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dur Einfiihrung.
Die vorliegende jweite Auflage der ,,Kirchengejchicdte

Wejtpreugens“ follte jdjon 1921 als Jubiliumsjehrift zur

vierhundertjaihrigen Gedenkfeier der Reformation in den Ojt-
marken erjcheinen. Leider verhinderten die jchwieriqen Seit-

verhiltnijje den Druck. Da die wirtjchaftliche Cage befjer qe-
worden ijt, wird das Biichlein ficher auch jet nod) dankbare

Lejer finden.
Das Schriftchen will die evangelijden Glaubensgenojjen

aller deutjchen Gaue in die wechjelvolle Gejchichte der evan-

qelijhen Kirde in den verlorenen Ojtmarken einfiihren.
Mehr als vierhundert Jahre find vergangen, jeit der

Glaubensheld Dr. Wlartin Cuther dem deutjden Dolke das
lautere Licht des Evangeliums anjiindete. Begeijterte Jiinger
fand er auch im fernen Preufenlande. Dom Siegeslaufe der

Lehre Cuthers im Weichjelqau und der argen Yot der Be-
Renner derjelben, von treuer Machjtenliebe und jtiller, treuer
Arbeit in dem Weinberge Gottes erzihlt diejes Biichlein.
loge es vielen Glaubensgenofjen, bejonders dem heran-
wadjenden Gefdhlechte, ein Weqweijer werden 3u g¢ejchict-
lider Erkenntnis und 3u gliubigem Fejthalten an der Reli-

gion der Dater.

Die, Ridtlinienjzur Aufjtellung von Cehr-
planen fiir die oberen vier Jahrgtinge der

Dotksfd ule“ bejtimmenfiir den evangelifchen Religions-
unterri@t: ,€s Rommen jur Behandlung....
Bilber aus der Gejrhichte der Hriftliden
Kirche, insbejondere aud oder Heimat-
kirde...“ Das Biichlein bietet dem Religionslehrer
Stoff, um diejer Beftimmung gerecht 3u werden. Jedoch wird

auc) der Schiller gern 3u dem Werkchen qreifen, um jelbjt
nadzulejen, was ihm fein Lehrer erzihlt. hat.

Weiter jagen die Rictlinien: ,Fiirdie Dertiefung
und Belebung des Unterridts Jind iiberall
Sie Werke der qriftlid@en Kunjt, bejonders
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dic der Heimat, heranzuziehen.“ Selbjtverjtandlig
wird jeder Lehrer feine Schiiler zunachjt in die Kirde jeiner
Gemeinde fiihren und dort feine Belehrungen ankniipfen.
Dabei ijt 3u erértern: Warum find die alten Ordenskirden in

Danzig und im Danziger Werder evangelijdh, im Grofen Wer-

der aber katholijd)? Warum find die Kirden im Grofen und

Kleinen Werder oft turmlos? Warum bauen die Wennoniten

turmloje Kirchen?
Die Altarbilber mander Kirden find kiinjtlerijd

wertvoll, ebenjo die Glasmalereien mancher Kirchenfenjter.
Guf Kunjtaegenjtinde, die Weltruf haben, mache man die
Kinder aufmerkjam. So follte man nicht unterlajjen,
auf das ,,Jiinajte Gericht in der Warienkirdhe“, auf das

»Jlingjte Geridt im Artushofe“, auf das_ ,,Kruzifixr in der

Marienkirdhe", auf das Marienbild an der Marienburg hin-
zuweijen. Wan jceue fic) auch nicht, in andere Gotteshaiujer
hineinzugehen, um chrijtliche Kunjt kRennenzulernen. So muf
3. B. aud) jedes evangelijde Kind die prichtige Orgel 3u Oliva

kennen Lernen.
‘

3u Dank verpflictet ijt der Derfajjer Herrn Kreisjdhul-
rat Endruweit und Herrn Studienrat Dr. Ciijow, die in

liebenswiirdigjter Weije bas Manujkript durcjahen und Rat-

Jchliige 3u Derbejjerungen gaben. UWldqedas Werk bei allen

Glaubensgenojjen des Ojtens weite Derbreitung finden.

Danzig, 1924. ;

Der Derfaffer.



I. Die erjten Glaubensboten im Weidfellande.
1. Dorchrijtliche Religionen.

Bis 3ur Seit der Dolkerwanderung [ebten germanijde
Dolker im Weichjellande. Wodan, Donar, Freia und die
anderen Bewohner Asgards') wurden auch in unjerer Heimat
‘perehrt. Die Dandalen und Burqunder, Rugier, Goten und

Gepiden hatten, ehe fie nad) dem Wejften oder Siiden abwan-

derten, eine hohe Kultur, wie wir aus den Griberfunden
erkennen konnen. Tachdbem fie den Weichjelqau verlajjen
hatten, drangen flawijche Dolker bis zur Ojtjee vor, die aber
Rulturell auf einer viel tieferen Stufe jtanden, als die ab-

gewanderten Germanen. Rejte altgermanijden Spradquts
haben fic) lange aud) bei den neuen Siedlern erhalten. €Er-

innert nicht nod) heute der Mame Hela an die altqermanijde
Todesgéttin Hel?

Swijden Weichjel und Oder fiedelten fortan die jlawi-
fchen Dommern, die aber viel germanifches Blut in fich auf-
nahmen. Die Bewohner der heutigen Provin3; Pommern, die

Tlachkommen jenes jlawijden Dolkes, unterjcheiden fic) gar
nidt von den deutjden Stammen der Gegenwart, und auch die

Bewohner Pommerellens, die Kajchuben, zeigen vielfad) ger-
manijde Korpereigentiimlickeiten (helles Haar und helle
Augen), i dag man fie fiir jlawijierte Germanen halten
Ronnte. Ojtlichder Weichjel breitete fic) das den Litauern

perwandte Preugenvolk aus, das nachqewiejenermafen
gotijche Dolksjplitter aujnahm. Die noch heute I[ebendige
Sage von Waidewut und Pruteno kann man als Derjinnbild-
licung der Derjchmelzung beider Délker auffajjen.

Die wendijden Gottheiten Belbog und Sernebog hatten
wejtlich, die preukijdhen Gotter Perkunos, Pikollos und

Potrimpos Ojtlic) der Weichjel ihre heiligen Statten. Allerlei

Sagen von ihnen find nod) heute im Dolke lebendig. Bejon-
bers reich ijt bas Dolk der Kajchuben an Teujfelsjagen, die
das Andenken an den bdjen Serneboq wach erhalten. Der

Todesgott der Preufen, Pikollos, wird wahrjdheinlich bei

Pieckel an der Weichjel eine Kultjtitte gehabt haben.

2. Das Chrijtentum dringt nach Gjten vor.

Im Jahre 966 entjchlok jich der Polenherzoq Wiej3zko I.

3ur Taufe. Das neugegriindete Bistum Pojen wurde dem

4) Asgard= Wohnung der Ajen, der germanijden Gotter.
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Erzbijchofe von Wiagdeburg unterjtellt. So war der mittel-
alterlicjen Kirche Deutjdlands ein weites Gebiet nidt nur

jur Chrijtianijierung, jondern aud) zur CEindeutjchung 3u-
qefallen. Deutjce Bauern fingen an,
in dem unwirtlicken Lande deutjdhe
Stadte und Dérfer 3u griinden, Aus
dem chrijtlid) gewordenen Polen 3zogen
auc) bald Glaubensboten in das ferne
Weerland Pommerellen. Als 997 Bi-

jchof Aodalbert von Prag nah
Dan3iq kam, fand er hier bereits Chri-
jten vor. €in Bild ‘auf einer uralten
Tiir des Domes 3u Gnefen zeigt uns die

Landung des Apojtels in Danzig. Etwa

vierzehn Tage hielt er jich)in Danzigs
Umgegend auf. Der Erfolg jeiner Pre-
diqt war iiberrajchend gqroR und nur

durc) Dorarbeit erklarlich. In dicjer
Seit entjtanden jicher auch die erjten
Gotteshaujer in unjerer Heimat. Ulan
nimmt an, daf die Kirde ,,Aller Engel“

bei Danziq (1806/07 3erjtdrt) und die
St.-Adalbertus -Waldkapelle oberhalb
des Ortes Sankt Albrecht aus diejer
Seit jtammen.—DonDanzig fubr Adal-

rN bert iiber das Frijche Haff nad) dem
Adalbert von Prag Samlande, um hier das Chrijtentum

3u verkiinden, aber am. 23. April 997
wurde er von den heidnijden Preugen erjchlagen. Der Sage nach
ruhten die Gebeine des ,,Apojtels der Preufen“ drei Jahre
fang im Altarjchreine der St.-Adalbertus-Waldkapelle ju
St. Albrecht, bis fie von dem Polenherzoqe Boleflaw I.

Chrobri nach bem Dome ju Gnejen iiberfiihrt wurden.
Dort am Grabmale des vom Papjte heiliq qejprodenen
Preufenapojtels betete der deutjche Kaijer Otto Ill. in dem
wilden Chiliajtenjahr') 1000 und jtiftete das Erzbistum

') Chiliasmus = die auf Ulatth. 20, 29 und bejonders Off. Toh.
20, 4 qgejtii§teErwartung eines 1000 jahriqen Reids Chrifti au; Erden
nad) feiner ficjtbaren Wiederkunjt. Die im erjten und zweiten Jahr-
hunodert jehr zahlreichen Anhinger diejer Lehre (Chiliajten) erwarteten

diejes Reich noch zu ihren Cebzeiten. Der Chiliasmus tauchte um das
Jahr 1000 wieder auf und verwirrte die Gemiiter. Auch heute noc
ijt er nicht ausgejtorben, jondern findet fic) in der Cehre der IJrvingianer
und Adventijten.

py ane
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Gnejen. Dieje Stiftung ijt dem Deutjdhtum im Often jum

Derhingnis geworden; denn Polen erhielt dadurd einen

Xlofterkirde Oliva

nationalen Mittelpunkt. Die Derbindung mit dem deutjden
Erzjtifte Magdeburg wurde geldjt, und die deutjche Koloni-
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jation horte auf. — Cin 3weiter WMiffionar, der Mind
Bruno von Querfurt (am Harze), welcher bald nad
Adalberts Tode den heidnijcdhen Preugen das Evangelium
predigte, erlitt ebenfalls den Tod fiir jeinen Heiland (1009).
Guy dem Tafelberge bei C6Ken am Ldwentinjee in
Ojtpreugen befindet fic) ein hohes qubeijernes Kreuz, das
die dortige evangelifche Gemeinde dem Preufenapojtel Bruno
3u Ehren errichtet hat, der in diejer Gegend ,,an einem groken
See“ den WMartyrertoderlitt. — Ein ahnliches Kreuz jchmiickt
die Stelle, wo auf dem Samlande bei Tenkitten mutmaflic
Adalbert von Prag erfchlagen wurde.

3. Die Klojter als Mittelpunkte deutjcher Kultur.

In Pommerellen wurde das Zifterzienfjerklofter
Oliva eine Pflangjtitte der Lehre Chrijti (qeqriindet 1170

burc) Herzoq Subijlaw I. Sage), und Dangigs altejte Kirde,
bie St.-Katharinenkirade, entjtand im Jahre 1185
als Hofkircde des Pommerellenherzogs in Dan3jig. Weitere
Klojter (die Monnenklojter 3u Suckau und 3arnowit, das

Sifterzienjerklojter Pelplin und das Dominikanerklojter in
Danzig) jorgten fiir die Ausbreitung des Chrijtentums. Die
Monde und Monnen aller Kldjter waren Deutjdje, und fo
hielt mit ihnen deutjche Kultur im Weidhjellande ihren Ein-
jug. Bliihende Gefilde entjtanden iiberall dort, wo jonjt nur

Urwilder und Siimpfe den Boden bedeckten.

4. Bijcof Chrijtian von Preufen.
Als Polen und Pommerellen léngjt chrijtlic) qeworden

©

waren, ja, als von Liibeck aus die chriftlicje Cehre bereits in
Kurland und Civland ihren CEinzug hielt (1201 erbaute
Bijdof Albrecht die deutjche Stadt Riga), verblieben Preugen
und Litauen heidnijdh. Deutfce ijterzienjer, zuerft Abt
Gottfried (1207), dann der Mink Chrijftian, beide
aus dem Klojter Cekno in Polen, prediqten im Preufenlande
mit einigem Erfolge. Cekterer wurde 1215 zum ,,Bijdof von

Preugfen“ ernannt. Aber von den heidnijch qebliebenen Gauen
hatte die Mijjion Chrijtians viel zu leiden, obwoh! er von dem

Herzoge Konrad von WMajovienunterjtiigt wurde. Um fein
Werk 3u retten, veranlafte Chrijtian den Herz3oqKonrad, fic
an den Deutjcden Ritterorden um Hilfe 3u wenden, der 1190
im Heiligen Cande geqriindet worden war.



5. Der Deutjche Ritterorden.

Hodmeijter Hermann von Salza nahm freudig den Ruf
an und jandte den Landmeijter Hermann Balk mit
29 Rittern und 100 Reijigen in das unwirtliche Cand. Diejer

Die
Marienburg

erbaute Thorn und begann von hier aus das. Preugenland
gu erobern. Wach langen, blutiqen Kampfen gelang es dem
Deutjden Orden, an der Ojtjeekiijte die Fahne des Kreuzes
aufzupflanzen. Die menjchenleere Wildnis befiedelte er mit
deutjchen Biirgern und Bauern, die fic) gern und willig hier
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eine neue Heimat jcujen. Kleinere Rejte des Preufenvolkes
gingen im Deutjchtum auf. Yad) 53 Jahren (1230—1283)
war das qewaltige Ringen beendet, und Preuken war nidt
nur chrijtlich, jondern aud) deutch qeworden. Warienburg
wurde die Refidens des Hochmeijters, und auc) Pommerellen
mit Danzig gliederte der Orden jeinem Reiche an (1309 unter
dem Hodcmeijter Sieqfriedvon Feugdtwangen). In
dem von langen Krieqswirren durdtobten Cande beqann der
Ritterorden in vorbildlicher Weije jeine Kulturarbeit, eifrig
unterjtii§t von den verjcicdenen Wdonchenund Tonnen deut-

Jcher Kldjter. Meues deut}ches Ceben erbliihte aus den Ruinen.

I]. Aus der Bliitezeit des Deutiden Ordens.

1. Das tiialicheLeben der Ritter.

Das Leben der Ritter im

Deutjchen Orden war jtreng
und herb in jeiner eijernen,
tiglich wiederkehrenden

@rdnung. Das Tagewerk
begann und Jchlokmit Gebet

_

und Gottesdienjt. Schon um

Jechs Uhr friih verjammel-
ten jic) die Briider in der

Schlokkirche zur Prime, der

erjten tagliden Andadt,
der Joqleich die Wefje folate.
Um neun Uhr rief die

Glocke zur Certie, und um

3wolf Uhr zur Serte, nach
welder das gemeinjame
Nlittagejjen im Konvents-
remter eingenommen wurde.

Dor und nach dem Wittag-
ejjen jprachen die Priejter-
briider den qewohnlicden Se-

gen, und wahrend des Ejjens
bielt ein Tijchlejer reliqidje
Dorlejungen. — Um

_

drei

Hodymeifier Winrich von Kniprode Uhr nacmittags verjam-
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melten fic) die Ritter abermals in der Schlopkirche,
um die Dejper-Hora (Mone) abzujingen. ach dem Abend-

gebet eilten fie in die qemeinjchaftlichen Schlaffiile, um das

einfache Lager aufzujuchen. In den Bwijdenzeiten wurde

fleikiq qearbeitet und die Krieqstiichtiqkeit erprobt.

2. Kirche und Schule zur Grdens3eit.

Grok war die Anzahl der Kirchen, die zur Seit der

Ordensherrjchaft im Weichjellande entjtanden. Wéaihrendes

am Anfang der Ordensherrjchaft in Pommerellen (1309) nur

etwa fiinfziq Kirchjpiele gab, waren 1454 deren 250 vor-

handen. €inzelne Kirchen richtete man recht pridtig ein, fo
3. B. die Marienkirce in Danziq (1343 geqriindect), den Dom

3u Ularienwerder, die Kathedrale zu Culmjee u. a. In der

Seeljorge jtanden den Priejterbriidern des Deutjdordens
Ulonche der verjchiedenen Klodjter bei. Schulen wurden neben
den Kirden erbaut (Domjdulen und Cateinjdulen), und die
Yonnenklojter nahmen fic) der Erziehung der weiblichen
Jugend an. Sahlreiche Biicherjammlungen in den Ordens-

burgen, Kldjtern und Kirchen fajjen erkennen, daf die geijtige
Kultur in Preugen und Pommerellen eine bedeutende Hohe
erreicht hatte (Univerjitatsqriindung in Culm a. d. W. 1386.
— Konrad Bitjdhin, der Ordensphdagoge).

Seine qrofte Bliite erreichte das Ordensland Preugen
unter dem Hocmeijter Dinrid von Kniprode (135)
bis 1382). Die Geijtlickeit widmete jich deutjcher Kultur-

arbeit; Wijjenjchajt und Bildung jtanden in hohem Anjehen
(Rechtsjqule in Warienburg).

IIL Derfall des Deutjden Ritterordens.

1. Sittlicher Derjall.

Der Reichtum des Preufkenlandes brachte es mit fich, da
bie Ritter von ihren einfachen Regeln abwiden und oft in

lippigkeit und Schwelgerei [ebten. Um den kirchlicen Dandel
der Gemeinden kiimmerte man fich in fpiteren Seiten wenig.
Im Dolke herrjaten Aberqlauben und 3um Teil noch heidnifche
Gebraiuche. Hoch und niedrig hajdhte nach Gewinn; der Wucher
erreidte eine ungewohnlice Hohe; der Luxus iiberjtieq die
Ulittel der Ceute.



2. Aufere Griinde.
|

Die bisher heidnijden Litauer waren Chrijten ge-

worden, und der Sweck des Ordens, die Ungliubigen ju

bekampfen, wurde deshalb hinfillig. Citauer und Polen,
beides Feinde des Ordens, vereinigten fic ju einem Reide.
(Der Litauerfiirjt Jagiello wurde Chrijt, nahm in der Taufe
den Namen Wladijlaw an und vermahlte fic) mit der polni-
jchen Konigin Hedwig.) In der Shladt bei Tannen-

berg (1410) unterlag das Ordensheer. Mod) cinmal rettete

Hodmeijter Heinrich von Plauen das Land. Aber

die Stidte qriindeten gemeinjam mit den Landedelleuten

(Eidechjenbund) den Preugijchen Bund, jagten fic) vom Orden

los und riefen den Polenkonig zur Hilfe herbei. Ein drei-

z3ehnjaihriqger Krieg (1454—1466) durdtobte das

Cand. Im jweiten Thorner Frieden fiel der wejtlide Teil
der Mrdensherrjdhajt an Polen, und iiber den Sjtlicen Teil

iibte der Polenkdénigqdie Cehnsherrjdaft aus. Hocmeijter
Albrecht von Brandenburg Ldjte endlich (1525) den Orden auf
und madhte Preugen 3u einem weltliden Herzoqgtume.

3. Die Hujjitenkriege
mit ihren fiirdhterlichen Greueln dehnten fic) auch bis in das

Weichjelland aus. Don dem Polenkonige Jagiello gerufen,
fielen die huffitijchen Horden aud) in das Ordensland Preupgen
ein (1433), verwiijteten Pommerellen, verbrannten Dirjdau
und Oliva und bedrohten aud) Danzig. Der Ritterorden
war damals nicht mehr tatkraftiq genug, um ihrem CTreiben

Einhalt gebicten 3u kénnen.
— Die Lehre des bdhmijden

Reformators Johann Hugs fand in unjerer Heimat viele

Anhainger, fagte man doch felbjt einigen Hodmeijtern nach,
dak fie die neue Lehre billigten. In Thorn und Danzig
foll in diejer Seit der Priejter Andreas Pfaffendorf
im Sinne Hu’ geprediqt haben. Ein jeitgqendjjijder Ge-

|chichtsjdhreiber Preugens (Cajpar Schiik) jchreibt: ,,Die bojen
Geijter in Gefelljchajt der bdhmijchen Gans (Huf ijt ein

tichechijchesWort und heift 3u deut}d Gans“) find in Haufen
nad) Preufen geflogen, und je mehr derjefben Gans die

Federn qerupft, je mehr fie fic) ausbreiten, und die Ordens-
briider haben Cujt an den Federn.“

4. Ein Bild mittelalterlicher Frommiqkeit
aus der eit der Ordensherrjdaft in Preufen bietet uns die

Cebensgejdhidte der Klausnerin Dorothea von Ma-
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rienwerder. Sie wurde 1347 3u Wontau an der Weidjel
geboren und verlebte ihre bejten Jahre als Ehefrau eines

Waffenjchmiedes in Danzig. Schon als Kind betete fie jehr
viel und tat den Armen viel Gutes. In Danzig fteigerte fic
ihre Frommigkeit noch. Als Bettlerin verkleidet, jtand fie
oft an den Kirdentiiren, und das Brot der Armut jcpmeckte
ihr bejjer als die jchdnjten Gerichte einer reich bejesten Tafel.
Sahlreice Wallfahrten fiihrten jie u. a. nad) Aachen und Rom.

Mach Danzig zuriickgekehrt hatte jie oft Dijionen. €in-
mal erjchien ihr, wie fie erzah{te, in der Marienkirde der

Heiland, rif ihr das Herz aus der Brujt und jegte ihr dafiir

Dom 3u Marienwerder

ein neues ein, das von gottlicher Liebe gliihte. Jejus um-

armte und Riifte jie und mahnte, das neue Herz rein ju be-

wahren und arm 3u bleiben um Jeinetwillen. Ein andermal

fiihltejie, wie der Herr jie mit Pfeilen der Liebe verwundete.

Auf einem Altar der Johanniskirche in Thorn ijt ihr Bild ju

Jehen mit brennendem Herzen und 3wei gekreuzten Ppetiondarin.

Ylach dem Code ihres Wannes ging die fromme Frau
nach Ularienwerder und lebte als Klausnerin in dem dortigen
Dome. Jhr Tagqewerk bejtand forthin in Fajten, frommen
Betradjtungen, Kajtetungen, Gebet, tiglicher Beichte und
Kommunion. JImmer haiufiger wurden die Dijionen. So kam

3. B. einjt die Jungfrau Wlaria mit ihrem Kinde in ihre
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Klauje. Ein andermal Iehrte Chrijtus ihr ein jchénes Tijch-
gebet. Am 25. Juni 1394 ftarb Dorothea. Ihr Kérper konnte
|chlieflic) die fortwihrenden Selbjtquilereien nicht Langer er-

tragen. An ihrem Grabe, jo qlaubte man, gejdahen Seiden und
Wunder. Dom Dolke wurde fie bald als Heilige verehrt, und
man wallfahrtete an ihr Grab. Jhr 3u Ehren entjtanden Lie-
der, Bruderjchaften und Kapellen, fo in Danzig, Elbing, Culm-

jee, Thorn ujw. Su bewundern ijt die ungeheure Seelenkraft,
mit der fie Selbjtverleugnung bis zur Selbjtvernictung iibte,
um Gott 3u dienen, wie es nach ihrer iberzeugung recht war.

IV. Die Reformation im Weidjelgau.
1. Aufnahme der Lehre Cuthers im Preufenlande.

Mit dem Fall der Wlarienburg jank die Bliite Preugens
in den Staub. Der Druck des Polentums wurde immer qrofer.
Da kam von Wittenberg her das Licht des Evangeliums, und
aud) im Preugenlande fand Cuthers Cehre eifriqe Anhinger.
So jchnell, wie nur fic) das Licht verbreiten kann, flog das

Evangelium durch die Lande, als wiirde es von Engelshainden
getragen. Dankend Ronnte Cuther in jenen Tagen jfchreiben:
»siehe das grofe Wunder! In Preufkenland qehet das Evan-
gelium in vollem Cauf, dahin es doc) von niemandem einmal

begehrt, gejuchet oder danach geforjdjet worden.“ Dabei war

die evangelijche Bewegung im Weichjelqgau durcaus nicht
einheitlid. Aber iiberall tritt uns der Hunger nach geijtiqer
Mahrung entgegen, den die alte Kirche in Reiner Weije mehr
befriedigen konnte.

2. Die Reformation im herzoqlichen Anteil des Weichjelqaues.
In den Kreijen Warienwerder und Rofjenberg wurde die

Reformation durd) den Candesfiirjten Herzoq Albrecht von

Preufen eingefiihrt. Don qréfter Bedeutung waren fiir diefe
Gebicte die beiden lekten Bijchéfe von Pomejanien, Erhard
von Queiff und Paul Speratus. Erjterer, der jeinen Wohn-
ji§ in Riejenburg hatte, leqte in feinem ,Chemata vom

1. Januar 1525 ein echt protejtantijdes Bekenntnis ab

(jiehe Anhanag).
Dorbildlic) wirkte in jeinem Kirchenjprengel auc) der

Ieg§teBijchof von Pomejanien, der Kirchenlicderdidter Paul
Speratus, ein Freund Cuthers. Don ihm ftammt das erjte
evanqelijche Gejangbuc) im Often Deutjchlands, das 1527 im
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Druck erjchien und 49 Lieder enthielt. In jeinem Liede ,,Es
ijt bas Heiluns Rommen her“ ijt die Hauptjumme
ber evangelijden Cehre enthalten. Die Sage erzahlt, daf
Luther diejes Lied zuerjt von einem aus Preugen Rommenden
Bettler unter jeinem Fenjter habe fingen horen. Er foll
Freudentriinen dariiber vergofjen haben, dah aus der Ferne
her im Wunde des Dolkes ein fo klares und lebendiges Be-
kenntnis des evangelijden Glaubens erklang.

3. Thorn, Elbing und das Werder.

Jn Thorn wurden die Schriften der deutjchen Refor-
matoren eifriq gelejen, und bald nad) 1530 war die ganze
Stadt der evangelijden Lehre zugetan. Aud) die drei alten

Kirden, St. Marien, St. Jakob und St. Johannis, waren

evangelijd) qeworden. Das Klojter neben der Warienkircde
wurde in ein Gymnajium umgewandelt. Don Konig Sigis-
mund II. Augujt erhielt die Stadt 1558 das Recht der freien
Religionsiibung. — Aud im Culmerland, bejonders in

Strasburg, fand Cuthers Lehre qroken Anklang.
Elbing wurde ebenfalls jehr friih evangeliich. Das im

Jahre 1536 gegriindete Gymnajium hatte ausgezeicynete
Lehrer (Gnaphius, Aurifaber, Hoppe u. a.), die eine fiihrende
Stellung in der evangelijden Bewegung einnahmen. TMeben

ihnen wirkte feit 1555 Sarcerius als Prediger an der Marien-

Rirde, der Klojterkircdje des 1542 eingegangenen Domini-

Ranerklojters. — Auch alle iibrigen Kirchen Elbings wurden

evangelijd, darunter aud) zeitweilig die Dfarrkirche 3u Sankt
Nikolai.

Sehr giinjtiq lagen die Derhiltnifje im Derwal-

tungssgqebiet Marienburg. Diejes qehorte kirchlid
gum Bistum Pomejanien, defjen Hauptgebiet im Herzoqtum
Preugfen lag, und defjen Bijchof evangelijd) geworden war.

So gab es hier Reinen geijtlicken Oberhirten, der mit Erfolg
der Ausbreitung der evangelijden Cehre entgegentreten
Ronnte. Die beiden Marienburger Werder nebjt den kieinen
Landjtidten wurden evangelijd und blieben es auch tro® der

Grofen Bedriickungen, die Jpiter einjegten. Ein miichtiqer
Forderer des Evangeliums wurde der Marienburger Woiwode
Adatius von Sehmen, ein Freund des Herzogs
Albredt von Preufen.

Jn Marienburg felbjt bildete fic) jchon 1526 eine

evangelijde Gemeinde, der zuerjt der aus Danzig vertriebene

J
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Jakob Knade gepredigt haben foll. Seitweije bejak dieje
Gemeinde auch die jekt Ratholijche Pfarrkirche 3u St. Johann.
Als dieje verloren ging, blicb ihr die St. Georgenkapelle, die
von 17/1—1712 3u der jegiqen Georgenkirche ausgebaut
wurde. Das mit der Kirche verbundene Hofpital wurde im
17. Jahrhundert mit dem vor der Stadt lieqenden Jerujalems-
hojpital vereiniat.

y

4. Die Reformation in Danjia.
 Luthers 95 Thejen gegen den Ablak wurden auc in
Danjiq freudig aujgenommen. Jn der gqrofen baltijden

St. Georgenkirche in Marienburg

Hanjejtadt wirkten fiir Cuthers Cehre befonders die beiden
Prediger Jakob Knade und Jakob Heaqae, welche es

wagten, jdon vor Luthers Dermihlung in den heiligen Ehe-
jtand ju treten. Knades Gattin, Anna Rajftenberget,
ijt die erjte evangelijche Pfarrfrau in unferer Heimat. Don
Luther erbat fic) der Rat der Stadt einen Prediger fiir die
St. Ularienkirde, und Michael Meurer fand fic bereit,
den Ausbau des evangelijden Bekenntnifjes in Danzig 3u
iibernehmen. Am 4. Juni 1525 hielt Meurer feine erjte Pre-
digt zu St. Marien. Durch einen Briefanden Rat der
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Stadt Danjzig nahm aud) Luther titigen Anteil an dem

Ausbau der evangelijden Kirche in unjerer Heimat. (Siehe
Anhang.)

Jedod) wurde der Fortgang der Reformation in Danzig
durd) den polnijden Kinig Sigismund I. jah unter-

broden. Er kam 1526 felbjt nach diejer Stadt, um der. Aus-

breitung der evangelijden Cehre Einhalt zu qebieten. Dier-

zehn Fiihrer der neuen Lehre (darunter Biirgermeijter Wend-

and) lie} er auf dem Cangen Markt hinridten, andere wurden

ins Gefangnis geworjen oder des Candes verwiejen. In den

Kirden und Kldjtern jtellte man die alte Ordnung wieder her.
Den evangelijcen Predigern erjtand in Herzog Albrecht von

Preugen ein Retter. Seiner Fiirjpracje verdankten Meurer

und viele andere der Derfolqten ihre Freiheit.
Augerlid wurde in Danzig der Ratholijdje Gottesdien|t

wieder hergejtellt, in Wirklidkeit war und blieb die Stadt

aber evangelijdh. Spater traten evangelijd gejinnte Manner
an die Spige der Stadt (jo 3. B. die Biirgermeijter Georg
Klefeld und Konjtantin Ferber), und jtill wirkte fiir das

Evangelium der Pajtor Pankratius Klemme an Sankt

Marien, den man wohl auc) den eigentlicen ,,Reformator
Danziqs“ nennt. (Luthers Brief an Pankratius Klemme

jiehe Anhang.)
Erjt nach dem Tode Sigismunds I. erhielten Danzig,

Elbing, Thorn und viele kleine Candjtidte das Recht der

freien Religionsiibung. Aber um den Befif der

Marienkirhe in Danzig entbrannte ein jahrhundertelanger
Streit, bis diejer endlich zugunjten der Evangelijden ent-

fchieden wurde. Die Oberpfarrkirde zu St. Ma-

rien mit ihren vielen Kunjtjdhigen (u. a. ,,Das Jiingjte
Geridt, ein Gemilde von Hans Wemling) ijt der Stolz der

Evangelifhen Danjigs. Sie ijt das grofte evangelijde
Gotteshaus in deutjden Landen und faRt gegen 25000

Wenjchen.

5. Das Danziger Candgebiet

fiel ebenjo wie die Stadt Danzig Cuthers Lehre zu. In Hela,
das eine bereits 1142 geqriindete Kirche befigt, wahlte man

1525 einen gewifjen Heinrid) 3um Kaplan unter der Be-

dingung, daf er das Evangelium jo verkiindige, wie es in

Danzig aejdehe. Im iibrigen Danziger Candgebict wurde

ebenjalls mit der Anjtellung evangelijcher Pfarrer vorge-
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gangen, und unter dem Schuge der madtigen Hanjejtadt be-

hielten hier die Gemeinden auch zur Seit der Gegenreforma-
tion ihre alten Gotteshtiujer.

6. Die Reformation in Polen.
Im Reformationsjahrhundert war das ganze Weidhjel-

land fajt ohne Ausnahmefiir den Protejtantismus qewonnen.
Aber auch im eigentlichen Polen hatte die neue Lehre die Ge-
miiter bewegt. Weil weite Gebiete des deutjchen Ojtens mit

‘dem neuerftandenen Polenreide verbunden wurden, fei hier
auch ein Rurzer Riickblick auf die kirchlichen Derhaltnijje im
alten Polen erlaubt.

Die Lehre des Hu hatte fjeinerzeit in Polen geziindet,
und jein Andenken war nod) nicht vergejjen. Jekt jand das

Luthertum bejonders in den Stadten willige Aujnahme,
wihrend fic) der Adel meijt den ,,bohmijfden Briidern“ (An-
hingern des Huk) anjdlop. Als endlih Johann Lajki,
der ,ReformatorPolens“, mit der ganzen Kraft jeiner
Perjonlichkeit fiir die neue Lehre eintrat, gewann bejonders
in Kleinpolen und Litauen das reformierte Bekenntnis weite

Derbreitung. Sur Griindung einer polnijcdhenMationalkirde
kam es aber nicht; denn die drei evangelijchen Parteien be-

kaimpjten fich leidenjchaftlid. Als die Gegenreformation ein-

Jegte, fand jie die Evangelijfchen Polens geijtig jajlecht geriijtet,
und bald triumphierten die Feinde der Reformation. Heute
Jind die evangelijdhen Gemeinden im eigentlicen Polen recht
diinn gejat, und auch jeft noch bejtehen neben den evangelijd-
lutherijchen Gemeinden folche des reformierten Bekenntnijjes.
Dazu Rommen in den ehemals preugijden Candesteilen die
Gemeinden der evangelijch-unierten Kirche.

V. Die Gegenreformation.
1. Stanislaus Hojius,

Bijchof von Ermland, war der Todfeind der Protejtanten. Er

bradte die Jejuiten (einen 1534 von dem fpanijden Edel-
manne Ignatius von Loyola gegriindeten Ratholijden Orden,
der jich die Bekehrung der durch die Reformation der Ratholi-
Jchen Kirche verlorengeqangenen Linder zur Aufgabe gemadt
hatte) mit nad) Polen und Polnijch-Dreugfen. Jn Grauden3,
Marienburg, Konig und Deutjceh-Krone entjtanden Jejuiten-
Rollegien. Sogar die Danziger hatten Wiihe, fich ihrer 3u er-

wehren. Daf fie jid) dicht vor ihren Toren, in Altjdhott-



21

[and auf bijchdflidem Gebicte, anjiedelten, konnten fie
nidt hindern. Wit Lift und Gewalt wurden nun die Land-

bewohner und die Bevdlkerung der Rieinen Stadte Ratholi-
jiert. Die Kirchen nahm man den Evangelijchen juerjt; den

St. Marienkirdhe in Elbing

Bau neuer Gotteshaiujer liek man nicht 3u, und jo hatten die

Jejuiten jchlieBlichLeichtes Spiel, die Bevolkerung 3ur alten

Ordnung juriickzufiihren. Mur die Evangelijdhen deutjcher
Sunge blieben gréftenteils ftandhaft, jo die Bewohner der

Tiederungen an der Weichjel und Mogat.
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2. Elbina,
bas 3um Bistume Ermland qehérte, widerjtand den Bekeh-
rungsverjuchen der Jejuiten erfolqreich. Weder durch Giite,
nod) durch) Gewalt erreicdhte Bijchof Hofius feinen 3werk.
Eine Wiederlafjung der Jejuiten in der Stadt duldete man

nit. Trokbem dauerte der Kampf gegen den Bijchof nocd
jahrzehntelang fort, und endlich trat der Rat der Stadt 1617
die Pfarrkirche 3u St. Mikolai an die Katholiken ab. Dafiir
verzichtete der Bijchof aber auf alle anderen Kirden Elbings
und jeines Candqgebietes. Fortan wurde die St. Marien-

kirche die Hauptkirde der Evangelijden Elbings. In den

Schwedijch-polnijcdbenKriegen jtand die Stadt lange 3eit unter
dem Schuge Schwedens, und jpiter war das Candgebiet im

Pjfandbejige Brandenburgs. Daher erklairt es fich, dak die

Elbinger die Glaubensverfolqungen des 17. und 18. Jahr-
hunderts am eigenen Ceibe nidt kennen lernten.

VI. Die Sdhwedijd-polnijden Hriege.
1. Allgemeines.

Die Gejchichte weif von dem fiirchterlichen Glaubens-
Rriege 3u beridten, der Deutjdland dreifiq Jahre verwiijtete
und unjer Daterland in eine Eindde verwandelte. Dag aber
der Weichfelqau von einem Religionskriege heimgejudt
wurde, der mit geringen Unterbrechungen mehr als 150

Jahre dauerte, davon fchweigen unjere Gefchichtsbiicher fajt
gan3. Und doch find die drei Schwedijch-polnijdhen Kriege fiir
unjer Heimatland Glaubenskriege gewejen, wie fie fiirdter-
lider nicht gedacht werden kénnen.

2. Gujtav Adolj.
Die polnijchen Gewalthaber waren bemiiht, neben dem

Deutjhtum aud) den Proteftantismus auszurotten. Befon-
ders hart gequalt wurden die evangelijcdhen Gemeinden in
den beiden Werdern an der Weichjel und Mogat. Man ver-

hingte hohe Geldjtrafen und verjagte die Prediger.. Mur

heimlic) in Speichern und Scheunen, oft auch in den qrofen
Stuben der Bauern, hielten die Evangelijden ihre Andadten
ab. Da erwucds ihnen endlich) in deme Schwedenkénige
Gujtav Adolf ein Retter. Im erjften Schwedijch-polni-
jchen Kriege erjchien er 1626 in Polnifch-Preugen und nahm
Jich bejonders jeiner Glaubensgenofjen an, indem er ihnen die

Freiheit bes Gottesdienjtes Jchenkte. Bei feinem Abzuge aus
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dem Lande bedang er fich bei dem polnifchen Kinige als Sic-
gespreis die Glaubensfreiheit aus. Die Gemeinden konnten
jich jeft wenn auch fcpmuckloje Gotteshaiujer bauen; denn der
Bau von Tiirmen blieb den Evangelijden unterjagt. Solde
turmlojen Kirdhlein, die Seugen religidjer Unduldjamkeit,

Gujtav Adolf, Kinig von Sdhweden

Jind nod) heute im Grofen und Kleinen Werder erhalten.
Gujtav Adolf, der Heros unjerer evangelifden Kirche, jteht
aud) bei den evangelijden Glaubensgenojjen des Weidfel-
gaues in hohen Ehren. Die Gemeinde 3u Thiensdorf verehrt
in ihm ihren Stifter, und als der Gujtav-Adolf-Derein der
evangelijden Gemeinde in Gorzno (Kreis Strasburg) ein
Kirdlein erbaute, nahm man ju ihrem Grundjtein einen
gtofen Steinblock, auf dem der groge Schwedenkiniq der
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Sage nad) im Jahre 1626 bei jeinem Suge durd das Culmer-
land gejejjen, und von wo aus er eine Umjchau iiber die
waldige Geqend mit ihren Tiilern und Seen qehalten hat.
»Konigfeljel“wurde der Stein feit jener Seit bei allen Ceuten
genannt.

Elbing behielt aud) nach dem Frieden 3u Stuhmsdorf
(1635) eine jchwedijche Bejagung, und hier [ebte von 1642
bis 1648 als Lehrer am Gymnajium der beriihmte Schulmann
Johann Amos Comenius, der lekte Bijchof der

bdhmijd-mahrijchen Briiderqemeinde, eifriq an jfeinen welt-

bewegenden wiljenjchajtlichen Werken arbeitend. Sein Gonner
war der jchwedijche Kangler Oxenjtierna, der nach dem Tode

Gujtav Adolfs (1632) die Gefdhicke des nordijchen Kénig-
reiches [eitete.

3. Der Mordijche Krieg.
Don 1700—1721 tobte der furcdhtbare UMordijcheKrieg

zwijden Polen und Schweden (der dritte Schwedijdh-polnijche
Krieg), der in unjerer Heimat weiter nidts als ein Reli-
gionsRkrieq war. Karl XIl. von Schweden fchiigte feine Glau-

bensgenojjen, und wieder entjtanden im Werder eine Reihe
evangelijcher Gotteshiujer. Um fo jchrecklicher und unertriig-
Ticher wurden die Derhaltnifje, als der Stern diejes tapferen
Konigs in der Schlacht bei Poltawa (1709) erlojch, wie wir

weiter unten jehen werden.

VIL Wie im achtzehnten Jahrhundert HKirden
gebaut wurden.

»Wenn Thr Euc) in 24 Stunden eine Kirche bauen

konnt“, jo lautete der hohnijche Befcheid des polnijdhen
Konigs auf die dringende Bitte der Gemeinde Shineberg
ander Weidjel, ,jo werde id) den Bau gejtatten; aber
wenn das Gebaude in 24 Stunden nicht fertig ijt, fo foll auc
dasjenige, was bisher erbaut wurde, niedergerifjen werden.“

Unter Gebet und Cranen machte fich nun alles, jung und
alt, arm und reic), Mann und Weib, an die Arbeit. Die Gff-
nungen in den Winden wurden jcnell mit Cehm verklebt,
und es wurde die ganze Macht gearbeitet. Als am anderen.

Morgen die Schergen des Kénigs erjdienen, um jchadenfroh
ihr Serjt6rungswerk auszuiiben, da — jtand das Kirdlein
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fertiq da, und eine betende evangelijche Gemeinde hatte cin

Obdach gefunden. Diefes kiimmerlicde Kirdhlein ohne Turm
und Glocken, unter einem elenden Strohdadhe — von den

Andersqliubigen fpéttijd der Sieqenjtall der Keer“ ge-
“

nannt — jtand, bis im Jahre 1873 der Gujtav-Adolj-Derein

ea
Denkmal der Mot durch eine neue, ftattliche Kirche

erjegte.

Abnliches berichten alte Urkunden aus Shadwalde,
Thiensdorf und dem Stidthen Schhineck. Hier (in
Sdhéneck)waren Danziger Biirger die rettenden Engel, die
den Evangelijchen diejer Stadt in kiirzejter Frijt ein Kirch-
lein aufbauten, ehe noch der polnijche Starojt daqeqen Ein-

Jpruch erheben konnte.

VIII. Das Thorner Blutbad (1724).
1. Der Gewaltakt in Thorn.

Auch in Thorn hatten fich die Jejuiten nicderqelajjen,
und bald nahm man den Evangelijchen die Johannis- und

Jakobskirdhe, jo dak ihnen nur nod) die Marienkirche blieb.
Aber auc) dieje ging verloren. Bei Geleqenheit einer Pro-
3ejion Ram es 3wifchen Jejuiten und Cutheranern 3u Tét-

lichReiten. Fiir den Aufruhr macdhte der Polenkiniq die

jttidtijhe Derwaltung verantwortlid. Ja, auf Anjtiftung der

Jejuiten wurden der Biirgermeijter Gottfried Risner
und neun protejtantijche Biirger hingeridtet, trokbem Konig
Friedric) Wilhelm I. von Preugfen und andere Fiirjten fich
beim Konige von Polen fiir die Ungliicklidben verwendet

hatten. Creu bis in den Tod waren dieje Wirtyrer fiir die

evangelijdhe Sache. Wan bot ihnen Beqnadigung an, wenn

jie zur Ratholijchen Kirche iibertreten wollten; emport wiejen
alle dieje Art der Beqnadigung ab. Tief ergreifend lejen wir
von dem Bekennermut des ehrwiirdigen Biirgermeijters, der,
bevor er den Codesjtreich durd) Henkershand: empfing, die

Liederjtrophe betete:

»Herr Jeju Chrijt, ic) jchrei 3u Dir
Aus hodbetriibter Seele:
Dein’ Allmacht laf erjdeinen mir,
Und mid nicht aljo quale.
Diel groger ijt die Angft, der Schmer3,
jo anjicht und betriibt mein Her3,
Als dak id) kann er3zahlen.“—



Dies qrauenvolle Er-

| eiqnis nennt man das

Thorner Blutbad.
Den Evangelijdhenging
infolge diejer Dorgange
die Wlarienkirche und

das protejtantijde
‘Gymnajium verloren.

| Um jo unbeqreiflicer
| erjcheint uns dieje Tat,

| wenn wir bedenken,
we |

Oa der polnijde Ko-

nig ein deut}cher Fiirjt
war, der vor Jfeiner
Thronbefteiqung jelbjt

dem protejtantijcden
Glauben anhing. €s

war Augquft der

Starke, Kurfiirjt
pon Sadjen, der fiir
den Glanz einer Ko-

nigskrone den evange-
fijdjenGlauben ab-

-e aS dwor und katholijd
St, Marienkirde in Thorn wurde. — Lange Jahre

erinnerte eine Gedacdt-
nistafel auf dem Hof des Thorner Rathaujes an das furdt-
bare Drama im Jahre 1724. Unter dem Bilbnijfje ftand 3u

Tefen:
»biirgermeijter Gottfried Rosner
und neun Biirger Thorns
jtarben am 27. Dezember 1724.
Getreu bis in den Tod.“

Seit Thorn wieder polnijd) geworden, ijt aud) diejes
Denkmal verjchwunden.

2. Die Sujtande in Polen
wurden immer unhaltbarer. Recht und Geredtigkeit qab es

nidt mehr. Tiemand war jeines Cebens ficher. Die Evange-
lijchen waren volliq vogelfrei. Gujtav Freytag jchildert in

Jeinen ,Bildbern aus der deutfden Dergangen-
heit* die traurigen Derhaltnijje, unter denen unjere Dor-

fahren Jeufzten, folqendermafen:
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»llidht gleich war die Haltung der Deutjden im

Weichjelqau gegeniiber bekehrenden Jejuiten und jla-
wijder Tyrannei. Ein grofer Teil des eingewander-
ten deutjchen Adels wurde Ratholijd und polnijd;
die Biirger und Bauern aber blieben hartnackig Pro-
tejtanten. 3u dem Gegenjak des Bekenntnijjes kam

noc) der Gegenjag der Sprache, 3u dem Stammeshaf
die Glaubenswut. Gerade in dem Jahrhundert der

Aufklairung wurden im Weidhjellande die Deutjden
fanatijc) -verfolgt. Cine protejtantijdhe Kirche nach
der anderen wurde eingezogen, niedergerifjen, die

hdlgernen angeziindet. War eine Kirde verbrannt,
jo hatten die Dorfer das Glockenrecht verloren.

Deutjhe Prediger und Lehrer wurden verjagt und

jchindlid) mifhandelt ... Die nationale Partei des

polnijchen Adels verfolgte im Bunde mit fanatijcen
Priejtern am l[eidenjchaftlicjten die, welche fie als

Deutjche und Protejtanten hate ... Immer arger
wurde das Wiiten gegen die Deutjchen, nicht nur aus

Glaubenseifer, noc) mehr aus Habjudt. Der polnijce
Edelmann Rojkowjki 30q einen roten und einen

jcpwarzen Stiefel an; der eine follte Feuer, der andere
Tod bedeuten. So ritt er brandjchagend von einem

Ort zum andern, liek endlich in Jajtrom dem evange-

lijchen Prediger Hinde, Fiife und zulekt den Kopf
abhauen und die Glieder in einen Worajt werfen.
Das gejdjah 1768... Uur einige gréfere Stadte,
in denen das deutjdhe Ceben durch fejte Wlauern und

den alten Marktverkehr gefdhiigt wurde, und gefdhiifte
Candjtrice, welche ausfdlieklic) von Deutjchen be-

wohnt wurden, die TMiederung bei Danzig, die Dorfer
unter der milden Herrjchaft der Sijterzienjer von

Oliva und die wohlhabenden Ortjdaften des Ratho-
lij&jen Ermlands, lebten in ertriglicjen Sujtinden. .“

Da war es ein Segen fiir den Weichjelqau, als er 1772

bei der erjten Teilung Polens 3u Preufen kam.

IX. Friedrich0. Gr., der Retter des Weidhfelgaues.
1. In der erjten Teilung Polens

erwarb Friedric) der Groke Pommerellen, die Derwaltungs-
bezirke Culm, Warienburg, Elbing, das Ermland und einen
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Denkmal Sriedrids des Grofen in Marienburg
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Teil Kujawiens. ,,Wejtpreugen“nannte er das neuerwor-

bene Gebiet, und ifm wandte er alsbald jeine qanze Fiirjorge
3u. Tatiirlic) horten jofort die Bedriickungen der evangeli-
Jhen Bevolkerung auf. Die noc) bejtehenden evangelijden
Gemeinden wurden dem Konjijtorium in Warienwerder

unterjtellt. MMeue Kirdengemeinden konnten geqriindet wer-

den; 13 Kirchen und Gemeinden danken dem grofen Konige
noc) heute ihre Griindung. Ein groéferes Kapital jtiftete der

Konig 3ur Errictung neuer Schulen. 187 der bejten Cehrer
Ramen ins Cand, und beim Code Friedrids gab es bereits
180 Stadt- und 750 Landjchulen. Die dankbare Machwelt
hat dem qrofen Fiirjten in Ularienburg ein Denkmal gefegt.

2. Dan3ziqund Thorn
Ramen erjt 1793 bei der zweiten Teilung Polens
3u Preugen. Beide Weichjeljtidte haben wiihrend ihrer 3u-

gehorigkeit zum deutjchen Daterlande cine Bliite erreicht, die

durch den Frieden 3u Derjailles (1919) jehr in Frage qejtellt
wird. Thorn wurde nach der polnijchen Bejiferqreifung
Pommerellens Hauptjtadst. Die Deutjchen muften vielfach
die Stadt verlajjen, und die evangelijchen Gemeinden haben
jehr gelitten. Insbejondere ijt der WMangelan Seelforgern
und evangelijden Cehrkriften jehr fiihlbar.

X. Das neunzehnte Jahrhundert.

1. Die Rirchliche Union.

Sum dreihundertjihrigen Jubelfejte der Reformation er-

liek Koniq Friedrich Wilhelm Ill. einen Aufruf zur freien
Einiqung der beiden evangelijden Bekenntnifje. Diejer Auf-
ruf fiel auf frudtbaren Boden; nur wenigq Widerjtrebende
hielten fich zurich. Auch im Weidhjellande wurde die kirch-
liche Union fajt widerjprudslos durchgefiihrt. Mur in Danzig
blieb eine kleine jelbjtindige evangelijd-lutherijdhe Ge-
meinde bejtehen, die man die altlutherifhe Ge-
meinde nennt. Jhr qehdrt die kleine Heiliqe-Geift-
Rirde. Der Pajtor der Danziger Gemeinde ijt Vlitalied
der Ojt- und Wejtpreugijdhen Didzefe der Altlutherijden
Kirde Preugens, deren Oberkirchenkollegium jeinen Sif in
Breslau hat.
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. Auch Rleinere jelbjtindige reformierte Gemein-
den haben fic) in den Ojtprovinzen erhalten, die fic) aber
zur unierten Kirche durchaus freundlich verhalten. So bejteht
auch in Dangig eine felbjtindige reformierte Gemeinde, die in
der Kirche 3u St. Peter und Paul ihre Gottesdienjte abhilt.
Gud in Elbing ijt eine kleine jelbjtindige reformierte Ge-

meinde, ebenjo in Thorn, die aber, nad) dem Weltkriege lange
Seit ohne Seeljorger war.

2. Neue Gotteshaujer.
Der wachjende Wohljtand, der nad) den deutjden CEini-

gungskriegen hervortrat, veranlafte viele Kirchengqemeinden
in Stadt und Cand, ihre aus alter Jeit jtammenden Kirdlein
grofer und jchéner wieder aufzubauen. €s feien hier 3. B.
die Kirchen 3u Altfelde, Lichtfelde, Thiensdorf, Meufahr-
wajjer und die St.-Annenkirde in Elbing genannt. Dielfac
nahm auch der Gujtav-Adolf-Derein (jiehe weiter unten) den
Meubau in die Hand (3. B. Schéneberg a. 6. Weichjel, Ojche
in Pommerellen u. a.), oder forderte ifn durch) grofere
Geldjpenden.

Die indujtrielle Entwickelung gegen Ende des neun-

zehnten und 3u Anfang des zwanziaglten Jahrhunderts liek
die Dorjtddte von Danzig und Elbing gewaltig anjcwellen,
und Rirchlice Weubauten wurden notwendiag, follten die

grofen neuen Gemeinden kirchlich verjorgt werden. Teue

Gotteshiujer entjtanden, und es ijt ein Derdienjt der legten
deutfchen Kaijerin Augujte Diktoria, den Bau von Kirdhen
in diejen Dororten erheblic) gefordert 3u haben. Sc)mucke
Gotteshiujer jind in Cangfuhr (Lutherkirde und Chrijtus-
Rirche), Schidlig (Heilandskircde), Soppot (Erldjerkirce),
Oliva, Heubude (Bethaus) und Pangrif-Kolonie bei Elbing
(Pauluskirche) entjtanden. Reiches kirchliches Ceben hat fic
gum Segen.der evangelijcen Bevolkerung iiberall entfaltet.

3. Die Mennoniten.

Recht 3zahlreid) find im Weichjelgau die mennonitijden
Gemeinden, die jederzeit 3u den Witgliedern der evangeli-
Jcjen Kirche freundliche Beziehungen unterhalten. Sie be-
Rennen fich 3ur evangelijden Cehre, verwerfen aber den Eid
und die Kindertauje. Die Wennoniten jtammen von einge-
wanderten Holltindern ab, die infolge religidjer Derfolgungen
ihre Heimat verliefen und im Weidhjellande eine zweite Hei-
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mat fanden. Jhr Lehrer Menno Simonis kam aud) ins

Weidjelland und ordnete ihre Gemeindeangeleqenheiten. Die

Mennoniten find in Danzig jeit 1598, im Grofen und Kleinen

Werder (bei Tieqenhof und Elbing) jcon friiher nachweis-
bar. Bliihende mennonitijde Gemeinden mit freundlicen
Kirdhlein find iiber das ganze Weichjelqebiet zerjtreut. Tur

die Gemeinden 3u Danzig und Elbing haben auf der Univerji-
tit vorgebildete Drediger. In den Candgemeinden verjehen
diejes widtige Amt angejehene Caien ohne theologijde Dor-

bildung. In der Gejchichte Preufens bekannt geworden ijt
der fchlichte Wennonitenprediger Abraham Wickel aus Jam-

rau bei Culm, der 1806 in Jcwerer Seit dem preufijchen
Konige eine Gabe von 30000 Talern iiberreidte, die von

den Gemeinden des Weichjelgaues gejammelt worden war.

4. Kleinere Gemeinjchajten,
die der evangelijchen Kirche nahejtehen, aber ihr nicht an-

qehoren, die ,,Freireliqidje Gemeinde“ und die Altkatholiken,
haben fic) im neunzehnten Jahrhundert neugebildet. Beide

haben aber auf das religidje Leben der Gegenwart wenig
‘Einflug.

Gréfer ijt die Bedeutung der Briidberqemeinode,
die die glaiubigen Glieder aller evangelijdhen Konfejjionen
in Rleinen Kreijen fammelt, um in diejen Kreijen chrijtlicje
Gemeinjchaft zu pfleqen. Ohne ihre Ulitglieder der Landes-

Rirche 3u entfrembden, baut die Briidergemeinde zum Segen
aller an dem Hauje der briiderlichen Liebe, das allen Glau-

bigen offen jteht. Wit bejonderem Eifer pfleqt die Briider-

gemeinde auc) die Heidenmiffion. Sie ijt es einjt gewejen,
die die evangelijche Kirche auf diejes wichtige Gebiet hin-
wies, als fie Wijfionare nach Gronland jchickte und die dor-

tigen Eskimos 3um Chrijtentum bekehrte. Lod heute unter-

halt die Briidergemeinde eine Reihe von Wijjionsjtationen
in heidnijden Candern.

Grok ijt ferner der Einfluk der Freikirden, der

fogenannten Sekten. Als foldje find 3u nennen die Baptijten,
Mlethodijten, Irvingianer (Apojtolijdhe Gemeinde), die Weu-

apojtolijdje Gemeinde, die Adventijten und, endlich aud die

Heilsarmee. Trof mander Cigentiimlidkeiten jzeidnen fich
jamtlidhe Freikirchen durd) Gottvertrauen und eifrige Lie-

bestitigkeit an den [eidenden Mitmenjdhen aus.



XI. Die Innere Miffion.
1. filtere Anjtalten.

Danzig hat ftets ein warmes Herz fiir jeine armen und
Rranken Ulitbiirger qehabt. Aus alter 3eit ftammen 3. B.
die beiden Waijenhdujer in Pelonken und LCangfuhr
(Spend- und Waijenhaus). Auch) das Staidtchen Meuteidh
bejigt cin Waijenhaus fiir evangelijche und mennonitijde
Soglinge. — Fiir alte, arbeitsunfahiqe Ceute wurde die 1788

gegriindete Armenanjtalt ju Pelonken eingerichtet.
Auch zahlreiche andere Hojpitiler jind vorhanden, die Mot
und Efend lindern. Es jeien hier genannt das Hojpital zu
St. Wichael oder Aller Gottes Engel (jdhon 1270 erwahnt),
das Hojpital jum Heiligen Geijt und zu St. Elijabeth, das
St. Jakobshojpital und die Einkaufshojpitiler zum Heiligen
Leidnam (1184 gegriindet), 3u St. Gertrud und ju
St. Barbara.

2. Im neunjehnten und jwanjigjten Jahrhundert
hat die Liebestitigkeit einen weiteren Auffdwung 3u ver-

3eidnen. Der Danziger Johannes Daniel Falk hatte
in Weimar nach) den Bejfreiungskriegen ein Rettungs-
haus fiir verwahriojte und verlafjene Kinder beqriindet,
und damit wurde er der Bahnbredher fiir Rettungsanjtalten
und Daijenhaiujer in deut}hhen Canden.

Johann Heinrih Widherns Einfluk madte.
jich bet us durch Griindung des Gefingnisvereins.
und durch Errvichtung einer Erziehungsanjtalt in Ohra (Jo -

hannesftift) geltend. Fiir gefallene und gefihrdete weib-

lide Perjonen jorgt das Magdalenen-Ajynl in Obra.
Yad) Oberlins Dorbild qriimdete der Danziger Direktor

Gotthilf L6j hin im Derein mit feiner Gattin 1839 die

erjte Kleinkinder-Bewahranjtalt. — Knaben-
und Waddhenhorte nehmen fic) der jchulpflictiqen
Jugend an. Die armjten und elendejten Kinder im Jdulpflic-
tigen und vorfchulpflicdtigen Alter finden im Cuifen-
heim in Schidlig eine Heimat.

Der inneren Wifjion dient auc) die Fiirjorqean-
jtalt Silberhammer bei Danzig, mit dem eine Er-

giehungsanjtalt fiir Jchulentlajjene Fiirjorgeziqlinge, ein

Blodenheim und Altersheim verbunden ijt. Die Anjtalt wird

nod) weiter fiir die Swecke der Freien Stadt Danzig ausgebaut.
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3. Das Diakonifjen-Mutter-und Krankenhaus in Dan3ia.
Der Frauenverein fiir Armen- und Krankenpfleqe in

Danzig im Derein mit einflugreichen Damen und Herren der

Diakonifjen-Mutter-
und

Krankenhaus
in
Dan3ig

Stadt bradte im Jahre 1857 die Mlittel dazu auf, dah im

Hauje Schwarjzes Meer Mr. 10 ein Kinderkrankenhaus er-

Offnet werden konnte, defjen Leitung eine Schwefter des

Ludwiglujter Diakonifjen-Wlutterhaujes iibernahm. Seit 1859

3
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waren jcdon zwei Schwejtern titig; 1860 fiedelte die Anjtalt
nad dem Hauje Meugarten Mr. 23 iiber und hiek fortan
»Diakonijjen-Krankenhaus fiir Kinder und Erwadjene“.
Jm Jahre 1862 wurde die Anjtalt auch ein Diakonifjen-
Mutterhaus, indem fie eigene Schwejtern ausbildete.

Sum Segen der gejamten Provinz Wejtpreufen gedieh
das Unternehmen, das jest den Haujerblock Meugarten Mr. 1

bis 6 umfaft. eben dem Kranken- und Wutterhauje ge-
horen 3ur Anjtalt das Augqujte-Diktoria-Stift, ein Altenheim
und Siechenhaus fiir Angehdrige gebildeter Stinde, ferner
ein Kleinkinderlehrerinnen-Seminar nebjt Kleinkinder-

iibungsjdule, ein Schwejtern-€rholungsheim und ein

Schwejtern- Feierabendheim. Eine eiqene Anjtaltskirche
(Diakonijjenkirche) jorgt fiir die religidjen Bediirfnifje der

gejamten Angehorigen der verjchiedenen Stiftungen.
iiber rund 400 Schweftern verfiigt 3ur Seit das Uiutter-

haus, die auf mehr als 200 Augenjtationen wirken. Diako-

nijjen-Krankenhiujer und Diakonijjen-Stationen find den

Bewohnern der Dorfer und Rieinen Stidte eine unentbehr-
lice Einrictung geworden. Ein reicder Segensjtrom ijt aus

dem Diakonijjen-Ulutterhauje ausgegangen. Die fiirdter-
lichen Machwehen des Weltkrieqes haben es in Geldjchwie-
rigkeiten gebradt. C€hrenpflict eines jeden CEvangelijdhen
ijt es, diejem Werke evangelijcher Machjtenliebe jeine Unter-

jtiigung 3u teil werden 3u Lajjen. Hier gilt mehr als anders-
wo das Schriftwort: ,,€inen frohliden Geber hat Gott fieb.“

Ylochte das Danziger Diakonijjen-Mutter- und Krankenhaus
aud) fernerhin bliihen und qedcihen 3um Wohle unjerer

’

Glaubensgenofjen in den Ojtmarken.
Diakonijfjen-Krankenhiujer gibt es im

Weichjelgau auger in Danzig nod) in Warienbura, Elbing
Mlarienwerder, Riejenburg und Thorn.

4. Sonjtige Deranjtaltungen der Inneren Wijjion.

a) Die Danziger Bibelgejelljdhaft
hat feit 1814 viel fiir die Derbreitung der Bibel getan. Un-
bemittelte Konfirmanden und Schulkinder beRommen von

ihr SchulbibeIn zum Ceil unentgeltlid@. An neuvermahlte
Ehepaare werden Craubibeln verteilt.

b) Die Danjigqer Stadtmifjion
erjtreckt ihre Fiirjorqe auf Arme, Kranke und durch eigene
oder fremde Sdhuld in Mot und Elend oder auf die Bahn des
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Derbrechens geratene Angehérige der Stadt Danzig und ihrer
Dororte. Eine Stadtmiffionarin und viele freiwillige Hilfs-
Rraifte juchen iiberall die Mot 3u lindern. Der Danziger
Stadtmijjion gqehért jeit 1921 ein eigenes Gotteshaus, die

St.-Elijabethkirde, die friiher Garnijonkirde war,

Die Stadtmijjionarin hat fic) wahrend des Weltkrieges
auc) der Bahnhofsmijjion gewidmet, die fic) bejon-
ders alleinreijender Madchen annimmt, fiir ihr Unterkom-
men jorgt und Arbeits- und Dienjtjtellen vermittelt. Dieje
Bahnhofsmifjion ijt feit dem 1. September 1921 auf eine
breitere Grundlage gejtellt worden, indem fic) auch die

Deutjhkatholiken, Juden und Polen der Stadt Danzig in
den Dienjt der guten Sache jftellten. Don den Behdrden und

hodherzigen Spendern unterjtiigt, ijt aus dem zarten Pflin3-
chen evangelijcer Michjtenliebe ein jtarker Baum geworden,
der Angehdrigen aller Bekenntnifje Schuj gewahrt. Die

Babhnhojsmifjion will alleinjtehende, zugereijte Madchen gegen
die Gefahren der Grofjtadt jchiigen, damit fie nicht jchlechten
Ratgebern oder Derbrecern zum Opjer fallen. Cin ,Der-
ein ber Freundinnen junger Wadden in

Danzig" wirkt ebenfalls jeqensreic) auf dem Gebiete der

Inneren liffion.
Ferner ijt der Evangelijmh-kirmlidhe Blau-

Rreujzverein eine Deranjtaltung der Stadtmijjion, der

jich die Trinkerrettung und -bewahrung 3ur Aufgqabe ge-

macht hat.
Die Frauenhilfe fir Gefangenenfiirjorge

hat Sandgrube 41a ein Sufluchtsheim eingericjtet. Sie jam-
melt dort elende und ausgeltofene Wladchen und gewohnt jie
an regelmagiges Arbeiten.

c) Die Herbergen zur Heimat

find. auf Anrequng Fliedners (Pfarrer in Kaijerswerth a.Rh.)
entjtanden. Sie bieten wandernden Handwerksgejellen ein

chrijtliches Heim, bis fie Arbeit gefunden haben. Solcje Her-
bergen find in Danzig, Elbing, Warienburg und Warien-
werder.

Fiir alleinjtehende Frauen und Wadden bietet jeit mehr
als fiinfziq Jahren die UVlartha-Herberge (Frauen-
gajje 42) ein chrijtlides Heim, das von opferwilligen Dan-

giger Biirgern unterhalten wird.

Bn
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€Erwihnt fei auferdem nod) das Seemanns heim in

Meufahrwajfer, das fiir die Seeleute der im Hafen
weilenden Schiffe ecingeridtet wurde. Der Bau eines evan-

gelijdhhen Gemeindehaujes in Danzig wird fiir
die nadhjte Sukunft geplant.

d) Die Diajpora-Anjtalten in Bijmofs-
werder

wurden 1896 erdffnet und dienen ebenfalls der fozialen Fiir-

jorge. Cin Krankenhaus, Kriippelheim, Siecjenhaus und

Waijenhaus find hier unter einer Derwaltung vereinigt und
witken jehr jegensrei. — Seit 1908 nimmt fic ein

Kriippelfiirjorgeverein der armen, verkriippelten
Hlitmenjcen in Danzig an. Er erjtrebt den Bau eines eigenen
Beims im Freijtaate.

XII. Evangelijdhe Dereinstaitigheit.
1. Der Evanaelijche Arbeiterverein in Danzig,

jeit 1921 ,,€vangelijcher Dolksverein in Danzig“ genannt,
erjtrebt die Stirkung des evangelijden Glaubens, gegenfei-
tige Fdrderung des jittliden Cebens, Pfleqe chrijtlicher Ge-
meinjdaft und Gejelligkeit, allgemeine und politijde Bil-

dung, Derbejjerung der fozialen Lage durch genofjenjchajtliche
Mafnahmen. Der Derein verdient weitgehendjte Beachtung.

2. Der Evangelijche Derein junger Wanner ju Danjig
—

hat den Sweek, den jungen Miannern Danzigs und denen,
die von auswarts Rommen und ohne FamilienanjdhluR hier
leben, ein chrijtlides Heim 3u bieten.

;

3. Manner-, Jiinglings- und Jungfrauenvereine

bejtehen in jeder evangelijden Gemeinde in Stadt und Cand.

4. Die Frauenhilfe und der Evanaelijch-kirchlichehilfsverein.
Dem Geijtliden fteht in den Gemeinden haufig eine

Frauenhilfe zur Seite zur Férderung der praktijchen
Liebestitigkeit. Ebenjo eng verwadjen mit allen Cicbes-
arbeiten auf dem Gebiete der inneren Wiffion ijt der Evan-
gelijdh-kirhlidhe Hilfsverein, der mit oder
Frauenhilfe Hand in Hand arbeitet.
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5. Der Danziger Heidenmijjions-Derein.
Erwihnt fei ferner noch) der Danziger Heiden-

mifjions-Derein (qgeqriindet 1826) und die Weft -

preufzijdhe Mijjionskonferen3, die fiir die Hei-
denmifjion Interefje erwecken und die groken Mifjionsaefell-
jchaften in Berlin, Barmen, Bajel ujw. unterjtiigen wollen.

Alljahrlid veranjtaltetder Heidenmifjions -Derein ein

Mliffionsfejt im Freien, friiher in Heubude, jest im Briider-

hauje Silberhammer.

6. Der Gujtav-Adolf-Derein.
fim 6. Tovember 1832 feierte die evangelijche Chrijten-

heit den zweihundertjihrigen Todestag des grofen Sdweden-
Ronigs, der durch fein Eintreten fiir Cuthers Cehre die evan-

gelijche Kirche Deutjdhlands vor dem Untergange rettete.
Eine Gedtichtnisfeier auf dem Schlachtfelde bei Liiken fand
ftatt, und aus freiwilligen Spenden konnte dem Heldenkonige
ein wiirdiges Denkmal gejekt werden.

Tlod) in demjelben Jahre erging an alle Evangelijden
‘die Aufforderung, dem edlen Konige ein lebendiqes Denkmal
3u erricdhten und einen Derein unter dem Yamen Gujtav-
Abolf-Derein 3u qgriinden, der fic) die Aufgabe jtellt, arme

evangelijdhhe Gemeinden in katholijcdhen Candern ju unter-

jtiigen. Diejer Plan fand iiberall freudige Sujtimmuna, und

nad) umfangreicden Dorarbeiten Ronnte jehn Jahre jpater
der ,,€vangelijde Derein der Gujtav-Adolf-Stiftung“ ins
Leben treten. Sein Hauptfiz ijt Ceipzig. Wit qrokem Segen
hat er bisher gewirkt. Wehr als 30 Wiillionen Mark wurden

aufgebradt und damit etwa 3000 evangelijde Gemeinden
in der Diajpora’) ins Leben gerufen und mit Kirden,
Schulen, Geiltlicen, Cehrern, Diakonifjenjtationen und Kin-
derbewahranjtalten verjehen.

Wejtpreugfen war in der Witte des neunzehnten Jahr-
hunderts jo rect ein Diajporagebiet, dem Hilfe notwendig
war. Jn den Landkreijen des Regierungsbezirks Danzig .

hatten 76000 €Evangelijchenur jechzehn Kirden, und nur

8800 wohnten davon in einem Kircorte, waihrend die iibrigen
oft einen Weg bis 3u fechs Meilen zum nachjten ahd alzuriick3zulegenhatten.

Sehr friih lenkte der Gujtav-Adolf-Derein jfeine Auf-
merkjamkeit auf den Hilfe heijchenden Weichjelqau. Suerjt

*) Diajpora = Serjtreuung.
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war es vornehmlid bas Culmerland, in dem die. zer-
jtreut wohnenden Evangelijden wieder gejammelt wurden.
Jn Briejen entjtand cine der erjten Gujtav-Adolf-Kirden. Es

folgten Schiirjee (Komalemo), Gorzno und viele anderen.

Ein 3weites Diajporagebiet war die einjame Tudler
Heide, wo zunidjt bas Dorf Ojche zum Mittelpunkte einer

Die evangelifche Kirche 3u Ofcde

Gemeinde erwahi{t wurde, das ein fc&ines Kirdlein erhielt.
Tod kurz vor Ausbruch des Weltkrieges konnten die Kirden
3u Dreidorf und Griintal eingeweiht werden, die zum Teil
aud) aus Witten des Gujtav-Adolf-Dereins erbaut wurden.
Mehr als hundert Kirchen verdanken im Weichjelqau ihr Ent-
jtehen der tatkriftigen Hilfe diejes Dereins.
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Der Danziger Gujtav-Adolf-Derein wurde
im Jahre 1844 gegriindet. Er qehirte bis z3um Friedens-
Jclujje von Derjailles zum Wejtpreugijchen Gujtav-Adolf-
Hauptverein, Alle Evangelijden follten es als Ehrenpflicht
betracjten, alljihrlic) cine Gabe fiir dic Swecke des Dereins
3u opjern. ,Lajjet uns Gutes tun an jedermann, allermeijt
aber an des Glaubens Genojjen!“

7. Der Evangelijche Bund (1886 geqriindct)

hat eine 3wiefadje Aufqabe. CEinerjeits will er die evan-

gelijchen Interejjen gegen die wachjende Wadt Roms wahren,
andererjeits die Evangelijchen aus ihrer Gleichgiiltiqkeit auf-
riitteIn und die einzelnen Candeskircen untereinander ver-

binden. In Danzig hat der Bund einen bliihenden 3weig-
verein, der mit jeinen Witteln die evangelijche Diajpora-
gemeinde St. Deit a. d. Glan in Deutjch-Ojterreichunterjtiigt.

8. Der Daterlandijche Frauenverein (interkonfefjionell)
hat in Kriegs- und Friedensjahren eine jeqensreice Arbeit

geleijtet. Im Weltkriege organijierte er Deutfchlands Frauen
zur Pflege der Derwundeten und zum Derteilen von Liebes-
gaben an die im Felde ftehenden Krieger. In Friedenszeiten
widmet er fic) bejonders der Ertiichtiqung der weiblicen
Jugend und der Krankenpflege. Wochte der Derein auch
fernerhin jfeine jozialen Deranjtaltungen jum Wobhle der

Menjchheit ausbauen und erweitern.

XII. Ausblick.

Alle Deranjtaltungen der Inneren Wijfjion leqen Seugnis
davon ab, dak der Geijt uneigenniigiger Macjtenliebe bei den
Mitgliedern der evangelijcen Kirde der ehemaligen Drovin3
Wejtpreugen' 3u finden war. Dann kam der Weltkrieg, der
alle Krajte in den Dienjt des Daterlandes jtellte. Aber wie
ein Reif in der Frithlingsnadt wirkten Revolution und der
Gewaltfriedben von Derjailles, durd) den Hunderttaujende
unjerer Dolks- und Glaubensgenofjen dem Polentum iiber-
liejert wurden. Diele muften der Gewalt weichen und nad
Deutjdland auswandern. Da die Evangelijchen der an Polen
abgetretenen Gebiete fajt ausnahmslos der unierten Kirde
angehoren, muften fie fic) neu organifieren. Eine Synode in
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Pojen nahm 1923 das in Danzig und Preufen fchon feit 1919
geltende Frauenwahlrecht 3u den kirchlichen Korperfdaften
an. Der Oberhirte der unierten Kirche Polens jfoll fortan
bie Amtsbejzeidnung ,,Bijdof“ fiihren. — Im foqenannten
»KongreRpolengibt es eine Reihe evangelijder Gemeinden
teils lutherijcer, teils reformierter Ricdhtung. Jede diefer
Kircen ijt felbjtindiq unter eigener Derwaltung (Kon-
jijtorium) in Warjcau. Der Mittelpunkt evangelijcden Cebens
im eigentlicen Polen ijt die Indujtriejtadt Cod3.

Schwieriq ijt es, die eingelnen Gemeinden mit evan-

gelijden Lehrern und Pfarrern 3u verjorgen, da die Aus-
- bilbungsmbglicdkeiten fajt ganz fehlen. Die Sukunft ijt in

Dunkel gehiillt und erfiillt uns mit banger Sorge.
Die Freie Stadt Danzig 3zahltunter 350 000 Ein-

wohnern etwa 220000 Evangelijde,. die oder unierten
Landeskirche Preugens angefcjlojjen bleiben. Ein General-
juperintendent jteht an ihrer Spige, der in der Generalfynode
ber unierten Kirdje Preugens Sig und Stimme hat. In allen
Gemeinden herrjdht reqes evangelijch-chriftlides Ceben.

Leiber hat das furdtbare wirtdhaftlide Elend der Mach-
Rriegsjeit mandes Pflingzlein der Inneren Miffion zum Der-
borren gebracht. Hojpitiler, Krankenhiujer, Erziehungs-
anjtalten, HKinderhorte und Kinderbewahranjtalten haben
Jchwer gelitten und leiden noch. Aber chriftlide Bruderliebe
ijt nach Einfiihrung der Guldenwihrung bereits eifrig dabei,
nod) Bejtehendes zu erhalten und Teues aufzubauen. (Kriippel-
fiirjorge, Cungenheilanjtalt in Jenkau.) Trof der harten
Seiten wollen wir nicht erlahmen, unjere hart umkimpfte
Heimat, unjern protejtantijden Glauben und unjer jchwer
bedrohtes deutides Dolkstum hoch3zuhalten.

XIV. Chrijtlide Kunft im Weidjfelgau.
1. Die Baukunjt.

Die evangelijdhen HKirchen des Weichjelqaues jtammen
entweder aus der Ordenszeit, aus der Zeit der polnifchen
Herrjdhaft oder aus der MMeuzeit.Der Deutjche Ritterorden
bradte aus dem Wejten Deutjdlands den qotijden Bau-
jtil (Spigbogenjtil) mit, den deutjche Baumeijter jo recht 3um
deutjchen Baujtil gemacht haben (Céilner Dom, Strakburger
Miinjter). Im Ordenslande, wo es an geeiqnetem Baumaterial
fehlte, benugte man faft ausfcdlicflid dic Backiteine (Siegel)
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jum Bau der-Burgen und Kirden, und hier entwickelte fic
ber erhabene Stil der baltijdhen Backjteingotik. Das
edeljte Bauwerk des Ojtens ijt die herrliche Marienburg.
Dann aber nennen wir die alten Danjiger Kirdhen, allen
voran die gewaltige UWlarienkirde, den Dom in Marien-
werder und die Marienkirde in Elbing (einjt Klojterkirde).
Der Grundrif vieler alter Kircen ijt vielfac) ein lieqendes
Kreu3, das wir an der Danziger Marienkirche bejonders gut
beobadjten Rénnen. Wlachtige Pfeiler tragen das herrliche
gotijche Gewolbe. Drei Teile kann man deutlic) im Innern

St. Marienkirde in Dangig

vieler Kircjen unterjdeiden: das Mittelfdiff und die beiden
Seitenjchiffe. In legtere find die Emporen eingebaut. An der
Wejtjeite erhebt fic) der Kirchturm mit den Glocken, die die
Glaubigen an Sonn- und Fejttagen zum Gottesdienjte rufen.

ber die Dorfkirden Wejftpreufens aus der
Ordensjeit hat Oberbaurat Bernhard Schmid in dem Sammel-
werke ,Die Provin3 Wejtpreufen in Wort und Bild“ einen
recjt lehrreiden Auffak gefdrieben, auf den hiermit hin-
gewiejen fei. Pradtige Beijpiele gotijchher Dorfkirchen find
die Kirchen 3u Dorbeck (Kreis Elbing), Praujt, Ojterwiek,
Grof-Siinder, Wofjig, Woglaff und Stiiblau.
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In den beiden MWlarienburger Werdern qe-

jtatteten die polnijchen Behorden den evangelijden Gemeinden
nur den Bau von Kircen ohne Turm. Die des 17. Jahr-
hunderts find in den Kriegswirren ju Grunde gegangen. Die

Kirdhen des 18. Jahrhunderts zeichnen fic) durch reiche Der-

zierungen des Fachwerkverbandes aus. Raute und Andreas-

kreu3z.wechjein anmutiq ab oder find miteinander verbunden.
Der ganze Giebel wird mit einem Gejpinjt folder Sier-

fiillungen iiberzogen. Prichtiqe Beijpiele diejer Bauweije find
die Kirden 3u Stalle, Kagnaje und Prangenau. Auch die

Kirde in Cieqenort zeigt eine reiche Jnnenausjtattung. Die
Rieine evangelijcdhe Kirche in Paljchau, einjt Bejtandteil der

Pfarrwohnung, ijt als Denkmal der altejten Bauart zur Seit

arger Glaubensbedriickung bemerkenswert.

Die Kirdhen, die im 19. und 20. Jahrhundert entjtanden,
3eigen meijt die RiickRehr zur Ordensgotik.

©

Aud) die Klojteranlagen aus der Seit vor der

Reformation zeigen gotijchhe Formen. Am bejten erhalten ijt
das Jifterzienjerklojfter 3u Oliva. Aud das

Franziskanerklojfter in Dan3zig gehort hierher.
Es ijt aus einjtigem Derjall im vorigen Jahrhundert wieder
neu erjtanden und beherbergt eine Gemaldegalerie, ein

Mujeum und ein Realgymnajium. Die zum FranzisRaner-
Riojter qehérige Trinitatiskirche zeichnet jich burch ihr jchdnes
Gewsdlbe und bejonders durch die iiberaus 3ierliche Giebel-

architektur aus. — Ferner ijt teilweije erhalten das Sijter-
3ienjerklojter 3u Pelplin und das Dominikanerklojter in

€Elbing. Wo die Klojterbauten verjchwunden find, erinnern

wenig}tens nod die Klojterkircen an die Tatighkeit der

Ménche und Monnen, die fiir die Kultur unjerer Heimat einjt
von grofer Bedeutung waren. In Danzig ijt die Kirche der

Franziskaner evangelijc geworden (St. Trinitatis), wahrend
die Gotteshiujer der Dominikaner (St. WWikolai), der Kar-
meliter (St. Jojeph) und der Birgittinernonnen katholijd
geblieben jind. Die Dominikanerkirce in Elbing (St. Ularien)
ijt evangelijd geworden. Kulturdenkmiler aus fernen Seiten

find ferner die Klojterkirchen 3u Karthaus und Sarnowif
(Pramonjtratenjerinnen).

Eine bejondere Art von Kirchen find die Hojpital-
kRirden, von denen in Danzig die Kirche 3um Heiligen
Ceidnam und die Elijabethkirche, in Marienburgq die St.

Georgskirde zu erwahnen find. — Ulit vieler Liebe und
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Sorafalt find alle Kirdjen ausgejtattet. Oft zeigen fie kiinjt-
lerijde Erzeugnifje anerkannter Weijter, oft Rann man aber
aud) (bejonders im Kirchengejtiihl) echte Dolkskunjt einfacjer
Dorfhandwerker bewundern.

Mennonitifhe Gotteshaiujer jeicnen fic
durdh ihre Cinfacheit aus. In den jriihejten Seiten hielten
die Mlennoniten ihre Andadten in Privathiujern oder in
Schulen ab. Erjt 1768 erhielten fie vom Culmer Bifdof dic
€rlaubnis, fiir ihre Gottesdienjte ordentliche Haujer aus Hol;
3u bauen, welde die gemeinen Wohnhaujer nidt an Form
iibertreffen. Solche alten Kirdhiujer haben wir in Heubuden,
Pordenau, Cadckopp, Orlofferfeld und Warkushof. Wiirdig,
wenn aud klein, find die mennonitijfden Gotteshiujer in
Danzig und Elbing.

2. Plajtik und Hol3zjchnitkunft.
Uber die ,Plajtik in Preufen zur Seit des

Deutjdhen Ritterordens” verdffentlidte Oberbaurat
Bernhard Smid in dem Sammelwerk ,,Die Provin; Wejt-
preugen in Wort und Bild“ einen Aufjag, auf den hiermit
hingewiejen fei. Die gejamte Plajtik des Deutjchen Ordens
war fajt nur Rirdlicder Art. Auch das jtrahlende Mlof aik -

bild in Marienburg, die Jungfrau Maria mit dem
Jejuskinde darjtellend, ijt kennzeicynend fiir die Denkungs-
art der Ritter. Waria war die Schugspatronin des Ordens
(Wlarienvitter), und ihr 3u Ehren wurde das Bild in die
Mauernijde gejtellt. Es ijt act Meter hoc) und weithin ficdt-
bar. Die Jungfrau Maria trigt auf dem linken Arm den
Jejusknaben, wiihrend die redte Hand ein metallenes, ver-

goldetes Septer, mit Eicjenblattern und einer Eichel verziert,
emporhalt. Das ehrwiirdige Uladonnenbild tritt aus dem gol-
denen Hintergrunde der hohen Wauernijde deutlic) hervor.
Die Seitenwinde find himmelblau gefarbt und mit goldenen
Sternden iiberjait. Der Fufboden der Mijdhe ijt nad vorn

geneigt und mit gelben und qriinen Fliejen belegt. Die Jung-
frau tragt ein goldenes Gewand und ijt von einem roten, mit

goldenen Dogeln verzierten Mantel umwallt. Um den Kopf
Jchlingt fich ein weifer Schleier, und auf demfelben trigt fie

-

eine Krone. Das Chrijtuskind hat ein rotes, mit goldenen
Blumen verziertes Kleid an, eine Krone auf dem Haupt und
halt in der linken Hand die Weltkugel, wihrend die Rechte
an Wlarias Brujt ruht. Die iiberlebensqrofen Figuren und
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die hohe Wijchefind in Mojaik gqearbeitet, d. h. durch Meben-
einanderreihung von Rleinen, verjdhiedenfarbigen Glas-

jteinchen in Gipsmértel hergejtellt. Das ganze Kunjtwerk hat

Das Marienbild an der Marienkirde in Marienburg

in Europa nicht jeinesgleicen und ijt nocd)heute eine Jierde
der wiederhergejtellten Burg.

Das Bilbwerk ijt der Sage nad) das Cebenswerk eines

Kiinjtlers 3ur 3eit Winric)s von Kniprode. (Sage von der

Derhdhnung durd) einen polnijchen Fiirjten.)
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Weltberiihmt ijt ferner das jagenumwmobene K ru3zifizx
der Elftaujend-Jungfrauenkapelle in der WMarien-
kirde. €s ijt ein ausgezeidnetes und vielbewundertes
Werk von ergreifender Wahrheit (,Das Kruzifir 3u St.
Marien“ von Walther Domansky. ,,Erzihlungen aus der
Ojtmark“, Bd. 3). Die Begleitfiquren, Maria und Johannes,

Kirde 3u St. Johann in Dangig

tragen etwas weiche Gefichtsziige, die aber doc) den Schmer3
gut 3um Ausdruck bringen.

Woh! wenig Glaubensgenofjen auferhalb Danzigs wifjen,
dak die WMarienkirdheaud) ein Cutherdenkmal birat.
Esjteht vor der Antoniuskapelle und wurde von dem Kiinjtler
Rudolf Siemering der Stadt gejchenkt.
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Sur plajtijchen Kunjt gehiren aud) die pridtigen ge-
jcnigten Altare in alten Kirchen, wie der Hodaltar in der

Mlarienkirde. Bemerkenswert ijt ferner der Altar in der

Reinholdskapelle. Er jtammt aus dem Jahre 1516 und 3eiat
reide Schnigereien in fpatqotijdem Stil und prachtiqe Fi-

guren. Diele Altire find jiingeren Datums und gehoren der
—

Seit der Renaijjance, des Barocks und des Rokokojtils an.

Der Hodaltar zu St. Marien ijt 1509 von dem

Augsburger Weijter Wichael in Holz gefdhnitt. Er 3zeiqt in

Jeinen gréferen und Rieineren Feldern Bilder aus dem Leben
der Jungfrau Waria. Fiir qewshnlich find die Fliigqel des
Altars gejdlojjen. Wur an grofen Feiertagen werden fie
gedffnet, und dann fchaut man eine Welt von Lauter Gold und

Berrlidkeit. In der Uitte jigt auf einem Stuhle Maria; iiber

ihr jchwebt der Heilige Geijt in Gejtalt einer Taube, und
iiber ihm ijt wieder eine Krone, die von zwei Engeln getragen
wird. 3u beiden Seiten aber erblickkt man Gott den Dater
und Jejus Chrijtus, durch ein Gitterwerk von Wlaria ge-

Jchieden. Und iiber dem Ganzen fchweben das Camm Gottes
und der Kelch.

Eines Altars fei noc) gedacht, des qgrofen Altars in der
St. Johanniskirde zu Danjig. St. Johann ijt als
die 3weitqropte Kirche Danziqs bemerkenswert, feit 1454

3weite Pjarrkirche der Rechtitadt. Die reiche Innenaus-

jtattung ijt jehenswert, bejonders der ganz aus Stein erbaute |

Altar, dejjen Erbauer der Schdpfer des. Canggajjer Tores,
Abraham von dem Blocke, ijt. Er triigt die Jahreszah! 1611

und qehort der Renaijjance an. Das Altarbild jtellte Jo-

hannes den Taujer dar, wie er Jejus im Jordan taut.
Die St. Georgskirde in Marienburg bejitt

einen Jc&)dnenBarockaltar aus dem Jahre 1712. Sehenswert
jind die Altarbilder, die Kreuziqung, Grablequng und Auf-
erjtehung darjtellend. Am Altarjockel ijt die Feier des

heiligen Abendmahls 3u jehen. |

In Elbing hat die St. Marienkirche einen jehens-.
werten fpdatgotijden Hochaltar mit aus Holz gejdhnigten ver-

goldeten Figuren. Die Figur der Wlaria ijt 3u Offnen, und in

ihr jehen wir, in Holz gejchnigt, Gott-Dater, wie er den ge-
Rreuziqten Heiland vor fic) auf dem Schoke halt. — Aud
der Altar in der Pfarrkirche 3u den h. drei Konigen ijt jpat-
gotijch, wihrend die Heiligleicnamkirde einen fiqurenreiden
Barockaltar befigt.
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In gewijjem Sinne ijt aud) die Ajftronomifde Uhr
in der Danziger Marienkirche zur chrijtlicen Kunjt 3u 3ahlen.
(Saqe.)

3. Malerei.

Wohl in jeder Kirche hat man Gelegenheit, chrijtlice
Werke unjerer deutjden Waler 3u betradhten. Pracdtiq find

Das JFiingfte Geridht im Artushof

3. C. die bemalten Glasfenjter in den neuen Kirden. Die
Bildbwerke des Danziger Walers Andreas Sted zieren
viele heimijche Gotteshaiujer. In den Klojterkirchen 3u Oliva
und Pelplin befinden fic) mehrere jeiner Werke. Auch das
Altarbild in der Heiligen Leidnamkirce jtammt von ihm. Es

ftellt auf einem Hintergrunde mit Danzig den gekreuzigten
Heiland dar, vor dem Waria Magdalena betet. Auch die
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Marienkirce birgt ein Wandgemiilde diejes Kiinjtlers, und

mehrere Gemiilbe im Artushofe find von ihm gearbeitet.
Spuren von Stechs Citiqkeit finden jich auch in den Kirdhen
3u St. Johann und zu St. Katharinen (Altarbild). Wenig
bekannt diirjte es fein, dak auch die Kirche in @jterwick
3wei Bilder diejes Weijters ihr Eigen nennt. Es find dies

Zwei Altarbilder, die Kreuziqung und die Auferjtehung dar-

jtellend. Im Hintergrunde des Kreuzigungsbildes ragen die
Tiirme von Danzig hervor. Stech ftarb im Jahre 1697.

In der Heiligen Ceichnamkirdhe 3u Danzig befinden fic
3wei Bilder von Cuther und MWlelandton aus dem

Jahre 1534, welche Originale von Cukas Cranach) fein jollen.
Ebenjo erwihnen wollen wir das Bild von dem Danziger
Reformator Jakob Heqge von einem unbekannten .

Meijter (Seite 17). Heage predigte zuerjt in diejer Kirche in

evangelijdem Sinne und benugte fchon damals die auf dem

Kirdhofe befindlide Kanjzel im Freien. Wie uns berichtet
wird, predigte er am 16. Juli 1521 am Fue des Hagels-
berges 3um erjtenmal in evangelijdem Sinne.

Der ,,Waler Danziqs“, Anton Uloller, hat zwar

Jeine Kunjt nicht in den Dienjt der Kirche qejtellt; aber jeine
Bilder hat er oft biblijchen Motiven entnommen. Im Jahre
1602/03 jchuf er das ,Jiingjte Geridht im Artus-

hofe“. Die Tugenden und Cajter find auf dem Bilde in prach-
tigen; meijt weibliden Fiquren dargeftellt. Uber bem Gangzen
thront auf einem Regenbogen Chrijtus mit den Heiligen. In
einer Ecke ijt dichtes Gewimmel von Menjdhen, die zur Holle
verdammt find, und unter ihnen foll der Kiinjtler auf Befehl
des Rates jicd)in einem zur Holle fahrenden Boote felbjt an-

gebracht haben, weil er einer der die Lafter darjtellenden
Figuren die Jiige einer Biirgermeijterstodter geqeben hatte.
Dann bradhte er aber noch Jchnell einen Engel an, der das zur
Holle fahrende Boot 3uriickhalt. (Erzihlungen aus der Oft-
mark, Bd. 1.)

Jm Rathauje befindet fic) ein 3zweites Gemilde von

Anton Wloller: Die Dorzeiqung der Jinsmiin3e.
Der Kiinjtler lift dieje biblijche Erzahlung auf dem Danziger
Langen Warkt jic=habjpielen.

Su den hervorragendjten Kunjtjchigen Dangigs gehort
das ,Jiingjte Geridhtin der Marienkirde”. Es

ijt ein Meijterwerk des niederlindijden Walers Hans Wem-

ling und war als Altarbild fiir eine Kirche in Floren3z be-



2
S
Rat
oe

=

=
Sot

5
a
nr

we
8

“°

se

sz
G
3

8

2
a

=
bed
nm

nn

s

a



en
eee
ee
SS
SS
ee

50

jtimmt. Das englijche Schiff, das diejen Schagknad) Italien

bringen Jollte, wurde 1473 von dem Danziger Seehelden Paul
~

Beneke qekapert, und jo kam bas Gemiilde nach Danzig, wo

es in der Wlarienkirche Aufjtellung fand.
Das Bild bejteht aus einem Mlittelbilde und zwei Fliigel-

bilbern. Auf dem Wittelbilde thront hoch oben Chrijtus auf
einem Regenbogen, der Himmel und Erde miteinander ver-

bindet. Seine Fiife ruhen auf einer fchwebenden goldenen
Weltkugel. iiber ihm erblicken wir vier Engel, welche dic

Leidenswerk3zeuge halten. Drei Engel unter ihm blajen die

Pojaunen des Weltgericts. Rechts vom Erldjer Rniet die

Mutter Jesu als Fiirbitterin, links Johannes der Taufer. 3u
beiden Seiten befinden fich die 3wdlf Apoftel. Unter diejem
Chrijtusthrone ijt ein weiter Gottesacker 3u Jchauen. In der

Witte fteht der Erzengqel Wichael, in einen gqlanjzenden
Harnijc) und fchonen Purpurmantel qekleidet, dic Wage des

Geridts in der Hand. Der Tiingjte Taq ijt auf Erden an-

gebroden. Die Graber tun fic) auf, und die Toten jtehen arf.
Auf ihren Gefichtern fpiegeln fic) Furcht und Hoffnung. Der

Erzengel wieqt joeben zwei Aujferjtandene; einer wird zu leicht
befunden und mit der Waagjchalein die Hohe qejdnellt. Rechts
vom Er3zengel ergreift eine Ceujelsgejtalt einen Auferjtan-
denen, um ihn Jeinem Reiche 3uzufiihren. Aber cin Schugengel
halt ihn feft und jtdRt den Teufel mit einem Stabe 3zuriick.
Im Dorderqrunde ftreckt cin auferjtandener Greis jeine Hande
flehend dem Erzengel entqegen. — Das eine Fliigqelbild zeiat
die Derdammten in der Holle. Die Haare fic) raujend und die

Wangen 3jerfleijdend, jtehen fie vor dem qliihenden Abgqrunde.
Auf jedem Antlig jehen wir einen anderen Ausdruckk der Qual
und des Entjegens. Gefchiftiqe Teufel in qraflicher Gejtalt
treiben die Unjeliqen mitleidlos in die Gluten hinab. — Auj
dem andern Fliigqelbilde herrjcht jeliqe Freude. Die Frommen

jteigen auf Rrijtallener Creppe zum himmlijden Jerujalem
empor. Petrus als Pfortner heift jie willkommen. Engel
beRIeiden die Einziehenden mit dem himmlijfden Hochzeits-
Rieide. Dariiber erheben jich die qrofartigen 3innen der hod-

eee Himmelsbura, welche von mufizierenden Engeln
elebt ijt.

Auf die Darjtellung jeder einzelnen Figur hat der Weijter
die grote Sorgfalt verwendet. — So hohe Summen Danjig
aud) 3u verjciedenen Seiten fiir das Kunjtwerk geboten
wurden, es hat fich nie davon trennen modgen. Die Franzojen
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raubten es 1807 und bradten es auf ausdriicklicen Befehl
Mapoleons I. nach Paris, muften es aber nad) dem 3weiten

Turm von St. Marien in Dangig

Parijer Frieden wieder herausgeben. Vac) griindlider In-

jtandjebung durd) den Waler Brenjiq wurde es am 18. Januar
1817 in der Dorotheenkapelle der Marienkirche aujqehanat.

4*
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uf das Schickjal des Bildes wihrend der Jahre 1807—1817
bezieht fic) der darunter gejekte Ders:

»flls das ewge Gericht des Kleinods Riuber erqriffen,
Gab der gerechte Wonard uns das Erkimpfte zuriick.“—

4. Glockken und Glockenjpiele.

Sonntags rufen uns mit ehernen 3ungen die Glocken
gum Gottesdienjt. Sie find gewohnlic) im Kirdturm unter-

gebracht, wo fie vom Gléckner in Bewequng gejekt werden.
Die turmlojen Kirchen des Werders haben ihre Glocken in
einem bejonderen Geftiihl neben der Kirche. Solch eine Glocke

ijt auch ein Kunjtwerk; dennfie ijt auf einen bejtimmten Ton

abgejtimmt. Beriihmt ijt das Glockkengeladut 3u St.
Mlarien in Danzig, das alle anderen Glocken der Stadt an

Kraft und Wobllaut iibertrifft. Sechs Glocken haingen in dem

grogen Glockenturm der Kirche, fo qrok und fdwer, dak man

es nicht fat, wie fie einjtmals jo hod hinauf gebracht werden
Ronnten. Die qropte heift ,,.Dei gratia’ (Danket Gott!). Sie
wurde 1453 gegojjen und wiegt 12144 3entner, der Koppel
allein 524 3entner. Auf Meilen ijt in der Windrichtung der

Klang der herrlicen Glocken, mit denen die der anderen

Kirden wetteifern, 3u vernehmen. Ein wunderjam erareifen-
des Fejtgelaute, mit dem nur die héchjtenKirchenfejte ein-

geldutet werden, ijt das foqenannte ,,Beiern.
Das Glockkenjpiel zu St. Katharinen ijt der

Stol3 Dangigs. Im Jahre 1728 jtarb der altjtddtijce Ratsherr
Andreas Stendel und hinterlief jeiner geliebten Katharinen-
Rirde 18000 Gulden zur Anjcaffung eines Glockenjpicls.
Dieje Summe reicte jedoch bei weitem nicht fiir den Swerk,
und jo erlaubte der Rat der Stadt die Deranjtaltung von zwei
Klajfjentotterien, von denen nach Abzug der Unkojten der
3ehnte Teil zum Bejten des Glockenjpiels Derwendung finden
jollte. 1738 trafen die 38 Glocken des Spiels aus Holland ein.
Die innere Einridtung des Werkes iibernahmen Danjiger
Mleijfter.

So erjcjoll fortan jtiindlid) und halbjtiindlicd) ein Choral
vom Turm der Katharinenkirche hernieder (nur in der fieben-
jahrigen Leidenszeit Danzigs 1807—1814 war das Glocken-
[piel verjtummt), bis in der Macht 3um 3. Juli 1905 ein Blit-
jtrahl in den Turm einjehlug und auch das Glockenjpiel voll-
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jttindiq vernichtete, nachdem es noch wenige Minuten, bevor
der ziindende Strahl einjchlug, das Lied qejungen hatte:

_ »Herz3und Hand vereint 3ujammen,
jucht in Gottes Herzen Ruh.
Lafjet eure Liebesflammen
lodern auf den Heiland 3u.“

Dlit Hilfe der ftadtijchen und jtaatlicden Behdrden und

freiwilliqen Gaben wurde der Turm in alter Weije mit der

Uhr und dem Runjtvollen Glockenjpiel wiederhergeftellt. Meu

fteht er da in alter Schonheit, und auch das Glockenjpiel tont

wieder, fajt nod) fchéner als friiher. Die erjte Weije, die es

nad) jeiner Wiederherjtellunq erklingen lief, war: ,,tun
danket alle Gott.“ -

— Auch das Glockenjpiel auf dem Rathausturm aft all-

jtiindlich und halbjtiindlich eine Choralmelodie erjchallen.

5. Oraeln.
Sur chrijtliden Kunjft qehdrt auch eine qute Orgel-

begleitung des Gemeindegejangs. Die jchonjte und klang-
reicdhjteOrgel des Weichjelqaues befindet fich in der K Lo ft er -

kirdezu@Mliva. Sie ijt bas Werk.des kunjtreiden Orgel-
bauers und Wlonches Johannes Wulff, als Klojterbruder
»Pater Ulichael“genannt. Don 1760—1763 hat er daran ge-
arbeitet. Dann iibernahm der Danziger Orgelbauer Dalif die

Dollendung des fajt fertigen Werkes. Die Orgel hat 84 klin-

gende Regijter und 19 Mebenziige. Wenn mit vollen Regijtern
gejpielt wird, blajen die gefdnigten Engel, die um das Orgel-
werk fchweben, die Dojaunen.

Der Orgelbauer Dalif hat auch die pradtiqe Orgel zu
St. Warien in Danzig gejertigt (1760). Sie bejift 55 Rlin-

gende Regijter und drei Wianuale.

-Manch tiichtiges Werk ijt aud) aus der Orgelbauanjtalt
von Cerlegkiin Elbing hervorgegangen. Jn den Dorj-
Rirchen finden wir oft altere Orgeln aus der Werkjtatt des

@rqelbauers Heinridh@ Obudin Mohrungen.
©

6. Taufbecken und Taufkapellen.
»rajjet die Kindlein 3u mir kommen!“ jfprict Chrijtus

3u uns, und wir jaumen nicht, dieje Mahnung ju befolgen.
An heiliger Stitte empfangen unjere Kleinen die Tauje. Auch
in der einfachjten Dorfkirche jchwebt ein Taufengel von

dem Kirchengewélbe hernieder, unter dem die heilige Hand-
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lung vollzogen wird. In vielen Kirchen ijt 3u diejem Sweke
eine eigene Taufkapelle mit einem Caufbecken cingerichtet.

Inneres von’ St, Marien in Danzig mit Orgel und Kangel

Kiinjtlerija wertvoll find u. a. die Taufen 3u St. Jo-

hann, St. Katharinen und St. Marien in Danzig. Der Stifter
der Taufe (Baptijteriums) 3u St. Johann ijt der ehemalige
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Kirchenvorjteher Zacharias Sappio, der im 17. Jahr-
hundert Iebte und feine ganze Liebe jeiner Kirche jcenkte.
Auf Schritt und Tritt werden wir in der St. Johanniskircde
an diejen frommen Mann erinnert (Caufe, Bibliothek, Sappio-
glocklein, Grabdenkmal, Blaker ujw.).

Das Taufbecken ijt aus getriebenem Wejjing gearbeitet
und mit pricdtigen Symbolen verziert. iber dem Taufbecken
jchwebt eine aus qleichem Wetall gearbeitete Krone, im

unteren Rande den Mamen ,,Katharina 3appin“, eine Wid-

mung und das Jahr der Schenkung aujweijend.
Eine einziq dajtehende Taufe im Hohen Chor der

St. Katharinenkirgde, reich) in farbiger IJntarjia')
—

gearbeitet, verdbanken wir frommen Dorjahren aus dem

16. Jahrhundert. Als man in der jiebenjahriqen Leidenszcit
Danzigs (1807—-1814) fiircdtete, dak diejes herrlide Kunjt-
werk geraubt werden Rénnte, verjah man es mit einem

qrauen Olfarbenanjtrich, ihm fo ein triibjeliqes Ausjehen
gebend. Und wirklic) entging das Baptijterium der franjo-
jijchen Beutegier, aber noc) heute verdeckt der haplide An-

Jtrich den qroften Teil der JchGnen und wertvollen Intarjien,
Jo dak der Wunjch nach Reinigung berechtiqt ijt.

Dor der grofen Orgel der St. Marienkirde in

Danzig jteht das Caufbecken diejer Kirche, von einem Jchonen
Gitter umgeben. Die Cauje wurde 1554 in Holland nad) Uo-
dellen des Danziger Steinjekmeijters Cornelius gegojjen. Der

ebenfalls aus Mejjing gefertiate Deckel des Beckens mufte
leider auf der iiberfahrt nach) Danzig jeiner Schwere wegen
bei einem wiitenden Sturm iiber Bord geworjen worden.

XV. Anhang.
Urhunden zur Kirchengejchicte des Weichjelaaues.
1. Die Griindung des Klojters Oliva.

Im Yamen der heiligen und unteilbaren Dreieinigkeit
Amen. Id) Schambor, Fiirjt der Dommern, will allen jegigen
und kiinftigen Sohnen der heiligen Mutter Kirche Rund und

3u wifjen tun, daR ich den geijtlichen Ulinnern des Sifter-
zienjerordens, die Gottes Ciebe bewog, fic) an dem Orte

Oliva’) niederzulajjen, der in meinem eigenen, aus vater-

1) Intarjia
— die kunjtvolle Einlegung von Hol3 [€benhol3] in

anderes von verjdiedener Sarbe.
2) ad montem olivarum, 6. i. am Olberg.
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lichem €rbe iiberkommenen Befif erbaut ijt, 3um Beil
meiner Seele und der Seelen meiner Gattin, meiner Kinder
und meiner Dorfahren als ein Derméidtnis 3um Unterhalt
eben diejer heiligen Briider fieben Dérfer mit allem Subehor
und allen ihren Einkiinften iiberwiejen und aus meiner Ge-
walt und Herrjdaft in die ihrige iiberqeben habe. Die Mamen
ber Dorfer, die ic) ihnen mit ewiger Freiheit vor Seugen
iiberqeben habe, find folaende: Oliva, wo tas Klojter erbaut

ijt, Salcowif, Clambowi, Sterkow, Stanowe, Granjowi *),
'

Sintimi§. Auch geben wir ihren Hinterjafjen ewige Befrei-
ung von Scharwerk und Dienjtbarkeit, ausqenommen bei der

Wiedererbauung der Burq und der Briicke in Gdanjzc, auch
den Sehnten von allen Kriigen der genannten Burg, den
Sehnten vom Soll und den Sehnten von Rezck (7). iiberdies
den Sehnten vom Lachsfang in Werczina*) und den 3zehnten
Fijd von Barjizk, auch den Sehnten von allem unjerm Dieh.
Guferdem Freiheit zu fifdhen in der See und im Frijchen
Haff, alle Arten von Fijchen: Heringe, Steinbutten und Cachfe
in unjerm ganjen Herrjchajtsgebiet, mit allerlei Meken und

Gertitjdhaften. Auch ihre Schiffe und Sachen befreien wir vom

Soll durd) unjer qanzes Gebiet. Auferdem geben wir ihnen
bie Erlaubnis, Miihlen iiber bem Bache Stricza*) 3u erbauen.
Gegeben in unjerm Schlof Gdanze *) im Jahr 1178 nach der

Fleijdwerdung des Herrn am 15, Taq vor den Kalenden
des April. Seugen diejer Schenkung find Herr Eberhardt,
Abt von Colbak, die Priejter Heinrich und Hermann, Herr
Grimizlaus Gnezota und fein Bruder Wartin, Sulis, Hein-
rid) der Kammerer, Stropha und andere mehr. Indem wir
diejem Schreiben unjer Siegel aufdriicken, bejtitigen wir die

Sdenkung, und niemand in der 3ukunft foll fie aufheben.
Wer es verjuchen wollte, joll wifjen, daj er von Gott ver-

dammt wird. Ulit allen denen aber, die dicjem Ort jeine
Rechte wahren und ihm Gutes tun, fei der Fricde unjeres
Herrn Jeju Chrijti, dak fie jchon hier die Frucht ihrer quten
Tat geniefen und einjt auc) im Himmel mit ewigem Cohn
bei dem hochjten Richter belohnt werden. Amen:

Die miindliche iberlieferung der Wsnce behauptet,
ebenjo wie die Inf drift eines Denkmals in der Klo-
jterkirde, dah der Pommernherz0q Subislaus (ober Subislaw)
im Jahre 1170 das Klojter Oliva geaqriindet hat, dak er als Greis
in Oliva beerdiat ijt, da er zwei Séhne, Sambor und Wejtwin,
hinterlajjen hat, und da er nach der Cradition der erjte Herzog

1) Grenzlau. *) Merfin. %) Strief. 4) Danzig.
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der Pommern qewejen ijt, der die Ratholijde Religion anae-
nommen hat. Durd Urkunoden lapt fic Subislaw nidt nad-
weijen, ebenjo wenig das Jahr 1170 als Jahr der Griindung
des Klojters. — Yach.1577 wurden die Gebeine der Herz6qe qe-

Wioetebt
und in einem gemeinjchajtlidhen Grabe im Klofter

eigefest.

Gus dem ,Chemata des Riejenburger Bi-

iaorsErhard von Queif zum 1. Januar 1525".

. Exjtlich bishero habt ihr gehalten fieben Sakramente,
iPapinJoll vor allen Dingen eurer Seliqkeit Grund-

fejte jein der Glaube, und follet nicht mehr Sakramente haben,
denn Chrijtus eingejegt hat, namlich das heiliqe Abendmahl
und die heilige Taufe.

2. Es joll hinfort kein Bann mehr fein noch gelten .

9. Es joll Rein Orden mehr fein, weder mea nod)
Ylonnen ...

10. Es jollenBifchofeJein und bleiben, .... die da

predigen und Gottes Wort rein [ehren und auslegenund der

Kirche vorjtehen.
12. Die Ojterfeiertage, Pfinajtfeier und Weihnadhtsfeier,

desgleidenauc) die Sonntage joll man halten nach chrijtlicer
Weije, wie es Gottes Wort und Ordnung gemaf;ijt. .

13. Es follen die Gejainge und Gebete in der Kirchedeutfd)
gehalten werden, damit es jedermann verjtehe. |

16. Die Bilder in Haujern und Kirchen joll man nicht
anbeten....

18. Die Bruderfcaftenund Gilden Jollen ihre Stiftungen
; zur Unterhaltung der Armen und anderen gottleligen
Gebrauchenwenden und [eqen.

20. Wer zum heiliqen Machtmahl gehen will, der Lajje fic)
den Priejter, jeinen Beichtvater, aus Gottes Wort beridten
und berichtige jic) auch jelbjt, wie er Brot und Wein nach

far Einjegung in beiderlei Gejtalt nehmen und genieken
oll.

22. Allen Priejtern, Monchen und Yonnen ijt unverboten,
ihren Orden 3u verlajjen und in den Ehejtand zu treten.

3. Cuthers Brief an den Danziger Rat.

Gnade und Friede durch Chrijtum, unjern Heiland.
Ehrjame und Weife, liebe Herren und Freunde!

Auf Euer jchriftlid Beqehr habe ich meinen Fleik getan,
um einen gejchickten Prediqer Euch zu bejtellen. Mun hat es
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nicht Jein wollen, bak Herr Johann Pommer'), welden Ihr
Jelbjt qenannt und beqehrt habt, hatte mogen Euch qeqeben
werden, wie ich gern gejehen hatte; denn unjere Gemeinde

hat ihn nicht wollen Lafjen, auf da wir allhier aud) Ceute

behielten, durd) welche wir andere erziehen und andern
Stadten dienen mochten: jo fchicke ich Euch Wagijter Wichael
Hahnlein’), cinen fajt*) frommen, jittigen und gelehrten Mann
in allen Stiicken, desqleichen ic) hier nicht anders weif, damit

hoffe ich, Thr jollet verjorget und bewahret jein, und er Eud)
tdglith je bak’) gefallen wird. Denjelben empfehle ic) Euer

Weisheit und Liebden, wollet ihn Euch lajjen befohlen fein,
Jo vielmehr er von uns 3u Euch in fremde Lande fich begibt,
und verjdhaffen, dah er Eurem Sujagen nad) chrijtlich und

wohl verjorgqet jet; wie denn Chrijtus und Paulus vielmal

Iehren: Diejenigen, jo uns das Wort lehren, 3wiefacer Ehre
wiirdig find 3u halten.

Euch bitte ich, meine lieben Herren und Freunde, wollet

ja alles tun und leiden, was fic) immer tun und leiden will,
damit Thr Frieden untereinander habt, und zujehen, daR nicht
irgend Schwarmaeijter unter Eucd) kommen, wie leider bei
uns in Oberdeutjchland jolche Leute viel Jammer anridten,
wie Euer Weisheiten vielleicht wohl qehdret haben. Ijt etwas

3u findern oder 3u breden, es fei Bilder oder was esfei, dak
Jolches nicht durch den gemeinen Wann, jondern durd) ordent-

liche Gewalt des Rates gejchehe: damit nict auc) wie anders-

wo einreifen wiirde, die Obrigkeit 3u veracdten, welde dod
Gott will gefiirdtet und geehrt haben. IJnjonderheit aber,
dah Eure Weisheit darauf jehe, dak man Euc) nicht lehre nach
dem Gejege Wlojis reqieren, viel weniger nad) dem Evan-

gelium, wie ic) in beigeleqtem Settel verzeichnet und diejem
Eurem Prediger Herrn Ulichael befohlen habe, der Euch wohl
unterridten wird, dem gehordpet.

Hiermit Gott befohlen, der Euch jtirke und mehre ju

jeinem Cob und Ehren. Amen.

Datum Wittenberg, am Freitage vor Jubilate 1525.

Martin Cuther.

‘) Johann Bugenhagen, Pjarrer in Wittenberg.
*) Michael Meurer, der nach jeiner Daterjtadt Hainicen in Sach-

jen aud ,,Haihnlein“genannt wurde.

*) jajt = jer.
‘) bak = bejjer, mehr.
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Auf dem beigelegten S3ettel warnte Luther davor, in

faljchem Cifer das bejtehende Recht 3zugunjten des Alten
Tejtamentes zu Gndern, bejonders in bezuq auf das 3Jins-

nehmen, das wohl durd) die chrijtliche Liebe eingefchrankt
werden miijje, nicht aber ohne boje Folgen jofort ganz ab-

gejdhafft werden konne.

(Aus ,Wie Danziq evangelijc) wurde“ von Pfarrer
Lic. Freytag.)

4. Aus dem Briefe Dr. Martin Cuthers an

Pankratius Klemme.

Pankratius, dem Knechte Gottes in der Kirche Danzias.
Nlit Freuden habe ic) Deinen Brief gelejen, in welchem

Du von der Frucht des Wortes Gottes in der Kirche Dangias
beridtejt. Der Herr, der jein Werk durch Dich angefangen hat,
der moge es auc) vollenden. Was Du von dem Gebrauch des
Sakramentes jdreibjt'), naimlich, dah es von allen erjehnt
werbe, das Edikt des Konigs und der Bijchdfe aber dem ent-

gegenjtehen, jo ijt dies meine Weinung: Wenn fie fo jtark im
Glauben waren, dak fie den Willen Gottes iiber den Willen
der Mlenjchen 3u feken wagten, jo wiinjdte id) wohl, dah fie
es verjucjten. Dielleicht wird der Rat, wenn er es nicht
hindert, fondern gefchehen laft, fic) beim Kénige 3u_ ent-

Jchuldigen haben, namlich, dak es nicht jeines Amtes fei, den

Dienjt der Kirche 3u leiten noc) 3u dndern, 0. h. Gott lehren.
Denn als der Kinig felbjt das Wort hinderte, war es eine
andere Seit, ein anderer Grund, nimlich die biirgerlice Un-

einigkeit in der Stadt. Jekt, da fie einig find und das juge-
lajjen haben, was das Grofere ijt, nimlic das Wort, warum

nicht auch das, was das Kleinere ijt? Denn in der Mot kann
der WMenjchdas Sakrament entbehren, nidt aber das Wort.

Derlajje die Kirche nicht, jondern Iehre jtandhaft das Wort des
Sakramentes,

Gus Wittenberg, am 7. Wirz 1543. WES:

(Gus dem ,Handbud) fiir die Evangelijden in Danzig.“)

5. 3wei Urkunden iiber die Griindung bes

Kirdjpiels Thiensdorf im Kleinen Werder.

a) Wir Gujtav Adolf von Gottes Gnaden Konig der

Sdhweden, Goten und Wenden, Groffiirjt von Finnland, Herzog
‘) Pankratius Klemme predigte zwar evangelijch, durjte aber die

Sakramente nicht nach evangelijcer Weije fpenden.



61

in Civfand und Carelien, Herr iiber Ingermanniand, tun
kund, dak unjer Untertan, der wohlgelehrte Herr Georgius
Severus, untertiiniglt 3u unferer Kenntnis gebracdt hat, dak
nachfolgende DéorferCampenau, Warkushof, Thiergart, Alt-
und Pr.-Rojengart feit langer Seit 3u einem Kirchjpiel qehort
haben, und er es auch eine Seitlang ohne Hindernifje befejjen
und genojjen hat, und dah einige derjelben Dérfer ohne gejek-
lichen Grund fic) davon abgejondert haben, demiitiq uns

bittend, wir wollten qnidigit die Anordnung treffen, dah fie
auch fernerhin unter ein Kirdh[piel qehérenmégen; weswegen
und weil eine jolche Abjonderung nicht allein ihrer Kirde
3u qrofer Derkleinerung und Schaden, jondern auch friiheren
dariiber geqebenen Privilegien zur Deradhtung gerdt, ver-

ordnen und befehlen wir hiermit, jowie wir auch ernjtlich und
ausdriicklic) jtatuieren, dak dieje alte Fundation auch hernad
gehalten und nicht im geringjten Mage verkleinert oder ver-

Gndert werden fjoll. Wir befehlen deshalb jtrenajtens allen,
wer fie auc) waren, welche in den betreffenden fiinf Dorfern
bauen und wohnen, daf fie vorgemeldeten Georgium Severum,
wie auch jeine gejeglichen Uachfolger, als ihren redten
Kirdenhirten anerkennen, ihm gutwillig und 3u rechter Seit
alle Gerechtiqheit qewahren, welche jie nad alten Statuten
und Rezefjen ihrem Pajtor 3u tun fchuldiq und pflichtig find,
und feine Dorginger auc) erhalten haben. Hiernach haben fic)
alle 3u ridjten bei unjerer Ungnade und gebiihrlicen Strafe.

Datum in unjerm Feldlager bei Dormoditt,
den 9. ORtober 1627.

Gujtavus Adolphus.
(iS)

(iiberjegt von Max Toeppen.)

b) Es wird hierdurch jeder manniglic, injonderheit
denen, fo daran gelegen, kund und 3u wifjen getan, dag zur
€Ehre Gottes auf untertiiniges Anhalten der evangelijcden
Hollander im Kleinen Werder von wegen und im Mamen Ihrer
Konigl. Wajeftit, unjers allerqnadigjten Herrn Jhrer
Excellen; fiir gut und heiljam befunden haben, dak auf
Thiensdorf cin verordnetes Kirchjpiel mige angelegt und ge-
jtijtet werden. Es find dazu verordnet und bejtitiqt nach-
folgende Dorfer, als Warkushof, Altrojengqart, Ejdenhorjt,
Thiensdorf, Kuckuck, Schwansdorf, Wengeln, Reichhorit,
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Rojenort, Hohenwalde und Baalau. Damit bes der Kirchbau
dejto Leichter fallen und die Kirche nacbmals unterhalten
werden Rénnen, haben Jhro Excellenz dazu verordnet drei

BHufenauf Thiensdorf,die jahrlic) der Kirche ihren gewohn-
licen Sins erlegen follen. Und joll der Prediger, der cine

Hufe bejiget, von Jins und allen Unterpflidten frei qe-
niefen. Jedod) das alles 3ur allerqnadigjten Ratifikation
hichjtqedachter Koniqliden Majeftit.

Su Urkund mit Threr Hocherwahlten dials eigener
Handjchrift bekraftiqt.

Elbing, 13. September 1631.

Arel Odjenjtern. -

Dieje Urkunde wurde von dem polnijchen Konige be-

jtGtiqt, aber die drei Hufen find nie angewiejen worden.

. (ach ,Barnod: Chronik und Statijtik der evanal.
Kirchen Ojt- und Wejtpreugens.“)

‘
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Herzoq Wieszko von Polen wird Chrift.
Adalbert von Prag predigt bei Danzig und jtirbt

den Ulairtyrertod.
Bruno von Querfurt wird erjchlagen.

ey
des KlojtersOliva. Herz3oqSubis-

aw

Der Wond Chrijtian wird »Bilchofvon

Dreugen“.
Der oat Ritterordenerobert das Preufen-

an
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1525 Herzog Albrecht |. fiihrt in Preufen die Re-

formation ein.

1525, 4. Juni Wlichael Weurer predigt in St. Marien.

1526

1536

1626
1724

1772

1793

1814

1826
1839

1844
1857

1892

1919

Jakob Knade. Jakob Heaage.
Konig Sigismund I. unterdriickt die Re-

formation in Danzig.
Pankratius Klemme wird Pajtor an St. Marien.

Gujtav Adolf in Wejtpreufen.
Das Thorner Blutbad.

Erjte Teilung Polens. Friedridc) d. Gr. erwirbt

Wejtpreugen.
Sweite Teilung Polens. Danziq wird preupijd.
Griindung der Danziger Bibelgejell}caft.
Griindung des Danziger Heidenmifjionsvereins.
Direktor Cojdhin griindet die erjte Kleinkinbder-

Bewahranjtalt in Danzig.
Griindung des Danziger Gujtav-Adolf-Dereins.
Griindung des Diakonijjen-Krankenhaujes in

Danzig, das 1862 ein Diakonijjen-Ulutter-
haus wird.

Diajpora-Anjtalten in Bijchofswerder.
Danzig wird ,,Freie Stadt“. Dommerellen wird

an Polen abgetreten.



Danzig

Oftdeutides
Heimatgejhidhtsbuch

Bon L. Mahlau und BS. Fublbriigge
Pro Heft 0.75 Gulden oder 0.60 Goldmaréf

Heft 1: Oftdeutfehes Gagenbuch
Heft 2: Gefchichte d. Freien Stadt Dangig einfehl. Pommerellens

und des alten Preufenlandes
Heft 3: Gefchichte des alten deutfchen Reiches bis gum Jahre 1806

Heft 4: Brandenburgifeh-preupifc-deutfche Gefchichte
Heft 5: Staats u. Viirgerfunde f. deutfche Sehulen db. Oftens

Gefamtausgabe in 1 Bande 3.— Guld. oder 2.50 Goldm.

Aus cinem Preffeurteil:
Es ift einfach erftaunlich, wie Die Herausgeber die fchwere

Aufgabe gu LlHfengewuft haben, auf fnappftem Naum (in fiinf
Heften von rund aiwei bis vier Oruckbogen Lmfang) die deutfehe
Gefchichte in ihren wefentlichen Eveigniffen fo au fehildbern, daf
fie als ein abgerundetes Gefamterlebnis in den jugendlichen
Gemiitern, die fich mit iby gu befehaftigen haben, haften bleibt:
Dev Glaube an Deutfehlands Sufunft joll der heranwachfenden
Gugend geweckt und geftdrtt werden, und diefes Siel fann, wie
Die Herausgeber fehr richtig empfunden haben, nicht Durdy
AufZaihlung einer untiberfehbaren Menge von Tatfachen, Er-
eigniffen und Sablen erveicht werden, jondern vielmebr Durch
Kongentrierung dev GFiille aller Ereigniffe auf das Wefentliche.
Seder Deutfche fann diefes im fehinften Ginn ergieherifche
Werk mit herglichem Vertrauen willfommen heifen.
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DanziggGefchichte
pon Dr. Erich KReyfer

Gebunden 4.50 Gulden, 3.50 Goldmart
Seif Der Abfvennung vem Mutterlande ift Die Gefchidte feiner Seimat-

ftadt fiir jeden Dangjiger von befonderem Gnterefje. Dr. Keyfers Werk
bringt eine allgemein verftindlice, in flottem Stil gebaltene, auf wiffen-
fcaftlichen Forfechungen berubende Darftellung der Gefchichte Dangigs.

Gin (ebensvolles Heimathuch, das fiir Danjigs Deutfehtum zeugt.

Dangigs Entwiclung
von Dr. Erich Reyfer

Rart. 0.70 Gulden, 0.55 Goldmart

Diefe Schrift will in gedringter Form die Entwicllung des Freiftaates
Dangig von den dlteften Seiten bis aur Gegenwart darftellen. Der Jugend,
fowie allen, die fich fepnell und guverliffig iiber die grofe Vergangenbeit.
Der alten Hanfeftadt unterrichten wollen, fet diefes Viichlein empfoblen.

Danzig
yon Tesdorpf-Haberfeld
3.— Gulden, 2.25 Goldmarf

Gin GVeitrag sur deutfchen Kulturfunde.

Literaturge|hicte von Weftprenfen
yon Vruno Pompectfi
5.50 Gulden, 4.50 Goldmarf

Als eingige umfaffende Literaturgefdicte Weftpreupens fiir Wiffen-
fchaftler wie fiir Laien von gleicher Vedeutung.

Golfstunde von Oft- und Weftpreupen
yon €, Sdhnippel

Gebunden 2.— Gulden, 1.50 Goldmart
€8 ift vieles verge Ta Gebraiuchen in unferer Seimat. Man

muh fehon in den en BDisy ern fuchen, um auf altes Gold gu ftopen,
und der Verfaffer b ucht und

ei Den, was Des Aufhebens wert ift.

G. m. 6, H., Danzig.
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