfe u. zugleich deren Sommerresidenz war. — Einen 
aufschlussreichen A briss über Leben u. W irken eines d. ersten (neben Mar# 
cinkowski, Dez. Chlapowski u. a.) grosspoln. Anglophilen, des aus G. ge# 
bürtigen Edm. Naganowski (1853—1915), gibt (S. 10—28, 187—93 m. Phot.) 
der bekannte W arschauer L iteraturforscher St. Helsztynski. — Die schon 
in d. letzten Anzeige (DW ZP H. 34, 358) berührte Frage, welche Formen 
die ursprüngl. Turm bekrönung d. schönen Pfarrkirche in G. gezeigt haben 
mag, sucht Ing. Michalowski (28 f. m. 4 Abb.) zu klären, wobei die in Fig. 2 
gebrachte Lösungsvariante m. E. am treffendsten erscheint. — Ueber das
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Gost. Privileg v. 1775 (S. 31 f.) zur Herbeiziehung auch nichtkath. Ansiedler 
vgl. D W ZP. H. 35, 121—25. — K. T. Prausmüller beschreibt (33—36 u. Abb.) 
das grosse 53 Figuren zeigende Drei*Königs*Bild aus d. 17. Jh. in d. Pfarrk. 
zu Skoraszewice bei Kröben, das durch die in den Figuren der 3 W eisen 
nachträglich aber zeitgenöss. gemalten Porträts der Stifter (aus d. Familie 
Konarzewski) besond. Interesse gewinnt. — Eine im 18. Jh. vom Propst 
d. Kröbener Hlg. Geistkirche niedergeschriebene Beschwörungsformel gegen 
Mäuse u. R atten  veröffentlicht der Schriftltr. S. 37. — Das Gost. Land be* 
treffende Lokalnachrichten aus d. amtl. südpreuss. „Zeitungsberichten“ f. d.
J. 1795/7 u. 1801—05 bringt U nterzeichneter (43—48, 50—53), darunter auch 
einige ungewöhnl. Inhalts (so z. B. ist w iederholt die Rede von m ehr als 
lOOjähr. Leuten, wie z. B. von einem Posener M ethusalem, dem im Apr. 1805 
angebl. 138 J. alten Jos. Malinowski, „der 90 J. G löckner bei den hies, 
Karm elitern auf d. W iese gewesen ist u. den König Joh. Sobieski, den Czaar 
Peter I. u. den König Carl XII. (von Schweden) gekannt h a t“ ; w eiter von 
einer menschl. M issgeburt m. nur einem Auge dicht über d. Nase (1802 in 
Buk), einer auf d. slav. V am pyrm ythos weisenden Grabschändung (1805 in 
Sandberg) u. a.). — Eine breite, ausführl. Darstellung nach M agistratsakten 
über einen S treit d. Gost. Müller m it d. Bäckern in d. J. 1805/8 liefert 
Gymnasialprof. W. Kolomlocki (54—61, 68—78, 88—93). Die Bäcker hatten  
seit 1800 begonnen, ihr Mehl von ausserhalb zu beziehen, was die Müllers 
innung zu langen querulierenden Suppliken gegen d. „frechen“ Bäcker reizte, 
Suppliken, die den noch ziemlich m ittelalterl. Geist dieser aller kaufmänn. 
Talente baren Zunftgenossen aufzeigen. Verf. scheint dabei die Müllers 
m eister ins Herz geschlossen zu haben, denn er bem üht sich, deren Stands 
punkt u. V erhalten zu rechtfertigen. Dagegen wäre an sich nichts einzus 
wenden, wohl aber dagegen, dass Verf. sich sonderbarerweise anstrengt, 
dieser verhältnism ässig harmlosen Geschichte ein polit. M äntelchen umzus 
hängen, denn hier halten seine A usführungen einer sachl. K ritik nicht mehr 
stand. Im J. 1793 gab es (laut d. Indaganda dess. Jahres) in G. eine Müllers 
zunft von 16 M strn. u. einen Bäcker. „Da diese Müller — schreibt K. — 
lauter Polen waren, die eine geschlossene, kathol. u. [was zu beweisen 
bleibt] patriot. Z unft bildeten, gefiel den preuss. Behörden dieser Sachvers 
halt augensichtlich nicht“, u. so habe denn d. S teuerrat H irschfeld sogleich 
in d. Indaganda verm erkt, dass in G. noch 3 Bäcker leben könnten. „Nach 
aller W ahrscheinlichkeit“ hätten  sich darauf schon i. J. 1795 deutsche Bäcker 
in G. niedergelassen, nach deren Erscheinen dann besagten „patriotischen“ 
M üllern das Backrecht entzogen worden. W eiter m acht sich Verf. die Auf« 
fassung d. Müller*Suppliken zu eigen, dass es rechtlich unerlaubt gewesen, 
frem des Mehl nach G. zu bringen, übersehend, dass laut der (doch nach 
Angabe des alten, noch bis Sept. 94 am tierenden, poln. M agistrats beant* 
w orteten) Indaganda bereits im J. 1793 kein „Mahlzwang“ mehr bestand, 
d. h. jeder Bürger mahlen lassen konnte, wo ihm beliebte (vgl. Krön. 
Gost. VI, 100, Anm. 2), u. selbst d. M üllerstatut v. 1679 nichts Entgegen* 
lautendes enthält. W iederum  „wahrscheinlich“ un terstü tzten  nun die (nach 
des Verf. A nsicht natürl. durchweg) dtschn. Bäcker als Kunden i h r e  
Müller*Landsleute in d. Umgegend, wie Punitz, Bojanowo usw. Den preuss. 
Behörden nun in dieser Z t. u. zumal in diesem Falle n a t i o n a l i t ä t e n *  
p o l i t .  Tendenzen unterstellen zu wollen, ist durch nichts gerechtfertigt. 
A ber w eiter: die Bäcker beriefen sich auf unrichtiges Wiegen der Müller, 
u. eine laut Vereinbarung d. M agistrats m it den Parteien — unterzeichnet 
von 7 „poln.“ Müllern (worunter ein A. E itner) u. 5 „deutschen“ Bäckern 
(worunter ein F. Fincz) — vorgenommene Stichprobe gab den Bäckern 
Recht; ein Ergebnis, das Verf. sogleich als schlaue Regiemache verdächtigt, 
da ja „eine H and [d. h. der „dtsche.“ M agistrat] die andere [näml. d. Bäcker] 
w äscht“, u. überhpt. die Behörden „m it allen M itteln — übrigens gemäss 
den Befehlen von oben — auf d. Zerschlagung der poln. Zünfte abzielten“, 
u. zwar, wie Verf. belehrt, „weil sie [d. poln. Zünfte] keine Deutschen
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aufnehmen wollten“. Als handelnde Personen u. Schiedsrichter von seiten 
dieses dtsch.“ M agistrats traten  nun aber auf: der S tadtsekretär Rohrmann, 
der seinen Posten 1799 auf persönl. Fürsprache des Gost. G rundherrn My* 
cielski erhalten hatte, auch d. Poln. beherrschte (vgl. S. 107), sowie der 
Ratmann Przezborski, der noch aus d. alten poln. M agistrat stam m te u. 1794, 
vom Steuerrat H irschfeld als Parteigänger d. poln. Insurgenten denunziert, 
auf d. Anklageliste gestanden hatte  (vgl. VII, 9 u. 12)! W as die angebl. 
Tendenz d. preuss. Unter* u. O berbehörden gegen die poln. Zünfte betrifft, 
so bleibt solche Behauptung für jene Z eit erst noch zu beweisen; die 
vorgebl. Feindschaft d. poln. Zünfte anderseits aber gegen deutsche An*
w ärter __ (offensichtlich hat Verf. die Begriffe „deutsch“ u. „nichtkatho*
lisch“ verwechselt) — lässt sich allein schon aus dem (hier in d. D W ZP 
angezeigten) Tagebuch des Krotoschiner Leinwebers Riedel wiederlegen. 
Verf. scheint eben bei d. Ausarbeitung d. A ktenstoffes ganz vergessen zu 
haben, dass die Vorgänge vor mehr als 130 J. spielten. Auch d. Umstand, 
dass sich die Müller sogar Ueberfälle u. M isshandlungen (auch von 2 un* 
beteiligten Frauen) zu Schulden kommen Hessen, m acht den Verf., nachdem 
er der A ffäre diesen künstl. polit. A nstrich gegeben, schon nicht mehr 
stutzig. Gänzlich unbeküm m ert spricht er in allgem. Redensarten wieder* 
holt von „diskreten Anweisungen“ (S. 76) u. „Instruktionen von höheren 
Behörden“ (89) ohne auch nur einmal aktenmässige Angaben zu machen, 
oder genauer: machen zu können, denn diese Anweisungen sind — wie ich 
fürchte — so geheim gewesen, dass man sie leider in keinem Archiv mehr 
wird entdecken können. N un jedenfalls, die südpreuss. Z eit ging 1806 zu 
Ende, das Hzgtm. W arschau entstand, in G. sass ein poln. Bürgermstr., u. 
in Posen regierte ein poln. Präfekt. W enn also die „sam ften“ Gost. 
Müllermstr. zu südpreuss. Z t. aus irgendwelchen polit. G ründen in ihren 
(angeblichen) Rechten beeinträchtigt worden wären — wie es Verf. un* 
begründet als Tatsache hingestellt hat —, so sollte man annehmen, dass 
diese „Patrioten“ unter der nunmehrigen poln. hzgl. W arschauer Verwaltung 
zweifellos m it allen Ehren rehabilitiert worden sind. Die Posener Präfektur 
erteilte jedoch im J. 1808 den Gost. Müllern auf ihre erneuerte Beschwerde 
„eine — wie Verf. selbst kurioserweise zugeben muss — A ntw ort, die mit 
der preuss. identisch w ar“) ihr A nspruch wurde in genere abgelehnt, selbst 
(was zu beachten) für den hier nicht zutreffdn. Fall, dass ihnen ihr Müller* 
Statut ein Monopol zuspräche. D am it erweist sich eindeutig, dass der 
ganze S treit rein interner wirtschaftl. N atu r war. Dass übrigens damals 
in d. Gost. M üllerzunft überhpt. ein unruhiger G eist gegen d. Behörden 
rumorte, dürfte auch aus d. S treit der Müller m it d. poln. M agistrat (um 
1810/11) zu entnehm en sein, bei welcher Gelegenht. die weissbestaubten 
M str. ihre hochlöbl. S tadtväter dem Dominio als „durch Rechthaberei ver* 
giftete T yrannen“ denunzierten (Krön. Gost. VIII, 44 ff). — Aus einem 
Bericht d. Kröbener Propstes über sein Kirchspiel an die vorges. geistl. 
Behörde (1828) gibt W. Stachowski (61—64) aufschlussreiche Auszüge, 
welche die kulturellen Verhältnisse einer damal. Posener K leinstadt u. ihrer 
N achbardörfer scharf beleuchten (Klagen über Diebstähle u. Bettler* 
Unwesen; von insges. 3817 Gläubigen waren nur 27% (in Kröben*Stadt 
sogar nur 6,3%) des Lesens kundig, die sich auffälligerweise überwiegend 
(zu 3/5) aus Frauen rekrutierten). — W eiter bringt d. Schriftltr. Einzelheiten 
über die im 19. Jh. verschwundenen Kalkbrennereien in Jezewo b. Borek. 
— In die Anfänge des in seiner Idee im Gost. Kasino geborenen Marcin* 
kowski*Vereins führen uns die Beiträge Stachowskis über die vom Krö* 
bener Kreiskomitee d. Vereins zur V erbreitung von Stipendiaten für Gym* 
nasien 1842 in Krajewice (81—87) u. 1843 in G. (153—60) eingerichteten 
Schüleralumnate, Unternehmungen, bei denen vorbildliche u. bedeutungs* 
volle Kleinarbeit geleistet wurde. — Ders. Verf. berichtet auch (142—44) 
über einen vom Gost. Kasino im J. 1845 versuchten Preiswettbewerb für 
\  olksschullehrer d. Ghzgtms. Posen (über das zu behandelnde Them a:



344 Zeitschriften und Jahresveröffentlichungen

W elche M ittel sind nötig, um das Volk zu seiner Berufung auszubilden u. 
an Stelle zahlreicher (Einzeb)Kenntnisse den Begriff moralischer u. sozialer 
W ürde in ihm zu entwickeln); es ist jedoch unbekannt, ob d. W ettbew erb 
abgewickelt worden, oder auf den W iderstand der konsulierten Posener 
Regierung gestossen ist. — W. Janiak teilt aus der Zs. „Deutsche Jagd“ 
(1934, Nr. 12) eine m it „Altes Jägerlatein“ überschriebene N otiz v. J. 1805 
mit, die über ein A uftauchen von 18 W ölfen bei Punitz berichtet. Die 
näheren U m stände des erzählten Vorgangs hören sich allerdings ziemlich 
„lateinisch“ an, aber f ü r  das A uftauchen von W ölfen überhaupt (eine 
Annahme, die J. als Beweis dafür bezeichnet, welche „phantastischsten“ 
Vorstellungen noch vor 130 J. in Deutschland über d. Posensche als einer 
W ildnis kursierten) sprechen mancherlei U m stände (z. B. die amtl. Berichte 
d. Posener Kammer f. d. W interm onate d. J. 1803—05, vgl. S. 47 u. 49) —• 
und beiläufig: es ist u. bleibt bedauerlich, die K ultur eines Volkes (denn 
darauf läuft es doch hinaus) nach der Zahl der W ölfe messen zu wollen. — 
In d. „Beitrag zur Gesch. des Gost. M agistrats 1793—1806“ (S. 93—95, 
104—09, 120—25; nach Berliner A kten) hat U nterzeichneter das durch? 
schnittliche Bild einer südpreuss. S tadtverwaltung m it ihren Lichtern u. 
Schatten auf gezeichnet: A bbau von 11 auf 5 Personen, Heranziehung von 
dtsch. Beamten u. Angestellten, die nicht immer die besten waren (1798 
musste d. Gost. Bürgermstr. Suchland wegen m ehrerer Vergehen seines 
Postens enthoben werden), W irtschaften nach festem Haushaltsplan usw. 
Zu verbessern ist (S. 108), dass d. S tadtdienergehalt nicht durch „eigen? 
händiges Schreiben“ des Königs, sondern durch K abinettsordre aufgebessert 
wurde. Eine beigegeb. Bürgerliste v. J. 1796, die über Hausnummer, Besitzer 
u. M ieter A uskunft gibt, zählt 282 Personen auf, von denen sich übrigens 
234 nur durch Kreuze unterschreiben konnten (die diesbezügl. Kenntlich? 
machung bei den einzelnen Namen ist im Druck vergessen worden). A n 
deutschklingenden Nam en begegnen in d. Liste: Akkerm ann, Busch, Buss, 
Eitner, Ekkert, Fengler, Erantz, Geliert, Hersch, John, Kahl, Kiesewalter, 
Klausnizzer, Knechel, Krahl, Kuchmann, Lass, Muecke, Mueller, Reichelt, 
Schielke, Stande, Strygner, Tiesler, Tschuschke, W echmann, W entzel, Woll? 
mann, Zellmann u. Zimmermann. — S. 95 f. berichtet L. Nowak über eine 
in d. N ähe d. Karzecer Ringwälle (bei Punitz)* aufgefund. 11 cm lange 
Steinaxt. — Der in D W ZP H. 34, 356 ausgesprochene W unsch, etwas 
Näheres über d. Pastor Bartolom. Deichsel aus d. Gost. Reform ationszeit 
in d. 2. H älfte d. 16. Jhs. zu hören, erfüllt (101—04) W. Stachowski, der zu 
der ebenso überraschenden wie wohlbegründeten These gelangt, dass D. 
wohl m it G. nichts zu tun hat. Die bisherige Annahm e gründete sich allein 
auf d. chronikartigen Eintragungen D.’s in seine noch erhaltene Bibel (je tz t 
im Besitz des Gost. Gymnasiums), Eintragungen, die — wie Verf. nach? 
weist — nach Inhalt u. Datierung ein Pastorat Deichseis in G. so gut wie 
ausschliessen u. evtl, auf d. S tadt Reisen oder Hirschberg weisen dürften. 
Quellenmässige N achricht über einen Gost. Pastor geben dagegen die Gost. 
Stadtbücher, die für 1580 von einem „Petrus minister Lutheranorum “ be? 
richten. — Einen sehr verdienstvollen Beitrag zur Posener Kunst? u. Kultur? 
geschichte bildet die Gem einschaftsarbeit von Stachowski u. Prausm üller 
über die sogen. Porträt?Sargtafeln im Bereich des Gost. Ländchens (114— 19, 
129—38, 146—50 m. Abb.; auch im Sonderabdr. erschienen). Es handelt sich 
dabei um jene — bisher infolge jener ewigen, zum eist m it U eberschätzung 
verbundenen, Beleuchtung fremdländ. W erke fast gar nicht beachteten, 
meist sechseckigen, der Figur eines Sargquerschnitts entsprechenden, Blech? 
tafeln m it den P orträts V erstorbener, wie sie an den Pfeilern in d. Posen? 
sehen (kathol. wie evangel.) Kirchen öfters begegnen. Diese kleinen Denk? 
mäler, die sich zuweilen zur Höhe künstlicher Q ualität erheben, sind um so 
schätzenswerter, als sie, nach Form, Stil u. Technik zu urteilen, fast aus? 
schliesslich A rbeiten einheimischer, bodenständiger Maler u. „A rtisten“ sein 
dürften u. durch ihre N aturtreue in d. Porträts unersetzliche ikonograph. 
u. geschichtl. Dokum ente darstellen. Keine einzige der 24 aufgefundenen
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(sämtl. abgebild.) Tafeln ist — erklärlicherweise — signiert, so dass ge» 
sicherte Zuschreibungen unmöglich sind, obwohl einige Namen von Malern 
aus jener Z eit überliefert sind (z. B. für G. im 17. Jh. St. C ondrat u. Aug.
K ierbel).__ Ueber einige V olkstrachten der Dörfer um Kröben aus d. Z eit
von etwa 1850—60 unterrichtet W. Stachowski (125—28, m. 2 zeitgenöss. 
Abb. von Bogum. Hoff). — Eine reich bebilderte Zus.stellung von Natur» 
denkm älern (Bäume, Pflanzen, Findlingsblöcke usw.) im Kreise G. hat Czesl. 
Kaczmarek beigesteuert (150—52, 168—75 u. 178—87 m. 21 Phot.). — Die 
S. 161 f. gebrachte Gedenkliste der aus d. Kreise G. stammenden, 1919 im 
Verband der „G ruppe Lissa" Gefallenen, umfasst 24 Namen. — Ein Beitrag 
des U nterzeichneten über d. Kröbener Schulwesen um 1800 (S. 165—68’ nach 
Berliner A kten) beleuchtet die preuss. Bestrebungen zur grundlegenden Re» 
gulierung des dortigen Unterrichtswesens. — Abschliessend sei u. a. er» 
wähnt, dass auch der heimische Sagenschatz mit mehreren recht entspre» 
chend erzählten Legenden vertreten ist. Edmund K 1 i n k o w s k i.

Ostdeutsche Monatshefte, H erausgeber Carl Lange. 18. und  19. J a h r 
gang, A pril 1937 f.

Diese treu e n  B egleiter und  F ü h re r des d t. M enschen der O stm ark  
haben  in  den Ja h re n  ihres B estehens und  o ft re c h t h a r te n  R ingens 
unserm  Volke w ichtige D ienste geleistet, den Blick fü r die E ig en art 
des d t. O stens geschärft, die bodenständ igen  K rä fte  ans L ich t ge
zogen, die F äd en  zur K u ltu r  des M utterlandes im m er neu gek n ü p ft. 
Ich nenne aus dem  reichen  In h a lt  der beiden le tz ten  Jah rg än g e  ohne 
lange W ahl n u r einiges W enige: A ufsätze über w ichtige E pochen  u n 
serer V orgeschichte (E hrlich-E lbing) un d  G eschichte bis in die neu este  
Zeit (G eneraloberst H eyn : ,,W ie m ir der d t. O sten zur H e im at w u rd e“) ; 
über K an t, F ich te , Schopenhauer, B ism arck . B eiträge von und  über 
G rabbe, Joh . Schlaf, G. H au p tm an n , W . F lex, S tehr, B lunck, M. G albe, 
Jo h an n a  W olff, E . W iechert, Euririger, Sander. F ern er E rö rte ru n g e n  
über T h ea te r  un d  M usik, z. B. über die R ichard -W agner-F estsp ie le  
in  Zoppot. G edich te und  N ovellen von Carl Lange, Rose P lan n er (un ter 
welchem  N am en sich eine bek an n te , Ja h re  lang in  Posen  tä t ig  gewesene 
F rau  v erb irg t, die ein H örsp iel ,,D er F äh rm an n  an  der W eichsel“ be i
steuerte) und  vor allem  von der im  vergangenen  Som m er versto rb en en  
W estp reuß in  E lisab e th  G nade „G esch ich ten  aus dem  a lten  W est
p reußen  , aus denen die w arm e L iebe der Verf. zu ih rer H eim atp rov inz  
und ih ren  M enschenschlag überaus sym path isch  u n d  ergreifend h erau s
s tra h lt, und  das hoffen tlich  in  ab seh b are r Zeit, wie F rau  G nade b e 
absich tig te , in  B uchform  u n te r  dem  T ite l „D ie K inder des W eygoldes“ 
erscheinen w ird . Von b ildenden  K ünstle rn , über die m eist m it B ei
fügung von A bbildungen  b e r ic h te t w ird , nenne ich nur R ud . K och, 
B. H elling rath , v. B rand is, B rendel, Jo h a n n a  B eckm ann. —  E ine 
„ R u n d sc h a u “ und  B uchbesprechungen  beschließen jedes H eft. —  
Lange Ja h re  h a t  der V erlag Georg S tilke-B erlin  die M onatshefte b e 
tre u t , d an n  kurze  Zeit Bong u. Co; se it 1. Ja n u a r d. J. h a t  A nton  
P u s te t in  Salzburg-L eipzig  den V erlag übernom m en. Dieser le tz te  
V erlagswechsel d e u te t eine V erschiebung oder vielm ehr E rw eite ru n g  
der A bsich ten  der Zschr. a n : w äh rend  bisher ih r H au p tau g en m erk  
au f die d t. O stm ark  im  a lten  Sinne des W ortes g e rich te t w ar, w ird  
von n u n  an  im  Gefolge des w eltgesch ich tlichen  Geschehens des le tz te n  
Jah res auch  der d t. S üdosten , also das Ö sterreich , einbezogen w erden . 
So is t schon das neueste Ja n u a rh e f t m it B eiträgen  von S trobl, W atz lik , 
Reim esch u. a . und  reicher B ebildung unserm  S u d e ten d eu tsch lan d  
gew idm et. D r. H euer.

Zeitschrift des Westpreußischen Geschichtsvereins, H eft 73 (Danzig 1937).
Der 1. A ufsatz von D r. E lly  S chaum ann-D anzig  h e iß t: B e iträg e  

zu einer Gesch. der T ra c h t in  D anzig. B ild liche u. schriftliche Q uellen
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bezeugen , daß  die K leidung  der B ürger u n d  B ürg erin n en  vom  A us
g a n g  des 14. Jh d . ab  bis e tw a um  1550 sich der b u rgund . M ode a n 
leh n te . M odische A usw üchse w erden  fü r  D anzig  k au m  in  F rage  ge
kom m en sein, denn  die K au fleu te  u. S iedler, die h a r t  a rb e iten  m uß ten , 
w erden  m ehr au f Z w eckm äßigkeit als au f P ru n k  W e rt gelegt haben . 
D ann  m ach te  D anzig  den  Ü bergang  von  der etw as spielerischen bürg. 
M ode zu den ru h ig eren  d t.-b ü rg erl. R enaissancefo rm en  m it. Noch 
n ach  J a h rh u n d e rte n  w ird  die besondere V erb u n d en h e it des D anziger 
B ü rg ertu m s m it dem  n o rd d t. u. n iederländ . K u ltu rk re ise  spü rb ar. 
Z uw eilen  w aren  die M änner u. F ra u en  m it der K lassenein te ilung  n ic h t 
e in v ers tan d en , die der R a t der K le idero rdnung  zugrunde legte. Ih re  
S chm uckfreud igkeit u n d  ih r  V erlangen  nach  P ru n k  ließen  sich n ic h t 
genügen  a n  dem , was ihnen  zu tra g e n  e r la u b t w ar. L angsam  vollzog 
sich  d an n  ein W andel der Mode nach  den von  S panien  h er sich auch  
in  D anzig  einbü rgernden , die in  ih re r eigentl. B lü teze it den Z eitrau m  
von  1550— 1620 b eherrsch ten . N ich t u n m itte lb a r  aus dem  U rsp ru n g s
la n d e  w urden  sie übernom m en, sondern  m eistens aus H olland . T ra c h 
te n b ild e r  jener Zeit zeugen von  der M achtfü lle  der S tä rk e  u n d  dem  
R e ich tu m  der sto lzen  S ta d t  am  W eichsels trande. —  D er 30 j. K rieg  
m a ch te  der H errsch a ft der span . Mode in  ganz E u ro p a  ein E nde. An 
ih re  S telle t r a t  die französ.. Sie w urde e rs t 20—-30 Ja h re  nach  ih rem  
A u ftre ten  auch  in  D anzig  üblich, wo sie d an n  bis in  die u n te rs te n  V olks
k reise  d rang . H a tte n  sich im  ausgehenden  17. Jh d . noch F o rm en  
e in er eigenen, ö rtlich en  K leidung  h a lte n  können , so s ta n d  die Mode 
d e s  D anziger B ü rg ertu m s im  18. Jh d . vo llkom m en im  Zeichen des 
franz. R okoko. N ach  der franz. R evo lu tion  ü b ern ah m  E n g land  die 
F ü h ru n g . Seine bürgerl. T rach ten , sch lich t u. p rak tisch  in  Stoff u. 
M achart, w urden  b eg e is te rt nachgeahm t. Jedoch  nach  der W ieder
h ers te llu n g  des französischen  K aiserre iches w urde F ra n k re ich  von 
n eu em  ton an g eb en d  in  der Mode. Die D anziger sind  nach  A nsich t 
d e r Verf. im  19. Jh d . m ehr noch als im  18. den  jew eils engl, oder 
französ. M odeneuerungen gefolgt. W ie das B iederm eier, so b ü rg erten  
sich  auch  die sp ä te ren  S tile der K leidung  —  das 19. Jh d . lieb te  ja  die 
A bw echslung! —  in  D anzig  ein, a llerd ings m it einiger V erspätung . — 
D r. E. Sch. sch ließ t ih re  in te re ssa n ten  A usführungen  m it der F e s t
ste llung , daß  sich fü r das D anziger B ü rg ertu m  in  den vergangenen  
Ja h rh . eine eigene T ra c h t n ic h t aufw eisen lä ß t, wohl aber eine eigene 
P rä g u n g  einzelner Teile.

D er 2. A ufsatz von Rolf W alth e r-B erlin  b eh a n d e lt ,,D ie D anziger 
B ü rg ersch aft im  18. Jhd . nach  H e rk u n ft u. B e ru f.“ E r  w ird  einge
le ite t  du rch  eine D arste llu n g  des D anziger B ürgerrech tes. W . will 
du rch  seine U n tersuchung  zeigen, wie w eit das h a r tb e d rä n g te  D anzig 
se ine  K rä fte  aus dem  d t. M u tte rlan d e  en tnom m en  h a t  u n d  wie w eit 
se in  A ufbau dem  an d e re r d t. S tä d te  g leicht. E ingehend  se tz t er a u s
e in an d er, wer das B ürg errech t erw erben  k o n n te  u. u n te r  w elchen B e
d ingungen  es zu erlangen  w ar. D ann  sch ild e rt er den eigen tlichen  
V organg der B ürgerrech tsgew innung  u. die D anziger B ürgerbücher. — 
D as s ta tis tisc h e  V erhältn is  zw ischen E inw ohner, B ü rg ersch aft und  
N eue inbü rgerung  lä ß t sich n u r sehr schw er bestim m en. E n th a lte n  
doch  die noch e rh a lten en  m a. Quellen, wie z. B. die K opfgeld listen , 
v ie lfach n ic h t m ehr als den N am en  eines M enschen, denn  die E in 
te ilu n g  einer G em einschaft nach  versch iedenen  G esich tspunk ten  
k o n n te  ja  das M itte la lte r  n ich t. D en B ürg erb ü ch ern  zufolge scheinen 
sich  die m eisten  B ürger in  der R e c h ts ta d t n iedergelassen  zu haben , 
w äh rend  in  der A lts ta d t m in d e rb em itte lte  P ersonen  leb ten .

Im  2. g rößeren  A bschn. b e tra c h te t der Verf. den  W andel in  der 
Zus.Setzung der D anz. N eu b ü rg ersch aft w äh rend  des 18. Jh d . und  
ze ig t auf, wrie die po lit. V erhältn isse  die E in b ü rg eru n g  bee in fluß t haben .
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E r  geh t d an n  dem  A nteil der B erufe an  der Zus.Setzung der N eu b ü rg er
sc h a ft nach. Im  3. A b sch n itt b e ric h te t er über die H e rk u n ft der N eu
bürger. 5765 von  10 675 N eubürgern  kom m en aus der F rem de, 
w äh rend  4910 in  D anzig geboren sind. D ie E in w an d e re r stam m en  bis 
a u f  einen einzigen A raber säm tlich  aus E u ro p a . D er o s td t. K o lon ia l
boden h a t  den g rö ß ten  Teil von  ihnen  geste llt, u. z. kom m en die m eisten  
au s  P reußen . D ie e n tfe rn te ren  L an d sch aften  des K üstengeb ie tes u. 
von M itte lo std tld . e n tsa n d te n  w eniger P ersonen  nach  D anzig. Aus 
A ltd tld ., d. h. au s N ord- u. S üdd tld . kom m en n u r 10 v. H . aller E in 
w anderer, au s den a u ß e rd t. G ebieten  n u r 6 v. H . Von säm tlich en  Z u
zöglingen stam m en  2645 aus der S ta d t u. 3110 vom  L ande. Zum  Schluß 
fa ß t W. noch einm al kurz  das E rgebn is se iner A rb e it zusam m en. D er 
seh r übersich tlichen , scharf geg liederten  D arste llung  fo lg t ein 34 S. 
um fassendes V erzeichnis der E in w an d ere r nach  H e rk u n ft u. B eruf. 
D aran  schließen sich s ta tis t .  M itte ilungen  über N eueinbürgerungen  in 
D. 1710— 1793, eine „A nm erkung , wie es bey  der E. W e tte  bey  G e
w innung des B ürger-R ech ts g eh a lten  w ird "  u. B estim m ungen  über die 
G eburtsb rie fe .

An 3. S telle fo lg t eine A rb e it von  P f. i. R . Jo h . W en d lan d -E lb in g : 
Aus der Gesch. der Im m e d ia ts ta d t S to lzenberg  bei D anzig. D iese w ar 
u rsp rüng lich  ebenso wie B ischofsberg  geistl. G ebiet, das dem  Bischof 
von K ujaw ien  gehörte . Schon im  16. Jh d . sind  in  dem  dam aligen  
M ark tflecken  S to lzenberg  H ande l u n d  G ew erbe n ic h t ganz u n b e 
d eu ten d  gewesen. D och die neue A nsiedlung so llte  m ehrere M ale die 
h a r te  F a u s t des Schicksals spüren . (N iedergeb rann t 1656, 1734 u.
1807). D as J a h r  181.3 b ra c h te  S to lzenberg  d an n  den gänzlichen U n te r
gang. Pf. W . b e ric h te t n u n  über die E n ts te h u n g  der K g l.-P reuß . Im 
m e d ia ts ta d t S tolz. N achdem  1772 F ried r. d. Gr. S tolz., A lt-S c h o tt
lan d , S t. A lb rech t u. S ch id litz  b ese tz t h a tte , such te  er du rch  den Zus. 
Schluß d ieser 4 V o rs täd te  D anzig  eine K o nkurrenz  zu schaffen, die es 
a llm äh lich  w irtsch a ftl. lähm en  u. so P reußen  in  die A rm e tre ib en  sollte. 
D ie d ich t vor den  T oren D anzigs en ts tan d en e  Im m e d ia ts ta d t Stolz, 
e rfre u te  sich F ried rich s besonderer Fürsorge. Es w urde, um  ih r A n
sehen  zu heben, sogar eine A nzahl von B ehörden  d o r th in  verleg t. Vor 
a llem  w ar der K önig  d a ra u f bed ach t, in  den  v ere in ig ten  S tä d te n  die 
In d u s tr ie  zu heben . Zur Schädigung  des D anziger H andels w urde zur 
gleichen Zeit, in  der in  D anzig  der D om in ik sm ark t s ta ttfa n d , eine 
D om iniksm esse in  A ltsc h o ttlan d  abgehalten . D ie Ju d e n  verw an d te  
F ried rich  als M ithelfer zur E in sch n ü ru n g  des D anziger H andels. Doch 
a lle  V ergünstigungen , die den  v ere in ig ten  S tä d te n  zu te il w urden, v e r 
m och ten  n ic h t ihnen  die N ah ru n g  w iederzugeben, die sie frü h e r im  
V erkehr m it der m äch tigen  H a n d e ls s ta d t D anzig  genossen h a tte n . 
D ie E rw erbs- u n d  H an d e lsv e rh ä ltn isse  ve rsch lech te rten  sich a u ß e r
o rd en tlich  fü r Stolz, u n d  h a t te n  eine s ta rk e  A bw anderung  der E inw . 
zu r Folge. D anzigs V erein igung m it P reu ß en  b ed eu te te  eine schw ere 
K risis fü r Stolz. Es ü b e rs ta n d  sie u n d  w ar w ieder schon eine a u f
b lühende S iedlung, als die E reign isse von  1806/07 ih r die K a ta s tro p h e  
b rach ten . 1813 w ar S tolzenbergs schw erstes L eidensjah r. Im  F eb ru a r 
1814, nach  der B esitznahm e D anzigs, hob  eine preuß . K om m ission 
d ie  V erfassung der 4 v e re in ig ten  O rtsch a ften  auf. S eitdem  sind  sie 
w ieder V o rs täd te  D anzigs. —■ D er le tz te  B e itrag  sch ild e rt „D ie  V er
schm elzung  der P fa rrschu le  bei S t. M arien m it dem  A kad. G ym n. 1817.“ 
Als D r. W. F aber-D anzig  vo r ein iger Zeit im  D anziger S tad tm u seu m  
eine B leistiftze ichnung  en td eck te , in  der sich die vo r 100 Ja h re n  n ie d er
gerissene P farrschu le  bei S t. M arien fests te llen  ließ, v e ra n laß te  ih n  
d e r  F und , sich m it der Gesch. dieser Schule zu beschäftigen , die b is 
zu r B egründung  des A kad. G ym n. 1558 die fü h rende  Schule D anzigs 
gewesen ist. O rgan isie rten  doch zwei ih rer R ek to ren , der B e au ftrag te
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M elanch thons A ndreas A urifaber u n d  V alen tin  Schreck, au f W unsch  
des R a te s  das gesam te D anziger Schulw esen der R efo rm ationszeit. 
D er Verf. g eh t den  w echselvollen P hasen  der E n tw ick lung  der M arien
schule nach , die abh än g ig  is t von  den jew eiligen po lit. V erhältn issen  
D anzigs, u n d  v erfo lg t sie bis zu der 1817 vollzogenen V erschm elzung  
m it dem  G ym n. W as über die b ed e u te n d sten  S chulle iter jener Z eit 
gesag t w ird , lä ß t erkennen , daß es D anzig  se lb st u n te r  dem  fu rc h tb a re n  
D ru ck  der v e rh a ß te n  französischen  F re m d h errsch a ft n ic h t an  a u f
rec h ten  M ännern  p reuß . E in ste llu n g  gefeh lt h a t. H . P.

Das Ordenskreuz, Thorner Heimatzeitung, m onatlich  in  B erlin  
erscheinend  m it illu s tr . Beilage in  zw angsloser F o lge; Schriftl. P au l 
K ollm ann, B erlin-M ariendorf. Jg . 1937 u. 1938.

Dieses B la tt  w ill vo r allem  denen dienen, die aus der ä lte s te n , 
schönen D eu tsch o rd en ss tad t T h o rn  infolge des V ersailler „ F r ie d e n s“ 
au sg ew an d ert sind  u n d  nu n  im  Reich z e rs treu t w ohnen. F ü r  sie is t  
„ d a s  O rd en sk reu z“ ta tsä ch lic h  ein u n en tbeh rliches B and, das sie a lle  
in  der gleichen F iebe zur a lte n  H e im a t v e rb in d e t u n d  sie fo rtlau fen d  
m it N ach rich ten  über diese un d  ü ber das E rgehen  der A bgew anderten  
v erso rg t. A ber auch  an  allgem ein  Fesselndem  feh lt es n ic h t: N ach 
r ic h te n  ü ber N ie. C oppernicus, den g rö ß ten  Sohn T h c rn s ; G esch ich t
liches (wie über die T h o rn er Ju den frage  im  Ja h re  1846, über K riegs
erlebnisse T ho rner, ü ber die N ovem berrevo lte  1918, über K a ta s tro p h e n  
infolge E isgangs u n d  H ochw assers der W eichsel) sowie P oetisches.

D r. H euer.
Schlesisches Jahrbuch für dt. Kulturarbeit im gesamtschlesischen Raum,

10. u. 1 1 . Ja h rg ., herausgb . v. E rn s t  B irke  i. A. des A rb .-K reis, fü r  
gesam tsch les. S tam m k u ltu r . Verl. W . G. K orn , B reslau  1938/1939, 
110, 220 S.

D as vom  A rbeitsk re is  fü r  gesam tsch lesische S tam m esk u ltu r h e r
ausgegebene 10. Schlesische Ja h rb u c h  b r in g t zu n äch st einen Ü berb lick  
ü ber die schles. S tam m esk u ltu ra rb e it von U niv .p ro f. D r. G ierach- 
M ünchen. Die A rb e it begann  1924, der Verf. des A ufsatzes, P rof. 
Schneck-B reslau  u. D r. P a tsch e id er-T ro p p au  w aren die ersten , die 
d iesen G edanken  verw irk lich ten . N eben dem  Ja h rb . w aren es be
sonders die se it 1925 in  versch iedenen  S täd te n  zu beiden S eiten  der 
S udeten  s ta ttf in d e n d e n  sogen. Schlesischen K ultu rw ochen , die von 
dem  W irken  des A rbeitsk reises Zeugnis ab leg ten . D ie w eiteren  A uf
sä tze  des vorliegenden B andes sind  auch  alle schlesischen F rag en  ge
w idm et, w ir heben  folgende h e rv o r: D ie A usstrah lung  schles. R ech tes 
von  D r. G örlitz -B reslau , eine R iesengeb irg s-B ildkarte  des 16. Ja h rh . 
von  Prof. D r. S chneider-H ohenelbe, A ufbau der h e im atk u n d l. A rbe it 
in  OS. von  S ch u lra t S czodrok-O ppeln  u. schließlich —  n ic h t sehr e r
schöpfend  —■ D t. K u ltu ra rb e it  in  O stO S. v. D r. B irke-B reslau . D em  
B ande is t ein G esam tinhaltsverz . der b isher erschienenen Jgg. bei
gegeben.

D as le tz te  g u t e ingeführte  w issenschaftl.-vo lkstüm liche J a h r 
buch is t diesm al besonders re ich h altig  u n d  b e rü ck sich tig t alle Teile 
des h is to risch en  Schlesierlandes. D en p ro g ram m atisch en  A ufsatz a n 
läß lich  des A nschlusses Sudetensch lesiens an  das R eich schrieb  der 
H erausgeber, D r. E . B irke , P riv a td o z e n t an  der U niv. B reslau . P rof.
H . A ubin  g ib t einen sehr g u ten  Ü berb lick  über die gesch ich tlichen  
B eziehungen zw ischen Schlesien u. B öhm en-M ähren  seit ä lte s te r  Zeit. 
M ehrere A ufsätze sind  der m a. Gesch. schlesischer R an d g eb ie te  ge- 
w igm et: dem  F ra u s tä d te r  B ändchen  eine A rb e it von  M useum sd irek to r 
D r. P fü tz e n re ite r -B e u th e n ; OS., eine U n tersuchung  v. W alte r K rau se ; 
der V olksinsel P a rd u b itz  in  O stböhm en u. den schles. S iedlungen in 
d e r Slow akei je  ein B e itrag  v. Jos. G röger u. H erb , W einelt.
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Sehr s ta rk  sind  auch  w irtschaftliche F ragen  berücksich tig t. G. 
v . G eldern-C rispendorf sch re ib t über die räum liche V erte ilung  der 
gesam tschles. In d u s tr ie  (m it einer sehr g u ten  K artenübersich t), H errn. 
F re y m ark  über B reslaus B edeu tung  fü r den O st- un d  S üdostverkehr, 
K arl B eger über den O der-D onaukanal.

D er A ufsatz „W ilm esöer Bowa —  W ilm esauer F ra u e n “ 
von  H e r th a  S trzygow ski-W ien b eh an d e lt die F ra u e n tra c h t von W il- 
m esau in  der N ähe von B ielitz. D er B and  b rin g t ferner noch li te ra 
rische B eiträge der Schlesier: N iekraw ietz, K aergel, H oinkes u n d  v e r
schiedene ku ltu re lle  A rbe itsberich te . K.

Karpathenland, V jschr. f. Gesch., V olksk. u. K u ltu r  der D t. in  den 
nördl. K arp .län d ern , gele ite t v. Jos. H an ik a -P rag  u. F ried . R app - 
K esm ark. R eichenberg , A n sta lt f. su d e ten d t. H eim atfo rschung . 
Jg . 9— 1 1 (1936— 38).

Die früheren  Jgg. h a t te n  w ir in  H . 16, 171 f. u. H . 30, 300 a n 
gezeigt. W enn auch  Galiz. k aum  m ehr b e rücksich tig t w ird, wollen 
w ir doch w ieder au f einige Aufs, hinw eisen. So e n th ä lt  Jg . 9 solche 
v. B ak er: ,,S chem nitzer N ew ecze ittung“ 1540— 41, v. S. R ich te r: 
Der D t.-P ro b en er R ing, Jg. 10 in  H . 1 v. J. G reb : Zu den Zipser ON. 
K o tte rb a ch  u. Schw edler, in  H . 2 v. A. D am ko: Sagen u. M ärchen 
au s  K uneschhau  b. K rem nitz , H . K n esc h : Gesch. der R uine K oäeva, 
R. Z eisel: M dartl. L ieder, in  H . 3 v. F . R ep p : Kl. Schlagendorf, A. 
B ak er: G eistesleben der Schem nitzer W aldbü rger im  15.— 17. Jh .,
J . G reb : ON. Schw edler, in  H . 4: Zur F arn .künde des K arp .d tm s.,
L . H afkow sky : A ufzeichnungen des L eu tschauer R a tsh e rrn  H ans 
H irschhorn , A. D am ko: R ä tse l au s K neschhau, Jg . 1 1 in  H. 1 v. A. 
B a k er: S tad tb u c h  v. D illn  1471—-1685, M. R ich te r: D. D t.p ro b en er 
K irche, E . L end l: Zur A nsiedlungsgesch. v. D t.-D iosseg, H . K nesch: 
D as H öh lengeb ie t b. T ren tsch in -T ep litz , A. D am ko: K inderreim e 
in  K neschhau , in  H . 2 v. J. L ip ta k : Die B rü d ersch aft der Jg fr. M aria 
in  K esm ark , M. R ich te r: K irche in  D t.-P roben , E . R is s le r : Die d t. 
V olkssagen aus der B ukow ina, St. R ic h te r : Zur ä lte s ten  G eschichte 
D t.-P robens, in  H . 3 v. R. H o rv a y : R egu lam ent der K aufm anns Be
d ien ten  C om pagnie in  L eu tschau  u. M itgl. 1733 4 805, R. Zeisel: 
Die Schm iedshauer F N ., A. D am ko: Volkssagen, J. G reb : F r. R a tz e n 
bergers m d artl. S prachgebrauch . E in  Aufs, b ehandelt auch  das K erb 
holz im  K arp .rau m . S onst s te h t aber, wie m an sieh t, die Zips im  
V orderg rund  der A nteilnahm e. A. L.

Dt. Kultur im Leben der Völker. M chn. 1938, D t. A kkad . 13. Jg .
N ach der frü h e ren  A rt, aber u n te r  neuer Ü bersch rift b ringen  die 

4 H efte  der M ittlgn . der A kad. zur w issensch. E rfo rschung  u n d  zur 
Pflege des D tm s. B eiträge aus den versch iedensten  G ebieten  d. E rde, 
bes. zur d t. K u ltu re in w irk u n g  auf an d re  L änder u n d  V ölker. U n ter 
diesen g rößeren  Aufs, is t unser A rbeitsgeb ie t v e r tre te n  m it der Ü b er
s ich t v. D ag. F re y : K unstfo rschung  im  O sten (361— 67) und  von C harl. 
B auschinger: D as d t. B uch in  frem den  S prachen  (S ta tis tik  der Ü b er
se tzungen  1937, d a ru n te r  Polen, S. 586 ff.). D aneben finden  w ir S onder
them en  b eh an d e lt so in  H . 1 K u ltu rw erb u n g  des A uslandes, dabei 
v. G erh. S appok : P oln . K u ltu rp ro p ag . im  A usland (94— 103), in  H . 2 
V olksdt. D ich terb ildn isse, u. a. unser engerer L andsm ann  H eryb . 
M enzel-T irschtiegel (869 ff.), in  H . 3: Aus d t. L y rik  der G egenw art, 
in  H . 4 von Ad. D iesler: D t.-ita l. K u ltu rbez iehungen . N ützlich  sind  
w eiter die v. G. F och ler-H auke e rs ta tte te n  Ü bersich ten : K u ltu rp o lit. 
R undschau , die B esprechungen und  die M ittlgn . der A kad . A. L.
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Jahrbücher für Gesch. Osteuropas, Jg. 3 (1938). B rsl., P rieb a tsch . 4 H .
D er Jg . der v. P rof. H . U ebersberger u n te r  S chriftl. v. H . F le isch 

h ack er u. B. S puler u. v. F ach re fe ren ten  (d a ru n te r f. P o len  H . Jab lo - 
niw ski) hggen. Zs. e n th ä lt  u. a. folg, w ertvo llen  A b h a n d lg n .: B. S p u le r: 
Ib ra h im  ibn  J a ’q u b ; O rientalist. B em erkgn . (1), Mich. F rh . v. T au b e : 
In te rn a t ,  u. k irchenpo lit. W and lgn . im  O stb a ltik u m  u. R uß l. z. Z. d er 
d t. E ro b e ru n g  L iv lan d s (11), M arg. W o ltn e r: Zur F rag e  der U n te r
ta n e n sc h a f t v. W esteu ro p äern  in  R uß l. b is P e te r  d. Gr. (47); R . S tup - 
p e ric h : D ie E n tsch e id u n g  über die S e lbständ igk . K u rlan d s im  nord . 
K riege (61), in  H . 2 v. Alb. B rac k m a n n : D ie A nfänge der ab en d län d l. 
K u ltu rbew egung  in  O steu ropa u. deren  T räger (185), wobei fe stg este llt 
w ird , daß  das K a ise rtu m  die größere In ia t iv e  u. d. g rößeren  E rfo lg  
gegenüber dem  P a p s ttu m  h a t  u. daß  sp ä te r  die s tä rk s te  K u ltu r
bew egung n ic h t von  le tz te rem  oder den po lit. G ew alten  der slaw . 
L än d e r, sond. v. den  d t. A u fb a u k rä ften  im  O sten  ausgegangen  is t.
L. I . S tra k h o v sk y  b eh a n d e lt d an n  die d ip lo m at. Y erhandlgn . zu r 
am erik . In te rv e n tio n  in  S ib irien  1918— 20 (216). H . 3 b r in g t v. E . L em 
b e rg : D er S ta a t  im  D enken  des tschech . Volkes (357), v. J . P a s te rn ic k l 
D ie n eu e n td e ck te  m a. K a th e d ra le  in  K ry los (395) u. v. G. S acke: A de:
u . B ü rg e rtu m  in  der gesetzgebenden K om m ission K a th . I I .  v. R uß l. 
(408), H . 4 e n th ä lt  eine ähn lich  um fassende Schau wie die B rack - 
m annsche in  H errn . W eid h aas: V olkw erdung der W estslaw en u. d as  
R eich (481). U n te r  B erücksich tigung  der B eziehzngen auch  zu N o rd 
germ ., K elten  usw . k o m m t doch Vf. zu dem  Schluß, daß  ,,d ie F rag e  
der V olkw erdung zu einer der B ezogenheit au f das im  R eich zu w elt- 
gesch ich tl. G eltung  erhobene G erm an en tu m  der d t. N ach b arn  w ird . 
D ie T schechen  w erden  du rch  die B egegnung m it dem  R eiche zu der 
S ta a tsg rü n d u n g  genö tig t, in  deren  R ah m en  sich ih re  Volkwerdung- 
vollziehen soll, u . e n tfa lte n  ih r V o lkstum  in n e rh a lb  des R eiches; d ie  
P olen  en tn eh m en  der S u b stan z  des R eiches die Idee, die w esenhaft 
zu dem  W e rd en -ih re s  V olkstum s b e iträ g t, u. die W enden  scheitern , 
weil ih rem  u n k la re n  po lit. S treben  eine sinnvolle A useinanderse tzung  
m it dem  R eiche v e rsa g t i s t “ . A ußerdem  b r in g t das H eft noch v. H einz 
M attie sen : D ie V ersuche zur E rsch ließung  eines H andelsw eges D anzig- 
K u rla n d — M oskau— Asien, bes. f. Seide, 1640— 55 (533), v. Ig o r Smo- 
litsch : K a th a rin as  I I .  relig . A nschauungen  u. die russ. K irche (568),
v. R ob. S tu p p e ric h : D ie 2. R eise des P z. H ein r. v. P re u ß en  nach
P e te rsb . (580) u. v. G. S acke: L . H . v. Jak o b  u. die russ. F in an zk rise  
am  A nfang des 19. Jh . (601). E inen  gr. Teil des In h a lts  der H efte  
nehm en  178 B espr., eine B ib liogr. u . Z schr.schau  ein. L e tz te re  e rfa ß t 
a llerd ings n u r einen kl. Teil b e tr . Polens. A. L.

Deutsches Archiv für Landes- und Volksforschrng. H g. A. E ra ck - 
m ann , H . H assinger, F r. M etz, S chriftl. E . M eynen. 2. Jg . 1011 S., 
v iele A bb., K t. usw . L pz., S. H irzel.

Von dem  in  4 s ta t t l .  B dn . ersch ienenen  Jg . gehen den O sten  bes. 
an  der h au p tsä c h l. F lu r, S iedlung u. H au s berücksich tigende  B ei
tr a g  v. B r. S ch ier: D ie A useinanderse tzung  zw ischen D t. un d  Slawen 
in  vo lkskd l. S ich t (1), v. D . K ra n h a ls : D ie R olle der W eichsel in  der 
W irtsch .gesch . (159, 356), v . E . W o lte rs : T schechen u n d  S low aken 
(203), K . v . M aydell: F o rschgn . zu r S iedlungsgesch. u . d. -form en 
der S u d e ten län d e r (212), eine w-ertende Zus.Stellung der Volks- u n d  
S p rach en k arten  M itte leu ropas, u .z . bes. v. F . A .D oubek  über P olen  (240), 
deren  noch die beiden  K t. in  „D iecezja  ch e lm iü sk a“ (vgl. D W Z P  27,
157 f .) zuzufügen sind, O. B ru n n e r: Ö sterreichs W eg zum  G roßd t. 
R eich (519), H . R oggm ann : G rund lin ien  der B evö lkerungsen tw ick
lung  des p reu ß . O stens (263, vgl. D W Z P. 34, 249 f.), A. M eisner: D ie 
D t. in  der T schechoslow akei (293), H . L u d a t:  M ieszkos T rib u tp flich t
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bis zur W a rth e  (280), H . W einelt: Sprache und  S iedlung der o b er
schlesischen S prachinsel K o sten th a l (396), H . Ju n g b a u e r: Die v o lk s
kundliche F orschung  in  der Tschechosl. (434), E . L end l: Die siedlurigs- 
geographische F orschung  in  den sü d o std t. V olksinseln (452), M. W o lt-  
n er: D ie ru ss ld d t. F o rschung  1934— 37 (471), E . K eyser: D ie L an d es
k a rte n  des P reu ß en lan d es (496), E . M eynen: Zur G renzlands-V olks
kunde (429), E . W o lter: S tru k tu r  der L an d w irtsc h aft dies- u. jenseits- 
der M emel (543), W . H a h n : Die A rbeitslosigkeit der d t. V olksgruppe 
in  O stO S. (555), M. K ra n te : D as G las des Isergebirges (575), H . H irsch : 
Ö sterreichs W erden  im  D t. R eich (640), J . K a llb ru n n e r: D t. W an d e
rungen  nach  Siebenbg. in  neuerer Zeit (668), H . D opkew itsch : D ie 
Presse im  le ttld . G ebiet 1918/19 (737), F r. R ö rig : Die G esta ltung  des 
O stseeraum es du rch  das d t. B ü rg ertu m  (765), K. Jo rd a n : H ein rich  
d. Löwe u. d. o s td t. Kolonis. (784), H . L end l: D as gesellschaftliche 
Gefüge des L andvo lks im  d t.-m ad j. G renzraum  (860), E . K lebel: Ge
danken  ü ber den V olksaufbau  im  SO w ährend  des MA (881). A ndere  
A ufsätze betreffen  den W esten , aber auch  K anada , B rasilien  usw . 
Die A u ss ta ttu n g  m it A bb., z. T. b u n te n  K arten , A ufstellungen, N oten  
u n d  dergl. is t w ieder wie im  1. Jg . vorzüglich . A. L.

Ostraum-Berichte. V jschr. f. W irtsch .p o litik  u. L andeskunde O st
europas, H . 5, 1939. B rsl., P riebatsch .

N ach län g erer P ause  is t  w ieder ein H eft der vom  O steu ro p a -In st. 
B rsl. (Dir. P rof. D r. D r. H ans Koch) u n te r  Schriftl. v. D r. J . S an ten  
hggen. Zs. erschienen. In  ihm  b ehandelt Dr. M. M eister den K am p f 
der T schechen gegen die su d e ten d t. W irtsch ., Min. a. D. O. v. F ranges 
In d u stria lis ie ru n g  Jugoslaw iens, P rof. Th. O berländer die länd liche  
B evölkerung  in  P o len  u n te r  B eigabe v. 9 K arten , D r. K. H eid rich  
die d t.-po ln . W irtschaftsbez iehungen . P olen  is t auch  in  der w irtsch .- 
po lit. U m schau m it einem  R ückb lick  au f 1938 v e r tre te n , au ß e rd em  
die ja  inzw ischen aufgelöste  Tschechoslow . u. der gegenw ärtige S üd
osteu ropahandel. E s folgen kurze  S tatist. Teile u. W irtsch .b erich te , 
sowie eine Zs.schau fü r  den gesam ten  R aum , e ingete ilt nach  den E inzel
ländern . A. L.

Deutsche Schulzeitung in Polen. H gg. v. L andesverband  d t. L ehrer 
u. L eh rerinnen  in  P . B ydgoszcz-B rom berg, W . Johne . 16.— 18. Jg . 
1935— 38.

Die u n te r  der bew ährten  S chriftl. v. Dr. P h . R udo lf stehende  
M onatsschr. is t  w eiterh in  nach  ähn l. G rundsätzen  w eite rgefüh rt w or
den, wie sie D W ZP. 30, 304 f. an g e fü h rt w orden sind. D a es zu w eit 
füh ren  w ürde, a lle  Aufs, zu nennen , e rw ähnen  w ir n u r ff. zu r S ch rift
tu m sk u n d e  v. W . D am aschke: N eues d t. S ch rifttu m  aus P. (16, 3), 
v. A. L a tte rm a n n : Schulgesch. u. P osener H ist. Ges. (16, 1 ), v . 'P h !  
R udo lf: D er L ehrer u. die d t. B üchereien  in  P. u. A. L . : B üchereien  
in  der S ta d t P osen  (18, 1), fü r die Schularb . v. D am aschke: B e tra c h 
tungen  zum  poln . G esch .u n te rrich t (16, 6), A. L . : B rie fm arken  u n d  
U n terr. (16, 4), zur M ethodik  etliche A ufs., bes. zur G anzheitsm ethode 
(17, 1 , 7, 11 — 12; 18, 1 u . 11 — 12), zur E rz iehung  D am aschke: P il- 
sudski als E rz ieher (16, 8— 9), zur Gesch. b e tr . S ta d t Posen (16, 3) 
u. einige über B ielitz  (17, 9— 10), zu r H eim atfo rsch u n g : Ph. R u d o lf: 
D er h e im a tb e to n te  G esch .un terr. u. d. F o rd e ru n g  der H eim atf. du rch  
den L ehrer (17, 1 1 — 12), K. L üdke: H eim atf. im  In te resse  d. U n te rr . 
(18, 6), M. G r.: D ie u n te rr ic h tl. A usw ertung  v. Volks- u. H e im a tk u n d e  
in  m einer L andschu le  (18, 9— 10), zur V olkskunde B eiträge  in  18, 2 
u. 3, zur A hnenforschung  etliche v. E . W entscher, A. L a tte rm a n n ,
H . T ex to r, L. F inckh , L. R adem acher, O. K o rth a ls , Ph. R udolf usw! 
(17, 9— 10 u. 18, 2— 4 u. 8), über sp rach l. D inge W . D am aschke: ,,lie b “
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u. „ m ily “ (16, 10— 11), D eu tsch  :— V erständ igungssp rache d. Slaw en 
(16, 1 ), N. L eu th o ld : F reu d  u. Leid der d t. S prache in  P. (16, 6), 
S prache u. V o lkstum  (16, 8), W . H o eflic h : Poln. S p ra ch u n te rr ic h t 
(17, 2), H . R einho ld : D. neue poln. R ech tsch reibung  (17, 2), z. R assen 
frage m ehrere Aufs. (16, 2 u. 7) u n d  einige A ufsätze über Schulgesch.

A. L.
Nauka Polska [D. poln. W issenschaft. Ih re  B edürfnisse, E in rich tu n g  

u. E ntw ick lg .] Bd. 24. W ar. 1939. K asa im . M ianow skiego. X, 
587 S.

Auf diese zum  K ennen lernen  der ges. poln. W iss. u n en tb eh rl. Ver- 
ö ffen tl. ,,N . P .“ h a t te n  w ir schon 1925 in  u n sern  ,,D t. B lä tte rn  f. P .“ , 
S. 195 u. d an n  ö fters in  der D W Z P  hingew iesen. D er neue Bd. e n th ä lt
v. P. R yb ick i: D ie W iss. u. das irra tio n . E lem en t, v. K. D obrow olski:
Die h u m a n is t. W iss. u. die L ebensbedürfn isse der K ation , v. Aug. 
K rogh : D as B lickdenken, eine ku rze  E igenlebensbeschr. des dän . 
Physio logen  (nach , ,O rganon“ I I ) ,  v. W l. Sem kowicz die F o rts , zu : 
D as wiss. L eben des gegenw ärtl. K rak au s  (über m a th .-n a tu rw ., ä rz tl. 
landw .-fo rstl. u. Bergw issensch. u. Sam m lgn.), in  der „P o ln . C h ro n ik “ 
v. J. G rzybow ski über die A rb .bedinggn. der wiss. H ilfsk rä fte , v. W. Ma- 
jew sk i: E ntw ick lgsbedinggn . der wiss. A rb. in  P., v. F . S m olka: F rage  
der V ersorgung der poln. wiss. B üchereien  m it frem dem  wiss. S ch rift
tu m , fe rn er w issenschaftskundl. G espräche, P o lonica im  A usland 
(Jugosl., B ulg., poln. A usw anderung  in  F ra n k r.) , T agungen  (Z us.kunft 
der Schriftl. der geschichtl. Zss., die wiss. T agung  in  K rem enz, Ü bersich t 
über die in  Polen  1937 ab gehaltenen  Taggn.), die U n te rs tü tz u n g  der 
W iss. du rch  schles. S taa tsge ld , eine E rg än zu n g  der A ngaben ü ber die 
wiss. In s t i tu te  u. Vereine in  P ., eine Ü bersich t über die G esetzgebungs
a k te  b e tr. K unst, W iss. u. H ochschulen  1937. In  der ausländ . C hronik 
w erden neben  am erik . u. engl. F rag en  auch  der R e ichsfo rschungsra t 
b ehandelt, ebenso in  den  B e rich te rs ta ttu n g en  u. a. auch  einer über 
eine wiss. Reise ins R eich g eb ra ch t (v. C hem iker W . K em ula). N ach  
den  üb lichen  Bespr. v. W erken  in  versch iedenen  S prachen  (u. a. einige 
d t.)  folgen einige E rgänzgn ., bes. b e tr. b iograph . A ngaben über F orscher 
in  P ., u n te r  denen  viele d t. u. jü d ., w enig sonstige N am en  (außer poln.) 
trag e n . A. L.

Mitteilungen des Sippenverbandes der Danziger Mennoniten-Familien 
Epp — Kauenhowen — Zimmermann, H erausg . D r. K u rt K auen- 
how en, G öttingen , P reis jäh rl. 5.— RM.

Die se it 1935 in  A bständen  von 2 M onaten  erscheinende Zschr. 
is t  das V erbandso rgan  der im  T ite l gen an n ten  V ereinigung, die es sich 
zum  Ziel gese tz t h a t, in n e rh a lb  der S ippe die V erbundenhe it zu s tä rk e n , 
d ie L eistungen  u. w echselseitige V erflech tung  in  der V ergangenheit 
'd arzuste llen  u. die V erb indung  m it den im  A usland  lebenden  vo lksd . 
T räg ern  d ieser N am en u. ih rer A ngehörigen au fzunehm en  u. durch  
Briefw echsel u n d  S chriften -A ustausch  zu pflegen. D am it sind  die 
Ziele um rissen, die die Zs. u n d  der V erband  sich g es te llt haben , Ziele, 
d ie in  ähn licher F o rm  auch  bei an d e ren  S ippenverbänden  zu finden  
sind, h ie r ab e r durch  die w eltw eiten  W anderungen  der 3 a ltm enno- 
n it. G eschlechter ein besonderes G esicht e rh a lten . Die Zs. is t  in  ih ren  
w issenschaftl. B eiträgen  in  1. L inie auf die E rfo rschung  der Be
ziehungen zu den  A uslandsd t. u. ih rer S ippen ausgerich te t. D ie K lein 
a rb e it, die h ier gele is te t w ird, b ild e t ein bedeu tsam es Glied in  der 
g roßen  K e tte  der au s lan d sd t. V olksforschung. E rw ä h n t seien n u r die 
A rtik e l: „D ie  W anderungen  der M ennoniten ; Schicksale u. L eistungen  
eines d t. V o lk ssp litte rs“ v. Dr. W erner Z im m erm ann, „d ie  K au en 
how en in  R u ß lan d "  u. „d ie  K auenh . als M itgl. des D anziger P osam ent- 
u. B o rtenm acher-G ew erkes“ vom  H erausg ., „d ie  A usw anderungen  aus
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der D anziger M ennonitengem einde nach  R u ß la n d “ v. F ra n z  H arder. 
Es is t dem  glücklichen In e in an d er von fam ilien -u . ku ltu rgesch ich tl. Ge
sich tsp u n k ten  in  diesen u. den anderen  B e iträgen  zu danken , daß  die 
kl. Zs. sich rasch  aus kleinen A nfängen zu allgem einerer B edeu tung  
en tw ick e lt h a t . D r. H o rs t Q uiring.

Bork-Zeitung d. Westpreuß. Sippenverbandes, Bork- u. Dorau-Zeitung 
d. Sippenverbandes Dorau, hgg. vom  L eite r der S ippenverbände A lb. 
B ork  in B erlin  W  50, E is leb en e rs traß e  3.

A prilnum m er 1939. A rchiv, B ild- u. P e rso n en stan d sk a rte i u. d. 
gen. V eröffen tlichungen  sollen d. E rfo rschung  d. S ippen u. S tä rk u n g  
d. Z usam m engehörigkeitsgefühls d. einzelnen S ippenglieder dienen. 
Ebenso h ilf t d. V erband  seinen M itgliedern, w enn sie den N achweis 
ih rer d t.s täm m ig en  A bstam m ung  erb ringen  m üssen.

Die Z eitungen liefern  einen w ertvo llen  B e itrag  zur bäuerlichen  
Fam iliengesch. des G ebiets, das bis je tz t  im  G egensatz zu a n d e rn  S ied
lungsgebieten  gerade auch  in  dieser H in sich t besonders s tie fm ü tte rlich  
behandelt w orden is t. D ie g en an n ten  S ippen saßen  im  18. Ja h rh . in  
einer G egend, die im  17. u. 18. Ja h rh . eine große Zahl von H o llän d er
dörfern  aufzuw eisen h a t  u. deren  Bew ohner aus d. O berland  in  P reußen , 
d. W eichseln iederung oder u n m itte lb a r  aus P om m ern  einw anderten . 
Das N est der w estp reuß . B orks is t R osen tha l (als H o lländerei um  
1660), das d. D oraus Czeplinken b. R ehden, K r. G raudenz. Es w ird 
nach folgenden N am en  gesucht, deren  T räger in dem  R aum  von R ehden  
bis Schönsee (Kowalewo) K r. B riesen ansässig  w aren un d  auch  noch 
heu te  z. T. d o rt, also schon 200 Ja h re  w ohnen: Bobrow ski, B ork, 
D orau (-roch), F archm in , G orke, Gogolin (Goglin, K oglin), K arn ap p , 
K ortha ls (K urzhals), Lerche (Lerke), P oehlke, Poflisch, R echenberg  
(-bark), Senkbeil (Sengpeil u. ä.), S tahnke , W end land , Z arske u. a. 
Neben d. o s td t. kom m en auch  solche aus W ü rttem b e rg  v o r: H inzel- 
m ann, B eringer, D rucksäß  (Truckses), Feser (Fäser), R ap p , T renkel 
u. a - K. R ü th er.

Deutscher Wappenkalender 1939: D t. B aum eister. C. A. S tarke, G ör
litz. 3,—- Rm .

Von dem  le ider im  vergangenen  Ja h r  v e rs to rb e n en  W ap p en k ü n stle r 
Closs lieg t der le tz te  Ja h rg . vor. E r  zeugt, wie auch  die früheren , von 
der K larhe it und  D eu tlich k e it der D ars te llu n g sa rt des K ünstle rs  ebenso 
wie die p räch tig en  F arb en  die D ru ck tech n ik  beweisen. R e ichsp räsid ia l
r a t  Dr. B ernh . K oerner schrieb  w ieder den T ex t zu jeder B aum eiste r- 
Fam ilie. D as W appen  D yckerhoff fü h rte  der G ründer un d  L eiter 
(I  1926) des in  D anzig  b ek a n n te n  B augeschäfts D yckerhoff & W id- 
m ann. Von den an d e ren  elf b e rü h m ten  A rc h ite k ten  seien g en a n n t 
Techow, der E rb a u e r  vieler großer P o stäm ter, S p itta  (K irchen, K löster, 
Siegesallee), S chw echten (Schloß in  Posen), v. K nobelsdorff, v. E rd 
m annsdorff. — E in  N achruf über die B edeu tung  und  die L ebens
da ten  des M alers Closs besch ließ t in  diesem  H eft dessen 13-bändigen 
,,D t. W appenkal. “ . Jedoch  will der V erlag diese W appen reihen  w eite r
hin erscheinen lassen, v ie lle ich t in  etw as v e rä n d e rte r  F orm . A. Giese.

Przeglud Historyczno-Wojskowy. W ydaw any  przez W ojskow e B iu ro  
H istoryczne (R evue d ’H isto ire  M ilitaire . Publiee p a r  le B ureau  
H isto rique M ilitaire). Red. M aj. O tto n  Laskow ski. W ar. 1929— 38. 
Bd. 1 — 10. Glöwna K si^garn ia  W ojskow a.

N ach A bschluß des 10. Jg. der hochstehenden  Zs. soll w enigstens 
ganz kurz der H a u p tin h a lt  g en a n n t w erden. N ach dem  Vorw. soll das 
a lte  po ln .-(lit.) H eer- u. K riegsw esen b eh an d elt w erden, da fü r das 
neue an d re  Zss. v o rhanden  sind, nebenbei aber auch  die frem den  S ta a te n  23

23Deutsche Wisscn6cb. Zeitschr. f. Polen. H eft 36. 1939.
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b e rü c k s ich tig t w erden. — D er 1. Jg . b eg in n t m it der 1912 in K ra k au  
im  ,,S trz e le c “ g eha ltenen  V o rtragsre ihe  des sp ä te ren  M arsch. J . Pit- 
su d sk i: A briß der H eeresgesch. des Ja n u a ra u fs ta n d e s  (m it 1 K a r te  v. 
K ongreßp .), es folgen M. M alu szy h sk i: D ie S ch lach t b. P low ce 1331 
(S. 61 ff., ta k tis c h  unen tsch ieden , vgl. auch  ,,K w a rta ln ik  H is to ry c z n y “ 
1930, S. 227), W. H u b e r t :  D ie S eesch lach t b. O liva 1627 (S. 83 ff. Die 
d t. N am en  der Schiffe des K önigs sind  ü b erse tz t, vgl. Al. C zolow ski: 
M a ry n a rk a  w Polsce), J. S taszew sk i: Die N a tio n a lg a rd e n  z. Z. des 
H erzog t. W arschau  (99 u. 125), A. H n ilk o : D. S ch lach t b. S lobodyszcze 
1660 (193), J . S to jan o w sk i: D as K riegsm in ist, im  H erzog t. W ar. (217) 
u . P. S im a n s k ij: H em p h ry  E v an s  L loyd  (zum  200. Ja h re s ta g e  se iner 
G eb., S. 243), a n  M iscellanea B. D em binsk i: P reu ß . K riegsp läne gegen 
R uß l. 1790— 91 (1 17), B. P aw low sk i: Poln . A usspähung  vor dem  F e ld 
z u g  1812, K. T yszkow ski: D as H e tm a n sa rc h iv  in  P odhorce (269),
J. G ierg ie lew icz: W eisungen u. B erich te  Iv. S ierakow skis 1790, St. 
P o m aran sk i: D. D ien stlau fb ah n  C hlopickis (279). E ine Zw iesprache
J . Siem ienski-O . L askow ski b e tr iff t die O rgan isa tionsfrage der H eeres
gesch. D ie w eitere Teile b ringen  einige B espr., e. C hronik, ab  H alb - 
ja h rsh . 2 eine au sfü h rl. poln. S ch rifttu m sk u n d e  u. e. N am enw eiser zum  
Jg . — B d. 2 e n th ä lt  v. H . Z ie lin sk i:_D. F eldzug  Sobieskis gegen die 
T a ta ren s tre ifz ü g e  (1), v. J. W olinsk i: Zöraw no 1676 (43 u. 143), O. Dq.- 
b ro w sk i: W ien 1683 (63 u. 156), W. L iz in sk i: Q uellen zum  K rieg  um  
Sm olensk  1632— 4 (119), A. Czolow ski: K riegsb ildn isse Joh. I I I .  (199), 
R . U m iastow sk i: F eldzugsp läne N apol. gegen In d ien  (239), a n  Mise.
K. T yszkow ski: H eereso rgan isa tionsfragen  aus dem  R u ß lan d k rieg
Siegm ds. I I I .  (279), J . W oliüsk i: B e rich t D im . W isniow eckyjs 1676 
(293), J . G iergielew icz: B efestigung  u. V erte id igg . W arschaus 1794 
(304), an  E rö rte ru n g sau fsä tz en  v. St. R u tk o w sk i: B erich te  u. G elände 
in  dem  V erfahren  bei heeresgesch. F orschgn . zum  poln. K rieg  (171), 
W. A ntoniew icz: Zur F rag e  der B estan d sau fn ah m e u. E rfo rschg . der 
B urgw älle P olens (315), St. B iegansk i: V erfah ren  der G esch.forschg. 
in  R ä te ru ß l. (327). —  Jg . 3 b r in g t v. J . Z. P ach o n sk i: A nfänge des 
L eg ionen reiterreg ts. 1798— 99 ( 1 ), J . S ta sz ew sk i: H eeresrese rven
w ährend  der K riege des N ach teilungspo lens (35), R . G erber: G esch ü tz
h erste llu n g  im  N o v .au fstan d  (55 ff., dabei d t. u. franz. N am en), J. G ro : 
b ick i: D as poln. U lan en rg t. der F rem den leg ion  im  K arlis ten k rieg  
1836—-38 (91), J. G iergielew icz: Techn. T ru p p e n  1794 (127), J. W il- 
la u m e: V erte id igung  des H erzog t. W ar. 1812 (145), S t. W arszaw sk i: 
K riegsgew erbe 1831 (181, auch  d t., franz. u. engl. N am en), E . Opp- 
m a n : H eeresorganis. im  Ja n .a u fs ta n d  (237), in  d. Mise. St. P lo s k i : 
D er Zug R am orinos (272); Iv. S ochaniew icz: S toffe zur K riegs- und  
H eeresgesch. im  S ta d ta rc h iv  T horn  (272, d t. u. la t. geschr.), w eiter e. 
Zw iesprache S taszew ski-W illaum e über H am . K osiiisk i (291). —  Bd. 4 
b r in g t v. Cz. C how aniec: Sobieskis M oldaufeldzug 1686 (1 u. 305),
J. Z. P ach o n sk i: D ie poln. U lanen  b. H ohen linden  (119), St. H e rb s t: 
D. Som m erfeldzug 1601 (199), W . L ip in sk i: P o ln .-russ. Beziehgn. u. 
K riegsvorbereitgn . zum  Sm olenskkrieg  1632 (235), O. D ^ b ro w sk i: 
C lausew itz u. d. Feldzug  1831 (273), an  Mise. A. H n ilk o : D. V erf.frage 
der E rin n erg n . v. Loä (131), A. W ojtkow sk i: Zum  L vsobyk izug  1831), 
S t. P o d n iak : H e tm an  Fl. Z ebrzydow ski über die K rieg sk u n st (295), 
B. Paw low ski: M anöwer b. Gol^b 1791 (329), a n  E rö r te ru n g e n  W . L i
p in sk i: B em erkgn. zur poln. H eeresgesch. bis zum  16. Jh . (143). — 
Jg . 5 ‘e n th ä lt  v. K. T yszkow ski: A lex. L isow ski u. seine Züge gegen 
M oskau (1 u. 101), W. L ip in sk i: D. A nfang der russ. M aßnahm en  im  
Sm olenskkrieg (29), B .P aw lo w sk i: D. E ro b e ru n g  des B rückenkopfes b. 
O ströw ek 1809 (63), W. L ip in sk i: R uss.-po. K riegshand lgn . vo r Sm o
lensk  1632— 33 (165), J. W olinsk i: D. S ch lach t b. L em berg  1675 (207), 
an  Mise. v. H n ilko : D er B estan d  im  Zeughaus Ivam enz 1789, S t.
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P losk i: Zur Selbstlebensbeschr. K. Paskiew iczs, J. W olihsk i: Sobies- 
ciana v. 1675 u. St. P o m aran sk i: D. le tz te  F eldzug K ru k -H ey d en re ich s 
(242). Jg . 6 b r in g t v. j .  W olihsk i: Sobieski sowie P a rk a n y  1683, v.
O. Lask'pwski'- D er W iener F eldzug  (9), v. St. W olihsk i: D as H etm ans- 
a m t nach der poln. G esetzgebung (61), W . L ip in sk i: D ie D urch füh rung  
des E n tsa tze s  v. Sm olensk Sept. 1633 (173), J. Z. P ach o n sk i: Castel 
F ranco  1805 (227), an  Mise. v. J. W olihsk i: Q uellenbeitr. zum  Feldzug 
1674 (8 D sowie: D iarium  der E innahm e v. E sztergom  1683 (101), 
A. H nilko : Die V orbere itung  der A rtill. f. 1683 (104), K. P iw arsk i: D. 
V otum  des H etm ans H ier. L ubom irsk i au f dem  L ub liner R eichstag  
1703 (108), K. T yszkow ski: G edenksch rifttum  über G ust. Adolf (249), 
O. L askow sk i'• D iarium  des ungar. Feldzuges 1683 (259), IM. M eloch: 
D. H ee re se in tritt des F st: J. P on iatow sk i 1794. — Jg. 7 b r in g t einen 
N achruf v. W . L ipiriski fü r Ju l. S tachiew iez (vgl. D W ZP. 33. 327), v. 
St. H e rb s t: K le tzk  1506 (21), v. W. L ip in sk i: D er K am pf um  die A n
höhen v. Zaw oronkow o b. Sm olensk O kt. 1633 (39), v. J. S taszew sk i: 
Die poln. R eitere i des rech ten  F lügels der Gr. A rm ee 1812 (75), v. St. 
K em pski: D. B efehlsgew alt des O berfe ldherrn  (187), v. W. L ip insk i: 
Der W interfeldzug  1633/34 u. die Ü bergabe v. Schein (217), v. J. S ta 
szew ski: R eite rkäm pfe bei Mir u. R om anow  (257), an  Mise. v. J. Jod- 
k ow sk i: D as frühgesch. G arten -G rodno  (99), v. W. L ip in sk i: D. Be
rich t C hrist. R adziw ills vom  M oskaukrieg 1632— 34 (116); W . Tom - 
k iew icz : desgl. des K anzlers Sadzik über den F eldzug v. Sm olensk 
1633, A. H n ilk o : D. P la n  des K am pfes b. K irchho lm  von J. N aronowicz. 
v. 1659 (126), F . F rie d m a n : E in  unbek . B e rich t über die S ch lach t 
b. W ien 1683 (133), J. S e ru g a : Sobiesciana in  d. Sam m lgn. der Gf. 
Tarnow ski in  Sucha (138), Ch. R o tb a r t:  B e itrag  zur B eschr. des röm . 
Lagers durch  P olybios (297), K. T yszkow ski: E rg änzung  zur g en an n ten  
Zus.Stellung (305). Jg . 8 e n th ä lt  v. O. L askow ski: D. S o n d erart der 
a ltpo ln . K riegskunst (1), v. K. T yszkow ski: Die K osaken in  den R ussen 
kriegen Siegm unds I I I .  (37), St. H e rb s t: Zwischen B ug u. W eichsel 
19. 5.— 15. 6. 1794 (87), O. G ö rk a : Die Zahl der K rim ta ta re n  u. ihres 
H eeres (185, vgl. D W ZP. 34, 287), an  Mise. v. K. T yszkow ski: D. B e
r ic h t S ahajdacznys vom  M oskaufeldzug 1618 (117), T. R u d n iew a: 
G ergow ja (119) u. v. S. M. K u cz y n sk i: D ie T a ta re n  b. Z baraz (121). — 
ln  Jg. 9 finden  w ir v. J. S k rz v p e k : D. S ch lach t b. N ikopolis 1396 (1), 
v. O. L askow ski: Der Zug nach  Toropiec (27), v. W. Z a to rsk i: D. 1 . M on
goleneinfall 1240— 41 (175), v. W . T om kiew icz: D. S ch lach t b. K u- 
m ejki 1637 (239), v. J. P u zy n a : Zu den 1 . K äm pfen  der L ita u e r  m it 
den T a ta re n  um  R eußen  1238— 43 (345) u. v. J. S taszew ski: D. K am p f 
b. H onigfeld, K r. S tu h m  (401), an  Mise. v. A. K o n arek : D. H eeres- 
handb . im  a lten  R om  (83), v. T. M oklow ski: Das Schloß Sobieskis in  
Olesko (92), W. T om kiew icz: Q uellenbeitr. zu den po ln .-franz. Be- 
ziehgn. 1635— 36 (105), A. S aw czy n sk i: S o ld rückstände 1650 (1 19),.
M. D zik o w sk i: H an d sch rift. W aw elpläne aus d. E nde des 18. Jh . in  d. 
U niv .b ib l. W ilna (125), A. S lö sa rczy k : F ü h re r u. H eer im  L ich t eines 
altch ines. K riegsbuches (263), J. J a sn o w sk i: Zur H eerestä tigk . FL 
Z ebrzvdow skis (267) u. A nt. M ora, ein S panier im  D ienst Siegm. 
A ugusts (305), W. Tom kiew icz: F eldzugsp lan  nach  P reußen  1635 (306)„ 
J- Jasnow sk i: D. B e rich t And. Zborow skis über die K riegshand lgn . 
B a tho ris  vor D anzig im  Aug. 1577 (417), O L askow ski: Zur T ä tig k e it 
St. Ivoniecpolskis in  P reußen  gegen G ust. Adolf (418), M. S iem iradzki :: 
Poln. ,,T o w arzy sz“fähn le in  im  p reuß . u. ö ste rr. D ienst (444), J . D u t-  
kiew icz: Zur N o v .n ach t 1830 (447), im  Teil Zw iesprache v. St. P lo sk i: 
V erfahren u. T echnik  der Sow jetquellenveröffen tl. (317), St. H e rb s t:  
Sam m eln v. Ber. u. ü b erlie fe rg n . über frühere  K riege (453). —  Jg. 10' 
b rin g t v. St. P lo sk i: Die T ä tig k e it R om an R oginskis im  Ja n .a u fs ta n d  
(1), v. J . S krzypek : Die S ch lach t bei W ilkom ir (29), St. W itk o w sk i:

2 3 *
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D. G efecht b. D ü rn s te in  (59), I. Jasnow sk is: Al. H il. P o lub insk i 1650 
bis 65 (163), v. B. P aw low sk i: D as K ro n h e rr  u. der H eeresausschuß  
1768— 72 (194), a n  Mise. v. J . Ja sn o w sk i: B riefe S t. C zarnieckis an  
Bog. R adziw ill (110), J. W olinsk i: B er. über die 1 . beiden  Ja h re  der 
R eg ierung  Joh . I J I .  zum  K rö n u n g sre ich stag  1676 (125), M. Siem i- 
ra d z k i: „T o w arzy sze“ im  p reuß . u. ö ste rr . D ienst (138), A. D eren : Aus 
den  sch rifttu m sk u n d l. Arbeitexr des M ilitä rgesch ich tsbü ros (141), J . 
Ja sn o w sk i: 2 B e rich te  zum  Zug Z am ojskis nach  Cecora 1595 (240),
J . Ja sn o w sk i: B e rich t A. J . L isow skis über den  R u ß lan d zu g  1615-—16 
(25Ö), O. L askow sk i: Ber. b e tr. T ykocin  1656 (255), S t. H e rb s t: Die 
A rb. K arl B uczeks ü ber die a lte  K arto g rap h ie  in  P olen  (257, vgl. auch  
D W Z P. 31, 304 ff.), H . Ja b io n sk i: U rte ile  über O skar Awejde, K. Ma- 
jew ski u. W l. R u d n ick i (260), St. P lo s k i: D er N o v .au fstan d  in  d. G esch.- 
schre ibung  1918— 38 (264). — W ie m an sieh t, is t also die A bsicht des 
V orw ortes zum  1 . Bd. g u t erfü llt. Zahlr. P läne , K arte n  usw. ergänzen  
den reichen In h a lt . U n ter den B espr., rd . 5— 15 in jedem  B d., betre ffen  
einige auch  d t. W erke neben versch iedenen  an d e rn  Sprachen . In  den  
verö ffen tlich ten  Q uellen finden  sich fa s t nu r poln. A. L.

Auslandsdeutschtum und evangelische Kirche, hgg. v. D . D r. E rn s t  
S chubert. Jb . 1938. M chn., Chr. K aiser. 297 S.

Von den  A b h and lungen  des neuen  Jgs. gehen uns bes. d ie beiden  
e rs te n  un d  u m fan g re ich sten  an , die E rn s t  W agner zur A usw anderung  
aus (dem  G roßherzog tum ) H essen se it der R e fo rm a tio n sze it bis zum  
19. Jh . (S. 1— 83) un d  H ans K och über pfälz . V o lksd tm . u n d  E vang . 
K irche S. 84— 166) b e ig esteu ert haben , weil sie auch  die A u ss trah 
lungen  nach  dem  G ebiet des je tz igen  P olen  behandeln , beidem al ge
s tü tz t  au f A k ten  und  ein um fang r. S ch rifttu m . A ußerdem  finden  w ir 
in  dem  schm ucken  g rü n en  B an d  v . H an s  W ah l: E vg . S ta a tsk irc h e n 
re c h t im  A u slan d d tm , (F o rts .: Tschechosl.), v. J. P fe iffe r: D er A us
bau  der d t. evg. K irche in  B öhm en, M ähren u. Schl., v. F r. L o tz : Die 
d t.-p ro t. B esiedlung der B a tsch k a , v. H ans P e tr i:  D er K irchenbez. 
B u k a re s t der ev. L andesk . A. B. in  R u m än ien , v. O tto  B rien : Die 
evg. G em einden in  Chile, sowie ein G ru ß w o rt au s dem  heim g ek eh rten  
Ö ste rr . v. R . K auer. A. L.

Rocznik Teologiczny. W y daw any  przez W vdzial Teologii Ew ange- 
lickiej U n iw ersy te tu  Jöz. P ilsudskiego. [Theolog. Ja h rb u c h , hgg. 
v. d. evg .-theol. F a k u ltä t  der J. P ilsudsk i-U n iv .]. W ar.

F ü r  dieses Jb ., von dem  b isher 3 Bde. herausgekom m en  sind, 
seien In te re ssen te n  auf die ausfüh rl. B espr. der beiden le tz te n  B ände 
im  ,,P osener E v . K irch e n b l.“ , Jg . 1938, N r. 8, S. 362 ff. u. 1939, S. 
350 ff. verw iesen. Als allgem einer in te ressie ren d  seien aus dem  le tz ten  
g e n a n n t die B e iträge  v. P rof. D r. E . B ursche, der den  1. Teil der 1685 
in  A m ste rdam  ersch ienenen  Gesch. der R e fo rm a t. in  P. v. St. Lubie- 
niecki ü b erse tz t, v. P ro f. D. D r. K esselring  D uldsam k. als G ru n d 
sa tz  u. -läge des relig ., s it tl .  u. gesellschaftl. Lebens, P rof. M ichejda 
ü b e r: B udow a kosciola (auch über die U n.-ev . K irche) u. v. D r. L eh 
m ann  über das V erhältn is  der poln. A u g u stan aü b e rse tzu n g en  zu ih ren  
U rsch riften . Die G astvorlesung  des v e rs t. W iener K irchengesch ich tlers 
P ro f. D r. V ölker über A ugustins ökum än . S tellung in  der K irch en 
gesch ich te b r in g t K esselring  ü b erse tz t. A. L.

Archiwum historii i filozofii m edycyny pp. [Archiv f. Gesch. u. Philos. der 
Med. u. Naturwiss.]. Bd. 17, Po. 1938.

Im neuen Bd. setzen St. Grochmal, der Schriftl., A. W rzosek u. Fedo* 
rowicz ihre in DW ZP 25, 363 genannten Aufs. fort. Ausserdem behandelt 
St. Ciechanowski Jos. D ietl als Anatomo^Pathologen, J. Torlinski Heilaber*
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glauben u. «gewohnheiten der kaschub. Seefischer, L. Chaskielewicz Ludw. 
Perzyna (1742— 1812) u. s. V erdienste f. d. poln. Med., W. Fiecko: Jan 
J^drzejewicz (1835—87) als A rzt u. Astronom, K. F. W ize: Auf der 9. Allg. 
Philos.tagung aufgeworfenen Fragen, die für die Philos. der Med. u. Psy* 
•chiatrie Bedeutung haben. W. Klinger übersetzt Galens Libellus quo demon« 
stratu r Optimum medicum eundem .esse philosophum, wozu der Herausg. 
ein V orw ort beisteuert. Der gleiche veröffentlicht 1 Brief H. Sienkiewicz’ 
u. 2 Napoleons an Franc. Chlapowski. Kurze Beitr. sind v. J. Orariska: Dr.
K. Marcinkowski u. Kaj. Vinz. Kielisinski, sowie W. Szumowski: Das Siegel 
der med. Fak. der Univ. Krakau. U nter den 7 Bespr. finden sich auch solche 
über Bol. Hryniewiecki: Ant. Schneeberger (1530—81), ein Schüler Konr. 
Gessners in Polen, u. v. Tad. Bilikiewicz: Bin. u. Lpzg., 2 M ittelpunkte 
•der Gesch. der Med. in Dtld. (dieses W erk poln. geschrieben). Es folgen 
Berichte, so über die 7. Tagung poln. M ed.geschichtler u. sphilos. in Lemb. 
1937, ab S. 297 eine Zus.fassung des Inh. der Aufs, in W eltsprachen u. ein 
Nam enverz. A. L.
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Ungarns.
Z. Arentowicz: Wloclawek. WJ. 1937, Magistrat.
H. J. Schmitz: Grenzm ark u. O stm ark im W andel der Gesch.
Grosse Dte. im Ausland. Hgg. v. H. .1. Beyer u. O. Lohr. Stg. 1939, Union. 
Z. Kosidowski: Z okresu zlotego kultury Poznania. P. 1938.
K. Lübbike: Siedlungsgesch. pp. der dt. Landbevölkerung in Polen.

Anforderungen u. Einsendung weiterer Bücher, sowie der Bespre* 
•chungen (auch der noch ausstehenden) bis August 1939 erbeten an Dr. A. 
Latterm ann, Anschrift: Poznan, Dzialynskich 10.
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Historische Gesellschaft für Rosen
Im Reich: Verlag S. Hirzel in Leipzig CI

Ostdeutsche Forschungen
H erausgegeben  von V i k t o r  I v a u d e r .

Bd. 1.

Bd. 2 .

Bd. 3.

Bd. 4/5.

Bd. 6.

Bd. 7.

Bd. 8.

B d. 9.

B d. 1 0 .

Bd. 11/

Bd. 14.

L ü c k ,  K . : Deutsche Aufbaukräfte in der Entwicklung
Polens. F orschungen  zur deu tsch-po ln ischen  N ac h b a rsch a ft 
im  o s tm itte leu ro p ä isch en  R au m  1. X V II  u. 680 S., 25 Tafeln,. 
10 K arte n . 2. A uflage in  V orbere itung .
K u h n ,  W .: Deutsche Sprachinselforschung. G eschichte» 
A ufgaben, V erfah ren . 410 S.
S e e f e 1 d t, F . : Quellenbuch zur deutschen Ansiedlung in 
Galizien unter Kaiser Josef II.
S c h i l l i n g ,  F . : Ursprung und Frühzeit des Deutschtums 
in Schlesien und im Land Lebus. F orschungen  zu den U r
k u n d en  der L andnahm ezeit. 524 u. 200 S., 58 T afeln , K arte n , 
A hnenlisten .
W a g n e r ,  R . E . : Das Buch der Bielitz-Bialaer Chronika.
600 S., viele Tafeln.
L ü c k ,  K . : Der Mythos vom Deutschen in der polnischen 
Volksüberlieferung und Literatur. F orschungen  zur d eu tsch 
polnischen N ach b arsch a ft im  ostm itte leu ropä ischen  R au m  2. 
525 S., 5 U rkunden , 2 K artensk izzen , 36 B ild tafe ln .
K  o ß m  a  n n, O. E . : Deutschrechtliche mittelalterliche Sied
lung in Mittelpolen. 240 S., 3 A bb ildungen  u n d  5 K arten . 
S c h n e i d e r ,  L . : Das Kolonisationswerk Josefs II. in 
Galizien. 408 S., 6 Tafeln.
B r  e y  e r, A .: Deutsche Tuchmacher in Mittelpolen von 
1550—1850. Im  D ruck.

13. R u d e r t ,  E . : Deutsch-russische Volkstumsbegegnung vom. 
Mittelalter bis zur Neuzeit. 3 Bde. In  V orbere itung . 
K o h t e ,  J . :  Deutsche Kunst an Warthe u. Weichsel. I n
V orbere itung .

Deutsche Gaue im Osten

Bd. 1.

Bd. 2 .

Bd. 3.

Bd. 4.

Bd. 5.

B d. 6 .

Bd. 7.

Bd. 8/9.

Bd. 10.

H erausgegeben  von  V i k t o r  K a u d e r ,
K  a u d e r, B . : Die deutsche Sprachinsel Bielitz-Biala. 80 S.,
16 Tafeln, eine K arte . V ergriffen.
Z i m m e r ,  N . : Die deutschen Siedlungen in der Bukowina»
42 S., 1 K arte , 3 P läne.
K a r a s e k - L ü c k :  Die deutschen Siedlungen in Wol
hynien. 130 S., 6 Tafeln, 1 K arte .
K a u d e r ,  V .: Das Deutschtum in Polnisch-Schlesien. 464 S.„
40 T afeln , 1 K arte .
W a c k w i t z ,  A . : Die deutsche Sprachinsel Anhalt-Gatsch 
in Oberschlesien. 290 S., 7 T afeln, 1 K arte .
L ü c k ,  K . : Die deutschen Siedlungen im Cholmer und Lu- 
bliner Lande. 306 S., v iele B ilder u n d  T afeln, 1 K arte . 
S e e f e l d  t, F . : Dornfelds Chronik. 150 Ja h re  A usland 
deu tschenschicksal. 301 S., viele B ilder, 1 K arte . 
K a u d e r ,  V .: Das Deutschtum in Polen. E in  B ildband . 
550 S., 5 K arten .
K  n e i f e 1, E . : Die evang.-augsb. Gemeinden der Kalischer 
Diözese. 284 S., viele Tafeln, 1 K arte .
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Bd. 11. R e i s e r ,  D . : Die dt. Siedlungen im Kalischer Land. In
V orbereitung .

B d. 12. K r a u s e ,  \V.: Geschichte der Bergstadt Tarnowitz. In
V orbereitung .

B d. 13— 17. B r  e y  e r, A .: Das Deutschtum in Mittelpolen. 5 Bde. 
In  V orbereitung .

B d. 18. K  u h n, W .: Die jungen deutschen Sprachinseln in Wol
hynien. In  V orbereitung .

Ostdeutsche Heimatbücher

B d. 1.

Bd. 2.

B d. 3.

Bd. 4.

Bd. 5.

Bd. 6.

Bd. 7/9.

Bd. 10.
B d. 11.

H erausgegeben  von  V i k t o r  K a u d e r .
K u h n ,  W .: Aus dem ostschlesischen Zunftleben. 109 S.,
6 Tafeln.
S t r z y g o w s k i ,  J . :  Die Holzkirchen in der Umgebung 
von Bielitz-Biala. 48 S., 39 Tafeln, 1 K arte . 
K a r a s e k - S t r z y g o w s k i :  Sagen der Beskiden
deutschen. 262 S., 8 Tafeln, 1 K arte .
K a r a s e k  - S t r z y g o w s k i :  Sagen der Deutschen in 
Galizien. 336 S., 7 Federzeichnungen , 1 K arte .
K a r a s e k  - S t r z y g o w s k i :  Sagen der Deutschen in 
Wolhynien und Polesien. L X X II . u. 306 S., viele Zeichnungen 
im  T ex t, eine K arte .
K l a t t - H o r a k :  Volksliedwerk der Deutschen in Mittel
polen. Ca. 600 S. In  V orbere itung .
K a r a s e k  - I v l a t t :  Sagen der Deutschen in Mittelpolen.
3 Bde. In  V orbere itung .
K a r a s e k ,  A .: Deutsche Märchen aus Polen. In  V orbereitung . 
K a r a s e k ,  A .: Deutsche Schwänke aus Polen. In  V orbe
re itung .

Ostdeutsche Heimathefte
H eft 1.
H eft 2.
H eft 3.
H eft 4.

H eft 5.

H eft 6.

H eft 7.

H eft 8/11

H eft 12.

H erausgegeben  von V i k t o r  K a u d e r .
L a n z, J. : Ostschlesisches Liederblatt. V ergriffen. 
L a n z - S c h a r l a c h :  Ostschlesische Volkstänze. Teil 1. 
L a n z  - S c h a r l a c h :  Ostschlesische Volkstänze. Teil 2. 
B r  e y  e r, A .: Deutsche Gaue in Mittelpolen. 48 S., 10 Tafeln, 
1 K arte .
L ü c k  - K l a t t :  Singendes Volk. V olkslieder aus deu tschen  
B a u ern d ö rfe rn  O stpolens. 156 S.
V e i l h o r n  - S c h a r l a c h :  Aus deutschen Gauen. 
Lieder der D eutschen  in  G alizien. 180 Seiten. 
V e l l h o r n - S c h a r l a c h :  Schwäbische Dorfmusik. 
D orfm usik  der D eu tschen  in Galizien. 52 S.

H  o r  a k, K . : Volkstänze der Deutschen in Mittelpolen. 
4 H efte .
La n z ,  J . :  Das galizische Weihnacht-Spiel. 48 S.

Neuerscheinung.
In  der R eihe „Unsere Heimat“ sind  erschienen bzw. erscheinen bald  

H eft 9. Iv. L ü c k :  Deutsche Siedler zwischen Wieprz und Bug. 95 S. 
H eft 10: K. L ü c k :  Karwenbruch an der Ostsee. 104 u. 94 S.
H eft 11: A. K r a f t :  Kirchspiel Zinsdorf-Ciczkowo.

Historische Gesellschaft: für Posen.
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Der Mythos 
vom Deutschen

in der polnischen Volksüberlieferung 
und Literatur

F orschungen  zu r deu tsch-po ln ischen  N ach b arsch a ft 
im  o s tm itte leu ro p ä isch en  R aum . 7. B an d  der 

O S T D E U T S C H E N  F O R S C H U N G E N  
herausgegeben  von 

V I K T O R  K A U D E R  
K a tto w itz .

V e r f a s s e r :
Dr. Kurt LüCk

X I, 518 Seiten. 36 B ilder, 5 U rkunden , 2 K artenzk izzen . 
Gr. - 8°. G e h e f t e t  12.— RM ., in  G a n z l e i n e n  

g e b u n d e n  13.50 RM.
Z e i ts c h r i f t  f ü r  V o lk sk u n d e  1938, B d . 9 , H e f t  2 : . . F ü r  D e u ts c h la n d  s in d  d ie
A u s fü h ru n g e n  u n d  D a r s te l lu n g e n  L ü ck s  v o n  g an z  b e s o n d e re r  W ic h t ig k e i t ;  s ie  
g e b e n  m e h r  a ls  d ie  M ö g lic h k e it  e in e r  V e r s tä n d ig u n g , s ie  v e rm it te ln  a u c h  d as  zu 
e in e r  V e r s tä n d ig u n g  n ö tig e  V e r s te h e n  u n d  K e n n e n le rn e n  des  N a c h b a rn  in  
G e is tig k e it ,  H a l tu n g  u n d  f e in e n  U e b e r le g u n g e n . S ie  z e ig e n  u n s  M it te l ,  W ege, 
P ro p a g a n d a q u e l le n  u n d  P ro p a g a n d a u r s a c h e n  u n d  v e rm i t te ln  d ie  f e s te  H a n d h a b e  
z u r  K lä ru n g  u n d  N ü c h te rn h e i t ,  se i es im  G u te n  w ie im  U n a b ä n d e r lic h e n !  F ü r  
u n s e r  V o lk s tu m  im  A u s la n d  u n d  se in e  E r fo r s c h u n g  i s t  L ü c k s  D a r s te l lu n g  e in  
M u s te r  f ü r  Z e itm a ss  u n d  Z ie l d e r  A rb e it  in  v o lk s k u n d l ic h e r ,  s o z io lo g isc h e r  u n d  
s ta a t s p o l i t i s c h e r  H in s ic h t .  D ie  e n g e re  v o lk sk u n d lic h e  F o rs c h u n g  w ird  d ie  A rb e it  
L ü c k s  m it  a u s s e ro id e n t l ic h e m  N u tz e n  f ü r  d ie  G re n z la n d fo rs c h u n g  u n d  d ie  
V o lk s k u n d e  d e r  V o lk s d e u ts c h e n  in  P o le n  le se n  u n d  b e n u tz e n .  W ird  d o ch  
e r s t  d u rc h  d ie  K e n n tn is  d e r  s e e l isc h e n  V o ra u s s e tz u n g e n  d e r  a u s la n d s d e u ts c h e n  
V o lk s g ru p p e  d e re n  L age  u n d  E in s te l lu n g  zu m  G a s tv o lk , w ie  d u rc h  K e n n tn is  d e r  
E in s c h ä tz u n g  s e ite n s  d es  G a s tv o lk e s  d ie  g a n z e , r ic h t ig e  , , S i tu a t io n 44 z u r  V o lk s- 
fo rs c h u n g  k l a r  u n d  d e u tl ic h .  D e r  d e u ts c h e n  V o lk s fo rs c h u n g  h a t  L ü c k  e in e n  
g ro sse n  D ie n s t  e rw ie s e n ;  s ie  w ird  ih m  s te ts  zu  D a n k  v e rp f l ic h te t  s e in .44

H e i n r i c h  H a r m j a n z ,  B e r l i n .

Historische Gesellschaft 
für Rosen

Im  R e ich : V erlag  S. H irzel, Leipzig C I .

W ydaw ca i m ie jsc e  w y d a n ia :  N ie m ie c k ie  T o w arzy s tw o  H is to ry c z n e  —  H is to r isc h e  G e s e lls c h a f t  
f ü r  P o s e n , P o z n a n , A l. M arsz . P i ls u d s k ie g o  16.

Z a k la d  i m ie jsc e  o d b ic ia :  C o n c o rd ia , S p . A k c ., D ru k a rn ia  i W y d aw n ic tw o , P o z n a n , A le ja  M a rs z -
P ilsu d s k ie g o  25.

R e d a k to r  o d p o w .:  D r . A lf re d  L a t te r m a n n ,  P o z n a n , D z ia ly n sk ic h  10.



291 Au* der V eröffeD tliebungstltigko it der R if t . C ct. fü r P o len : 1) A . L u tterm ann  and  F. 
L ichtenberg:  D er b isherige In h a lt der DW ZP; 2) A. und f .  D oubek: Verzeichn!* d er Be
sprechungen ; 3) ff. B eckm ann:  R eg ister der ,,D t. B lä tte r  in  P o len“ ; M. L auberl:  Die An
fänge der P o iener G enerslkom m ission; M. Kage: Dt. F rauen  in  P o len ; A . M irowicx: Jot. 
F rank and  fein  loxiale* W irken in  W ilna; / .  L ussky j:  K u ltu re lle  Beziehungen zwischen
D eutschland und der U kraine im 17. o. 18. J ls .; £ . W aschinski:  I ;n .  ▼. Loyola a . S tan .
K onarsk i; O. K ostm ann:  D er Siedlungagang im Lodzer U rw ald; W. Maas: H au ländereien , 
R o llän d ere ien ; A . B reyer: Die e rs te  d t. T uchm acherstad t in  M itte lpo len ; W. K ohle:  Volks* 
tum  and  W irtschaft des p re u t t .  O stens im 19. J h .; £ . W aetzm ann: Drei Fam ilien ans Süd
posen; R . H euer: A hnen H euer u. G oneil; M. M ühlbradt: Das G eschlecht M ilb rad t; £ . 
M eyer: M itte la lte rl. Jagdw esen; A . S teuer:  D ie Z iste rz ien ie rab te i znm hl. G odehard in 
S apeta l; H . Som m er: Die e r .  K irche in  Posen seit 1768; T h . W olschke: D er K am pf in  der 
U uitä t nm die FUhrnng d er K irche im 18. J h .;  F . Schilling:  D ie U rkunde H einrichs I. 
fü r H ein richau  v. 1229; T . Schu lt h e i lt:  S prache a . C h a ra k te r; F. H eide ick:  Das D eutschtum  
in P om m erellen  u. Posen nach der poln. V olkszählung 1931; W . K uhn:  Zahl u . B evölke
rungsbew egung der D t. K ongresspolens seit 1860. — 22 kurze B eiträge. 47 B esprechungen. 
P re is  dieses F esthefte*  12.60 zl.

30: K . S k o n ie tik i:  B rom berg im 18. J a b rh .; O. K otsm ann: Das a lte  d t. L ods; K . H oinkes: Ein* 
B ic litz e ' ö ffen tl. B ib lio thek  1720; H . Som m er: Die P osener U nitä tsgem einde; £ . K linkow ski:  
G ostyns B eziehungen zum p re u tt .  M ilitär 1793— 1806; G rodno, W ilna u. das P osener Land 
in  einem  dt. R eiseberich t 1586; F. Sw art:  Die Entw icklung des d t.  G enossenschaftsw esens 
im P osener G eb ie t; £ .  M eyer: D trech tliche  D örfer im Posenschen A nteil des E rzsprenge lt 
G neten ; J. P n tock: Die P flanzen  im K reislau f d e r Jah res fes te  (K ascbubei); A . L utterm ann:  
Die 50-Jabrfeier d e r H is t. G esellsch. P osen ; L, W egener: P ro f. Lndw. B ern h a rd ; — 13 kurze 
B eiträge; 145 B esprechungen.

31t H . S ch le in itz :  D ie U m gestaltung des L andschaftsb ildes durch  die m a. d t. K olon isation ; 
B. T ex to r:  S tre itig k e ite n  zw ischen d t. S iedlern  in  K ongresspolen  u. ih ren  G run d h errn ; 
T h . W otschke: Die L u th e ran e r G rostpo lens u. das T h o rn e r R elig ion tgespräch ; M. Laubert: 
Die Teilung der T e rtia  am P osener M ariengym n.; A . L auerm ann:  D ie 6. A llg. P olu . H isto- 
r ike rtagung ; ff . i>. Ram m -H elm sing: David H ilchen 1561—1610; D . Schü tze :  Gf. H utten- 
C sapski — 10 kurze B eiträge; 168 B esprechungen.

32t Jub iläum she ft des D t. N aturw . V ereins, b ea rb . v. O. T um m :  Aus d e r  V ereinsgeschichte t 
B em erkensw erte  P flanzen u. T iere  in  der H errsch . M ojaw ola; N ach trag : Z ur V ogelw elt de* 
P osener L andes; F. Goebel: Sphegiden n. Scoliiden des P osener Landes; H . E . Patzer: 
P hänologie n e t F rüh lings; A . li ildebrand :  Die landw irtsch . P flanzenzüch tung  in  W estpolen; 
O. B eckm ann:  E in stiger W einbau in  den G ebie ten  rech ts d e r O der; W . R eschke:  Ergebnis 
d e r lO jäbr. verg leichenden Sortenanbauversuche in  den d t.  V ersuchsringen in  P osen ; 
£ . F laitcher:  D ie F arb to n o id n u n g ; L ite ra tu r  zur n s tu rk d l. E rfo rschung  G rosspolens n . Pom 
m erellens.

33: M. L aubert: G endarm erie  in  d e r  P rov . P osen ; ff . Som m er: Ans d er F rcnzosenze it; H . v. 
R am m -H em ting: M oskauer W estpo lltik  Iw ans I I I .  u . IV .; £ . M eyer: O rdalien ; T h . W otschke: 
J . C occejus’ B eziehungen znm O sten ; E. v . B ehrens: D er 1. d t.-ren ss . H andelsvertrag ; 
G. ( 'h . v . U nruh: P o ln .-b randenb . W irtschaftsbez iehungen ; C. H oinkes: 6 B ie litzer U r
k unden ; T h . K . S te in :  Dtm. u . R eform ation  in  B rom berg; E. K linkow sk i:  P un itz  in  sfld- 
p re u t t .  Z e it; W. Maas: P hysische G eogr. K ujaw iens; G. Sm end:  Ch. S. T hom as; 7 V erzeich
n isse; 11 ku rze  B eiträge; 195 B esprechungen.

34: T . S ch u lth e ist:  D t. S p rncheth ik ; A . B reyer: D ie d t. länd l. S iedlungen des raitte lpo ln ischen  
W artheb raches; W . Mass: Die P osener H au ländere ien ; £ .  M eyer: P e ise rn  im  MA; M. Laubert: 
W einbau u. W einhandel in  d er P rov . P osen ; R . H euer: Aus unverö ffen tlich ten  B rie fen  v. 
Bog. G oltz ; 13 kurze B eiträge; 178 B esprechungen. ^

35: E. M eyer: E instiges Schützenw esen im Pos. L ande; W. K rause: L ub lin its  im MA-; H . Som m er: 
Ein S erv iss tre it in  P osen ; £ .  K lin ko w sk i:  D ie R ogasener B randka tas trophe  1794; D ie E n t
waldung des G ostyner Landes 1794— 1911; G rundherrliche  E rlasse ; M. Laubert: Pos. P fe rd e 
zuch t; A . K o erth :  U m siedlungsplan 1790; G. Sm end: Lesna eru d ita  L u th eran a ; W . Schober: 
L issaer G eb u rtsb rie fe ; f f . A nders:  E in  graph isch-phonet. P rob lem ; A . B reyer:  P flanzenw elt 
v. Som polno; J. ff. B eyer:  F ragen  zu r Gesch. P o lens; 17 kurze B e iträge ; 154 B espr.

P re is  jeden  H eftes bis H . 20 6.40, dann 8,40 zl. Bezug au f ein  Ja h r  12 zl bzw. 6 RM.
Ab H eft 12 sind auch die m eisten A ufsätze und B esprechungsteile  als S enderdruck  fü r  d u rch 
schn ittlich  1,50 z! bzw. RM erh ä ltlich . M itg lieder d e r H is t. G esellschaft e rh a lten  die frü h eren
V eröffentlichungen m it */s P reisnach lass.

Im Verlage der Historischen Gesellschaft für Posen 
(Poznaft, Aleja Marszalka Pilsudskiego 16) erscheinen ferner: 
Deutsche Monatshefte in Polen

Z e itsch rift fö r G eschichte and  G egenw art des D eutschtum s ln  P olen . —— 
Q erausgegcben von V ik to r K auder-K attow itz  und A lfred  L atterm ann- 
P oaea . E inzelheft 1,50 zl bzw. 1 RM, Bezugspreis v ie rte ljäh rlich  3,75 s t 

brw . 2,50 RM, j ih r l ic h  14 zl zuzüglich Postgeld .

Neben gemischten Heften sind bisher folgende Sonderhefte 
erschienen: Albert Breyer: Deutsche Gaue in Mittel
polen I, II; Vom Deutschtum in Galizien I, 7/8, II, 10/11; 
in Mittelpolen II, 5/6, III, 3/4, IV, 2/3; in Wolhynien III, 8/9.
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Historische Gesellschaft für Posen
Anschrift: Poznah, Aleja Maraz. Pilsudskiego 16. d

Im  Reich: Verlag S. Hirzel, Leipzig C 1.
L a u f e n d e  Z e i t s c h r i f t e n :
Deutsche wissenschaftliche Zeitschrift für Polen. Herausgeber A. Latter- 

mann. Bisher 36 Hefte seit 1923, enthaltend Beiträge zur Ge
schichte des Deutschtums in Polen, besonders Posen, auch zur 
Sippenforschung, Landeskunde, Kunstgeschichte, den Sprach- und 
Naturwissenschaften. Je  Halbjahrsheft 8,40 zl, 4,20 RM. Jährl. 
12 zl, 6 RM. Gesamtreihe 160 zl.

Deutsche Monatshefte in Polen. Herausgeber V. Kauder u. A. Latter- 
m nn. Seit Ju li 1934 erscheinend. Zeitschrift für Geschichte und 
Gegenwart des Deutschtums in Polen, auch für Volkskunde, K unst, 
W irtschaft und Statistik. Darin Sonderhefte über einzelne Teil
gebiete. Einzelheft 1,50 zl, 1 RM, vierteljährl. 3,75 zl, 2,50 RM, 
jährl. 14 zl, 10 RM.

F r ü h e r e  Z e i t s c h r i f t e n :
Deutsche Blätter in Polen, Monatsschrift 1924—31. Einzelheft 1,00 

bis 1,50 zl, 1 RM. Gesamtreihe (mit Ausnahme einiger früherer 
Hefte) 50 zl, 25 RM. ab Jg . IV : 25 zl, 15 RM. Darin grundlegende 
Sonderhefte.

Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Prov. Posen, 1885 
bis 1918, nur noch zum Teil, je  Jahreshalbband 6 zl, 3 RM. Ferner 
eine Anzahl Sonderdrucke, vgl. DWZP. 33, S. 223.

Historische Monatsblätter für die Prov. Posen: 1900— 23. Nur noch 
zum Teil vorhanden. Je  Heft 1 zl, 0,50 RM.

S c h r i f t e n r e i h e n
Deutsche Sippenforschung in Polen. Herausg. A. Latterm ann. Darin 

von dem s.: Einführung. 2. Aufl. 6 zl, 4,50 RM; E. W aetzmann: 
26 Tuchmacherfamilien in Bojanowo. 3 zl, 2 RM, P. Panske: 
Koschnaewjerdörfer 1651 — 1702; E . v. Behrens: Dt. Familien
namen in poln. u. russ. Adelsverz. 1,80 zl, 1,20 RM.

Unsere Heimat. Herausgeber K . Lück u. A. Latterm ann. Bisher 
folgende kleinformige, volkstümliche u. bebilderte Hefte zur Ge
schichte des Deutschtums in einem bestimmten Ort und seiner 
Umgebung mit Hinweisen zur Familieuforschung: K . Lück: Kolmar- 
Chodziet; M. Grossert: Rosenau-Jastrz^bowo; K . Otto: Czarnikau- 
Czarnköw. Je  0,60 zl, RM. A. Breyer: Sompolno. 1,20 zl, RM .;
E. K iß : Pabianitz. YVeitere Hefte vgl. Bespr.

Mitteilungen der Reichsdeutschen Vereinigung. Herausgeber J .  Kohte. 
3 Hefte 1925—35. 1, bzw. 5,50 zl.

E i n z e l s c h r i t t e n  ü b e r
Das Posener Land. H. Schütze: D as Posener Land. Eine Landes

kunde. 10 zl, 5 RM. W. M aas: Die Entstehung der Posener
Kulturlandschaft. M. Laubert: Studien zur Geschichte der Prov. 
Posen in der 1. H älfte des 19. Jahrh. W. Kohte: Deutsche Be
wegung u. preußische Politik im Posener Lande 1848— 49. 
A. Schubert: Die Entwicklung der Posener Landwirtschaft. 
(Sonderhefte der DWZP). Ph. Rudolf: Geschichte von Sohulitz 
u. den umliegenden Dörfern. 6 zl, 4,50 RM. Ferner viele Teil
drucke, auch Sonderhefte.

Kirchengeschichte. D. Staemmler: Der Protestantismus in Polen. 1,50 zl,
S a m m e l w e r k e :
Gedenkbuch zur Erinnerung an die Einwanderung der Deutschen in 

Galizien. 6 zl, 4 RM. Vorträge zur 50-Jahrfeier der Historischen 
Gesellschaft 1935. 2,70 zl, 1,50 RM. Festheft dazu (Sonderheft 
der DWZP) 12,60 zl, 6,30 FM . Ferner 3 naturwissenschaftliche 
Sonderhefte des Deutschen Naturwissenschaftlichen Vereins Posen 
(DWZP 9, 26 u. 32).

Mitglieder der Hist. Gesellschaft erhalten ein Drittel Ermäßigung.


