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Posener Studenten in Leipzig bis 1560.
Von

Th. Wotschke.

,m Folgenden biete ich einen A uszug aus G. E rler: „D ie 
Matrikel der Universität L e ipz ig .“ (Codex Diplomaticus 
Saxoniae Regiae XVI und XVII) Leipzig 1895 und 1897. 
Es ist nur eine trockene Aufzählung einzelner Namen, 

aber in das Kulturleben unserer Provinz im 15. und in der ersten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts gew ährt sie einen interessanten Ein
blick, den Forschern auf dem Gebiete unserer Provinzialgeschichte 
auch ein bequem es Hilfsmittel für ihre Studien. Ich glaube des
halb die anfangs zum Zwecke privater Forschungen aufgestellte 
L iste veröffentlichen zu dürfen. Leider kann sie nicht den 
Anspruch erheben, die Namen sämtlicher Studenten aus unserer 
Provinz in Leipzig für die Jahre 1409— 1560 zu bringen. Nicht 
nur haben viele der S tudierenden, um der z. T. harten Disziplin 
der Hochschule zu entgehen, in die Matrikel sich nicht aufnehmen 
lassen, verschiedene Rektoren unterliessen es auch, die Heimat 
der Intitulierten einzutragen, so dass in vielen Fällen nicht fest
zustellen ist, welcher besonderen G egend die zur polnischen 
Nation gehörigen Studenten, die aus Böhmen, M ähren, Schlesien, 
Ungarn, Preussen, Polen, Litauen und Russland stammen können, 
zuzuweisen sind. Ein Petrus Czymmerm ann de Frawenstat und 
ein Jacobus Schucz de Posnonia begegnen uns W. S. 1447 bezw. 
W. S. 1492 unter der Zahl der Baccalarianden. Durch ein Ver
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sehen des Rektors wahrscheinlich sind ihre Namen in die Matrikel 
nicht eingetragen. Auffallend ist, dass seit 1462 so wenige 
Studenten aus unserer Provinz sich dem Baccalariatsexamen in 
Leipzig  unterzogen haben. Die m eisten Studenten hat im 
15. Jahrhundert aus unserer Provinz F raustadt nach der sächsischen 
Hochschule gesandt, gegen Ende des Jahrhunderts geh t die Zahl 
der Fraustädter S tudenten in Leipzig zurück, um im folgenden 
Jahrhundert auf Null zu sinken. Da wir im 16. Jahrhundert 
auch auf anderen Akademien nur w enige F raustädter studieren 
sehen, selbst W ittenberg auf sie so w enig A nziehungskraft aus
übte, dass uns an der cathedra Lutheri bis 1570 nur ein Fraustädter 
begegnet, der am 18. März 1544 dort inskribierte Johannes Chryseus, 
m üssen wir für jene Zeit auf einen Rückgang der akadem ischen 
Bildung in dieser S tadt schliessen.

Indem ich mir es Vorbehalte, in einer ausführlichen P ubli
kation über das akadem ische Studium  in unserer Provinz bis zum 
Jahre 1600 zu zeigen, welche Universitäten neben Leipzig die 
Posener Studenten angezogen haben, und in welchem Verhältnis 
die Frequenzziffer der Posener Studenten an den verschiedenen 
Universitäten zu der Leipziger steht, bem erke ich hier nur kurz, 
dass im 15. Jahrhundert neben Krakau L eipzig  von allen 
Universitäten die grösste A nziehungskraft auf unsere Provinz 
ausübte, und dass, als der Stern W ittenbergs aufging, erst vom 
Jahre 1530 ab Leipzig  entschieden von W ittenberg überflügelt 
worden ist. 1411 s.

Gabriel K rosw icz1) P ragensis2).
Friedericus P o se m x)

1421 S. S.
A lbertus Selker de Pozenavia.
Jacobus Kempnat de Frawenstat.

1422 S. S.
S tephanus Briger de Fruwenstad.

1425 S. S.
Nicolaus Vincencii de Frawenstad.

1426 W. S.
Nicolaus Hermanni de Frawenstad.
Nicolaus Stoybe de Frawenstad.

1428 S. S.
Petrus Rudigeri de Frawenstad.

1431 S. S.
Johannes Thome de S torchnest.3)
Nicolaus Martini de Storchnest.

*) Der damals noch schwankende Familienname ist ausgelassen und 
dem Vornamen der Stadtname hinzugefügt.

2) Er gehörte zu den aus Prag ausgewanderten Studenten.
3) Baccalar am 27. Mai 1461.



131

1436 W. S.
Thom as Polonus de F raw en stad .1)

1438 S. S.
Stanislaus Gorlin de P oznonia .2)

1441 S. S.
Johannes Puchw elder de F raw enstad .3) 
Nicolaus Tycze de Frawenstad.
A ndreas Lyndener de P osnon ia .2)

1442 S. S.
Simon Bedermann de P oznan ia.4)

1442 W. S.
Henricus Gruneberg de Frawenstad.
Michael Buchwelder de Frawenstad.

1445 S. S.
Caspar Herold de Frawenstad.
Bartholomeus Johannis de Posenonia.

1451 S. S.
Balthasar de Frowenstad.

1455 S. S.
Johannes Tuperer de Krotense (Krotoschin.)

1457 S. S.
M atthias de F row enstad .5)

1458 S. S.
Bartholomeus de Posnonia.6)
Andreas Seffgo de Posnonia.

1458 W. S.
Andreas W ayner de F rauenstad .7)

1459 S. S.
Matthias Schidel de Reysen.
Lucas de Posnonya.

1459 W. S.
Benedictus Gortczky de P assenonya.8)

1461 S. S.
Johannes Porross de Buk.

1461 W. S.
M artinus Schulteti de Bugk.

J) Wird am 14. September 1432 Baccalar der Philosophie.
2) Die Görlin und Lindner entstammen alten Patrizierfamilien in

Posen.
3) Wird am 4. Juni 1438 Baccalar.
4) Wird am 20. April 1443 Baccalar.
5) Der Vater des späteren Rektors an der Lubranskischen Akademie 

in Posen.
®) Desgleichen.
7) Baccalar am 6. März 1461.
8) Baccalar am 11. September 1462.
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1463 S. S.
S igism undus Lessna de Lessna (Lissa).

1463 W. S.
Ericus Lesnaw.

1464 S. S.
Paulus Rasoris de Schaumutuli (Sam ter).

1465 W. S.
Albertus de Costen.

1468 S. S.
Nicolaus Lobeske de Posnania.

1470 S. S.
Stanislaus M esericz.

1472 S. S.
Johannes Swech de Possnonia.

1472 W. S.
P etrus Rormann de Frawnstat.

1477 S. S.
M arcus Graffe de Lessn (Lissa).
A lbertus ^
Andreas > Gorssky de Frawenstad. 
Petrus J
Gabriel Swertfeger de Frawenstad.
M athias de Fraw enstad bacc. decretorunu 

1480 W. S.
Johannes de Nagkel.

1486 W. S.
Johannes Bernhardi de P osn o n ia .*)

1488 S. S.
Johannes Kanya de Paznania.

1489 S. S.
Jacobus Gewelt de Passenonia.

1490 S. S.
Jeronim us Rossdrassewsky de Posnonia.

1491 W. S.
Johannes Johannis de Posnonia. 
Leonhardus H eidt de Posnonia.

1492 W. S.
Stanislaus Gocz de Bosnonia.

1496 S. S.
Nicolaus Baxicze de Gnisen.

1497 S. S.
Nicolaus Reyssock de Plcznow (Pieschen).

1498 S. S.
Johannes de Tomitz (Tomice bei Buk).

l) Wegen Ungehorsams ward er vom Rektor relegiert-
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1499 S. S.
Nicolaus W ydawsky de Posnonia.
Joseph Szulch de Posnonia.
Sebastianus Gerlyn de Posnonia.
Johannes Gretz de Posnonia. *)
Johannes Beylosslaw sky de Posnonia.

1501 W. S.
Johannes Scramme de Posnonia.

1508 S. S.
Caspar Tupprer de Krotensche (Krotoschin).

1509 W. S.
Thomas Lubrentzki de Posnonia.

1510 S. S.
Petrus Äurifabri de Posnania. 2)

1511 W. S.
Johannes Allersberck de Bosnonia.

1513 W. S.
magr. Jacobus Swetlueck de Posnania mgr. Cracoviensis. 
Johannes ^
Lucas > de Sbanschin (Bentschen).
Steneslaus J
Thomas Swetlueck latine Lucidianus de Postnania.

1515 S. S.
M artinus M entzel de Possen.
M artinus Roch de Possen.

1515 W. S.
Petrus Kopasewski ex Bosnonia.

1517 S. S.
Paulus Inn Hoff ex Bocsenn.

1518 W. S.
W olfgangus Lyndener de Posnania.

1521 S. S.
Nicolaus Fisschel ex Powiczsch.
Blasius Bialech de Bosnonia.
Stanitzlaus Golasgi Posnanus. 3)

1522 S. S.
Andreas capitaneus Naccensis.
Christophorus capitaneus Naccensis.
Am brosius capitaneus Crusschwitzensis.

*) Er ward 1525 Posener Stadtschreiber und polonisierte seinen 
Namen in Grodzicki. Vergl. Warschauer: Die Chronik der Stadtschreiber 
von Posen Z. H. G. Pos. fi, 199.

2) Ein späterer Posener Ratsmann. Vergl. Warschauer: Chronik 
Z. H. G. Pos. II, 200.

®) Bei der Ortsangabe sehen wir hier zuerst den Einfluss des 
Humanismus. Das unlateinische de weicht zu Gunsten des Adjektivums.
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1522 W. S.
M artinus Dam browsky de Dambrowska (Kreis Posen-W est). 
Johannes Czarnkow sky de Czarnkaw (Czam ikau). 
A ndreas Czarnkowsky de Czarnkaw. x)

1523 W. S.
M artinus Selaga Posnaniensis.
Stanislaus Beninski ex Beninn.

1525 S. S.
M athias Beraneck Posnonianus.

1526 S. S.
Albertus Arm andus de Posnania.
Johannes Gerthen Costensis.

1527 S. S.
Thomas Smidel ex Posen.

1527 W. S.
M athias Gortzschki de Miloslavia.

1528 S. S.
M athias Trevicius de Drzewicza. 2)
Lucas Jankowsky. 3)

1529 S. S.
Joannes Scyron Posnanus.
A ndreas Imhof de Gnesna.

1529 W. S.
Andreas O lbricht Posnanus.

1530 S. S.
M athias K osm ider de Posnania.

1531 W. S.
Vitus Cordus de Gorka.

s r s}fratres a K° sth in-
1532 S. S. 

dominus Jacobus O s tro ro g .4)
1533 S. S.

Nicolaus Conarski ex Cobelen.

*) Andreas Czarnkowski von 1553—1562 Bischof von Posen.
2) Ob Trevicius ein Kind unserer Provinz war, weiss ich nicht. 

Er ist für uns interessant, weil er ein Privatschüler Christoph Hegendorfs 
war und durch seinen Oheim, den Breslauer Bischof Matthias Drzewicki, 
dessen Berufung an die Lubranskische Akademie in Posen veranlasste. 
Hegendorf schreibt ihn Drevitsch und hat ihm sein Buch: De instituenda 
vita et moribus corrigendis iuventutis paraeneses, Haganoae per Joh. 
Secerium 1527 gewidmet.

3) Lucas Jankowsky war Besitzer von Psarskie (Kreis Posen-West) 
und trat wie sein Schwager Jakob Ostrorog 1553 zu den böhmischen 
Brüdern über.

4) Jakob Ostrorog von Scharfenort seit 1553 das Haupt der 
böhmischen Brüder in Polen. 1566 wird er General von Grosspolen und 
stirbt am 22. März 1568 in Posen.
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1534 S. S.
Andreas Lypsinski. *)

1534 W. S.
Stanislaus U nger de Bosnania.
Andreas Jankowski.

1536 S. S.
Joannes Seclucianus. 2)

1537 W. S.
Sebastianus Schultetus Posnaniensis.

1538 S. S.
Albertus Piechnous Cosminensis.

1539 S. S.
Georgius Grave Posnaniensis.

1541 W. S.
Jacobus Beier Posnaniensis septennis.

1542 S. S.
Andreas Samuel Cracoviensis. 2)

1542 W. S.
Nicolaus Noskowsky Posnaniensis.

1544 S. S.
Caspar L indener Posnaniensis.

1544 W. S.
Casparus Esporn Posnaniensis.

1545 S. S.
Stanislaus 1 fratres germani barones a Czernkow ex 
Albertus 3) J palatinorum Posnaniensium  familia.

1546 S. S.
Chunradus a W at ) _
Joannes Grafe j  Posnam enses.

1549 S. S.
Julianus W agorzewski Posnaniensis.

1549 W. S.
Valentinus Pyersisthy  Posnaniensis.
Joannes Zerniczski (Zernicki je tzt Herrenkirch). 
D obrogostius Laboczki nobilis Maioris Poloniae.

1550 W. S.
Adam Sczodrakowski Posnaniensis.

]) Nach Lukaszewicz wäre Lypczinski mit den Söhnen des Andreas 
Gorka auch in Wittenberg auf der Universität gewesen, aber das Witten
berger Universitätsalbum weisst seinen Namen nicht auf. 1549 ist er 
Bürgermeister von Posen.

2) Vergl. meine Abhandlung über Samuel und Seklucyan Z. H. G. 
XVII, 270 ff. Seklucyan ward am 18. September 1536 Baccalar.

3) Albert Czarnkowski ward 1568 General von Grosspolen.
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1551 S. S.
A ndreas Opaliniiczki de O palenicza *) Maioris Poloniae. 
Joannes Bukowieczki Maioris Poloniae.
Nicolaus Kynovski Maioris Poloniae.

Stanfsllu^ 118 } Barsk  ̂ fratres de Labisin.
1551 W. S.

Sebastian Zenger O strorogius. 2)
1553 W. S.

Georgius a Liatalicze comes de Labissin.
1554 S. S.

Thomas Schmidell Posnaniensis.
1554 W. S.

Abraham us Sbansky (aus Bentschen).
1555 S. S.

Joannes Parabow osky Posnaniensis.
1558 S. S.

Joannes Patruus P o sn an ien sis .3)
1558 W. S.

G eorgius Politeck Posnaniensis.

Die neueste deutsche Literatur 
über den Posener Aufstand von 1848.

Von K. S c h o ttm ü lle r .
( Junker  v. Ober - Conr e u t h . )  Im Po l e n - Au f r u h r  1846—1848. Aus 

den  P a p i e r e n  e i nes  Landr a t s .  Go t h a :  Fr. P e r t h e s  1898. 
271 S. 8°.

F i s che r ,  Der  P o l e n - Au f s t a n d  von 1848. S. A. a. d. . Ge s e l l i g e n “ 
Jg. 1898. E r i n n e r u n g e n  aus  Pos en  und  We s t p r eus s en .  
Gr a udenz .  Röthe.  1899. 51 S. 8°.

Kunz,  Die k r i e ge r i s c he n  Er e i gn i s s e  im G r o s s h e r z o g t u m  Posen  
im Apr i l  und  Mai  1848. Ber l i n ,  E. S. Mi t t l e r  u. Sohn 1899. 
IV. 190 S. 8°, m it 6 Ka r t e n b e i l a g e n  in S t e i ndr uck.
Die fünfzigjährige W iederkehr der Erinnerungen an „das 

tolle Ja h r“ hat 1898 zwar für die Vorgänge in W est- und M ittel
J) Andreas Opalinski folgte 1580 Adalbert Czamkowski in der 

Generalschaft von Grosspolen.
2) Wahrscheinlich ein Mitglied der Brüdergemeinde in Scharfenort. 

Auf der Synode der Brüder zu Prerau am 28. Oktober 1547 war der 
Beschluss gefasst worden, begabte Jünglinge zum Studium auf deutsche 
Universitäten zu senden. Damals ging auch Johann Rokyta, der spätere 
Pfarrer von Scharfenort, mit Empfehlungsbriefen von Speratus und Boden
stein zum Studium nach Basel.

3) Patruus ist der bekannte geschäftige Posener Buchhändler; er 
studierte nicht in Leipzig, sondern liess sich nur aus geschäftlichen 
Gründen bei der Universität inskribieren. Frühjahr 1558 kam er von der 
Frankfurter Büchermesse zurück, wo er mit Vergerius zusammen
getroffen war und sich geweigert hatte, die Exemplare der in Tübingen 
gedruckten Brüderkonfession mit nach Posen zu nehmen.
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deutschland in dem W erke Hans Blums „Die Deutsche Revolution 
1 8 4 8 “ eine grosse Veröffentlichung gebracht, aber der gleich
zeitige Posener Polen-Aufstand in seiner Verquickung mit den 
Berliner Vorgängen, der Tätigkeit der polnischen Emigration in 
Frankreich, den staatlichen Versuchen zur Beruhigung und 
schliesslich der militärischen Niederwerfung hat bis heute leider 
keine allum fassende eingehende D arstellung gefunden. Nur ein
zelne deutsche M onographien sind erschienen, von denen die 
drei obengenannten als die wichtigsten in Folgendem  kurz be
sprochen werden sollen.

Der Verfasser der ersten Schrift ist Adalbert W aldemar 
Junker v. Ober-Conreuth, der 1845— 49 als Landrat den Kreis 
Czarnikau verwaltete und 1898 in Kassel starb, nachdem er zu 
letzt längere Zeit Regierungspräsident zu Breslau gewesen ist. 
Sein Buch ist kein M emoirenwerk im landläufigen Sinne, wo die 
V orgänge nur unter dem G esichtspunkt der Beteiligung des 
Verfassers in ihnen und in subjektiver Färbung zur Rechtfertigung 
von U nterlassungssünden erzählt w erden; es ist vielmehr eine 
pragm atische historische D arstellung der Polenbestrebungen 
1846— 48 mit guter Verarbeitung der dem Verfasser bequem  
erreichbaren Quellen. Die Q uellen sind neben den Tagebuch
notizen aus der Czarnikauer Landratszeit einige offizielle D oku
m ente wie Kgl. Kabinetsordres, Ministerial-, Ober-Präsidial-, 
Regierungsverfügungen, M anifeste der polnischen und deutschen 
N ationalkom itees; an gedruckten Quellen sind verwertet in erster 
Linie die vorzüglichen Tagebücher des Generals Heinrich von 
Brandt, die zeitgenössischen Broschüren von Voigts-Rhetz, 
W illisen, u. a. Knorrs Buch „Die polnischen Aufstände seit 1 8 3 0 “ , 
sowie Notizen der Posener und Breslauer Zeitung. Hat der 
Verfasser so fast die ganze deutsche gedruckte L iteratur fleissig 
verwertet, so ist zu bedauern, dass er bei seiner geschickten 
D arstellungsgabe das gezeichnete Bild nicht noch durch archiva- 
lische Quellen zu vervollständigen versucht hat. Doch muss 
man immerhin dankbar anerkennen, dass seine D arstellung jener 
verwickelten schwierigen Verhältnisse gut gelungen ist, und die 
W iedergabe der lokalen V orgänge in Czarnikau gibt gerade ein 
fast typisches Bild für die Versuche der polnischen Kreiskomitees 
gegenüber den einzelnen Landratsäm tern. Dass er dabei nicht 
bloss erzählend verfährt, sondern an den Einrichtungen und 
Persönlichkeiten auf deutscher Seite öfters strenge Kritik übt, 
wird seinem Werk kaum Abbruch tun, zum al er ja gerade durch 
die Schilderung jener Zustände ihrer W iederholung in der Zu
kunft vorzubeugen hofft. Seine Urteile sind in der Tat gerecht, 
die Langm ut der M ilitärbehörden, vor allem des kommandierenden 
Generals, das Zaudern und die U nentschlossenheit des Ober- 
Präsidenten v. Beurmann, W illisens Unklarheit, die Kopflosigkeit
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des Posener M agistrats, der dem polnischen Nationalkom itee das 
Rathaus einfach überlässt, all das sind Vorkom mnisse, die eben 
nicht zu rechtfertigen sind.

Im ersten Abschnitt „V erschw örung“ schildert der Verfasser 
die V orgänge in den Jahren 1844— 47. A usgehend von den 
Nachwirkungen der Revolution von 1831, dem Zusam m enschluss 
der Geflüchteten in Paris als „Em igration“ , deren beständigen 
Beziehungen zu den Posener Polen bespricht er die Haltung 
Grolmanns und Flottwells, der beim R egierungsantritt Friedrich 
W ilhelms IV. leider im O ber-Präsidium  durch den Grafen Arnim er
setzt wurde, dem seine V ersöhnungspolitik und gesellschaftliche Be
vorzugung der Polen den Namen des „Soireen-O ber-Präsidium s“ ein
trug. Gleich versöhnlich gestim m t war Arnims Nachfolger Beurmann, 
beseelt von gutem  Willen, aber ohne jede Kraft, diesem Geltung 
zu verschaffen. Der Verfasser macht ihm zum Hauptvorwurf, 
dass er nie engere Fühlung  mit den Landräten hielt und sie 
ganz ohne V erhaltungsbefehle liess. Der Leser wird dann in 
den V erwaltungsbezirk des Verfassers, den Kreis Czarnikau, ge
führt, in dem der frühere Landrat ein sehr schwächliches und 
fast polenfreundliches Regim ent geführt hatte. Der neue Land
ratsamtverwalter, w egen seines straffen, aber korrekten W esens 
von den polnischen Gutsbesitzern des Kreises sehr kühl auf
genom m en, bem erkte bald die steigende G ährung unter den 
Polen, die verschwörerischen Zusam m enkünfte der G utsbesitzer 
bei G elegenheit grösser Treibjagden, und zog auf die Nachricht 
von dem auch die K reisstadt bedrohenden Ausbruch einer 
grösseren polnischen Revolution durchm arschierende militärische 
Kolonnen zum Schutz in die Nähe. Die rechtzeitige Verhaftung 
M ieroslawskis, L iebelts und zahlreicher anderer Polen verhütet 
den Losbruch des Aufstandes, dessen Program m  man in den be
schlagnahm ten Papieren entdeckte. Der Hochverratsprozess 
gegen die Verhafteten und A ngeklagten endete mit einer sehr 
gelinden Verurteilung.

Der zweite Abschnitt über die „Revolution von 1 8 4 8 “ 
gliedert sich in drei Kapitel. 1. Verwicklung. 2. v. W illisen- 
Wirrwar. 3. Entw irrung-Lösung. Das erste Kapitel hebt hervor, 
wie m ehrere Tage lang, bevor die Kunde von der Berliner 
Revolution nach Posen gelangte, dort eine an den König ge
richtete Adresse zwecks U nabhängigkeitserklärung für die Provinz 
Posen zur Unterschrift auslag. Die A bsendung unterbleibt zwar, 
aber auf Kunde der Berliner Ereignisse finden M assenversam m 
lungen zu Petitionsberatungen statt. Plakate und Manifeste be
haupten kühn die Zustim m ung des O ber-Präsidenten zur Bildung 
eines Nationalkom itees und polnischer Kreiskomitees. D ie schwäch
lichen Proteste Beurmanns hiergegen verhallen ungehört. Die 
E insetzung der Kreiskomitees und V ertreibung der Landräte gelingt
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in den m eisten Posener Kreisen, nicht im Brom berger Regierungs
bezirk. D ie Ankunft der in Berlin aus dem Gefängnis entlassenen 
Mieroslawski und Liebelt steigert die U nternehm ungslust der 
Polen, die Sammlung und O rganisation polnischer Insurgenten
bataillone beginnt. In Czarnikau erobert der Landrat, dem 
Militärhilfe mehrfach versagt ist, die Tags zuvor aufgegebene 
K reisstadt mit Hilfe der von ihm einberufenen deutschen Land
wehrm annschaften zurück, zw ingt das polnische Kreiskomitee und 
die Insurgenten zum Rückzuge und hält die Ruhe durch Streif
patrouillen des eingerückten Militärs im Kreise aufrecht. Die 
nach Berlin gereiste Polendeputation erlangt von den M inistern 
und dem König das Versprechen einer „Reorganisation der 
P rovinz“ und die E ntsendung W illisens als Kommissar dafür. 
Die Ankunft W illisens, dessen Tätigkeit das zweite Kapitel er
zählt, erregt bei den Deutschen Besorgnis, da er als grösser
Polenfreund aus seinen Schriften über 1830 bekannt war. Durch 
fortgesetzte V erdächtigungen gegen die Deutschen w ussten die 
Polen den General ganz für sich einzunehm en, der in der bei
nah nur polnisch zusam m engesetzten Reorganisations-Kommission, 
wo er Beurmann im Vorsitz ablöst, die Einrichtung von National
truppen und Em pfehlung eines Polen als Ober-Präsidenten zu
sagt. Seine Vollmachten bleiben ganz unbekannt. Auf Drängen 
des M inisterium s erklärt er das polnische Nationalkomitee zwar 
für aufgelöst, lässt es aber ruhig weiter wirken. Das Programm 
W illisens zu einer rein polnisch - unabhängigen Organisation 
Posens veranlasst die Deutschen zu dringenden Anträgen nach
Berlin auf Abberufung dieses Kommissars, der dem K om m an
dierenden General gerade jetzt verbot, die immer bedrohlicher 
anwachsenden bewaffneten Insurgentenhaufen in der Provinz 
m ilitärisch zu zersprengen, und selbst durch den Waffenstillstand 
von Jaroslawiec M ieroslawski die dauernde Verstärkung und 
V erproviantierung dieser Scharen ermöglichte. Auf seiner 
Reise durch die Provinz setzte er in den Kreisen Schroda,
W reschen, Pieschen, Adelnau, Obornik die von den Polen ge
forderten polnischen Kreiskomitees ein, seine Versuche scheiterten 
aber Dank der Energie der Landräte in den Kreisen Rawitsch 
und Krotoschin und im ganzen Bromberger Bezirk. Am 19. April 
nach Posen zurückgekehrt, von deutschen Landw ehrleuten unter
w egs mehrfach verhöhnt, reiste er auf D rängen des Generals
v. Colomb sofort nach Berlin zurück. Sein Nachfolger als Kom
missar, nicht mehr zur Reorganisation, sondern zur H erstellung 
der Ruhe, General v. Pfuel, verkündete von neuem das Stand- 
recht und Hess den Feldzug  der Truppen gegen die Em pörer
haufen beginnen. Das dritte Kapitel dieses Abschnittes erzählt, 
wie nun endlich O rdnung allmählich eintrat nach B esiegung der 
Insurgenten und Gefangennahme Mieroslawskis, wie aber auch in:
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der Zeit der U ntersuchung die angeklagten Polen durch Be
schwerden und Verleum dungen gegen die treugebliebenen deutschen 
Beamten agitierten. Auch der Czam ikauer Landrat blieb nicht 
verschont und hatte sogar einen tätlichen Angriff und Bedrohung 
in seinem H ause zu erdulden.

Das zweite der oben genannten Bücher ist ein erweiterter Ab
druck einer 1898 im G raudenzer G eselligen erschienenen Aufsatz
reihe. Das Material ist hier nicht so verarbeitet wie in dem vorher
besprochenen Buche Junkers, sondern es ist m ehr eine geschickte 
V erknüpfung von oft wörtlich w iedergegebenen Q uellenauszügen. 
D ie benutzten Unterlagen sind daher leicht zu erkennen. Be
sonders ist hier das Junkersche Buch zu nennen, aus dem die 
Verschwörung, der Ausbruch der Revolution und die Czam ikauer 
Vorgänge am 24. und 25. März 1848 entnommen sind, dann 
die Manifeste der w estpreussischen und Brom berger deutschen 
Einwohnerschaften, sowie Artikel des „G eselligen“ aus dem 
Jah re  1848. Die D arstellung der kriegerischen V orgänge be
ruht vornehmlich auf dem W erke Knorrs „D ie polnischen Auf
stände.“ Auf den Inhalt braucht in Hinblick auf das eben 
besprochene Buch Junkers v. Ober-Conreuth wohl nicht ein
gegangen zu werden.

Der Verfasser der dritten Schrift, Major Kunz, hat sich durch 
die 1890 erschienene mit grösser A nerkennung aufgenommene 
Bearbeitung eines verw andten Them as (der russisch - polnische 
Revolutionskrieg von 1830) schon bekannt gem acht. Seine 
sehr klare und durchsichtige D arstellung gibt nach Art der 
Generalstabswerke die einzelnen Truppenbew egungen, Gefechte
u. s. w. sehr eingehend w ieder, die kleinsten Truppenverbände, 
Gefechtsbilder von kürzester D auer und auf beschränktestem  
Raum werden berücksichtigt. Aber im G egensatz zu den G eneral
stabsw erken über 1866 und 1870, die grundsätzlich dies ver
m eiden, bietet der Verfasser hier stets eine Kritik und Analyse 
der V orgänge. D ie D arstellung erweckt den Eindruck der Z u
verlässigkeit und zeig t Sicherheit in der W ürdigung des W ertes 
der einzelnen Q uellen. D iese sind in erster L inie die Akten 
des Kriegsarchivs im Gr. Generalstabe, vor allem die amtlichen 
Gefechtsberichte, Tagebücher der grösseren und kleineren Truppen
verbände; die bisher erschienene deutsche L iteratur wird be
rücksichtigt, namentlich die Erinnerungen von Offizieren, vor
nehmlich die vorzüglichen D enkw ürdigkeiten des Generals 
v. Brandt, daneben einzelne Regim entsgeschichten. Um kurz auf 
den Inhalt einzugehen, so charakterisiert der Verfasser in der 
E in le itung  und den ersten drei Kapiteln die früheren polnischen 
A ufstandsversuche, den Zustand Posens im März 1848, die da
m aligen leitenden Persönlichkeiten, die Reorganisationskommission, 
das Nationalkomitee, das Anwachsen der bewaffneten Insurgenten-
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häufen bis auf 18 000 Mann, die bei Schroda General v. Colomb 
gerade im Begriff ist auseinanderzutreiben, als ihm Willisen mit 
einem Verbot und dem A bschluss der Konvention von Jaroslawiec 
in den Arm fällt. Das 4. Kapitel schildert dann die von den 
Truppen des V. Korps unter O berst von Heister gelieferten Ge
fechte bei Gostyn, Grätz und Koschmin, das 5. die Tätigkeit der 
IV. Division unter dem General v. W edel mit dem auf W illisens 
Befehl abgebrochenen siegreichen Gefecht bei Trem essen, das
6. Kapitel die Teilnahm e von Truppen des schlesischen Armee
korps unter O berstleutnant v. Bonin an den Treffen von Adelnau, 
Gr. Topola und Raschkow. Das 7. Kapitel erzählt die Schlacht 
von Xions, ein ebenso m ustergiltig vorbereitetes wie durchgeführtes 
Gefecht des O bersten v. Brandt. Das 8., umfangreichste Kapitel, 
ist dem durch die Kopflosigkeit und ungeschickte A nordnung 
des Generals v. Blumen für die preussischen Truppen verlust
reichen Gefechte von Miloslaw mit seiner bekannten sehr ver
unglückten Kürassierattacke gewidm et. D ie drei letzten Kapitel 
beschäftigen sich mit den Operationen Brandts und W edels, Kampf 
bei Sokolowo mit der entscheidenden Verfolgung und Gefangen
nahm e M ieroslawskis, den letzten Zuckungen der Em pörung und 
dem letzten Gefecht bei Buk. Das Schlusskapitel bietet einen 
Gesamtrückblick und w ürdigt die Leistungen der preussischen 
und der Insurgententruppen, denen letzteren eine gew isse 
Tapferkeit nicht abgesprochen wird, denen aber doch die g e 
schulten Preussen in der Ausdauer, namentlich in den Gewalt
märschen sehr überlegen waren. Sechs in Steindruck hergestellte 
Kartenbeilagen im Anhang erleichtern in sehr dankenswerter 
W eise das Verständnis für die Kämpfe bei Adelnau, Raschkow, 
Xions, Miloslaw und Sokolowo.

Literarische Mitteilungen.

S t u m p f e  E., . Po l e n f r a ge  und  Ans i e de l ungs kommi s s i on . *  
Ber l in 1902. Di e t r i ch  Reimer .

In den ersten 25 Seiten beschäftigt sich Stumpfe mit der 
polnischen Frage, indem er die polnischen Parzellierungsbanken, 
den Gewinn und Verlust für die deutsche Hand und den Fort
schritt des Polentum s berührt. „Durch den blossen Besitztitel 
allein gew innt man ein Land nicht, man gewinnt es nur durch 
die M enschen, welche es bewohnen und bebauen.“ (S. 13).

Nachdem dann Stumpfe versichert hat, dass die Kolonien 
der Königlichen Ansiedelungskom m ission mit sehr w enig Aus
nahmen als unbedingt „geglückt“ bezeichnet werden m üssen,
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dass sie das vollkom menste darstellen, was es auf dem Gebiete 
der innem  Kolonisation g ibt (S. 30), beschäftigt er sich nur noch 
dam it, die Ansiedelungskom m ission zu kritisieren. Er besorgt dies 
so gründlich, dass man am Schlüsse des Buches garnicht mehr 
-das Bewusstsein hat, dass am Anfänge die Ansiedelungskom m ission 
gelobt w urde. Das Material zu seiner Kritik hat Stumpfe mit 
em sigem  Fleisse aus den Berichten der A nsiedelungskom m ission 
zusam m engetragen.

Stumpfe w endet sich zuerst gegen die S tellenauslegung und 
-abgebung. Die Stellen würden zu gross ausgelegt. Die Statistik 
lehre, dass nicht Stellen von 10— 20 ha, sondern von 5 — 10 ha 
am  m eisten begehrt seien. Die A nsiedelungskom m ission schrecke 
durch die grossen Auslagen Bewerber ab, da so zu grosse An
sprüche an die M ittel der Ansiedler gestellt würden. Sie ver- 
sto sse  so gegen den ersten Grundsatz kaufmännisch geschäft
licher Tätigkeit. (S. 4 4 — 52). D ie B esiedelung sei bei grösseren 
Stellen auch eine unvollkom mene Germ anisierung, da solche 
Stellen Arbeiter gebrauchten, die gewöhnlich Polen wären, wie die 
A nsiedelung Lulkau beweise. (S. 54). D ie A nsiedelung vergäbe 
auch die Stellen nicht so gross, wie sie sie auslege, weil sie wohl 
.solche Bewerber nicht erhielte. Dann fordert der Verfasser m ehr 
H andw erker, Arbeiter und Pachtstellen. (S. 7 2 — 80). Ferner 
m üssten m ehr Katholiken angesetzt w erden, man m öge den deutschen 
P rotestanten nicht allein die Last des Kampfes gegen die Polen 
auferlegen. Nur seien die katholischen Gemeinden in die W est
kreise zu legen, wo schon alte deutsche katholische Gem einden 
«ich befänden. Auch sei die A nsiedelung von Schweden, Esthen 
und Letten zu w ünschen, die dem D eutschtum  nur förderlich sein 
könnten. Auf den S. 102— 128 wird die Organisation der An
siedelungskom m ission besprochen und dabei eine längere Dauer 
der O berbeam ten bei der A nsiedelungskom m ission gewünscht. 
D ie zwischenzeitliche Verwaltung sei zu teuer und dam it die 
Rentabilität zu gering, was durch die Berechnung nur eines Teils 
der A nsiedlergüter bewiesen w erden soll. D ie A nsiedelungs
kommission m öge ferner m ehr selbst Gehöfte bauen und dies 
nicht den Ansiedlern überlassen, da sich viele Bewerber, oder 
noch m ehr deren Frauen vor dem Aufbau scheuen, deshalb über
haupt sich hier nicht niederliessen. Auf dem Gebiete des Ge
nossenschaftswesen könnte noch m ehr geschehen. Den Ansiedlern, 
die ihre Stellen anderen verkaufen, m üsste es gestattet sein, 
sich w ieder anzukaufen. Das Umtaufen der A nsiedelungsgüter 
m üsse vor der Besiedelung geschehen, da manche Kauflustige 
sich durch die unverständlichen Namen abschrecken Hessen, und 
zwar seien alte westliche Dorfnamen zu bevorzugen. Die W erbe
tätigkeit müsse weit reger und em siger werden. Auch m üsse die 
Ankaufspolitik geändert werden, man dürfe den Stier nicht bei den



143

Hörnern fassen, d. h. nicht in rein polnischen Kreisen, sondern 
m ehr in den deutschen Grenzkreisen ankaufen.

Dem Buche sind beigegeben Tabellen und eine Ü bersichts
karte über das Nationalverhältnis sowie über die Verteilung der 
neuen Kolonien. D iese A nsiedelungskarte macht insofern einen 
eigentüm lichen Eindruck, als sehr viele Städte polnisch be
zeichnet sind, denen die deutsche Ü bersetzung oft nicht einmal 
beigegeben ist. Für diese Arbeit haben solch polnische Orts- 
bezeichnungen doch gar keinen Zweck.

E inige Forderungen, die Stumpfe aufstellt, sind berechtigt. 
M ehrere davon waren freilich schon erfüllt, ehe sein Buch erschien. 
Ein Buch aber, das nur kritisiert, ist immer unvollkommen, zu
mal wenn es heisst, das Kritisierte ist vorzüglich. Es wäre mit 
F reude zu begrüssen gewesen, wenn Stumpfe ein Buch geschrieben 
hätte, das die A nsiedelungskom m ission voll und ganz behandelt, 
denn das Buch von Schurey kann nicht allen Anforderungen 
genügen. H ätte Stumpfe die A nsiedelungskom m ission nach jeder 
R ichtung hin bearbeitet, so w ürde sein Buch nicht so einseitig 
und unzutreffend ausgefallen sein. Gerade in dem Punkte, w o
rauf Stumpfe viel Gewicht zu legen scheint, die A nsiedelungs
kommission solle m ehr kaufmännisch sein und Stellen von 5 — 10 ha 
hauptsächlich auslegen, muss ihm widersprochen werden. Denn er 
hat hier wie an anderen Stellen die Sachsengänger völlig unbeachtet 
gelassen, die die starke V erm ehrung der Betriebe von 5 — 10 ha ver
ursachen. Und das kann niemand wünschen, dass die A nsiedelungs
kommission Existenzen schafft, die als Sachsengänger ihren Unterhalt 
gewinnen m üssen. Der Bedarf an polnischen Arbeitern bei diesen ist 
nicht so gross, wie Stumpfe befürchtet, denn die polnischen Bewohner in 
Lulkau sind nicht, wie er annimmt, alle Landarbeiter, sondern grössten
teils M ieter, die ihren Unterhalt in dem nahen Thorn suchen und 
die durch den deutschen Verkehr nur gewinnen können. Mit grossem  
Arbeitsaufwand w eist Stumpfe nach, dass die A nsiedelungskom 
m ission die Stellen anders auslegt, als sie sie vergibt. Obwohl er 
fordert, dass diese Behörde kaufmännisch sein soll, erkennt er nicht, 
dass das kaufmännisch ist, indem die Ansiedelungskom m ission, 
die ihre Käufer doch noch nicht vorher kennt, aus einer grossen Stelle 
leicht zwei kleine und nicht aus einer kleinen, wenn die Nachbar
stellen zum Teil schon vergeben sind, eine grosse machen kann.

Auf alles einzugehen, dem widersprochen werden möchte, 
w ürde zu weit führen, nur einiges sei noch erwähnt. Es ist 
schwer, katholische Deutsche anzusetzen, wenn sie nicht kommen 
wollen. Auch wäre solange nichts gewonnen, sie in den W estkreisen 
anzusiedeln, solange die deutschen Katholiken unter ihren polnischen 
Pröpsten noch nicht national em pfinden; dagegen belehren in rein 
polnischen G egenden diese deutschen Katholiken die Polen, dass
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Polnisch und Katholisch nicht dasselbe ist. Die Furcht, dass sie in 
polnischen G egenden wie einst die Bam berger verpolonisieren, ist 
so iange grundlos, so lange sie nicht, wie früher die Bam berger, 
polnische Lehrer erhalten.

Die Rentabilität der A nsiedlungen lässt sich nicht so leicht be
rechnen, wie Stumpfe annim m t; er beachtet zu w enig die grossen 
W erte, die die A nsiedelungskom m ission durch Anlage von W egen 
und C hausseen, Um flutgräben, Entw ässerung von Sümpfen und 
M orästen u. s. w. schafft, wodurch sich die Kapital- und Steuerkraft 
in mancher G egend bedeutend gehoben hat.

Zum Schluss sei nur noch die Ankaufspolitik erwähnt. Es 
macht sich auf einer Sprachenkarte wunderschön, an polnischen 
Rändern die Ansiedler anzusetzen und dann so allmählich gegen 
die O stgrenze vorzurücken. In W irklichkeit wird aber übersehen, 
dass nicht alle Rittergüter und vor allem nicht die polnischen Land
gem einden aufzukaufen sind. Von ihnen aus w ürde die bewegliche 
polnische Arbeiterschaft sich w eiter ausdehnen. Auch trägt jede 
E isenbahnlinie dazu bei, den ,,W all“ zu durchbrechen, indem sie 
den polnischen Arbeitern erleichtert, auch westlich des ,,W alles“ 
Arbeit zu suchen. D iese Kartenpolitiker übersehen auch, dass 
jene Kreise den w eniger ertragreichen Boden in der Provinz haben, 
auf dem sich schwer Sachsen und N iedersachsen ansiedeln w ürden, 
und dass ferner die Fürsorge für die Ansiedler die in jenen Kreisen 
alt eingesessene deutsche Bauernschaft mobilisieren kann. D ie ein
heimischen Bauern werden verkaufen und verlangen, auch als An
siedler angesehen zu werden, um die Vorteile sich anzueignen, 
die die A nsiedelungskom m ission gewährt.

Leo Wegener.

Historische Abteilung der Deutschen Gesellschaft für Kunst und Wissenschaft
Historische Gesellschaft für die Provinz Posen.

Di ens t ag ,  den 8. S e p t e mb e r  1903, Abends 8V2 Uhr, im Restaurant 
„Wilhelma“, Wilhelmstrasse 7,

M onatssitzung.
T a g e s o r d n u n g :  Geheimer Regierungs- und Schulrat Skladny .Aus der 

Franzosenzeit in der Provinz Posen.“

Sonn t ag ,  den  13. S e p t e mb e r  1903.
Som m erausflug nach M eseritz und Paradies.

Näheres vgl. Seite 4 des Umschlages.
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