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D IE  AUSSTRAHLUNG DER  UNIVERSITÄT KÖNIGSBERG 
AUF DEN RAUM DES POLNISCH-LITAUISCHEN STAATES 

Z U M  400. J A H R E S T A G  IH R E R  G R Ü N D U N G

v  0  N D R.  J O S E F  S O M M E R F  E L  D T ,  K R A K A U

U ic  * .  i * .  ^  “ L . m t h t

m L U  im  K a m p f der V ö lk e r  „ a d  S taa ten  en tsche idend  ™  ™ „ g

W irk u n g  u n d  n ic h t n u r  h in s ic h t lic h  ih res e ins tigen  P rog ram m s b e tra c h te t w erden .

D ie  im  17 A u g u s t 1544 erö ffnete  U n i v e r s i t ä t  K ö n i g s b e r g ,  nach ih re m  G rü n d e r H erzog  

A  r  c h . Ä r t i n a  genann t, w a , d ie d r i f te  U n iv e rs itä t im  

Ih re  G rü n d u n g  tru g  v o n  A n fa n g  an ade Z e i c h e n  e . n e ^  ̂ I r t

ke i*  uner U n iv e rs itä t  in  P reußen w a r schon m  h ie lt  es
A l ,  1348 in  P rag  und  b a ld  d a ra u f (1364) in  K ra k a u  U n iv e , „ tä te n  en ts tanden  w aren U e lt
W  „ r ie h  v  K n ip ro d ,  ebenfa lls  fü r  geboten, sieb b e im  P aps, um  das G r tn d u n g s p rrv tle g  B e rn d » » ,

i  - i  n , „  rl iR P reußen gegenüber B öhm en  u n d  P o len  in  der ge istigen E n tfa ltu n g
w enn e r „e rh .m le rn  w o llte , daß Preußen gegen F e b m a t i 387 8eine Z u s tim m u n g  e r te il t
zurückblieb. Schon h a tte  auch der I  ap. „p raM ilm r sich der G ründungs-
u n d  w a r K u lm  t u t  U n iv e rs itä ts s ta d t des O rdenslandes an,ersehe«, da  re m cU u g  steh der g

p lan  an äußeren U m s tä n d e n '). D e r V e rz ie h t au  . i L t t L l e r L s ' h i i . s i c h t l i c h  der B e fr ie d ig u n g

andererseits tü c h tig e  M änne r v e r lo r, d ie  ih re n  B ild u n g ,d ra n g  in  P reußen s e s t m
ten  A uch  h ä tte  eine U n iv e rs itä t schon dam als  v ie l z u , A to m e , „ n g  der K rä f te  d e , Landes. be i
Z g e t  k ü m . »  u n d  den au fs trebenden  S tänden  e in  n ü tz lic h e . B e tä tig u n g s fe ld  a u f dem  G eb ie t

der W issenschaften  e rö ffne t.

Das 15. J a h rh u n d e rt e rsch ü tte rte  schwer die deutschen P os itio n e n  a m * *  v ö lH s c h e r i j r o n t^ im

O sten, vo llzo g  sich doch se it seinem  B e g in n  in  B ö h m e n  u n d  * g a r n  _ D e u ts c h tu m
K r ä f t e  V e r l a g e r u n g ,  d ie  fü r  längere Z e it dem S la w e n tu m  cm  Ü b e rg e w ich t übe r das D c u ts c h t

sicherte . D ie  E rs c h ü tte ru n g  der deutschen B a s tio n  B ö h ,m C D ^ ¡ \  **■
■ -k lo n isch e  P o li t ik  in  U n g a rn  bedeu te ten  drohende A nze ichen  d a fü r , daß das se it der po lm scn  

Z “ e“ 'a ,U n ion  L  !3 8 6  sieh ve rd ich te n d e  U n w e tte r
Konsequenz übe r den O rdensstaa t he re inbrechen  w u rd e , zu m a l K a ise r u n d  P p ,
S  l ”  seinen B estand  g a ra n tie rte n , ih r  a lte , Ansehen v e r lo r .»  h a rte n . U n d  n a c h d e m « der 

ve re in ig te »  p o ln isch -lita u isch e n  Kraft in  der Zeit vo n  1410-1466 schon gelunget. 
samten u n d  d u rc h  d ie  F o rd e rungen  se iner eigenen B ü rg e r in n e r .eh geschw ächten 
zu  zerbrechen und  im  zw e iten  T h o rn e r F rieden  in  eine „h ö c h s t k o m p liz ie rte

Grenze*)“  e inzuengen, m uß te  d ie H o ffn u n g  a llm ä h lic h  v ö l l ig  schw inde»  ' D iu c b
des D e u ts c h tu m , a u f d ie  D aue r m it  m ilitä r is c h e n  M it te ln  gegen den po ln .sch-h tau ,sehen  1)

l) R ich a rd  G ra f d u  M o u lin  E c k a r t ,  Geschichte der deutschen Un'a' ' S1̂ b a 3 ” j ('p hi|ippi i 88fi, S. 23.

t, r L ’ .“  “  o 7 i L w . ; ; r ö . .  und w  * - — * ■ .  -
Korrespondcnzblatt des Gesamtvereins 77 (1929), Sp. 18 ff.
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S Ü  a u ß enpo litisch  gerade den G ip fe l se ine, E n t w i c k l u n g ^  
m ilitä r is c h e  A use inanderse tzung  fü r  den O r d e n » « , ,  von  vo rnhe rem  w en.g A u s » c h tm, f  E rfo lg . 

O ie B e h aup tung  der os,preuß ischen V o rb u rg  gegen .m e n  fo lg e n sch w e r.»  po ln,sehen Z «  
m d  eine ve rhängn isvo lle  A s s im ila tio n  der deutschen u n d  preuß ischen B e vö lke run g  an das Sl ^  

ko n n te  n u / m i t  fr ie d lich e n  M it te l, ,  e rre ic h , w e rd e , Diese

™  haben, is , d a , V e rd ie n ., de , le is te n  H ochm e is t«  J » d  e « . n  ^  überdauerte .
S taate e in  geistiges F u n d a m e n t gab, a u f dem  er alle S tm m e  der ko

D i .  Se lhstzerfle ischung der U n i v e r s i t ä t  P r a g  im  U tra q u is te n s tre it , 

len Anfang dieser G rü n d u n g  K a r l ,  IV .  im  16. J a h rh u n d e rt zu ge istiger
fü h rte  h a tte  der 1400 erneuerten  U n i v e r s i t ä t  K r a k a u  in  den fo lgenden  Jah rzehn ten  zu  c m e r t i  
^ ¿ T i t e Z L  ve rhe lfen . D a  N o rd o s td e u tsch la n d  u n d  U n g a rn  ke ine  U n ive rs rta te n  besaßen 

w urde  K ra k a u  n ic h t n u r das B ild u n g s z e n tru m  der po ln ischen  Jugend , son_ ern, zog, auc vx 

S tuden ten  aus O stdeu tsch land  u n d  U n g a rn  an. D e r H ö h e p u n k t w a r u m  1500 e r r e ^ J  aU 

K ra k a u  bedeutende H u m a n is te n  le h rte n  u n d  die Jag ie llon ische  U n iv e rs itä t den R u* “  ^  
eine besondere P fleges tä tte  der m a them a tischen  W issenschaften  zu sein. N ie  w i e d e r  h a t  
K r a k a u  f ü r  d e n  o s t m i t t e l e u r o p ä i s c h e n  R a u m  e i n e  so u n b e s t r i t t e n e  S t e l l  g 

aJ?a g e i s t i g e s  S t r a h l u n g s z e n t r u m  b e s e s s e n  w i e  a m  V o r a b e n d  d e r  R e f o r m a t i o n .  
D aß  diese Größe aber n ic h t a u f e iner na turgegebenen A n z ie h u n g sk ra ft K ra k a u s  oder a u f e iner 

besonderen L e u c h tk ra ft  des po ln ischen  Geistes b e ru h te , u n te r dessen w arm ende S a ld e n  dm 
S tuden ten  der benachba rten  N a tio n e n  sich zusam m engedrängt h ä tte n , sondern  e inz ig  u n d  a lle in  
a u f dem  g lü ckh a fte n  U m s ta n d  der M o n o p o ls te llu n g  in m it te n  eines fü r  geistige A n regungen  em p
fäng lichen , aber in  schu lischer und  w issenscha ftliche r H in s ic h t ve rnach läss ig ten  Raum es, zeigte 

sich be re its  im  ersten Ja h rze h n t des 16. Ja h rh u n d e rts , als d u rch  d ie G rü n d u n g  der U n iv e rs itä t m  
W itte n b e rg  (1502) u n d  F ra n k fu r t  an der O der (1506) der ostdeutschen Jugend  neben L e ip z ig  
neue bequem  e rre ichbare  B ild u n g sze n tre n  geschaffen w u rden . D ie  em sth a  t  gep ante '.n m  ung 
von U n iv e rs itä te n  in  seiner u n m itte lb a re n  N a ch b a rsch a ft, in  B res lau  u n d  G le iw itz , k o rm U ^K ra  ^  

be im  Papste h in te r tre ib e n  u n d  d a m it eine E n tw ic k lu n g  u n te rb in d e n  die ^ r d i e J a g ^ l  ?  
U n iv e rs itä t im  Z e ita lte r  der R e fo rm a tio n  le ic h t h ä tte  tö d lic h  w erden können  ). D enn  dieser P  
ze ß  d e r  E m a n z i p a t i o n  des  d e u t s c h e n  E l e m e n t s  v o n  d e r  U - v - s ^  K r a ^  

(B a rycz ) w u rde  in  unvorhergesehener W eise d a d u rch  ja h  besc eum g t, a 1 ausgingen
der m itte ld e u tsch e n  U n iv e rs itä t .»  d u rch  d ie  Ideen der R e fo rm a ,ro n , d,e "“ S v e r . f
sehr stieg. Es setzte  auch ein s ta rk e r Z u s tro m  po ln ische r S tuden ten  zu  den
tä te n  D eutsch lands « in , gegen den alle kö n ig lich e n  V e rb o te  und  S tra fa n d ro h u n g e n  ohne W »  kung

b lieben . In  K ra k a u  zeigte sieh der U m schw ung  b e re it ,  in  “ r M  u n d  h . U  ifo e
deutsche Burse in fo lg e  Ausb le ibens der deutschen S tuden ten  ‘ R ückgang
T o re  e n d g ü lt ig  schloß. In  den nächsten zw e i J a h rz e h n te n J u h rte  der

der Z a h l der ungarischen S tuden ten  auch zu r S ch ließung l ,  ,  d g N iv e a u  c iner
U n iv e rs itä t K ra k a u  ke ine  in te rn a tio n a le  B ede u tu n g  u n d  sank a llm ä h lic h  a u f das N iv

V o rb e re itu n g s a n s ta lt lo ka le n  C harakte rs  herab5).

E ,  e r h o b  s i e h  n u n m e h r  d i e  F r a g e ,  w e l c h .  S t a d ,  die N a c h f o l g e  K r , k a n s ^ a f o

h u n d e r t ,  e in  R egenerationsprozeß .» zu b a h n e n . A b e r dte B e ru h m g  der Jesurten

■) H e n ry k  D .ry e z , H i.to r i, Uniw er.yt.tu  J „gi,lloü.kiego •  «P««' lmmeni.nm. Krek. W3S. S. 115.

4) B a rycz , S. 116.
5) B a rycz , S. 118, 123, 324.
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nach dem  S chm a lka ld ischen  K r ie g  (1555) u n d  d ie  G rü n d u n g  der „K le m e n tin is c h e n “  A kadem ie  
u n te r P e te r C anisius le ite te n  n ic h t n u r  d ie R e ka th o lis ie ru n g  B öhm ens e in , sondern fü h r te n  
auch zu e iner V e rkü m m e ru n g  der K a ro lin is c h e n  A kadem ie6). E in e  U n iv e rs itä t aber, die 
im  deu tsch-po ln ischen  G renzraum  die F ö rd e ru n g  u n d  V e rte id ig u n g  der Ideen  der R e fo rm a tio n  
a u f ih re  F ahnen  schrieb , m uß te  dem nach n ic h t n u r  d ie  p ro te s tan tische  Jugend  O stdeutsch lands, 
sondern da rü b e r h inaus  auch d ie a n tik a th o lis c h e n  E lem en te  des p o ln isch -lita u isch e n  Staates 

anziehen.

In fo lg e  dieser te ils  te r r ito r ia le n , te ils  ze itb e d in g te n  Zusam m enhänge gew ann die G rü n d u n g  der 
U n iv e rs itä t K ön igsbe rg  im  Jahre  1544 von  vo rn h e re in  eine B edeu tung , d ie  sie übe r g leiche B e
m ühungen  andere r ze itgenössischer F ü rs te n  w e it h inaushob . Se itdem  der le tz te  H ochm e is te r 
den O rdensstaa t in  e in  w e ltliches  H e rz o g tu m  v e rw a n d e lt u n d  sich d u rch  d ie  H u ld ig u n g  in  K ra k a u  
sowie die E in fü h ru n g  der R e fo rm a tio n  seine b isherigen  P ro te k to re n  K a is e r u n d  P aps t zu Gegnern 
gem acht h a tte , d räng te  s ich d ie A u fgabe  der M o b ilis ie ru n g  der landeseigenen K rä fte  im m e r s tä rke r 
als d ringendste  N o tw e n d ig k e it au f, w enn  d ie  re la tiv e  S e lb s tä n d ig ke it Preußens gegenüber Polen- 
L ita u e n  a u f die D aue r ge w a h rt w erden  so llte . D ie  V o rausse tzung  fü r  d ie  E n tw ic k lu n g  der eigenen 
K rä fte  w a r der A usbau  des Schulwesens. D en  brennendsten  B edürfn issen  suchte der H erzog  d u rch  
A n lage  vo n  T r iv ia l-  oder L a te in sch u le n  abzuhe lfen . D ie  H o ch sch u lb ild u n g  em pfingen  d ie  tü c h t ig 
sten a u f seine K o s te n  in  W itte n b e rg . 1540 ka m  m an  auch h ie r in  e inen S c h r it t  w e ite r, in d e m  m an 
als E rg ä n zu n g  der L a te in sch u le n  in  K ö n igsbe rg  e in  sogenanntes „P a r t ic u la r “  e rr ic h te te . D ie  
gu ten E rfa h ru n g e n , d ie  H erzog A lb re c h ts  Schwager C h ris tia n  v o n  D ä n e m a rk  m it  der R eorgan isa 
t io n  der U n iv e rs itä t K openhagen gem acht h a tte , u n d  die R a tsch läge M e lanch thons e rle ich te rte n  
dan n  w esen tlich  den entscheidenden E n ts c h lu ß  zu r G rü n d u n g  e in e r eigenen U n iv e rs itä t in  

K ön igsbe rg7).

D a s  N a h z i e l  w a r  d i e  E r r i n g u n g  d e r  „ g e i s t i g e n  A u t a r k i e  P r e u ß e n s 8) “  u n d  d i e  
D u r c h s e t z u n g  d e r  R e f o r m a t i o n  i n  s e i n e n  G r e n z e n .  Es g a lt in  e rs te r L in ie , die 
eigenen B edürfn isse  des Landes zu be fried igen . E in  v o n  A n f a n g  a n  m i t s c h w i n g e n d e r  
N e b e n g e d a n k e  w a r  j e d o c h  d i e  A u s s t r a h l u n g  d e r  R e f o r m a t i o n  n a c h  P o l e n -  
L i t a u e n  u n d  d e m  w e i t e r e n  O s t e n .  H e ra n b ild u n g  v o n  eigenen P re d ig e rn , S chu lbed ien ten , 
R e ch tsg e le h rte n  u n d  Ä rz te n  fü r  P reußen u n d  d ie  N a ch b a rlä n d e r w a r das k o n k re te  P ro 
g ra m m . So suchte das ju n g e  H e rz o g tu m  sich d a d u rch  zu  b ehaup ten , daß es, de r m ilitä r is c h e n  
M a c h tm itte l u n d  des p o lit is c h e n  R ü c k h a lts  an  K a ise r u n d  P aps t b e ra u b t, n u n m e h r den K a m p f 
a u f ge is tig -re lig iösem  G eb ie t fo rts e tz te , in d e m  es n ic h t n u r seine eigenen ve rsch iedenartigen  

B evö lke rungse lem ente  (D eutsche, P reußen, L ita u e r , M asuren) d u rch  d ie  Leh re  L u th e rs  zum  
ers tenm al zu e iner E in h e it  ve rb a n d  und  fü r  den S ta a t erzog, sondern m it  diesen aus dem  eigenen 
Lande  gew onnenen K rä fte n  dem  neuen G lauben  sogar jense its  der ostpreuß isehen Grenzen 
Boden gew ann. D a m it  t ru g  d ie neue U n iv e rs itä t  vo n  A n fa n g  an n ic h t den H a n g  zu r e insam en 
F o rschungsa rbe it in  sich, sondern den W ille n  zu r tä t ig e n  B e h a u p tu n g  u n d  zu r Lösung  k o n k re te r

8) D u  M o u l in - E c k a r t  S. 21.
!) Zur Geschichte der Universität Königsberg vgl. im allgemeinen D a n ie l H e in r ic h  A rn o ld t ,  Ausführliche 

und m it Urkunden versehene Historie der Königsbergischen Universität. 3 Bände. Kgb. 1746—-1756; M a xT ö p p e n , 
Dje Gründung der Universität zu Königsberg und das Leben ihres ersten Rektors Georg Sabinus. Kbg 1844; 
C arl A lf re d  Hase, Herzog Albrecht von Preußen und sein Hofprediger. Lpz. 1899; C h r is t ia n  K ro llm a n n , 
Herzog Albrecht, die Universität und Königsberg, in; Ostpreußische Köpfe. Kbg 1928, S. 19ff: H ans R o th fe ls , 
Die Albertina als Grenzlanduniversität, in: Ostraum, Preußentum und Reichsgedanke. Lpz. 1935, S. 129 ff. 
Ferner die Beiträge von Jose f N a d le r in dem Sammelwerk: Deutsche Staatenbildung und deutsche K u ltu r im 
Prcußcnlande. Kbg 1931. Die neueste Darstellung der Geschichte der Albertina von S e ile  (1944) war dem 
Verfasser vor der Drucklegung dieses Schriftsatzes unerreichbar.

8) K r o l lm a n n ,  Herzog Albrecht S. 19.
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A u fgaben , u n d  es is t  ve rs tä n d lich , daß der überw iegende T e il der S tipend ien  an solche S tu 
denten vergeben w erden  so llte , d ie die po ln ische oder lita u isch e  Sprache beherrschten9).

D ie  d o p p e l t e  Z i e l s e t z u n g  der neuen U n iv e rs itä t ka m  auch schon in  d e r  P r o p a g a n d a  
zum  A u s d ru c k , d ie  v o r  ih re r  E rö ffn u n g  du rch  eine F lu g s c h r if t gem acht w u rde . W ie  w e it m an sich 
das ge istige E in zugsgeb ie t K ön igsbergs dachte , geht daraus h e rvo r, daß m an  das F lu g b la tt  außer 
in  D e u tsch lan d  auch in  Polen, H o ls te in , D ä n e m a rk  u n d  Schweden ve rsch ick te . In  Po len  fü h r te  
der an M agna ten  u n d  G e is tliche  versand te  A u f r u f  zu B e ra tungen , ob den po ln ischen S tuden ten  
der Besuch der neuen H ochschule  g e s ta tte t w erden so llte . M an ko n n te  s ich jedoch  zu ke inem  aus
d rü c k lic h e n  V e rb o t en tsch ließen10). D ie  w ich tig s te n  T e ile  dieses vo m  20. J u l i  1544 d a tie rten  F lu g 
b la tts  la u te n  in  Ü berse tzung :

...M it Gottes Hilfe haben w ir in unserer Stadt Königsberg eine Akademie gegründet, in  der alle schönen Gegen
stände in rechter Ordnung und ohne Einschränkung vorgetragen und die Sprachen gelehrt werden sollen, deren 
Kenntnis fü r die Kirche nötig ist... W ir glauben, unseren Untertanen ihre Treue und ihre Tapferkeit, die inZeiten 
der Gefahr hervorragend war, dadurch vergelten zu müssen, daß w ir ih r Vaterland nach Kräften m it den wahren 
Gütern zieren. Und es gibt für den Staat keine größere Zierde, als eine Heimstatt der ewigen Kirche und ein Hort 
der göttlichen Lehre zu sein... Schließlich hoffen wir auch, daß unsere Akademie den zahlreichen großen Völkern, 
die in Ost und West an Preußen grenzen, Nutzen bringen wird; denn wenn in unserem Gebiet die Wissenschaften eifrig 
gepflegt werden, können sie mehr und geschultere Pastoren für ihre Kirchen haben... Daher haben wir zum Nutzen Preu
ßens und der benachbarten Völker gelehrte und bedeutende Männer nach Königsberg gezogen, von denen die einen die 
Jugend die lateinische Grammatik lehren und nach Möglichkeit an einen reinen und natürlichen Stil im schriftlichen 
Gebrauch der lateinischen Sprache gewöhnen, die andern griechische und hebräische Schriftsteller vortragen sollen, 
weil die kirchlichen Quellen in diesen Sprachen geschrieben sind. Wieder andere sollen die Anfänge der Mathematik 
und Philosophie lehren. Diesen haben wir Lektoren der Kirchenlehre, des bürgerlichen Rechts und der Medizin 
zugesellt, damit es den Wissensdurstigen an keinem der Fächer fehle, die in gut aufgebauten Akademien gelehrt werden 
und das Leben der Menschen entweder lenken öder angenehm gestalten. Um jedoch geeignete Gelehrte heranzuziehen, 
verleihen w ir höhere Gehälter, als sie in Deutschland üblich sind, und zu gegebener Zeit werden w ir denjenigen, deren 
Bildung, Fleiß, Treue und Ausdauer sich für die Akademie von höherem Nutzen erweist, zusätzliche Privilegien 
vÄleihen... Allen jenen aber, die an unserer Hochschule sich den Wissenschaften widmen werden, erteilen wir "las 
Privileg, daß sie in unserem Lande bei allen Vakanzen vor andern bevorzugt werden sollen. Denn in Zukunft werden 
in unseren Städten Pfarrer, Prediger, Lehrer und Schreiber nicht von anderwärts, sondern nur von der Kön igsberg  
Akademie genommen...“

F ü r  die A u ss tra h lu n g  der U n iv e rs itä t K ö n igsbe rg  a u f den po ln isch -lita u isch e n  S taa t w u rde  neben 
der rä u m lich e n  N ähe u n d  der A u fgesch lossenhe it der bü rg e rlich e n  u n d  adeligen Jugend fü r  die 
Ideen  der R e fo rm a tio n  v o r  a lle m  d ie  P e r s o n  H e r z o g  A l b r e c h t s  en tscheidend. D ieser F ü rs t 
dem  die F ö rd e ru n g  der R e fo rm a tio n  u n d  d ie  Pflege der W issenschaften  n ic h /  a lle in  e in  po litisches 
E rfo rd e rn is  seines Landes, sondern auch e in  heißes H erzensanliegen w a r, s tand  m it  den bedeu tend
sten G e lehrten  D eu tsch lands in  regem  G edankenaustausch11), p fleg te  aber auch die Beziehungen 
zu den re fo rm a to risch en  K rä fte n  u n d  den fü h re n d e n  P e rsön lichke iten  P o len -L itauens  du rch  einen

9) Von den 24 anfänglich gestifteten Alumnatsstellen sollten 7 an Studenten m it polnischen und 7 an solche mit 
litauischen Sprachkenntnissen vergeben werden. Später wurde die Anzahl der Freistellen auf 28 erhöht und die 
Anzahl der litauisch oder polnisch sprechenden Stipendiaten auf je 8 festgesetzt.

10) Über die Verbreitung und Wirkung des herzoglichen Aufrufs in Polen vgl. S ta n is la w  K o t, Publikacja nowych 
uniwersytetów w X V I wieku. Królewiec i Zamość. Krak. 1929, wo auch das Unikat des Erstdrucks dieses bis dahin 
nur aus Nachdrucken bekannten Flugblatts in  verkleinertem Faksimile wiedergegeben ist. Das Unikat wurde 
von K o t in der Czartoryskibibliothek in Krakau gefunden. — P isa n sk i (S. 193) bemerkt, die Universität hätte 
in späteren Jahren ihre besondere Pflege der lateinischen Sprache damit begründet, daß an ihr zahlreiche Polen 
und Litauer studierten, die die deutsche Sprache nicht beherrschten. Aus Rücksicht auf diese hätte sie später 
auch das Begehren des Bischofs Heshusius, die akademischen Statuten in die deutsche Sprache zu übersetzen und 
in derselben alle halben Jahre öffentlich zu verlesen, abgelehnt.

u ) Vgl. die Zusammenstellung der Literatur in der Bibliographie der Geschichte von Ost- und Westpreußen, hrsg 
von Ernst Wermke. Kbg 1931, S. 145 f.
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boctrinam ccelcfiem? mtnatur pceitas: qoarum ejrempla (prob bolor) in rands regnorum minis non obfore icem'untur. pdmnm  
ergo i)co boc olpetnm bebere no6 cenfemus? v t dubia cceiefHs boetdn« pia et falutada accenbamus: tTee aliub reuera matos et 
grattus beo iaeripeium offerri potd?» i)etnbc noflds ftjbbids? quorum eo^eqia erga nos in uofdis pedcolts fbes ec virtusfuit:
baue gradam referettbam effe burtmus? v t ipfbmm patdam? quantö pofftmus? veds bonis omaremos. Vlec eß maios vllum  
becus pohdarum? qua effe ccdeßtx ceterabofpida?4c bomtdlia boctrincc be ibto. © it magna laps 2id?enarum et ©partce? 
qnob boueftas leges babuemnt: ramen ^ äc maior eff? et feruit r ira  crtem<r?qnob in bac regtone? vera be beo nodci'4 lucet?et?
( v t  fperamue) b i ö  l u c e b i t .  p o f f r e m o  e d a  m o l d s  m a g m o  « e n d b u s ?  q u e e  p r o f f t a m  « t u t  a b  o r r a ?  t u m  a b  o c c a f u  a t d n g o n t ?  f p e *  
r a m u s  b a n c  n o f f r a m  Hcabtmiam p r o f o t u r a m  e f f e :  q m * ?  f t  in t>ac r e g t 'o n c  e r u n t  f r e q i t e n d a  l i t e r a r u m  f f u b t a :  e t  p l u r e s  e t  e m b i *  
d o r e s  paff o r e s  e c d e f t a r u  b a b e r e  p o t e n r n t .  j f b e o  c m  r o l u t t  b e u s  f e m p e r  abitmetas  e f f e  f b o l a s  e c c l e f i f s :  v t  e f f e n t  m a g n i  c c e t u s  
b e b t ' t t  f r a b t i s ,  q u i  q t t a f t  c u f f o b e s  e f f e n t  ^ i b l i o t b e c r e  b i t u u c c ?  i b  e f f ? f c d p t o m m  p r o p b e d c o r u  e t  2f p o f f o U ' c o r u ?  e t  v n i u e r f e  b i f f o ^  
d r e  ecckpaßiax:  e t q u a n t ö  f i e r i  p o t e f f ?  t n t e g r e  b i f e e r e n t  b o c t d n a  e c c le ftV ie ?  a c  t e f f c s  e f j c n t  p o f f e r i s  a c c e p t a e  f e n t e n d a e  a b  antoribm 
p r o b a t t s .  b o c  n u m e r o  e r o b i t o s  p a f f o r e s  f o m t  v o l t ? q o i  r e r o s  b o e t d n e e  f o n t e s  m o n f f r a r e :  f a l f a s  r e l i g t o n e s  a  v e r a  b i f e e r *
n e r e t b e  v e r a  b e i  t u n o c a d o n e ? b e c g ' v e d s c o n f b l a d o n i b u s ? p i a s  m e r t t e s  e r u b t r e  p o j f i n t .  j f r r a n t  e m  m u l d ? q u t  p u t a n t  f a c c r b o d *  
b u s  t a n t t i m  a b  c e r e m o n i a s  o p u s  e f fe ?  n o n  a b  b o c e n b u m :  q u i a  n a t u r a  i n b i b e r i t  o m n i b u s  f a n t s  r t o d d a m  r e g e n b o r u m  m o m m .  
hxc  p e r m e t o f a  o p i n i o ?  q n n e  t a r n e n  l a t e  v a g a e u r ?  p r o r f i t s  e r c c r a n b a  e f f .  J T T a m  i n  e e d e f i a  n o n  t a n t u m  o p n s  e f f  n o f f e  l e g e s  b s  
b a c  c i o i l t  j b d e t a t e j f e b  m o l t a e  m a g n e e  e t  a r c a n c e  r e s  f i b e l i t e r  e r p o n e n b e e  t  q u o m o b o  f e  p a t e f e c e r i t  D e u s ?  c u r  b o c t d n a  e c d e f t c e v e m  
f i t ? ,  e t  £ t b n i c < *  e t  C u r a c c e  o p i n i o n e s  r e t j e t e n b e e :  v n b e  o r t u m  f i t  p e c c a t u m :  q u e e  c a u f c e  f t n t  c a l a m i t a t u m  b n n t a n a f t l : q u o m o b o  
iiberentur apeccatie et m o r t e  cetcma per ßlmm bei : ftbe ne g r a d s  p r o p t e r  (übtiftunt acdplenb4 f t t - r e c o n d l t a d o :  q u o m o b o  f t e  
m n o c a n b u s  b c u s :  q n o b  n o n  f t n t  aedpienbre i d i g i o n e s ?  f i n e  d f f t m o m o  t r a b i t o  b t u t n i t u s .  - f e a s  t a n t a s  r e s  e r p l i c a r e  n e m o p o f t j f ?  f  
nift et a o b t e d t  p i o s  b o c t o r e s ?  e t  f f u b t o f e  b i b t c e r t f T e t  f t e r c i t q ’S  p i c r a d s  a c  r e r e  « u u o c a d o n i s ?  a n t m u  a b  b e u m  f f e r e n t > v t  f t b e  i t y  / "  
c o r b e  a c c e n f a  v o c e m  ^ u a t t g e l q  v e r e  i n t e l l i g a t .  \ ) o l t  i g i r a r  b e d s  f f u b t a e f f e  l i t t e r a r ö t u :  v u l t  a u b t r i  b o c t r i c e m  e c c le f t a m ?  e t  b a u e  
b a b e r e  c e r t o s  c c e t u s  f f n b q s  b e b t t o s ?  q u i  t n t e g r e  f e d p t a  p r o p b e d c a  e t  2f p o f f o l t c a ? b i f i o d a m  e a f e f n * ?  c e r r a m i n a  o m n i S  t e m p o r u ? e t  
c o n t r o a e r f i a m m  g r a u i f T t m a r o m  b t j a b i c a d o n e s  n o r m t :  v t  f t n t  i n  f p c c o la ?  e t  t l l t t t e r a t o s  e r n b i a n t .  Ĵbep et p r o p b e t r e ?  ^ J o a n :  ■, 
Ä a p d f f a ?  C b d f f  u s ?  i f j j o f f o l i ?  c o e r a s  f c b o l a f f i c o s  f e c u m  t r a r e r o n t .  £ t  C o l l e g i u m  a b b i t u m  t a b e m a c u l o ?  i n  q u o  © a m u e l  i n f f t t u *  
t o s  e r a t ?  v e r e  f a i t  f b o l a .  © e m t a m u s  i g i r a r  v o l u n t a d  b e t  i n  b a c  t a n t a  re ?  in t u u a n b i s  f f u b q s  b o c t r t n < e  c o e l e f f i s ?  v t  e c c le f tV e  
p l u r i m o s  e m b t e o s ?  r e c t e  i t t f f i r a t o s ?  p u r a m  e t  c a t b o l t c a m  b o c t d t t ä  i n t e l l i g e n t e s ?  a c  d m  o r e  b e t  p r a b i t o s ?  b^beant. 3 t a < p  p r o p t e r  
p u b l i c a m ?  e t  p r a f f t c r ?  e t  v t d n a r u m  g e t t d u m ?  v t i l i t a t e m ?  a c c e r f j u t m o s  i n  2( c a b e m i a m  K e g i o m o n t a n a m  b o c t o s  e t  i n f i g n c s  v i r o s ?  
q u o r u m  a l t ]  tvabant i u u e n w t t  g r a m a d c a m  l a d n a m ? e t  a b  p u r a m  a c  natinani l a d n t  f e r m o n i s  f o r m a m  i n  f e d b e n b o ?  q u a n t a  f i e d  
p o t e f f ?  e a m  a f l u e f a c i a n t :  2ö t j  ^ T r c e c c t  e t  h«braicx l t n g u c e  a o t o r e s  p r o p o n a n t ?  q u o b  b c e  l i n g u c e  f o n t e s  b o c t r i r t p e  e c c le f t a f f t c a e c o *  
d n e a n t .  2l l t ]  p b i l o f o p b i c e  e t  i T i a t b e m a t u m  initia t r a b a n t .  ^ i s  a b f u n t t m u s  l e c t o r e s  b o e t d n «  e e d e f t a f f t e « ?  e t  t u r i s c r ö i l i s »  et 
a r t t s  t n e b i c c e :  v t  n o n  b e f i t  f a c u l t a s ?  c u p i b t s  b t f c c n b i  v l l a m  p a t t e m  b t f a p l t u a r a m ?  q u e e  e t  i n  b e n e  c o n f f i t u d s  2( c Ä b e m q s  p r o p o *  
n u n r a r ?  e t  v i t a m  b o m t n u  a u t  r e g u n t  a u t  o m a n t .  2l c  v t  i b o n e o s  b o c t o r e s  a t t r a b e r e m u s ?  f f t p e n b t a  b a m u s  m a t o r a  v f t t a t i s  i n  

J 0 e r m a n t a :  a b b t r a n  a c c e f f t o t t e s  p r o  t e m p o r e  q s ?  q u o r u m  e r o b t d o n e m ?  w b u f f r i a m ?  f t b e m ?  , a f | l b u i t a t e m ?  p l u s  p r o b e f f e  2f ^ b e m t i «  
a n t m a b u e r t e m u s .  © u m m a  e t t a m  e t  l e g t d m a  a o t b o r i t a t e  ipfam 2 c a b e m t a m  m u n i c i m u s ? v t  v f i t a t o  m o r e  g r a b u s  i n  p u b ^ d o  
t e f f i m o n q s  btetrin# p o f T m t  b e c e r n t .  Warn p d u t l e g t a  c u r a u i m u s  i m p e t r a n b a ?  q u t b u s  b « c  n o f f r a  S f c a b e m ia  c o n f i m r a f a  ^ f t ?  e t  
g r a b u s  e o  l o c o  b e c r e d  c o m p r o b a n e u r .  D t  auti Ä e c t o r e s  e t  a u b i t o r c s  t r a n q u i l l t o r e s  f t n t )  p d n t Q  n o f f d s  l e g i b u s j  e t  f i b e  n o f l r a  
e o s  a b u e r f ü s  o m n e s  i m u r i a s  b e f e n f u n  f u m u s :  £ > d n b e  e t  i m m u n l t a t e s  v f f t a t a s  3l c a 6e m t ] s ?  t d b u t m u s  o i n t b u s ?  q u i  i n  < B t y m *  
n a f i o  K c g i o r a o n t a n o ?  f l o e  in C o l l e g i f s ?  f t u e  e p t r a  c o l l e g i a  h a b i t a n t :  f?  m o b o  a u t  b o c e U t ?  a t t t ? v t  f c b o l a f f t d ?  f e  f f u b q s  I f t t e r a r a  
b e b i b e m i t t ?  e t  c e r t a s  l e c d o n e s  a u b i a n t .  C u r «  e d a  n o b i s  e r t t »  v t  m o r e s  i u u e n t u t t s  b o n e f f e  r e g a n t u r :  v t b e c e t  f c b o l a s ?  n o  f o l u m  
b o c t r i n « ?  f e b  e d a m  v e r a e  p i e t a t i s  a c  v i r t u t t s  o f f d n a s  e f f e .  d ü u a r e  e t  l e g e s  b ^ n e f f a s  be b t f c i i p l i n a  p r o p o n e m u s ?  q u i b a s  q m  u 5 
v o l e n t  o b t e m p e r a r e ?  b o s  a  c o e t o  m o b e f d o r o m  r e m o n e n  c u r a b t m u s .  D i b t m o s  i n  p l e d s c p  f c i o o l t s  e p c m p l a ?  n o n  f b l u m  f c f ; o l i s  
C b d f f i a n t s ,  f e b  o m i n o  q u a l i c u n c g  p o l i d c a  f b d e t a t e ?  i n b i g n a .  ( ü u a p r o p t e r  e t  g n b e m a t o r e s  2f c a b e m i « ?  i n  c e n f a r a  e t  g u b e m a t i o n e  
m o m m ?  v i g i l a n t e s ?  e t  f e o e r o s  e f f e  v o l u m u s : e t  n o s  t p f T  b a n c  c ö r a m  f ü f e i p i e m u s  u t f p t d e u b o r O m  m o r u ?  e t  r e m o u e n b o r u  e o t p m ?  
q u i  a b  v t r t u t e m  f l e c d  n 5 v o l e n t .  ( D m n i b u s  v e r o ?  q u t c u n q ;  i n  b o c  n o f f r o  0 y m n a f t o  b a r a r i  f u n t  o p e r a m  f f u b t j s  U t e ^ r o f n ?  
t r i b u t m n s  e t  b o c  p n u t l e g t a m ?  q u o t t e s  i n  t o t a  b i t i o n e  n o f f r a  c o n b t d o n e s  v a c a b t m t ? v t  e o r u m  p r «  caterit r a t i o *  b a b t ^ t u r ,  p o f f  
b a c  an in  n o f f r a  o p p t b a ? n o n  a l t u n b e ? p a r r o c b i ? c o n c t o n a t o r e s ? 4. u b t m a g i f f d ? a c  f e r t b «  a a e r f e n r a r ? n t f ?  e r  2i c a b e m t a  K e g t o m o *  • „ (  
t a n a .  h<e< p n b l i d s  U t e n s  f i g n p c a n b a  b u r i m u s ?  v t  o m e s  n o n  f o l u m  n o f f r a  bubnie b o m t n e s ?  p b  e d a  e r t e r i  c o g n o f c e r e n t  > 
n o s ,  n u l l a  p d u a r a  c u p t b i t a t e ?  e t m c l l a  a b a  c a u f a  m o r o s  e t  a b b u c t o s  e f f e  a b  c o n f f i r a e n b a m  b a n c  Zeabemiä, n i f t  v t  t r d t a t i t  U V
t c r a t ß  f f u b q s  t r a b u c e r e m u s  b n i u s  i b a l t b i d  f t n u s  a c c o l a s  a b  v e r a m  b d  a g i t t W n c m ? e t  a b  v i t t u d s  i n e e l l c c r a .  j f n  b a c  e m p a b *

---'• • ....... A A. K.'l.í.. ?■ . A •>. ti . . A .. /TI - » fl- /I - - _f.. V . At. AAAaAaá a AÁ a A. a V Aa b m t ' t t i f f r a d o n e ?  i n  q u a  b i u t r t O  c o n f i l t o  c o n p t r a d  f u m u s ?  m 'b < l  p e d n b e  r a p t m u s ? a c  p r o p a g a r a  b d  n o d d a  b e  v n i u e r f a  
p o f f e d t a j f e ?  b e c g  O m i b q s  g e u d b u s  o p d m e  m e r e n ,  í ) a t f  e p  a r c e  K c g t o m o n t a n a f u b  © t g t ' l l o  n o f f r o .  Í ) í é  P K j f o l q *  2f m  t V l  . i > .  j r l t t t f *
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e ifr ig e n  B rie fw echse l12 *). So w a r seine Person e in  n a t ü r l i c h e r  M i t t l e r  e u r o p ä i s c h e r  B i l d u n g  

nach P o len schon in  den Jah ren  gew orden, als ih m  die
w issenscha ftlichen  S chu lung u n d  re lig iösen M e inungsp rägung  noch fe h lte  U n d  da d t > J
der U n iv e rs itä t K ön igsbe rg  fre ib lie b  v o n  jenen  K o m p e te n z s tre itig k e ite n  zw ischen Landesherr 
seha ft und  S ta d t, d ie  w estdeutschen U n iv e rs itä te n  ih re  gesunde E m w u rz e lu n g  o f t  e rschw erten, 

so e rh ie lt sie vo n  H erzog A lb re c h t fin a n z ie ll h e rvo rragend  ausgesta lte t u n d  d u rc h  personhehe 
V e rm it t lu n g  m it  tü c h tig e n  G elehrten  besetzt, g le ich  in  den ersten Jah ren  regen Z u la u f. B egünstig  
w u rde  ih r  S ta r t d u rch  d ie  F riedensze it, d ie O stpreußen nach den K rie g s w irre n  des 15. J a h rh u n d e rts  
: : :  m r  lange beschieden w a r. D ie  Pest in  den Jah ren  1549 u n d  1565, die die S tuden ten  z e itw e ^ g  
abschreckte , ko n n te  d ie E n t fa ltu n g  der A lb e r t in a  n u r  vo rübe rgehend  stören. ^  Beden g 
der U n iv e rs itä t K ön igsbe rg  fü r  den p o ln isch -lita u isch e n  S ta a t k a m  auch d a n n  zum  A u sd ru ck , 
d lß  k U  S ig is m u n d  ih r  d ie P r iv i le g ™  der U m v e s s if«  K zu ka u  v e r ile h , nachdem  « c b  H « z o g  
A lb re c h t be i K a ise r u n d  P aps t ve rgeb lich  u m  die B e s tä tig u n g  seiner G rü n d u n g  b cm u l

h a tte .

A U  d ie  U n iv e rs itä t K ön igsbe rg  geg ründe t w u rd e , h a tte  d ie  lu the rische  Loh re  b e re to  
u n d  T h o rn  in  G roßpo len  u n d  über K ö n ig sb e rg  in  L ita u e n  E in g a n g  gefunden. V o r a llem  das deutseh 

bzw . d e u tsch b lü tig c  B ü rg e rtu m  schloß sieb der neuen Leh re  am A b e r auch ,m  P i c h e n  A M  
erzeugte sie W id e rh a ll. N ach  K ra k a u  d ra n g  d i .  R e fo rm a tio n  v o n  Schlesien. A b e r K ra k a u e r
U n iv e rs itä t a llm ä h lie h  den fre ie ren  G e is t de , H u m a n ism u s  aus ih re n  M auern  v .r .e k e u e b . h a t« ,  

ohne sich ih m  o ffen  zum  K a m p fe  zu  s teU .n , so le h n te  sie je tz t  d ie  Ideen  der 
ve rm ie d  es aber aueb, en.sehieden f ü r  de» K a th o liz is m u s  P a rte , zu e rg re .fem  I W t a « «  
scldossene u n d  sebwäehliehe H a ltu n g  in m it te n  e iner s tü rzenden  u n d  sieh erneuernde, 
v e r lo r  sie den A n .p ru e h  und  d ie M ö g lie b ke it e in e r m aßgebhehen B ee in flussung  des sich, u m g  

« a lte n d e n  Lebens ihres ehem aligen ge istigen E in zu g sg e b ie te , und  ve rz .eh te te  da ran  ’
A lb e r tin a  in  W e ttb e w e rb  zu tre te n » ). Im  Jah re  1563 u r te il te  Jarosz O ssohnsk. übe r d ie  U n iv e rs itä t 
K ra k a u  in  fo lgender W e ise : „D ie  A kadem ie  h a t sieh in  eine »olehe S chu rkenhoh le  v e rw a n d e lt, 

daß ernste L e u te  sich h ü te n , ih re  Söhne ih r  anzu ve rtra u e n 14).“

Im  15. J a h rh u n d e rt h a tte  der Süden d ie  Jugend  Polens angezogen. W ie  fü r  d ie  deutschen S tuden ten  
w a r auch fü r  jene I ta lie n  das L a n d  der W issenscha ft u n d  a lte n  K u ltu r .  E in e  höhere B e w e rtu n g  
e rh ie lte n  d ie  deutschen U n iv e rs itä ts s tä d te  in  den A ugen der po ln ischen  Jugend  e rs t dann , als 
sieh aus ih re r  M it te  d e r P ro te s t gegen d ie  lähm ende M a c h , der ka th o lische n  K irc h e  e rhob  u n d  

dieser d u rc h  L u th e r  der offene K a m p f angesagt w u rd e . J e tz t  g la u b te  der po ln ische A d  

se it G enera tionen  u m  d ie  B e fre iu n g  v o n  der p o lit is ch e n , w ts c h a f th c h e n  u n d  
h e rrsch a ft de r ka th o lische n  G e is tlic h k e it ra ng , d ie  n o tw e n d ig e n  K a m p fp a ro le n  in  D eu tsch is  
finden  zu können , u n d  w a r zu  diesem  Zw eck b e re it, den sonnigen Süden m it  den w en iger a - 
genehm en, a rbe its re ichen  deutschen U n iv e rs itä ts s tä d te n  zu ve rtauschen . W r t t e n b e r g ,  L e i p  g ,  
F r a n k f u r t  a . d . O .  u n d  v o r  a l l e m  K ö n i g s b e r g  w u r d e n  f ü r  d i e  p o l n i s c h e n  S t u d e n t e n ,  
v o n  d e n e n  i m  16. J a h r h u n d e r t  j ä h r l i c h  d u r c h s c h n i t t l i c h  1 5 0  z u m  S t u d i u m  i n s  

A u s l a n d  g i n g e n ,  d i e  w i c h t i g s t e n  T r e f f p u n k t e 15).“

'*) Vgl. dazu W ik to r  W e in tra u b , Udział Prus książęcych w reformacji polskiej. (Bbe” ic^  Jer/ 0f ^ 3 h t a  
in: Reformacja w Polsce. Jg. V I (1934), S. 38f f ,  J6 ze f J a . - o w .U ,
Fryderyka z Polakami w latach 1548-1572 przechowana w Królewcu, m: Miesięcznik y

S. 80 ff.
ls) S ta n is ła w  K o t,  Historia wychowania. K rak. 1924. S. 217.
>*) Z itiert nach A le xa n d e r B rü c k n e r, Dzieje kultury polskiej. Bd. I I .  K ra k ^S O  S l  Ŝ
») S ta n is ła w  K o t,  Polska złotego wieku wobec kultury zachodniej. SA. ans „K u ltu ra  staropolska . Krak. 1932, 

S. 19.
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D ie S chw ergew ich tsverlagerung  im  O sten zugunsten K ön igsbergs w ird  schon aliein d a rin  s ich tb a r, 

daß eine R eihe v o n  besonders a k tiv e n  M ännern  K ra k a u  v e r lä ß t u n d , o f t  nach^  -  1 
S ta t io n e n  in  K ön igsbe rg  a u fta u c h t. A n  e rs te r S te lle  seien A b r a h a m  C u l v e n s i s  u 
S t a n i s l a u s  R a p a g e l U n » )  genannt. C ulvensis, vo n  lita u isch e m  A d e l, s tu d ie rte  zunächst m  
K ra k a u  dann b e i E rasm us vo n  R o tte rd a m  u n d  M e la n ch th o n , k a m  1541 als R e k to r i  cs a< ago 

g ium s nach  K ö n igsbe rg  und  w u rde  d o rt 1544 an der U n iv e rs itä t P rofessor der

Sf n  Li : Ä  Ä Ä Ä Ä  an d ,

aus K ra k a u  m it  E m pfeh lungssch re iben  nach K ön igsbe rg  u n d  w u rde  spa te r fa r  
M asuren16 * 18 * *). 1546 re tte te  s ich M a r c i n  G l o s s a  (M a rtin a s  Glossas) von  Krakau nach K o n ig  ^ g ,  

wo er sich als S tu d e n t e inschrieb . E r  w u rde  spä te r S up e rin te n d e n t m  Joha* mS^ gJ -  ] ^ L L549 
i h m  G r z e g o r z  P a w e l  (G regorius P a u lu s ) - ) .  D ie  S tude n te n u n ru h e n  in _ K ra k a u  m  * *  
tr ie b e n  v ie le  A nhänge r der R e fo rm a tio n  fo r t .  D abe i gelangte auch der spatere G rä z is t der U 
s i  L la u  S t a n i s l a u s  G r z e b s k i  nach K ön igsbe rg . E r  g ehö rt jedoch  zu jenen  zahllosen 

Po len  die b a ld  zum  K a th o liz is m u s  zu rü ck fa n d e n 21 22 * *). D iese N am en s ind  n u i wenige elsP1 

dafü r,’ daß K ö n igsbe rg  u m  die Jahrhundertmitte der ^ e i ß ^

suchten.

B e i de r m a n g e lha fte«  u n d  „ „e in h e it l ic h e n  Ü b e rlie fe ru n g  der H e rk u u f.s lä u d e r u n d  H » k u „ f . s o r .e  

in  der M a tr ik e l de r K ön igsbe rge r U n iv e rs itä t” ) la ß t siel, le  , ,  1514l b i ,  1 6 4 9

28 17, 22. D iese Zah len , <>ie eher zu n ie d r ig  als zu hoch s ind , geben eine ungefähre  V o r b e i g  

vo n  der unab lässig  a u f den p o ln isch -lita u isch e n  R a u m  e in w irke n d e n  A m « h im g s k r i 
s itä t  K ön igsbe rg . E in  gutes V ie r te l dieser S tuden ten  t r ä g t  dabe i deutsche oder po lom sie rte

N am en .

V o n  dem  g röß ten  T e il de r im  Z e ita lte r  de r R e fo rm a tio n  und  G egenre fo rm a tion  in  K ön igsbe rg  
im m a tr ik u lie r te n  aus P o le n -L ita u e n  s tam m enden S tuden ten  s ind  uns die w e ite ren  Lcbensschm k- 

-  u n b e ka n n t. E ü r v i e l e n  i W  ^

S e v ^ r ^ n e r  der besten K e n n e r der R e fo rm a tio n  in  P o len , T heodo r W otschke  

a iT d e m  D u n k e l de r Vergessenheit herausgehoben, u n d  er ko n n te  aus dem  re ichen Schatz seines

16) Arnoldt I. S. 31; P isa n sk i S. 101.
M) Hase S. 74.

:>  Literatuni po b k . od p . . » « »  d o . . j . y < « !..» « ) . W a „.h . 4 Bde. . 9 2 9 - . « !  K » » «

S. 95; B a rycz  S. 301.
2») K o r b u t  I ,  S. 318; B a ry c z  S. 301.

21) B a ry c z  S. 389. n - A l— 1R291 Bd. I — I I I ,  hrsg. von G eorg  E r le r .  Lpz. 1910— 1917.
22) Die M a tr ik e l der Universität Königsberg i. M  “  p ■ “  ßd V I  (1934), S. 21 ff.

* .  ¿ * ¿ « 1*  s o * * » .  m * - ! « » .  « * .  d « ,

Leipzig 1928.

188



Spezialw issens m it  knappen  M itte ilu n g e n  den P la tz  bezeichnen, den ih re  T rä g e r spä te r im  re li
giösen. p o lit is ch e n  oder k u ltu re lle n  Leben  P o le n -L ita u e n s  a u sg e fü llt h a ben25). Es s ind  aber n u r 
e inzelne. A n  der M ehrzah l der ehem aligen aus P o le n -L ita u e n  stam m enden K ön igsbe rge r S tu 
denten aber h a t sich jenes S ch icksa l e r fü l l t ,  a u f das von  po ln ische r Seite als typ isch e  E rsche i
nung  des 16. Ja h rh u n d e rts  h ingew iesen w u rd e : d ie  R ü c k k e h r  i n  i h r e  H e i m a t  b e d e u t e t e  
m e i s t e n s  d a s  V e r s t u m m e n  des  j u g e n d l i c h e n  I n t e r e s s e s  f ü r  P r o b l e m e  d e r  W i s 
s e n s c h a f t .  „ N u r  d ie k u ltu re lle  D eg rad ie rung , d ie  ih n e n  d u rch  das d ö rf lic h e  M ilie u  ih re r  N a ch 
b a rsch a ft a u fg e d rä n g t w u rde , ka n n  das V e rschw inden  vo n  Tausenden der ad ligen  Jugend , die 
im  A u s la n d  s tu d ie r t haben, ohne die H in te rla ssu n g  eines N achha lls  a u f in te lle k tu e lle m  G ebiet 
e rk lä ren . N u r  M änner, d ie w ie  die K o ch a n o w sk i, M od rzew sk i, O rzechow ski den B ü ch e rn  oder 
der Feder besonders ve rbunden  w aren , k o n n te n  sich in  e inem  einsam en A rb e its z im m e r e in 
schließen u n d  dem  n ive llie re n d e n  E in f lu ß  ih re r  U m gebung  entgehen. D azu  w aren in fo lg e  der 
re lig iösen V e rsch iedenhe it auch d ie  A ndersg läub igen  gezw ungen, d ie  sich vo n  ih re r  U m gebung 
fe rn h ie lte n  und  länger d ie  W issenscha ften  u n d  das w issenscha ftliche  In teresse p fleg ten , das sie 

aus dem  W esten m itg e b ra c h t h a tte n 26).“

So w u rd e  auch d ie B ild u n g , d ie sich d ie  S tuden ten  aus P o le n -L ita u e n  an der U n iv e rs itä t K ö n ig s 
berg  e rw arben , v o r  a llem  in  jenen  zahllosen P asto ren  u n d  L e h re rn  w irk s a m , d ie  den lu th e risch e n  
G em einden u n d  G em eindeschulen vo rs tanden , besonders in  je n e n  entsche idenden Ja h rzehn ten , 
als s ich gegen das L u th e r tu m  die R e a k tio n  in  F o rm  des Jesu itism us  u n d  in  gewissem S inne 
auch des K a lv in is m u s  erhöh u n d  e in  großer T e il des po ln ischen Adels, de r in  seiner Jugend  in  
vo lle n  Zügen d ie  Ideen  L u th e rs  au fgenom m en h a tte , im  A lte r  en tw eder z u r ka th o lische n  K irc h e  
z u rü c k k e h rte  oder sich der rom an ischen  F o rm  der R e fo rm a tio n  zuw andte . G e legen tlich  finden  
sich u n te r N am en ehem aliger K ön igsbe rge r S tuden ten  in  der po ln ischen  B ib lio g ra p h ie  als seltene 
Zeugen lite ra r is c h e r B e tä tig u n g  k le ine  theo log ische T ra k ta te  u n d  S tre its c h r if te n , w obe i es jedoch  
im  E in z e lfa ll schw er sein d ü rf te , d ie Id e n t itä t  des K ön igsbe rge r S tuden ten  m it  dem  A u to r  

fes tzus te llen .

D e r Besuch der U n iv e rs itä t K ö n igsbe rg  is t  in  je n e r Z e it  e in  fa s t u n trü g lich e s  Zeugnis fü r  die 
A n h ä n g e rsch a ft an d ie  R e fo rm a tio n , w obe i es in  den ersten zw e i Ja h rze h n te n  durchaus fra g lic h  
b le ib t ,  ob d ie  S tuden ten  aus Po len  im  e inze lnen der lu th e ris ch e n  oder k a lv in is tis c h e n  R ic h tu n g  
angehörten . E rs t d ie  theo log ischen S tre it ig k e ite n  der späteren Jah rzehn te  haben d ie  A lb e r t in a  
so u n d u ld sa m  gem acht, daß sie fü r  längere  Z e it  v o n  den K a lv in is te n  gem ieden w u rd e . A b e r 
auch in  den in to le ra n te n  Ja h rze h n te n  des ausgehenden 16. u n d  des beg innenden  17. J a h rh u n d e rts , 
als m an  an der A lb e r t in a  n u r  lu th e risch e  S tu d e n te n  d u ld e te , r iß  der Z u s tro m  v o n  B ü rg e r- u n d  
Adelssöhnen aus G roßpo len  u n d  L ita u e n  n ic h t ab. Das b ü rg e rlich e  E le m e n t t r u g  übe rw iegend  
deutsche N am en. D iese E rsche inung  s t im m t m it  der b e ka n n te n  Tatsache üb e re in , daß das 
L u th e r tu m  v o r a lle m  im  deutschen u n d  d e u tsch b lü tig e n  B ü rg e r tu m  P o le n -L ita u e n s  W u rze l 
geschlagen h a tte . Ü berraschend  is t dagegen der s ta rke  A n te i l  S tu d ie re n d e r aus dem  A d e l Polens 
u n d  L ita u e n s , der nach der la n d lä u fig e n  A n s ic h t fa s t aussch ließ lich  dem  K a lv in is m u s  zune ig te . 
K o t  zäh lte  ü b e r 100 A de lsnam en, „d ie  d a fü r  zeugen, daß  das L u th e r tu m  in  L ita u e n  u n d  be
sonders in  S cham aiten  w e it s tä rk e r e ingew urze lt w a r, als w ir  gem e inh in  annehm en“ 27).

N eben den zah llosen gar n ic h t oder n u r  schw er faß baren  Besuchern  aus P o le n -L ita u e n , deren 
gesch ich tliche  L e is tu n g  der N a c h w e lt n ic h t  ü b e r lie fe r t is t,  w e is t d ie K ön igsbe rge r M a tr ik e l im  
16. J a h rh u n d e rt a lle rd in g s  e in ige  N am en  a u f, d ie  in  der po ln ischen  L ite ra tu rg e s c h ic h te  einen

26) T heodor W o tschke , Polnische und litauische Studenten in Königsberg, in: Jahrbücher fü r Ku ltu r und Geschichte 
der Slawen. NF. Bd. V I (1930), S. 428 ff.

26) K o t,  Polska złotego wieku S. 35 f.
27) K o t in  seiner Besprechung von Band I  der von Erler herausgegebenen Matrikel der Albertus-Universität, in: 

Kwart. hist. Jg. X X V I (1912), S. 335.
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vo lle n  K la n g  haben. 1544 lä ß t sich in  K ön igsbe rg  J o h a n n  S e k l u t i a n 28) im m a tr ik u lie re n , der, 
an der L e ip z ig e r U n iv e rs itä t bere its  B akka la u re u s  gew orden, 1543 aus Posen wegen V e rb re itu n g  
re fo rm a to ris ch e r Ideen  h a tte  fliehen  müssen u n d  spä te r in  K ön igsbe rg  als P red iger der po ln ischen 
lu th e risch e n  G em einde, als H erausgeber und  V e rleger v o n  B ü ch e rn  sowie als B u ch h ä n d le r u n d  
u n e rm ü d lich e r P ro p a g a n d is t eine w e ith in  w irke n d e  T ä t ig k e it  e n tfa lte te , a u f die noch in  anderem  
Zusam m enhang einzugehen sein w ird . 1545 tra g e n  sich die B rü d e r J a k o b  u n d  J o h a n n  N i e -  
m o j e w s k i 29) in  d ie M a tr ik e l e in, d ie  spä te r d u rch  eine R eihe po lem ischer S ch rifte n  gegen Jesu iten  
u n d  A r ia n e r b e ka n n t w u rden . 1546— 1552 s tu d ie rte  H i e r o n y m u s  M a l e c k i 30) in  K ön igsbe rg , 
der zusam m en m it  seinem  V a te r  JohaDn aus der G eschichte des po ln ischen B uch d ru cks  n ic h t 
fo rtzu d e n ke n  is t.  1550 schrieb  sich A n d r e a s  V o l a n u s  (W o la n )31) e in , der spä te r als V e rte id ig e r 
des K a lv in is m u s  gegen Skarga u n d  Socinus h e rv o r tra t .  1551/52 so ll de r große po ln ische D ic h te r 
J a n  K o c h a n o w s k i 32) als S tu d e n t in  K ö n igsbe rg  ge w e ilt haben, w enn auch sein N am e in  der 
M a tr ik e l fe h lt .  Im  Jah re  1555/56 fin d e n  w ir  ih n  noch e inm a l als G ast des H erzogs in  K ön igsbe rg . 
A n  der A lb e r t in a  s tu d ie rte n  auch seine B rü d e r J a k o b  u n d  A n d r e a s 33), der Ü berse tzer der 
„Ä n e is “  (1554/55) u n d  v e rm u tlic h  auch der d r i t te  B ru d e r N i k o l a u s 34). 1553 schrieb sich M a r t i n  
K w i a t k o w s k i 35) e in , de r als Ü berse tzer u n d  Verfasser theo log ische r B üche r b e ka n n t w u rd e ; 
1554 E r a s m u s  G l i t z e r 36), d ie  spätere Säule des po ln ischen  L u th e r tu m s , dem  auch der R u h m  
z u fä llt ,  d ie  erste po ln ische P ädagog ik  geschrieben zu haben. A u c h  der bedeutende G eschichts
schre iber S t a n i s l a u s  S a r n i c k i 37) e rh ie lt a u f K o s te n  H erzog  A lb re ch ts  an der A lb e r t in a  seine 
A u sb ild u n g . 1588 lesen w ir  in  der M a tr ik e l den N am en  des Ü bersetzers C iceron ischer S ch rifte n , 
B i e n i a s z  B u d n y 38), eines B ru d e rs  des bekann te ren  S im on B u d n y . B ezeichnend fü r  den V o r
sp rung  K ön igsbergs v o r  K ra k a u  in  je n e r Z e it  is t  auch, daß sich A n t o n  S c h n e e b e r g e r 39), e in 
g e b ü rtig e r Z ü ric h e r, de r s ich in  K ra k a u  als A rz t  niedergelassen h a tte , nach K ö n igsbe rg  h in 
gezogen fü h lte , sich 1560 an der A lb e r t in a  im m a tr ik u lie re n  lie ß  u n d  dann , nach K ra k a u  z u rü c k 

gekeh rt, d ie do rtig e  m ed iz in ische  F a k u ltä t  anregend bee in fluß te .

Diese d ire k te  E in w irk u n g  dpr U n iv e rs itä t K ön igsbe rg  a u f e inen großen K re is  v o n  aus Polen- 
L ita u e n  stam m ender S tuden ten  w u rd e  noch  d u rc h  den B u c h d r u c k  v e rs tä rk t u n d  v e rv ie lfa c h t. 
D enn  b e vo r d ie  A lb e r t in a  ih re  T o re  der Jugend  Ostpreußens u n d  der N achbargeb ie te  ö ffnete , 
h a tte  s ich K ö n igsbe rg  u m  die E n tw ic k lu n g  des ge istigen Lebens Polens be re its  e in  V e rd ie n s t 
e rw orben , das vo n  den nam h a fte s te n  po ln ischen  Fo rsche rn  in  im m e r neuen F o rm u lie ru n g e n  u n d  
S te igerungen hervo rgehoben  w ird . W e n n  i m  e r s t e n  D r i t t e l  de s  16. J a h r h u n d e r t s  d i e  
B u c h d r u c k e r k u n s t  i n  P o l e n  n o c h  a u s s c h l i e ß l i c h  i n  K r a k a u  v o n  d e u t s c h e n  
U n t e r n e h m e r n  g e p f l e g t  w o r d e n  w a r ,  so s c h o b  s i c h  i m  z w e i t e n  D r i t t e l  K ö n i g s 
b e r g  a u f  d e n  e r s t e n  P l a t z  u n d  l ö s t e  a u c h  i n  d i e s e r  B e z i e h u n g  K r a k a u  l ü r  e i n  
M e n s c h e n a l t e r  a b .  „W e n n  w ir  in  d ie  P o ln ische B ib lio g ra p h ie  E s tre iche rs  schauen u n d  die

28) K o rb u t I, S. 299. Über die Bedeutung Seklutians vgl. die ausgezeichnete Arbeit von J. W a rm iń s k i, Andrzej 
Samuel i Jan Sekluejan. Posen 1906.

as) K o rb u t I, S. 312.
30) Über ihn vor allem H. G o llu b , Die beiden Buchdrucker und Erzpriester Maletius, in: Königsberger Beiträge. 

Festgabe zur vierhundertjährigen Jubelfeier der Staats- und Universitätsbibliothek zu Königsberg Pr. Kbg. 1929, 

S. 159 ff.
31) K o rb u t I, S. 319 ff.
32) S ta n is la w  K o t,  Jana Kochanowskiego podróże i studja zagraniczne, in: Studja staropolskie ku czci Alexandra 

Briicknera. Krak. 1928, S. 395 ff; K o rb u t I ,  S. 361 ff.
33) K o rb u t I, S. 388.
34) K o rb u t I, S. 385.
36) K o rb u t I, S. 309 f.
36) K o rb u t  I, S. 323 ff.; K o t ,  Historia wychowania S. 202; B a rycz  S. 305.
37) K o rb u t  I, S. 316.
38) K o t  in  der Besprechung der Matrikel Bd. I, S. 335.
39) B a rycz  S. 441.
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S pa lten  v o m  Ja h re  1535 b is  zum  Jah re  1568, d. h . b is  zu m  T o d e s ja h r A lb re ch ts , durchsehen, so 
überzeugen w ir  uns, daß d ie  B üche r, d ie  en tw eder p o ln isch  oder l ita u is c h  geschrieben s in d  oder 
P o len  be tre ffen , oder sch lie ß lich  d ie jen igen , w elche aus der Feder po ln ische r u n d  lita u is c h e r 
A u to re n  s tam m en  u n d  in  K ö n igsbe rg  g e d ru ck t s ind , annähe rnd  die H ä lf te  der gesam ten l i te ra r i 
schen P ro d u k tio n  des po ln ischen  P ro te s ta n tism u s  in  diesem  Z e itra u m  ausm achen40) .“

D ie  in te n s ive  H e rs te llu n g  po ln ische r u n d  lita u is c h e r B üche r in  K ö n igsbe rg  so llte  den M angel 
an P asto ren  u n d  das F eh len  e iner ausre ichenden m ü n d lich e n  V e rb re itu n g  der lu th e ris ch e n  Ideen 
ausgleichen. Schon 1533 u n d  1535 h a tte  H erzog  A lb re c h t den po ln ischen  B ischö fen  d ie  ersten 
g e d ru ck te n  po ln ischen  K a te ch ism e n  ü b e rsand t, d ie  je d o ch  in fo lg e  ih re r  sp rach lichen  U n zu lä n g 
lic h k e it ,  v o r  a lle m  wegen der zah lre ichen  G erm an ism en, ke in e n  besonders günstigen  E in d ru c k  
m ach ten . M i t  dem  E r s c h e i n e n  S e k l u t i a n s  in  K ö n ig sb e rg  w u rd e n  d ie  Ü berse tzungen  besser, 
u n d  es ko n n te  an eine m assenhafte  H e rs te llu n g  lu th e ris c h e r B ü ch e r fü r  den A h sa tz  in  Polen- 
L ita u e n  gedach t w erden. N eben u n d  im  W e ttb e w e rb  m it  S e k lu tia n  a rb e ite te n  in  K ön igsbe rg  
d ie  D ru c k e r W e in re ich , A ugezdecky , D a u b m a n n  u n d  in  L y c k  Jo hann  M a łe ck i u n d  sein Sohn 
H ie ro n ym u s . D abe i w a r m an  in  K ö n ig sb e rg  durchaus n ic h t e in se itig . N eben K a tech ism en , E r 
bauungsbüchern , S tre its c h r if te n  d ru c k te  m an  S a tire n  u n d  P am ph le te  u n d  ve rsch ick te  sie in  ganzen 
W agen ladungen  nach P o le n -L ita u e n . „B e v o r  R a d z iw iłł in  B rześć L ite w s k i,  d ie  K le in p o le n  in  
P ińczów  u n d  spä te r in  K ra k a u  be i W ie rz b ię ta  eigene D ru cke re ie n  b eschä ftig ten , b e h e r r s c h t e n  
d i e  p r e u ß i s c h e n  E r z e u g n i s s e  u n e i n g e s c h r ä n k t  d e n  p o l n i s c h e n  B ü c h e r m a r k t .  
T ro tz  a lle r B eh inde rungen  vo n  se iten  der G e is tlic h k e it, t r o tz  a lle r E rm a h n u n g e n  u n d  V o rs te llu ng e n  
des H os ius  ve rb re ite te n  sie s ich ü b e r ganz P o len .“  E rs t nach 1580 w u rd e  dieses Ü b e rg e w ich t 
K ön igsbe rgs  a llm ä h lic h  ausgeglichen41). D aß  die P ro d u k tio n  po ln ische r B üche r in  K ö n igsbe rg  
k a u m  aus e inem  B e d ü rfn is  O stpreußens erw uchs, sondern vo n  v o rn h e re in  die A u s fu h r nach  Polen- 
L ita u e n  im  V o rd e rg ru n d  s tand , geh t schon a lle in  aus der Ta tsache h e rvo r, daß sich diese E rs tlin g e  
u n te r den D ru c k e n  in  po ln ische r Sprache n ic h t in  O stp reußen, sondern in  Po len  e rh a lte n  haben. 
Das gew öhn lichs te  A x io m , daß  m an  B ü ch e r in  ih re m  V a te r la n d  suchen müsse, d. h. an ih re m  
D ru c k o r t ,  ve rsag t h ie r v o lls tä n d ig 42).

So w a r K ö n ig sb e rg  in  den e rsten  Ja h re n  seiner U n iv e rs itä t g le ich ze itig  „das  Z e n tru m  der po ln ischen  
D ru c k e 43) “ , „d e r  le bha ftes te  B re n n p u n k t des ge istigen u n d  re lig iösen  po ln ischen  Lebens44) “ , „d ie  
Schm iede a lle r po ln ischen  re fo rm a to rise he n  A n fänge45)“ , „d e r  e rs trang ige  M it te lp u n k t  der a n t i

k a th o lis ch e n  P ropaganda in  der K ro n e  u n d  in  L ita u e n 46 *) “ . D ie  A n regungen , d ie  v o n  d o r t  aus
g ingen, können  n ic h t hoch  genug angeschlagen w erden . „D ie  e ig e n tlich e n  V o rk ä m p fe r der lu th e r i
schen Ideen  b ild e n  eine besondere G ruppe  und  le ite n  v o r  a lle m  in  der ersten  G ene ra tion  eine 
lite ra ris c h e  B ew egung in  P o len ü b e rh a u p t erst e in . A u f  diese W eise w erden  d ie  M itte lp u n k te  
ih re r  T ä t ig k e it ,  K ö n ig sb e rg , D a n z ig  u n d  Posen, gew isserm aßen die W iege der n a tio n a le n  
(d . i.  po ln ischen) L i te ra tu r . “

D e r belebende Schw ung, der vo n  K ö n ig sb e rg  ausging, w irk te  a u f den G e is t, d ie  Sprache u n d  den 
S t i l  de r gesam ten po ln ischen  lite ra ris ch e n  P ro d u k tio n  in  der zw e iten  H ä lf te  des 16. J a h rh u n d e rts  
e in . M an  überse tz te  dam als in  K ö n ig sb e rg  n ic h t entlegene W e rke  vo n  re in  th e o re tisch e r B edeu

40) Tadeusz S ie rp u to w s k i, K artk i z dziejów stosunków polsko-pruskich w X V I stuleciu. Warsch. 1902, S. 78.
41) A le xa n d e r B rü c k n e r, D ruki protestantów polskich w Prusiech, in: Pamiętnik literacki 1903, S. 585.
,2) B rü c k n e r, Dzieje kultury polskiej I I ,  S. 244.
*3) ebda.
44) B ro n is ła w  C h le b o w sk i, Udział niemieckiej oświaty Prus wschodnich w życiu umysłowem Polski, in: Pisma

Bd. I, Warsch. 1912, S. 58 f.
46) Tadeusz G ra b o w sk i, Z dziejów humanizmu w Królewcu, in: Spraw. Ak. Urn. 1931. Nr. 4, S. 2.
46) K o t,  Jana Kochanowskiego podróże S. 395.
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tu n g , sondern w a r e in  K ü n d e r des A k tu e lle n  u n d  N euen. V ie les, was d ie  K ön igsbe rge r D ru c k e 
re ien  ve rlie ß , w a r sch le ch th in  m u s te rg ü ltig , w e il es das K ennze ichen  der E rs tm a lig k e it  tru g . 
So zeichnete s ich der K ön igsbe rge r K a tech ism us  v o r  seinem  W itte n b e rg e r u n d  K ra k a u e r V o r 
lä u fe r d u rch  S e lb s tä n d ig ke it in  der A n lage  aus48). D ie  H erausgabe der vo n  S t a n i s l a u s  M u r z y -  
n o w s k i  übe rse tz ten  H e ilig e n  S c h r if t  d u rch  S e k lu tia n  im  Jah re  1551 w a r e in  M a rks te in  n ic h t 
n u r  in  der G eschichte der po ln ischen  R e fo rm a tio n , sondern auch der po ln ischen  Sprache49), 
w o rü b e r s ich der H erausgeber selbst sehr w o h l im  k la re n  w a r. U n d  Ja n  M ączyńsk is  1564 in  K ö n ig s 
berg  gedrucktes „L e x ic o n  la tin o -p o lo n ic u m “  w a r als E rs tlin g s w e rk  a u f le x ika lis ch e m  G eb ie t eine 
hervorragende  L e is tu n g  u n d  schloß eine e m p fin d lic h e  L ü c k e 50). So ko n n te  A le xa n d e r B rü c k e r 
m it  R ech t vo n  den K ön igsbe rge r D ru cke n  in  po ln ische r Sprache sagen: „S e it ih re m  E rsche inen  
erw ach te  sch ließ lich  das ,P o ln isch -S ch re iben ‘ , e in  lite ra risch e s  Leben, das sich zunächst noch 
u m  eine e inzige F rage zusam m endräng te , d ie  a lle  G e is te r b is  ins In n e rs te  bewegte. Das po ln ische 
re lig iöse Geistesleben t ru g  n iem als m ehr e in  so e inhe itliches  Gepräge w ie  in  jenem  J a h rze h n t 

(1550— 1560)51).“

A b e r auch in  dieser Z e it gewannen d ie  s l a w i s c h e n  E l e m e n t e  a n  d e r  U n i v e r s i t ä t  u n d  
i m  g e i s t i g e n  L e b e n  K ö n i g s b e r g s  n i e m a l s  d i e  O b e r h a n d 52). H ie r in  un te rsch ied  sich 
d ie  E n tw ic k lu n g  K ön igsbergs w esen tlich  von  der P rags. Im m e r b e h ie lt das D e u ts c h tu m  die Zügel 
fes t in  der H a n d , u n d  P o len  und  L ita u e r  b lieben  der nehm ende u n d  lernende T e il. D ie  deutsche 
Ü berlegenhe it a u f ge is tigem  G ebiete w a r in  ke in e m  A u g e n b lic k  in  F rage ges te llt. D e r W unsch  
des H erzogs, den N a ch b a rvö lke rn  d ie re ine  Leh re  zu v e rm it te ln , w a r le tz te n  E ndes der G ru n d  
fü r  die F ö rd e ru n g  eines po ln isch - u n d  lita u isch sp ra ch ig e n  S c h rifttu m s , n ic h t eine —  angeb lich  
aus seinem  ja g ie llo n isch e n  B lu ts a n te il fließende53) —  V o rlie b e  fü r  d ie  n ich td e u tsch e n  N achbarn .

D ie  le b h a fte  H e rs te llu n g  vo n  B üche rn  e rm ö g lich te  zw e ife llos eine v ie l g rün d lich e re  B ee in flussung 
der aus P o le n -L ita u e n  stam m enden S tuden ten , als sie a lle in  d u rch  d ie  m ü n d lich e  Leh re  h ä tte  
e rre ic h t w erden  können . D a h e r besaß d ie  U n i v e r s i t ä t  e i n  n a t ü r l i c h e s  I n t e r e s s e  a n  d e r  
F ö r d e r u n g  des  f r e m d s p r a c h i g e n  S c h r i f t t u m s .  A u c h  ko n n te  sie d u rch  das von  ih r  aus- 
geübte Z e n su rre ch t h in d e rn d  oder besch leun igend e ing re ifen . A ls  zu m  B e isp ie l S e k lu tia n  be im  
D ru c k  seiner P o s tille  a u f S ch w ie rig ke ite n  s tieß , w and te  er s ich an den Senat der U n iv e rs itä t ,  
der ih m  als ih re m  A ngehö rigen  —  h a tte  er s ich  doch 1544 im m a tr ik u lie re n  lassen —  zu  seinem 

R ech t v e rh a lf54 *). So s tanden  d a s  U n i v e r s i t ä t s l e b e n  u n d  d e r  B u c h d r u c k  i n  K ö n i g s 
b e r g  i n  j e n e r  Z e i t  i n  f r u c h t b a r e n  W e c h s e l b e z i e h u n g e n ,  was a l& in  schon eine längere

B eha n d lu n g  des le tz te re n  in  e iner B e tra c h tu n g  ü b e r die W irk u n g  der U n iv e rs itä t re c h tfe r t ig t ,  
se lbst w enn w ir  übersehen w o llte n , daß das gemeinsame große In teresse, das H erzog  A lb re c h t 
der A ka d e m ie  u n d  dem  B u c h d ru c k  b is  in  seine le tz te n  Tage en tgegenbrach te , uns b e re c h tig t, sie 

als. zwei E rsch e in un g s fo rm e n  e i n e r  G rund tendenz  nebene inanderzuste llen .

D e r e rfre u lich e  A u fsch w u n g , den d ie  A lb e r tin a  in  den ersten Ja h re n  ih res Bestehens genom m en 
h a tte , w u rde  d u rch  d ie  theo log ischen  S tre it ig k e ite n  ges tö rt, d ie nach E rsche inen  O sianders in

17) Tadeusz G ra b o w sk i, Literatura luterska w Polsce wieku X V I. (1530— 1630). Posen 1920, S- 3.
<8) ebda S. 40.
**) K a z im ie rz  C h o d y n ic k i, Reformacja w Polsce. Warach. 1921, S. 24. 
ä0) B rü c k n e r, Dzieje kultury polskiej I I ,  S. 204.
51) B rü c k n e r, Druki protestantów S. 585.
62) Es hat in der polnischen Publizistik nicht an Stimmen gefehlt, die in falscher Ausdeutung der starken Impulse,

die das polnische Geistesleben im 16. Jahrhundert aus Königsberg empfing, dieser deutschen Stadt in jener Zeit 
ein polnisches Gepräge zuschreiben wollen. So z. B. S ta n is la w  S ro ko w sk i, Królewiec niegdyś a dziś, in: Przegląd 
współczesny 1928 (24), S. 447 und K., Uniwersytet królewiecki jako współczynnik życia staropolskiego, in: Myśl 
narodowa, Jg. X V I I I  (1928), Nr. 30, S. 466 ff.

“3) So S rokow sk i 1. c.
5J) W a rm iń sk i S. 432.
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K ön igsbe rg  (1549) ausbrachen u n d  lange übe r seinen T o d  (1552) h inaus b is zu r K a ta s tro p h e  von 
1566 die L e h rk rä fte  der U n iv e rs itä t au fr ie b e n  u n d  an e iner z ie ls treb igen  K u ltu ra rb e it  h in d e rte n . 
W ie  d ie U n iv e rs itä t P rag im  U tra q u is te n s tre it d ie vo n  K a r l IV .  gewiesene B ahn ve rlie ß  u n d  ih re  
n a tio n a le  A u fgabe  vergaß , so schien auch die U n iv e rs itä t K ö n igsbe rg  sich in  fruch tloses  T heo
logengezänk des lu th e risch e n  E p ig o n e n tu m s  zu ve rlie re n . A lle rd in g s  re ich te n  ih re  K rä fte  noch 
im m e r v o lls tä n d ig  aus, d ie  im  Süden der P ro v in z  sitzende preuß isch-deutsch-m asow ische M isch 
b e vö lke ru n g  u n d  die im  N o rdos ten  ansässige lita u isch sp ra ch ig e  S ied lungsgruppe so s ta rk  m it  
lu th e risch e n  Theologen zu versorgen, daß sie kon fess ione ll vo n  ih re n  po ln ischen  u n d  lita u isch e n  
N a ch b a rn  jense its  der Grenze fü r  a lle  Z e it g e tre n n t u n d  dem  deutschen V o lk s tu m  zugew andt 
w u rd e n , e in  P rozeß, dessen n a tio n a lp o lit is c h e  B ede u tu n g  in  seiner ganze Größe 1920 w e it über 
O stpreußen h inaus  e rk a n n t w o rden  is t u n d  der in  unseren Tagen d u rc h  eine to ta le  sp rach liche 

A s s im ila tio n  seinen A bsch luß  gefunden h a t.

D ie  ung lückse lige  S e lbstschw ächung h ä tte  den E in f lu ß  der ju n g e n  U n iv e rs itä t a u f den po ln isch- 
lita u isch e n  R a u m  tro tz  ih re r  günstigen  geographischen Lage fü r  im m e r zerstören können , da sie 
in  e inem  A u g e n b lic k  e in tra t ,  als sich in  der re lig iösen  S tru k tu r  Polens fo lgenre iche  W an d lu ng e n  
vo llzogen . D ie  R e fo rm a tio n  in  P o len w a r ke ine  n a tio n a le  A nge legenhe it, an der s ich w ie  in  D eu tsch 
la n d  in  le id e n sch a ftlich e m  F ü r  u n d  W id e r alle; S ch ich ten  des V o lkes  b e te ilig te n . „M a n  k a n n  sich 
n ic h t genug w u n d e rn , w ie  k lä g lic h , e rb ä rm lic h  u n d  a rm se lig  diese R e fo rm a tio n  sich selbst im  
Jah re  1560 d a rs te llte . E in  S troh feue r, fü r  eine W e ile  zu ungeheuren Ausm aßen ange fach t das 
w a r d ie  po ln ische R e fo rm a tio n , d ie  vo m  ersten Tage an u n te r  e inem  schreck lichen  M ange l an 
M enschen u n d  M it te ln  l i t t ,  dem  auch der H erzog vo n  P reußen n ic h t abhe lfen  k o n n te , obw oh l 
er fa s t ü b e r seine K rä fte  be is teue rte55).“  D a  die B ege is te rung  fü r  die Ideen  der R e fo rm a tio n  
im  po ln ischen A d e l o f t  n u r  eine flache M odeerscheinung w a r, besaß er ke ine  W id e rs ta n d s k ra ft, 
als die ka th o lische  K irc h e  zu ih re m  großen Gegenschlag ausho lte . D a rü b e r h inaus  h a tte  s ich ge
ze ig t, daß d ie R e fo rm a tio n  in  der deutschen F o rm  des L u th e r tu m s  w o h l im  d e u tsch b lü tig e n  B ü r 
g e rtu m  festen  F u ß  gefaß t h a tte , daß der po ln ische A d e l jedoch  d ie rom an ische  F o rm  der R e fo rm a 
tio n *  den K a lv in is m u s , bevo rzug te  oder sich dem  A ria n ism u s  zuw andte . So besaß d ie  lu th e risch e  
P ropaganda im  po ln ischen  A d e l im  G runde  n u r d ie B e d e u tu n g  e iner V o rs tu fe . F ü r  die B e vo r
zugung  des K a lv in is m u s  d u rc h  den po ln ischen  A d e l h a t d ie  W issenscha ft verschiedene G runde 
a n g e fü h rt. V o n  po ln ische r Seite w u rd e  b e m e rk t, daß „d e r  deutsche G laube dem  T e m p e ra m e n t 
der S ch lach ta  w en ige r en tsp rach  als der ra d ik a le  K a lv in is m u s  oder der b isw e ile n  u top ische  A r ia 
n ism us56) .“  A u f  deutscher Seite w u rd e  b e to n t: „A l le  re lig iösen  E rlä u te rungsve rsuche  versagen 
h ie r- e s -b le ib t e in  vö lk is ch e r G ru n d : w e il das deutsche B ü rg e rtu m  sich L u th e r  ansch ließ t, ü b e r
n im m t der A d e l je n e r L ä n d e r d ie  Leh re n  C a lv in s5’ ).“  Es d ü rf te  auch n ic h t abw egig  sein, w enn 
die B e v o r z u g u n g  des  K a l v i n i s m u s ,  d ie  Bese tzung  der re fo rm ie rte n  S chulen in  P o len  m it 

französischen L e h re rn  u n d  der D ra n g  der po ln ischen  Adelssöhne nach den k a lv in is tis c h e n  B i l 
dungszen tren  Basel, Z ü r ic h , H e id e lb e rg  u n d  S tra ß b u rg  le tz te n  Endes als neuer D u rc h b ru c h  der 
a lten  Ita lie n s e h n s u c h t u n d  als F lu c h t aus dem  N o rd e n  gedeu te t w ird .  D iese E n tw ic k lu n g  in  der 
zw e iten  H ä lf te  des 16. J a h rh u n d e rts  h a t t e  zu r Fo lge , daß b e re its  dam als d ie  B e g riffe  deutsch und  
lu th e r is c h  in  P o len  fa s t s yn o n ym  w u rd e n , u n d  es is t  ganz r ic h t ig  fe s tg cs te llt w o rd e n : „S o w e it 
also P o len  den P ro te s ta n tism u s  annahm , is t  dies dem  deutschen E in f lu ß  in  ä h n lich  geringem  
Maße zugu te  gekom m en w ie  e in s t d ie  B e keh rung  zu m  C h ris te n tu m , als m an  sich ebenfa lls  über 
den deutschen N a ch b a rn  h inw eg  m it  dem  röm ischen  W esten u n d  Süden in  V e rb in d u n g  zu setzen

such te58).“

<*) A le xa n d e r B rü c k n e r, Różnowiercy Polscy. Szkice obyczajowe i literackie. Serja I. Warsch. 1905, S. 8.

66) G ra b o w sk i, Literatura luterska S. 195.
57) H. J. B eye r, Aufbau und Entwicklung des ostdeutschen Volksraums. Danzig 193a b. 80_
J )  L u d w ig  p et r y .  Die Reformation und der deutsche Osten, in: Deutsche Monatshefte in Polen. Jg. 3 (1937),

S. 570.
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In  A n b e tra c h t der U n d u ld s a m k e it, m it  der die verschiedenen evangelischen B ekenntn isse  sich 
be fehdeten h a tte  d ie U n iv e rs itä t K ö n igsbe rg  in  ih re r  w e ite ren  E n tw ic k lu n g  also d a m it zu rec nen, 
daß die k a lv in is tis c h e n  S tuden ten  fo r tb lic b e n . E rs t d ie S tif tu n g  vo n  3 A lum natssteU en f  S - 

d ierende der re fo rm ie rte n  Theo log ie  an der K ön igsbe rge r U n iv e rs itä t d u rch  Lu ise  C h ^ o t t e  R a 
i . u  Tahre 1687 b r in g t  h ie r in  eine Ä n d e ru n g , so daß w ir  im  18. J a h rh u n te r  in  t §
be rge r M a tr ik e l in  zunehm endem  Maße S tu d e n t»  a u . P o le n -L ita u e n  « „d e n , be i denen ausd ruc  - 

lie h  v e rm e rk t is t, daß sie der re fo rm ie rte n  K irc h e  angcho rten  ).

N och  v ie l fo lgen re iche r als die H in w e n d u n g  des G roß te ils  des po ln ischen  Adels zum  K a lv i “ *
' ,W 1. fü r  das w e ite re  Schicksa l der U n iv e rs itä t  K ön igsbe rg  u n d  ih re  A uss trah lungsm og  • 

k e i t 3 a u f den p o ln isch -lita u isch e n  S ta a t d ie Gegenaktion v o n  w e ltg e sch ich tlich e r B edeu tung , 

d ie d ie ka th o lische  K irc h e  d u rch  d ie  E i n f ü h r u n g  des  J e s u i t e n o r d e n s  n a c h  P o l e n  

le ite te . M an bau ,, Ü b e l t a t

‘ EMtLSung“») d" «Ugiös» r W * »  L"»«-“  * * “  <k”  0sten
Diese vorgeschobene B a s tio n  des a n tik le r ik a le n  K a m p fes , deren B estrebungen  sich  m  L i  au 

. , gf  t« riechen  Tendenzen K u rla n d s  u n d  L iv la n d s  k re u z te n , w a r fü r  d ie ka th o lische
B edeu tung , a l.  d ie  G e l a b t  e in e ,

7  l u t h e r i s c h e n  u n d  g r i e c h i s c h - o r t h o d o x e n  a n t i p ä p s t h c h e n  F r o n t  d a m a l s  

d u r c h a u s  g e g e b e n  w a r .  „D ie  K u r ie  m uß te  e inerse its der G efahr Vorbeugen, daß P ro te s ta n - 

tism us u n d  griechische K irc h e  sich übe r P o len  d ie H ände  re ich te n  m uß te  sich <hese
Basis fü r  d ie  eigene O stm iss ion  e rh a lte n , andererse its g a lt es vo n  P o len  aus den d e u tsch , 

te s ta n tism u s  w irk s a m  in  der F la n ke  zu fassen61).

D ie  geistige B e d ro h u n g  der ka th o lische n  P os itio n e n  in  P o le n -L ita u e n  k o n n te  a u f d ie_ D auer

g ien nahe an K ö n igsbe rg  herangeschoben w u rd e n  u n d  das er g * g der G(,seI1. 
1564 e n ts ta n d , im  H erzen  Preußens au f e rm land ischem  B oden  dm ^  J ar0SW ,

schu ft Jesu in  B raunsbe rg , 1565 in  P u ltu s k , 1569 m  i  na, L e m be rg , 1596 in
1580 in  P o lock , 1582 in  R ig a  u n d  L u b lin ,  1583 in  K ra k a u  u n d  K a Jcsflitcn eine 
T h o ra . U n te r  H in w e is  a u f d ie große Z a h l de r deutschen ^  ^

eigene H ochschule  in  P o len . 1578 w ird  unter i m  r i ' 1 K o lle a ie n  d u rc h  L a te in -
v e rk n ö c h c r t.  K ra k a u  b a ld  ü b e rflü g e lt. E rg ä n z , w u rde  die A rb e it  der K  !h g ^ n  d u rc h  L

Ä K r S S s S i - slassungen in  P o len  d ie u rs p rü n g lic h  zu r österre ich ischen ro v  g 

eigenen P ro v in z  zusam m engefaß t w u rd e n .

, . , , K i r c h e  i n  P o l e n  w u r d e  d a s  g e i s t i g e

E i n z u g s ^ b f e t ' d e r  U n i v e r s i t ä t "  K ö n i g s b e r g  s e h r  e i n g e e n g t  Selbst in  W estpreußen, 
E i n z u g s g e n i c i  u c  seine ständ ische  F re ih e it  zu  w a h re n  suchte ,

M i t  derDJ e » S m ”  ’fa ttn T u S . D u rc h  d i .  G rü n d u n g  le is tu n gs fä h ig e r höhere r S chulen in  E lb in g ,

Polen 1640— 1740. Lpz. 1941, S. 53, Anm. 190. 7eilsch rift Bd. 153 (1935), S. 275.
60) K leo  P ley  er, Die Reichweite der deutschen Reformation, in. I I  s . , 81

81) P e try  S. 570.

194



D a n z ig , Thorn. u n d  anderen S tä d te n  der
1569 d rohenden V e rp o lu n g  en tgegenzuw irken  Ad der 1 e in d rin g e nden po ln ischen

fü r  W estp reußen als G egengew icht 8®«e“  K ö n igsbe rg  neben dem  A kadem ischen  G ym -
U n ionsbestrebungen  sche ite rte , w a r die U _ lu tberische D e u ts c h tu m  der u n te r  po ln ischer
nasium in  Danzig die wichtigste ia cju. her<r in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts

H e rrs c h a ft ^ rJ n d ^ 8 *  J a h r lm n d e rtn e b e n  D a n z ig  die Seele des W id e r

ä - h -  j r ! £  S i
aber den S tuden ten , d ie den W eg nach K ön igs  erg , P o le n -L ita u e n  nach dem  Sieg

v e rm it te lte . D ie  vö llig e  V e rsu m p fu n g  £  m ach te  der U n iv e rs itä t

der G e g en re fo rm a tion63) b is in  «  zw el .C B ild u n g s z e n tru m  O s tm itte le u ro p a s  V e rhä ltn is -
K ön igsbe rg  ih re  B e h a u p tu n g  als hum a n is  i  • „Versetzungen im  R e ich  v e rh in d e rte
m äß ig  le ic h t, u n d  ih re  V e rb in d u n g  m it  ^  « M U jj™  Ja h rh u n d e rte n  K ra k a u
das A b s in ke n  in  eine so vö llig e  geistige U n fru c h tb a rk e it ,  w ie

zeigte.

1 ■■ V. „n eh  1650 bis zum  E nde  des a lte n  p o ln isch -lita u isch e n  Staates
W ie  schon angedeu te t, h o rte  auch nach diesem G eb ie t n ic h t au f, w enn
der B esuch der K ön igsbe rge r U n iv e rs itä t  u rc  u n K osaken , Schweden, M oskauer
auch d ie  fo rtsch re ite n d e  Z e rrü ttu n g  zu r Z e i _ d e r ^  5(M) gewesen

u n d  T ü rk e n  ih re  Z ah l abs inken  la ß t, on  N  u n te r  den „p o ln isch e n “  S tuden ten  im
sein. D abe i is t  bem erkensw ert, daß < ie ( eutsc cn - ”  k lä r t  w erden ka n n ,

18. J a h rh u n d e rt in  der M a tr ik e l im m e r ^  V o rlie b e  a u f d ie  nahe
daß das in  dieser Z e it nach 1 ölen einwan« ern scbon fa s t ausnahm slos

gelegene A lb e r tin a  sch ick te  u n d  ^  J ben überw iegend , d ie  aus K o w n o

n u r v o n  D eutschen bekann  w u r c. ^  L u b lin  s tam m enden S tuden ten  tru g e n  7 deutsche
fas t aussch ließ lich  deutsche N am en. -  c ta d t  ta u c h t in  der K ön ig sb e rg e r M a-
N a m e n ; d e r erste S tu d e n t po ln ischen  N am en» au» s . u d L e n  tragen
„ ¡ k e l lT 1 2  au f. V o n  den 1 0 v o r d e r  ersten T e , u »  au» W a c h a u  « ^  < m  m „

6 deutsche N am en . E s  d u r f t e  u b e r h a u p  n N a m e n  u n t e r  d e n  a u s  P o l e n -
a u c h  i n  d i e s e r  P e r i o d e  d e n  A n t c . i  d e r  d e u t s c h  “ „ l '”  m i n d e s t e n ,  2 5 %  » u g i b t .
L i t a u e n  (außer Westpreußen) stammenden S tu d en ten

B esonder. —  U . in  diesem

b e r” gem  g re lh e n 's ta d  u n d v u n ’ d tn  Im m a tr ik u lr th m s g e b ü h re n  b e fre it b le iben . Ih re  Z ah l b e trä g t 

in  dieser Periode gegen 50.

N ach  den A ngaben P is a n .k i.» ]I so ll d ie  . S h - X C » “

p o ln isch e n P re u ß e n 3 1 ); K u r lä n d e r 58; L iv la n d e r  (.2. I n 8 « ™ an“ ^ “  M agdeburge r 5 ; H a lh e r-
H o c h p o l e n  17; U n g a rn  3 ; S iebenburger 5 ; P o m m e r n 5;  W est-

S tädter 2 ; H a n n ove ra n e r 1 ; B raunschw e ige r , Sachsen 11; B öhm en  1; Schlesier 2 7;
fa len  8; Hessen 1; O s tfr ie s lä n d e r 3 ; Schwaben 2 ; F ra n k e n  5 , Sachsen

«) Theodor S ch iede t, Deutscher Geist und ständische Freiheit: j m ^ t o w i r z y s t w a  nauko-

'  S , , ,  83

83) K o t,  liis to rja  wyehowama S. 310.
#4) P isa n sk i S. 472.

-«... 'v <>»).
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L a u s itze r 8; D änen 5; Schweden 7 ; H o llä n d e r 1; L o th r in g e r 1; F ranzosen 3; Schweizer 1; I t a 
lie n e r 1. D a vo n  w aren  591 Theologen, 428 J u r is te n , 13 M e d iz in e r. H in s ic h t lic h  der K on fess ion  
w aren  992 L u th e ra n e r, 21 R e fo rm ie rte , 13 R ö m isch -K a th o lisch e , 6 G riech isch -O rthodoxe .

An dieser S te lle  sei auch noch einiges übe r d ie  A u s s t r a h l u n g  d e r  U n i v e r s i t ä t  K ö n i g s b e r g  
a u f  da s  u k r a i n i s c h e  V o l k s t u m  gesagt, dessen w e s tlich e r T e il in  das po ln ische S taa tsgeb ie t 
h in e in ra g te . V o n  deutscher u n d  besonders vo n  u k ra in is ch e r Seite is t der V ersuch gem acht w o r
den, diese B ez iehungen au fzu h e lle n 65). D ie  A u fgabe , die u k ra in isch e n  S tuden ten  aus der K ö n ig s 
berger M a tr ik e l he rauszu finden , is t  dabei in so fe rn  n ic h t le ic h t, als fü r  sie die versch iedensten 
B eze ichnungen angew and t w erden u n d  der N am e o ft  das e inzige K r ite r iu m  d a rs te llt. B a ld  s te h t 
h in te r  e inem  u k ra in is ch e n  N am en d ie  n a tio n a le  S pez ifiz ie rung  R u thenus , U k ra in u s , Cosacus, 
in co la  Russus, oder sie erscheinen nach ih re r  p o lit is ch e n  Z u g e h ö rig ke it als L itu a n u s , Russus 
oder Po lonus, oder m an g ib t  n u r  den H e im a to r t an. A b e r t r o tz  dieser S ch w ie rig ke ite n  k o n n te n  
in  der M a tr ik e l vo n  1544 b is  1829 m it  e in ige r S ich e rh e it 98 u k ra in isch e  S tuden ten  fe s tg e s te llt 
w erden, u n d  zw ar 18 be re its  im  16., 14 im  17. u n d  66 im  18. u n d  19. J a h rh u n d e rt66). Sie s in d  e in 
T e il je n e r zah lre ichen  u k ra in isch e n  S tu d e n te n , d ie  m it  V o rlie b e  gerade die n ich tk a th o lis c h e n  
U n iv e rs itä te n  —  neben K ön igsbe rg  L e ip z ig , S tra ß b u rg , H e ide lbe rg , G re ifsw a ld  —  au fsuch ten  und  
d a m it d o k u m e n tie rte n , daß zw ischen P ro te s ta n tism u s  u n d  O rth o d o x ie  v ie l regere Beziehungen 
bestanden als zw ischen dieser u n d  dem  K a th o liz is m u s 67). D ie  3 ersten u k ra in isch e n  S tuden ten  
tauchen  in  der M a tr ik e l be re its  1547 a u f u n d  ziehen b is  z u r M it te  des 17. Ja h rh u n d e rts  in  A b 
s tänden w e ite re  nach sich, bis d ie m it  dem  C h m ie lr iic k ia u fs ta n d  e insetzenden K ä m p fe  S tu d ie n 
re isen ins  A u s la n d  u n m ö g lich  m achen. E rs t d ie  re la tiv e  R uhe in  der ersten H ä lf te  des 18. J a h r
h u n d e rts  e rla u b te  u k ra in isch e n  S tuden ten  w ie d e r den Besuch der K ön igsbe rge r U n iv e rs itä t .  
D abe i is t  bem erkensw ert, daß im  Gegensatz zu den S tuden ten  aus dem  M oskauer R u ß la n d , die 
s ich neben zah lre ichen  D eutschen aussch ließ lich  aus dem  höheren A d e l re k ru t ie r te n , die u k ra in i

schen S tuden ten  a llen  B evö lke rungssch ich ten  a n g ehö rten68).

D en H ö h e p u n k t b ra ch te  das J a h r 1773, in  w e lchem  sich 8 U k ra in e r in  d ie  K ö n igsbe rge r M a 
t r ik e l  e in tru g e n , d a ru n te r F e d o r  T u m a n s k y j ,  der spä te r als H is to r ik e r  und  H erausgeber 
vo n  M a te ria lie n  zu r u k ra in isch e n  G eschichte  b e k a n n t w u rde69). A m  b e rühm tes ten  w u rd e  jedoch  
vo n  den ehem aligen u k ra in isch e n  S tuden ten  der A lb e r tin a  I w a n  C h m i e l n y c k y j — aus dem  
gle ichen G eschlecht w ie  B ohdan C h m ie ln y c k y j — , der als e iner der tü c h tig s te n  S chü ler der K ie w e r 
A ka d e m ie  dem  K ön igsbe rge r Theo logen  C hr. B a um e is te r em p foh len  w o rden  w a r und  s ich  1760 
in  K ö n igsbe rg  e inschrieb . Schon h ie r e rreg te  er d u rch  seine ph ilosoph ischen  und  theo log ischen  
S o h rifte n  Aufsehen u n d  m ach te  s ich d u rch  m ehrere Ü berse tzungen aus dem  D eutschen  v e rd ie n t.

D ie  E in w irk u n g  der U n iv e rs itä t K ö n ig sb e rg  a u f das uk ra in isch e  Geistesleben besch ränk te  sich 
je doch  n ic h t d a ra u f, daß an ih r  u k ra in isch e  S tuden ten  m it  der abend länd ischen  W issenscha ft 
zusam m engebrach t w u rd e n , sondern t r a t  auch d a r in  zu tage, daß m ancher D eu tsche r, de r an 

der A lb e r t in a  seine A u s b ild u n g  e rfah ren  h a tte , den W eg in  d ie U k ra in e  fa n d  u n d  d o r t d u rch

«S) K u r t  F o rs tre u te r , Preußen und Rußland im Mittelalter. Die Entwicklung ihrer Beziehungen vom 13. bis 
17. Jahrhundert. Kbg. 1938; Ih o r  L o s s k y j, Zur Geschichte der kulturellen Beziehungen zwischen Deutsch
land und der Ukraine im 17. und 18. Jahrhundert, in: Deutsche wiss. Zeitschrift f. Polen, H. 29 (1935), S. 151 ff.; 
ders., Ukraincy na studiach w Niemczech, in: Zapiski nauk. tow. im. Sevöenki, CLI (1931), S. 99 ff.; Dornet 
O lja n c y n , Pamiatky iz mynuloho ukrainskoho duchovo-kulturnoho zyttja w Kenigsberzi, in: Naukowyj 
Zbirnyk v 30. ricnycju naukovoji praci Prof. Dr. Ivana Ohijenka. Warsch. 1937, S. 92 ff. V. B id n o  v, Adam Cer- 
nikov i joho dogmatycny traktaty, in: „E lpis“  Jg. V I I I ,  (1934), 151 ff.

66) O lja n c y n  S. 103 ff.
67) L o ssky j S. 100.
"8) ebda S. 104.
69) ebda S. 107.

196



L o h »  -  T .«  die * .  —  “ “ h
dieser Menschen n ic h t so groß gewesen w ie  ^  ve re inze lte  N am en  s ind  a u f uns gekom m en;

aufstrebenden  M oskau angezogen • H ä lf te  des 17 Ja h rh u n d e rts  in  K ön igs-
aber sie re c h t fe r t ig .»  d i .  V e rm u tu n g , d .B  .»  der » « * « .  H ä l f e  d Ki e w bestanden

be rg e in  s tü rk e r.s  I n . e ^ s e  f ^  de» schon u m  die
h a t70). D ie  B edeu tung  K ön igsbergs als H a n d e lss ta d t Gegensatz
M itte  de . 17. Ja h rh u n d e rts  eine griechisch-orthodoxe^ G em einde h iid e te .d ie ^

au Po len  gedu lde t, e in  rege. E igen leben  e n tfa lte te  u n d .  „n /k b c h e n s l,w is c h « : B ü c h e , e rw a rb ,

. . « «  sogar ein D ru d te re ip r iv ile g ; f ü r D r u c k e ,  fas .

t l 'h \ " r  d ie ^ A iw fu h r 'b e s t im in t  w a re n » ). U n d  da ^

S Ä S  eine Oase de,

a n tika th o lis ch e n  W ide rs tandes in  O s tm itte le u ro p a '*).

A u f  engere B ez iehungen zw ischen dem  preuß ischen

schon d ie  T ä t ig k e it  des K ön igsbe rge r L o r e n z  t g c r  v e rs tä n d lic h , daß
, T , i a o c /26731 Y o r dem  oben gesch ilde rten  H in te rg ru n d  w ird  aucn vers
den Ja h re n  1625/26 ^ V o r  d  8 ^  w ir  aUerdings , ich t  w issen, eh « r ...n e  A us-
I n n o z e n z  G i s e l ,  e in  gelm  g zum  o rth o d o xcn  G lauben  fa n d , in  die U k ra in e

h ddung  au d» ^ b“  3 ^ * “  b e rü h m te n  H .h le n k ,o s te rs  in  K ie w  seh lieB lieh  die L e itu n g  
zog u n d  d o r t als A rc h  m an t  ü b e rnahm . E r  w u rde  e iner der bedeutendsten
e iner der w ich tig s te n  u k ra . „ü * h e »  v „ „  e i„ »  a„d e rn  P reußen, den, am  11. Sep-
ukrainischen S c h rifts te lle r  des • J - C h ris tia n  Z e rn ik a u  u n d  der M a ria , geb. T a m m ,

be i seinen w e ite ren  S tu d ie n  sich sch ließ lich  in  ü x to r d  zum  U  N eben seiner th e 0 .
a i  !,,n  ,m C ise l u n d  den u k ra in isch e n  H e tm a n  Iv a n  Sam j  • , .
A nsch luß  an tr ise i u u u  u f  , Tr„at,in<rshauer75l A n  w e ite ren  K ö n ig s -
log isch-po lem ischen  S Ü S S Ä . ! -  L o s ,M  J o h a n n

S r . ' t . “  Ä «  der t u J l u .  und  eand. der T heo log ie  der K ö n ig s b e rg ., A kadem ie , 

u n d  e inen J o h a n n  P h i l i p p ,  L e h re r der h l.  T heo log ie , zu nennen ).

, ,  1 l S t a a t e s  in  der zw e ite n  u n d  d r i t te n  T e ilu n g  Polens w ar
D ie  A u f l ö s u n g  des  p o l i n s  . in fo ls e  der E rw e rb u n g  Südpreußens
fü r  d ie  U n iv e rs itä t K ö n ig sb e rg  inso fe rn  von  B edeu tung , J  A lb e r t in a  na tu rgem äß
und N euostpreußens d ie Z ah l der S tu d e n te n  aus diesen Geb -  £  ^  ^  G ebie te

sehr anstieg . N ic h t n u r d ie  preuß ischen B eam ten  ^  S ib » n

sch ick ten  n u n  ih re  Sohne nach K ö n ig sb e rg , son <rn m itgeben  w o llte . So is t  die
die n o tw end ige  V o rb ild u n g  fü r  den p reuß ischen ^  b “  zu r K a ta s tro p h e
Z ah l der „N e o b o ru ss i“ , „B o ru s s i m e rid iona les “ , „N e o b o ru ss i o rien ta les

70) L o s s k y j, Zur Geschichte der kulturellen Beziehungen S. Ia6.

71) F o rs tre u te r  S. 229 1.
72) Rhode S. 73.
73) F o rs tre u te r  S. 251 und 258. „  . . .
’<) L o s s k y j, Zur Geschichte der kulturellen Beziehungen S. 153.
75) ebda S. 154; Forstreuter S. 258.
7«) L o s s k y j, Zur Geschichte S. 155 f.
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vo n  Jena u n d  A u e rs te d t re c h t hoch. A ndere rse its  bedeu te ten  aber d ie  p reuß isch-österre ich ischen 
u n d  preuß isch-russischen G renzen fa s t unübers te igba re  H inde rn isse . D ie  p o l i t i s c h e  N e u 
o r d n u n g  des R aum es des a lte n  p o ln isch -lita u isch e n  Staates f ü h r t e  zw angsläu fig  auch z u  
e i n e r  k u l t u r e l l e n  N e u o r i e n t i e r u n g ,  so daß die U n iv e rs itä te n  Lem berg  (gegr. 1784, 
reorg . 1817) u n d  D o rp a t (gegr. 1632, e rneue rt 1802) u n d  d ie  au fs trebenden  U n iv e rs itä te n  in  
den R e ichszen tren  W ie n  u n d  P e te rsbu rg  (gegr. 1819) be re its  in  den ersten Ja h rze h n te n  des 
neuen Ja h rh u n d e rts  der A lb e r t in a  den a lte n  V o rra n g  s tre it ig  zu m achen begannen. V o n  Süden 
u n d  O sten erw uchs ih r  dam als eine K o n k u rre n z , gegen d ie  sie s ich  n u r schwer behaup ten  ko n n te  
u n d  d ie  ih r  geistiges E inzugsgeb ie t im m e r s tä rk e r a u f den preuß ischen V e rw a ltu ng sb e re ich  
zusam m endrück te . A lle rd in g s  b lie b  auch nach  1815, als P reußen den g röß ten  T e il de r 1793 
u n d  1795 gew onnenen G ebiete an  R u ß la n d  v e r lo r, d ie  A lb e r t in a  fü r  das ehem alige N euostpreußen 
nach Ausw eis der b is zum  Jah re  1829 p u b liz ie rte n  M a tr ik e l w o h l noch lange eine hä u fig  besuchte 
U n iv e rs itä t .  So en tsand te  zu m  B e isp ie l d ie  S ta d t B ia ły s to k  1815 b is  1829 an d ie  A lb e r tin a  
18 S tuden ten , d a ru n te r 17 m i t  deutschen N am en, u n d  P ło ck  (S ch rö tte rsbu rg ) 4 S tuden ten , d a r
u n te r  ke inen  m it  po ln ischem  N am en.

D ie  e i n m a l i g e  e u r o p ä i s c h e  S t e l l u n g ,  d ie der A lb e r t in a  d u r c h  d a s  W i r k e n  K a n t s  
in  den le tz te n  Jah rze h n te n  des 18. J a h rh u n d e rts  v o m  Schicksa l zugew iesen w u rd e , is t in  Po len  
erst spä t u n d  u n zu lä n g lich  e rk a n n t w o rden77). G ew iß  e n th a lte n  po ln ische Z e its c h r ifte n  schon 
im  ersten  J a h rz e h n t des 19. J a h rh u n d e rts  e in ige  E rw ä h n un g e n  K a n ts ; aber der R egenera tions
prozeß des po ln ischen  Geisteslebens se it der R eg ie rung  S tan is laus A ugusts  v e r l ie f  so ausschließ
lic h  u n te r  dem  E in f lu ß  der französischen A u fk lä ru n g  u n d  des englischen E m p ir is m u s , daß der 
K a n tis ch e  K r it iz is m u s  schwer G ehör fa n d  u n d  be i den A u f  ge istigem  G ebie t fü h re n d e n  M änne rn  
Polens a u f entsch iedenen W id e rs ta n d  stieß . G ew iß  h a t m a n ch e r/S tu d e n t aus Po len  K a n t  selbst 
seine P h ilosoph ie  v o rtra g e n  h ö ren ; b e s tim m t w issen w ir  es je doch  n u r  v o n  W ł a d y s ł a w  B y -  
c h o w i e c  u n d  J o s e f  K a l a s a n t y  S z a n i a w s k i ,  a u f deren B ede u tu n g  fü r  d ie  A u s b re itu n g  
der K a n tis ch e n  Id e e n  in  P o len  w e ite r u n te n  eingegangen w erden soll.

D ie  Gegner K a n ts  in  Polen w u rd e n  a n g e fü h rt von  so bedeutenden M ännern  w ie  H ugo  K o łłą ta j,  
F ranc iszek  D m o ch o w sk i, Tadeusz C zacki u n d  S ta n is ła w  S taszic. D e r le id e n sch a ftlich s te  und  
zug le ich  am  w en igs ten  sachliche K ä m p fe r gegen K a n t w a r jedoch  Jan  Ś n iadeck i. Ohne sich 
der M ühe zu  un te rz ie h e n , d ie  S c h rifte n  K a n ts  im  O r ig in a l oder in  w ö rtl ic h e r Ü berse tzung  zu 
lesen, le rn te n  sie d ie  neuen Ideen  a u f dem  U m w eg  übe r französische u n d  deutsche H a n d bü ch e r, 
In h a ltsa n g a b e n  oder Rezensionen kennen  u n d  le h n te n  sie ab. M i t  g roßer M ühe h a tte n  sie die 
a u fk lä re r is ch e n  Ideen  des W estens ih re m  b is  z u r M it te  des 18. Ja h rh u n d e rts  in  den Fesseln der 
S cho las tik  befangenen V o lk  nahegeb rach t u n d  d u rch  Im ita t io n  e in  po ln isches Geistesleben 
e n tw ic k e lt u n d  m u ß te n  in  den re v o lu tio n ä re n  Ideen  K a n ts  eine tö d lic h e  B e d ro h u n g  dieses sich 
za g h a ft e n tw icke ln d e n  P flänzchens sehen. So w u rd e n  sie aus vo lkspädagog ischen G ründen  er
b it te r te  Gegner des vo n  K ön igsbe rg  ausgehenden K r it iz is m u s , u n d  Jan Ś n iadeck i b rach te  seine 
A b s ic h t a u f d ie  knappe  F o rm e l: „ I c h  habe es m ir  z u r P flic h t gem acht, d ie  po ln ische Jugend  
v o r d ieser Pest zu bew ahren78) .“  D ie  A s s i m i l a t i o n  des  p o l n i s c h e n  G e i s t e s  a n  d e n  
f r a n z ö s i s c h e n  s o l l t e  v o n  K ö n i g s b e r g  a u s  n i c h t  g e s t ö r t  w e r d e n .  D e r W id e rs ta n d

77) Hierüber vor allem das ausgezeichnete Buch von H arassek , Kant w Polsce. Krak. 1916; dann P io t r  C hm ie
lo w s k i, Najdawniejsze wiadomości o E. Kancie w piśmiennictwie naszem, in: Pamiętnik literacki 1903, S. 436 ff.; 
ders., Kant w Polsce, in: Przegląd filozoficzny, Jg. V I I  (1904), S. 379 ff. Schließlich M a u ry c y  S traszew sk i, 
Dzieje filozoficznej myśli polskiej. Krak. 1912. A u f deutscher Seite in jüngster Zeit K a r l G ram s, Deutsche 
Philosophie und deutsche Philosophen in Polen-Litauen, in: Deutsche wiss. Zeitschr. im Wartheland 1943, H. 7/8. 
S. 75 ff.; E rn s t B irk e , Einflüsse der dt. Geistesbewegung von Herder bis Hegel auf den Osten, in: Deutsche 
Ostforschung I I ,  Lpz. 1943. S. 289 ff.

78) H arassek S. 24.
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gegen K a n t  h a tte  in  P o len k a u m  w issenscha ftliche , sondern  fa s t aussch ließ lich  n a tio n a le  W u r 
zeln u n d  w uchs sich zu e inem  p ro französ ischen  u n d  an tid e u tsch e n  G e is teskam p f aus, der vo n  
Jan  Ś n iadeck i m it  u n w ü rd ig e n  M it te ln  g e fü h rt w u rde  u n d  u m  so abstoßender w ir k t ,  als dieser 

W o rtfü h re r  die Ideen  K a n ts  n u r  ob e rflä ch lich  ka n n te .

A b e r t ro tz  d ieser le idenscha ftlichen  A b le h n u n g  d u rch  d ie  fü h re n d e n  G e is te r fa n d  K a n t in  Pole,n 
doch a llm ä h lic h  W id e rh a ll, obg le ich  seine w ic h tig s te n  W e rke  e rs t spä t d u rch  Ü berse tzung  zu 
gäng lich  gem acht w u rden . B e re its  1796 erschien in  K ö n ig sb e rg , übe rse tz t vo n  dem  schon ge
nann ten  S chü ler K a n ts  W ł a d y s ł a w  B y c h o w i e c ,  in  po ln ische r Sprache d ie S c h r if t  „Z u m  
ew igen F rie d e n “ , de r 1796 eine zw e ite  Ü berse tzung  der g le ichen S c h r if t  d u rch  S i m o n  B i e l s k i  
fo lg te . Das zw e ite  W e rk  K a n ts , das B ych o w ie c  1799 den P o len  d u rc h  Ü berse tzung  v e rm it te lte , 
w a r d ie  be re its  1784 erschienene S c h r if t  „ Id e e  zu e iner a llgem e inen  G eschichte in  w e ltb ü rg e r
lic h e r A b s ic h t“ . Im  L a u fe  der ersten  d re i Jah rzehn te  des 19. Ja h rh u n d e rts  w u rd e n  noch A u s 
züge aus anderen k le ine ren  S ch rifte n  K a n ts  ins P o ln ische übe rse tz t. D ie  großen W e rke  aber, 
besonders die d re i K r i t ik e n ,  w u rd e n  dam als dem  po ln ischen  V o lk e  n ic h t v e rm it te lt ,  u n d  d a m it 
b lie b  das E ig e n tlich s te  der K a n tis ch e n  G edankenw e lt dem  eigenen S tu d iu m  der Po len  verschlossen.

A ls d ie  ersten V e rtre te r  des K a n tis ch e n  System s an den po ln ischen  H ochschu len  s ind  W e n z e l  
V o i g t  u n d  F e l i x  J a r o ń s k i  in  K ra k a u , A d a m  Z u b e l e w i c z  in  W arschau  u n d  J o h a n n  
H e i n r i c h  A b i c h t  in  W iln a  zu nennen. D e r en tsch iedenste V e rte id ig e r u n d  V e rb re ite r  K a n - 
tisch e r Ideen in  Po len  w a r je d o ch  der schon genannte  J o s e f  K a l a s a n t y  S z a n i a w s k i ,  der 
ke inen  L e h rs tu h l bek le ide te . „N ie m a n d  v o r  S zan iaw sk i t r a t  so en tsch ieden gegen unsere geistige 
V e rgangenhe it au f, u n d  n ie m a n d  h a t so sehr w ie  er s ich  d a ru m  gesorgt, d ie po ln ische  G e is tig 
k e it  vo n  dem  ü b e rm äch tigen  E in f lu ß  F ra n k re ich s  zu be fre ien , u n d  n ie m a n d  h a t so he iß  ge
w ü n sch t, den po ln ischen  G eist d u rc h  den neuen, be lebenden S tro m  au fzu frisch e n , der seiner 
A n s ic h t nach aus D e u tsch lan d  ka m 79).“  I n  seinen S ch rifte n , d ie im  ersten J a h rz e h n t des 19. J a h r
h u n d e rts  erschienen, h a t er s ich b e m ü h t, den P o len  die G edankenw e lt K a n ts  nahezubringen , 
aber ohne n a ch h a ltig e n  E r fo lg . D ie  p o lit is ch e  O r ie n tie ru n g  des po ln ischen  V o lkes  nach  F ra n k 
re ich  in  jenen  Ja h re n  b e d ing te  eine V e rs tä rk u n g  u n d  F es tigung  der französ ischen  ge istigen 
T ra d it io n  in  P o len  u n d  v e rh in d e rte  den siegre ichen D u rc h b ru c h  des vo n  K ö n igsbe rg  auss trah 
lenden K r it iz is m u s . Sehr tre ffe n d  h a t das dam alige  V e rh ä ltn is  des po ln ischen  V o lkes  zu K a n t 
F e l i x  J a r o ń s k i  in  der Festrede gekennze ichnet, d ie  er am  15. O k to b e r 1810 zum  Jah restag  
des W ie n e r F riedens vo m  Jah re  1809 in  e iner ö ffe n tlich e n  S itzu n g  der K ra k a u e r A ka d e m ie  h ie lt :  
„O  w ie  angenehm  w äre  es uns doch, a u f e in m a l das vo llko m m e n s te  L ic h t  in  K ö n ig sb e rg  zu 
schöp fen ! A b e r u n g lück lich e rw e ise  h a t der K ön igsbe rge r P h ilo so p h  n ic h t in  po ln isch e r Sprache 
u n d  n ic h t in  dem  S tile  geschrieben, der fü r  uns P o len  je tz t  n ü tz lic h  sein k ö n n te !80)

So kam en  d ie  I d e e n  K a n t s  a n  d e n  p o l n i s c h e n  H o c h s c h u l e n  z u  k e i n e r  n a c h h a l t i g e n  
A u s w i r k u n g ,  w enn  sie auch in  dem  W iln a e r P h ilo m a th e n k re is  e ifr ig e r s tu d ie r t w u rd e n  als 
in  K ra k a u  u n d  Lem berg81). D iese langsam e W irk u n g  K a n ts  in  P o len  m ag auch da d u rch  m i t 
ve ru rsa ch t w o rd e n  sein, daß a u f dem  K ö n igsbe rge r L e h rs tu h l H e rb a r t als N a ch fo lge r K a n ts  
in fo lg e  seiner e inse itigen  B e to n u n g  der P ädagog ik  d ie  V e rb re itu n g  des K r it iz is m u s  w en ig  fö r 
derte82 *). D a h e r w a r d ie  W irk u n g , die K a n ts  Leh re  a u f  das po ln ische  Geistesleben zu B eg inn  
des 19. J a h rh u n d e rts  ausüben k o n n te , e ine geringere, als m an  gem e inh in  anzunehm en g e w il lt  is t.

,9) Ders. S. 75.
80) F e lik s  J a ro ń s k i, Jakiej filozofii Polacy potrzebują? Krak. 1810, S. 14.
81) H arassek S. 171. _
8a) Vgl. darüber H ans P ru tz , Die königliche Albertus-Universität zu Königsberg i. Pr. im  19. Jahrhundert. Zur

Feier ihres 350jährigen Bestehens. Kgb. 1894, S. 152 f.
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D ie  erste H ä lf te  des 19. Ja h rh u n d e rts  w a r der E n tw ic k lu n g  der U n iv e rs itä t K ö n igsbe rg  im  
a llgem einen w en ig  günstig . Abgesehen davon , daß das U n ive rs itä tsgebäude  u n d  die m a te rie lle  
A u s s ta ttu n g  der A lb e r t in a  den m odernen  A nsp rüchen  lä n g s t n ic h t m eh r genügte, w aren  ih r  in  
den U n iv e rs itä te n  B e r lin  u n d  B res lau  im  O sten D eu tsch lands m äch tige  K o n k u rre n te n  e n t
s tanden, m i t  denen sie in  der eigenen E n tw ic k lu n g  n ic h t S c h r it t  h a lte n  k o n n te . Aus dieser S i
tu a t io n  w ird  auch ve rs tä n d lich , daß d ie  U n iv e rs itä t K ö n igsbe rg  ih re  A n z ie h u n g s k ra ft a u f die 
G ebiete des ehem aligen po ln ischen  S taates im m e r m eh r e inbüß te . F ü r  die S tuden ten  der P ro 
v in z  Posen lagen B e r lin  u n d  B res lau  g le ich  günstig . W est- u n d  O stga liz ien  en tsand te  seine S tu 
denten außer a u f d ie  L a n d e s u n iv e rs itä t Lem be rg  u n d  später auch K ra k a u  vo rw iegend  
nach W ie n , u n d  in  K ong reß po len  E rschw erten  d ie B ehörden  das S tu d iu m  im  A u s la n d , 
w enn sie es n ic h t z e itw e ilig  —  so nach  der E rm o rd u n g  K o tzebues u n d  u n te r  N ik o la u s  I .  —  
g ä nz lich  ve rb o te n . Diese russischen V e rb o te  h a tte n  auch zu r Fo lge, daß se it 1823 an 
der A lb e r tin a  die sogenannten R a d z iw illsch e n  S tipend ien  n ic h t m ehr beansp ruch t w u rden . A ls  
E rsa tz  fü r  diese h a tte  d ie  russische R eg ie rung  in  D o rp a t 6 S tipend ien  fü r  S tuden ten  aus L ita u e n  
g e s tifte t. E rs t 1862 k o n n te n  die R a d z iw illsch e n  S tipend ien  w iede r ih re m  u rsp rü n g lich e n  Zw eck 
z u g e fü h rt w erden, nachdem  sie in  der Z w ischenze it an S tuden ten  aus M asuren vergeben w orden  
w aren, d ie  Theo logen w erden w o llte n  u n d  d ie  po ln ische Sprache beherrschten83). U n d  da im  
19. J a h rh u n d e rt auch die Söhne O stpreußens das S tu d iu m  an west- u n d  süddeutschen U n i
ve rs itä te n  dem  in  ih re r  P ro v in z ia lh a u p ts ta d t vorzogen, v e r lo r d ie  A lb e r t in a  im m e r m eh r vo n  
ih re m  frü h e re n  Ansehen, zu m a l auch fü r  d ie  L e h rk rä fte  K ön ig sb e rg  selten der le tz te  u n d  be
fried igende  W irk u n g s k re is  b lie b , sondern m e is t n u r  als D u rch g a n g ss ta tio n  angesehen w urde .

B e i d ieser Lage der D inge , die sich e rs t gegen E nde  des 19. J a h rh u n d e rts  langsam  zu ändern  
begann, als d ie A lb e r tin a  in  neue Gebäude eingezogen w a r, se tz t es n ic h t in  E rs ta u n e n , daß 
w ir  u n te r  jenen  Polen, d ie  im  le tz te n  D r it te l  des 19. Ja h rh u n d e rts  eine se lbständige po ln ische 
W issenscha ft beg ründe ten , k a u m  einen M a n n  von  en tsche idender B edeu tung  finden , der seine 
akadem ische A u s b ild u n g  in  K ö n igsbe rg  e rh a lten  h a t84). W i e n ,  B r e s l a u ,  B e r l i n ,  L e i p z i g ,  
M ü n c h e n ,  H e i d e l b e r g  u n d  G ö t t i n g e n  w a r e n  b i s  z u m  e r s t e n  W e l t k r i e g  d i e  v o n  
P o l e n  a m  h ä u f i g s t e n  b e s u c h t e n  a u s w ä r t i g e n  U n i v e r s i t ä t e n .  D ie  geographisch 
günstige  Lage, d ie  K ö n igsbe rg  in  frü h e re n  Ja h rh u n d e rte n  e in  n a tü r lich e s  E inzugsgeb ie t ge
s ich e rt h a tte , besaß im  Z e ita lte r  des s ich m eh r u n d  m ehr e n tfa lte n d e n  E isenbahnve rkeh rs  ke in  
entscheidendes G ew ich t. 1805/06 zäh lte  d ie  A lb e r t in a  im  ganzen 303 S tud ie rende85), im  Som 
m er 1870 487 (davon  17 A u s lä n d e r), im  W in te r  1880/81 be re its  808 (davon  27 A u s lä n d e r)86). 
D e r A n te i l  de r ausländ ischen S tuden ten  an der A lb e r t in a  b e tru g  in  jenen  Ja h rze h n te n  also 
zw ischen 3 u n d  4 % , w obe i d ie  Z a h l de r S tud ie renden  aus P o len , R u ß la n d  u n d  G a liz ie n  unbe 
k a n n t b le ib t87).

A b e r t r o tz  a lle r E in sch rä nku n g e n  haben auch im  19. J a h rh u n d e rt e in ige S tuden ten  aus Polen- 
L ita u e n  an der A lb e r t in a  ih re  A u s b ild u n g  e rfah ren , die spä te r a u f k u ltu re lle m  oder p o lit is ch e m  
G eb ie t aus der Masse herausrag ten . D a  fin d e n  w ir  1803 I g n a c y  Ż e g o t a  O n a c e w i c z 88) e in-

s,i) S e m b rzyck i S. 58 f.; W acław  G iz b e rt S tu d n ic k i,  Quellen zur Geschichte der deutsch-polnischen Beziehun
gen im Archiv und der Bibliothek der evangelisch-reformierten Synode in Wilna, in: Deutsche wiss. Zeitschrift 
f. Polen, II. 29 (1935), S. 131.

94) Vgl. hierzu F ra n c isze k  B u ja k , Rozwój nauki polskiej w latach 1800 do 1880 w krótkiem zarysie, in: Nauka 
polska, Bd. X V  (1932), S. 203 ff.

86) P ru tz  S. 148.
86) Nach der jährlichen Universitätschronik in der Altpreußischen Monatsschrift.
s7) Infolge der bekannten kriegsbedingten Bibliotheksverhältnisse war dem Verfasser ein großer Teil der einschlägigen 

Literatur nicht erreichbar. Einen Aufschluß über die Frequenz der aus Polen stammenden Königsberger Studenten 
im 19. und 20. Jahrhundert hätte wohl das seit 1835 fortlaufend erscheinende „Amtliche Verzeichnis des Personals 
und der Studierenden auf der kgl. Albertus-Universität zu Königsberg“  geben können.

88) K o rb u t I I ,  S. 279 f.
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getragen, der s ich spä te r als H is to r ik e r  L ita u e n s  e inen N am en  m ach te . 1842— 1844 s tu d ie rte  
J o s e f  B ü r g e l  (B ie rg ie l)99), eine der m a rka n te s te n  G esta lten  d e rre fo rm ie rte n G e is tlic h k e itP o le n s , 

an der A lb e r t in a . A u ch  der als L i te ra t  u n d  J o u rn a lis t b e k a n n t gewordene W i k t o r  C z a j  k o w s k i 89 90) 
h a t in  den 70er Ja h re n  einen T e il der A u s b ild u n g  in  K ön ig sb e rg  e rh a lte n , ehe es ih n  an die U n i
v e rs itä t K ra k a u  zog. 1817 finden  w ir  den bedeutenden po ln ischen  Geologen C z e s ł a w  C h m i e 
l e w s k i 91) als S tuden ten  in  K ön igsbe rg . Z u  den b e ka n n te n  G esta lten  in  der po ln ischen  Geistes
geschichte gehören a lle rd ings  der Jude  J u l i a n  K l a c z k o 92), de r 1843 47, u n d  A n d r e a s
K ę t r z y ń s k i 93 94) ( in  seiner Jugend  a u f den N am en  „v o n  W in k le r “  h ö rend ), de r 1859 63 in  K ö n ig s 
berg  s tu d ie rte  u n d  spä te r als D ire k to r  des Ossolineum s u n d  H erausgeber h is to risch e r Q uellen 

eine bedeutende T ä t ig k e it  e n tfa lte te .

N ach dem  m iß g lü c k te n  A u fs ta n d  vo n  1830/31 spü lte  das S ch icksa l m anchen T e iln e h m e r nach 
K ö n igsbe rg  u n d  an die A lb e r t in a . So fin d e n  w ir  d o r t d ie  B rü d e r W ł a d y s ł a w  u n d  A l f r e d  B e n t 
k o w s k i 91), fe rn e r den spä te r als S c h rifts te lle r  b e k a n n t gew ordenen L e s z e k  D u n i n  B o r 
k o w s k i 95) u n d  v o r a llem  den nachm a ligen  b e ka n n te n  P h ilosophen  B r o n i s ł a w  F e r d i n a n d  

T r e n t o w s k i 96), dessen V a te r  be i K a n t  und  der n u n  selbst be i H e rb a r t h ö rte .

W enn  auch d ie U n iv e rs itä t K ö n igsbe rg  im  19. u n d  20. J a h rh u n d e rt an der N e u b ild u n g  des p o l
n ischen w issenscha ftlichen  Lebens n ic h t den g leichen überragenden  A n te i l  b e s itz t w ie  andere 
deutsche U n iv e rs itä te n , so h a t sie doch fü r  den po ln ischen  R a u m  a u f e inem  spezie llen G eb ie t 

eine B re ite n a rb e it ge le is te t, das n u r zu le ic h t übersehen w ird , n ä m lic h  a u f  d e m  G e b i e t  d e r  
M e d i z i n .  Gerade im  le tz te n  J a h rh u n d e rt h a t sie a u f diesem  Felde e iner langen R eihe vo n  aus 
Polen s tam m enden S tuden ten  eine A u s b ild u n g  gegeben, die diese b e fäh ig te , im  M ediz ina lw esen 
K ongreßpo lens in  le itende  S te llungen  aufzuste igen . Sie se tzten  d a m it n u r  eine a lte  T ra d it io n  
fo r t ,  d ie b is  ins  16. J a h rh u n d e rt z u rü c k re ic h t. Das fü r  die G eschichte  des M ed iz ina lw esens in  
P o len  im m e r noch u n e n tb e h rlich e  L e x ik o n  der po ln ischen  Ä rz te  vo n  S t. K o s m in s k i97) e n th ä lt  
d ie N am en  vo n  m ehr als 50 b e ka n n te n  M e d iz in e rn , d ie ih re  A u s b ild u n g  in  K ö n ig sb e rg  e rh a lte n  
haben. Se lbst w enn  d ie jen igen  abgezogen w erden , d ie  aus O st- u n d  W estp reußen  s ta m m te n  
u n d  vo n  K o s m in s k i n u r  desha lb  zu  den „p o ln is c h e n “  Ä rz te n  gezäh lt w u rd e n , w e il sie einen 
po ln ischen  N am en  besitzen, so is t d ie  Z ah l d e rjen igen , die in  K o n g re ß p o le n  eine segensreiche 
T ä t ig k e it  e n tfa lte te n , im m e r noch  b e trä c h tlic h . U n d  u n te r  ih n e n  t r ä g t  e in  großer T e il re in  

deutsche N am en.

D ie  v e r a n t w o r t u n g s r e i c h e  S t e l l u n g  d e r  A l b e r t i n a  w u rd e  „ im  R e ich  e rs t nach dem  V e i -  
sa ille r D ik ta t  w iede r v o ll e rk a n n t, als O stpreußen eine In se l gew orden w a r, gegen d ie  das P o len- 
tu m  von  d re i S e iten anb rande te . Ih re  h is to rische  A u fgabe  w a r je tz t  w en ige r d ie  A u ss tra h lu n g  
des deutschen Geistes nach dem  O sten als die A b w e h r des po ln ischen  A nsp ruchs  a u f re in  deutsche 
G ebiete. U m  die W ende v o m  19. zum  20. J a h rh u n d e rt h a tte  sich d ie  po ln ische  W issenscha ft 
vo n  der be isp ie lgebenden F ü h ru n g  d u rc h  d ie deutschen U n iv e rs itä te n  e m a n z ip ie r t u n d  s te llte  

s ich je tz t  in  e inem  U m fa n g  in  den D ie n s t ih re r  n a tio n a le n  P o li t ik ,  w ie  er a u f deu tscher Seite 
b is d a h in  u n b e k a n n t u n d  n ic h t ü b lic h  gewesen w a r. V o r  a lle m  s tand  d ie  vo rg e sch ich tlich e  und

89) Polski Słownik Biograficzny (PSB) I I .  S. 74.
" )  PSB IV . S. 150 f.
91) PSB I I I .  S. 324.
9a) K o rb u t I I I .  S. 243 ff
95) K o rb u t I I I ,  S. 180 f.
94) PSB I. S. 440 f.
96) PSB I. S. 329 f.; K o rb u t I I I ,  S. 311 f.
96) K o rb u t I I ,  S. 234 ff. Trentowskis Autobiographie, abgedruckt im
97) S t. K o ś m iń s k i,  Słownik lekarzów polskich. Warsch. 1883 ff.

Pamiętnik literacki I  (1902), S. 657 ff.
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gesch ichtliche  Forschung  restlos u n te r den P aro len  der P o li t ik .  D iese P o lit is ie ru n g  der W issen
scha ft jenseits der Grenze b lie b  auch a u f K ön igsbe rg  n ic h t ohne E in f lu ß . U n te rs tü tz t  vo n  D anz ig  
und B res lau , nahm  die A lb e r tin a  den K a m p f gegen d ie  d re i po ln ischen  U n iv e rs itä te n  Posen, 

W arschau  u n d  W iln a  u n d  das B a lt is c h . In s t i t u t  in  T h u m  a u f d ie  k o n z e n tn ,e h  e rn e u ^ h e n  w , » » '  
s ch a ftlich -p o lit is ch e n  A n g r if f  gegen O .tp re u ß e .. fü h r te n . In  d.escr agonale» L a g e e r f u l t e  ,nch  i e  
A lb e r tin a  m it  neuer K r a f t  und neuem  Leben. D ie  Größe der A u fgabe , d.e „n e rm u d h e h e  W aehhc t  
fo rdernde  p o lit is ch e  G efahr und  der w iedere rs tandene  h e im a tlic h e  S to la  der O stp reußen d e 
in  dieser Z e it  tre u e r au ih re r U n iv e rs itä t h ie lte n  als je  z u v o r, zogen bedeutende G elehrte  u n d  d,c 
a k tiv s te »  deutschen S tuden ten  nach K ön igsbe rg , a lle  jene E lem en te , d,e m  der W ..« n s e h ,  
einen n a tio n a le n  D ie n s t sahen. D ie  zah lre ichen  U n iv e rs r t. ts m s t.tu te  K .n rg s b e rg , » * * '  
O rgan isa to ren  a lle r je n e r F o r.chungsau fgaben , deren B e a rb e itu n g  zu r A b w e h r der W issenschaft. 
2 5 1  A n g r if f ,  der Polen - 1  . . .  S chu lung  des deutschen V o lk e , fü r  d.e v ,e l f . l t . gen

P roblem e des europäischen Ostens n ö tig  w ar.

D ie große B edeu tung , die die deutsche F ü h ru n g  den U n iv e rs itä te n  im  deutsch-s law ischen V o lks- 

tu tn s k .m p f der G egenw art zum iß«, w ird  schon a lle in  d a r in  s ich tb a r, daß au d.e Serie - K o m g . -  
borg B res lau  u n d  P rag  die deutsche U n iv e rs itä t Posen g e s te llt w u rde . P rag, K ra k a u , K ö n ig s  
L g  w a re n  im  15. u n d  16. J a h rh u n d e rt n a c h e i n a n d e r  die S ch w e rp un k te  und^S trah lungszen tren  

des ge istigen Lebens O s tm itte le u ro p a s . N ach  dem  K rie g e  ^ e rd e n  im  deutschen O sten m in 
destens v ie r  U n iv e rs itä te n  n e b e n e i n a n d e r  d ie  geistige W a c h t h a lte n , und  der fn e d h ch e  W e t t 

s tre it  w ird  erweisen müssen, vo n  w e lcher deutschen U n iv e rs itä t das L ic h t  am  he lls ten  nach

dem  O sten s tra h le n  w ird .
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H E R D E R  U N D  D I E  S L A W E N
V O N  D O Z E N T  . D R .  E R N S T  B I R K E

Zu den K rä fte n , die w ährend  der le tz te n  150 Jah re  das A n t l i t z  des A bend landes v e rw a n d e lt haben, 
rechnen auch die N a tio n a lb e s tre b u n g e n  der W est- u n d  Südslaw en. Sie haben z ie m lich  g le ich 
m äß ig  gegen Ende  des 18. J a h rh u n d e rts  begonnen, zunächst als ph ilo log ische  u n d  lite ra ris ch e  
B em ühungen um  die b isher ve rnach läss ig ten  und  te ilw e ise  ve ra ch te te n  s law ischen D ia le k te  und  
Sprachen. Im  Lau fe  der Jah rzehn te  und im  W echsel de r G enera tionen  s trö m te n  dann  le id e n sch a ft

liche re  Regungen in  diese anfangs ganz v o n  k ü h le r  S a ch lich ke it e r fü llte  w issenscha ftliche  B e tä 
tig u n g  e in , erw achende G efüh le  des Stolzes a u f vergangene W e rte  u n d  H o ffn u n g e n , d ie  s ich an 
eine bessere slaw ische Z u k u n ft  k la m m e rte n , als d ie  G egenw art es fü r  diese „E rw e c k e r“  w a r. 
S ch ließ lich  e rfo lg te  im  4. u n d  5. J a h rz e h n t des 19. J a h rh u n d e rts  w iede r nahezu g le ich ze itig  bei 
den m e is ten  s law ischen H a u p ts tä m m e n  der U m sch lag  d ieser b ishe r vo rw iegend  k u ltu re lle n  
Bew egung a u f das F e ld  n a tio n a lp o lit is c h e r F o rde rungen . K o n f l ik te  m it  anderen R ech ten  und  

A nsp rüchen  w aren  n a tü r lic h  d ie  s o fo rtig e  Fo lge.

D enn die sp rach lichen  und  vö lk isch e n  V erhä ltn isse  O s tm itte l-  u n d  Südosteuropas w id e rs tre b te n  
von  sich aus e iner k la re n  u n d  raschen Lösung . D azu  w a r die slaw ische E m anz ipa tionsbew egung  
auch zu eng m it  de r gesam tm itte leu ropä ischen  u n d  das h e iß t: v o r  a llem  m it  der deutschen v e r
wachsen. G u te n te ils  entsprossen ih re  A nsp rüche  dem  g le ichen ge is tigen  u n d  h is to risch e n  Boden, 
und  ih re  E rw a rtu n g e n  k la m m e rte n  sich an naturgegebene V e rh ä ltn is se , die D eu tschen  und  
W ests law en se it M enschengedenken gem einsam  w aren , u n d  d ie  s ich , w ie  die Z u k u n ft  leh ren  so llte , 
ohne schw ersten be iderse itigen  Schaden auch n ic h t w il lk ü r l ic h  au fheben  ließen. Besonders g i lt  
das fü r  B öhm en  u n d  M ähren , das b is  z u r u n ru h ig e n  J a h rh u n d e r tm itte  im  a llgem e inen  europäischen 
B ew uß tse in  rü c k h a ltlo s  zu D e u tsch lan d  gezäh lt u n d  das als T e il D eu tsch lands w ie  je d e r andere 

b e tra c h te t w u rde .

Gerade P rag  aber b ild e te  u m  diese selbe Z e it  den S chaup la tz  des Slawenkongresses v o m  F rü h 
som m er 1848, als der ersten großen, b e w u ß t gegen d ie  deutsche M it te  E u ropas g e rich te te n  sla
w ischen K u n d g e b u n g . P o ln ische, v o r  a lle m  vo m  Posener P o le n tu m  ausgehende A nregungen  
k langen  h ie r m i t  tschechischen u n d  e in igen  südslaw ischen zusam m en, u m  gegenüber dem  V ersuch  
der F ra n k fu r te r  N a tio n a lve rsa m m lu n g , M itte le u ro p a  im  gesam tdeutschen S inne u n te r  au tonom er 
B e te ilig u n g  der e ingesprengten frem den  V o lksg ru p p e n  zu organ is ie ren , den s law ischen W ille n  
zu e iner ande rsa rtigen  G e s ta ltu n g  O s tm itte le u ro p a s  anzum elden . M i t  e inem  k la re n  p o lit is ch e n  
P rog ram m  w a r d a fü r  noch n ic h t —  u n d  w ie  g le ich  h in z u g e fü g t w erden  ka n n , auch spä te r n iem a ls  —  
a u fzu w a rte n . E in  solches w äre selbst u n te r  güns tigen  äußeren U m ständen  auch 1848 ka u m  
durchzusetzen gewesen. D e r R ü c k h a lt der in  P rag  ve rsam m e lten  P o lit ik e r , G e lehrten  u n d  S c h r if t
s te lle r w a r noch sehr bescheiden, in  den po ln ischen  G eb ie ten  etw as b re ite r , in  B öhm en  a u f eine 
dünne b ü rg e r lich e , v o rn e h m lic h  aus G e is tlichen  bestehende S ch ich t, im  Süden a u f eine H a n d v o ll 
In te lle k tu e lle r  b e sch rä n k t. D en rü h r ig e n  V e r tre te rn  d ieser u n te rsch ie d lich e n  M in d e rh e it k a m  es 
jedoch  v ie l m eh r a u f eine d e m o n s tra tive  Absage an d ie gesam tdeutsche 1 ra n k fu r te r  Adresse an.

Im m e rh in  lag  a lle in  in  dieser en tsch iedenen A b k e h r doch schon e in —  w enn auch n u r  negatives 

P rog ram m .

Das w ir f t  F ragen  au f. A us w e lchem  N äh rb o d e n  sog diese abweisende H a ltu n g  ih re  K r ä f t e ?  W a r 
d ie  gem einsam e W o h n u n g  p lö tz lic h  zu  eng gew orden, oder bes tand  zu R e ch t, was d ie  lau tes ten  
der s law ischen Sprecher d a u e rnd  b e to n te n , daß n u r  rohe G e w a lt ih re  in n e r lic h  w ide rs trebenden  
V o lksg ru pp e n  im  deutschen Lebenskre is  fes tgeha lten , daß n u r  äußere T ünche  den tie fg re ife n d e n , 
g le ichsam  naturgegebenen deu tsch-s law ischen Gegensatz u n d  d ie daraus erfließenden , zu a llen
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J a h rh u n d e rte n  w iederkehrenden  Z w is tig k e ite n  und  K ä m p fe  ü b e rd e ck t u n d  der W e ltm e in u n g  
da d u rch  e in  ganz falsches B ild  der w ah ren  Zustände  vorgesp iege lt hä t t e ?

Ganz o ffe n s ic h tlic h  b o t diese e igena rtige , in  ih re n  p o lit is ch e n  Fo lgerungen  n ic h t u nge fäh rliche  
G eschichtsauffassung den u n m itte lb a re n  B ew e isgrund  fü r  die 1848 p lö tz lic h  ungehem m t e m po r
schießende P ropaganda d ieser w est- u n d  südslaw ischen P o lit ik e r .  E in ig e  der an der ö s te rre ich i
schen M ärzbew egung u n d  dem  S law enkongreß  h a u p tb e te ilig te n  F ig u re n , w ie  der tschechische 
H is to r ik e r  F ra n z  P a la cky  u n d  der s low akische, aber ganz in  P rag  e ingeleb te  S prachforscher 
S a fa rik  v e re in ig te n  diese h is to ris ie rende  K u lisse  m it  der p o lit is c h -a k tu e lle n  u n d  -a k t iv e n  B ühne  
in  ih re r  Person. Besonders P a la c k y  w a r m it  seiner se it 1836 erscheinenden „G esch ich te  von  
B öhm en“  zu  e inem  überzeug ten  V e r tre te r  der A n s ic h t gew orden, daß das deutsch-slaw ische 
V e rh ä ltn is  der V e rgangenhe it aus e inem  unablässigen b it te re n  G egeneinander bestünde, w obe i 
e r d ie  v e rm e in t lic h  g u ta r tig e n  u n d  in  der Regel deshalb un te rliegenden  S lawen m it  e inem  
m ora lischen  G lo riensche in  um gab.

P a la cky  h a tte  sein W e rk  zuerst in  e iner deutschen Ausgabe v e rö ffe n tlic h t. A u c h  das is t  e in  Zeugnis 
fü r  d ie  w enigstens in  bezug a u f ansp ruchsvo lle  L e is tungen  noch nahezu geschlossene deutsche 
Decke im  P rag  der d re iß ig e r Jah re . A b e r e r redete auch in  anderem  S inne in  deutscher Sprache. 
D enn  w enn m an  nach  den Belegen fü r  seine ungew öhn liche  gesch ich tliche  D e u tu n g  der deu tsch 
s law ischen B ez iehungen such t, dann  s tö ß t m an  sehr rasch a u f einen D eutschen , H e rd e r, als den 
w ich tig s te n  K ronzeugen  dieser Ideo log ie . A n  ein ige ch a ra k te ris tische  Sätze aus H erde rs  „Id e e n  
zu r P h ilosoph ie  der G eschichte der M enschhe it“  sch ließ t P a la cky  sich im  ersten Bande seiner 
böhm ischen G eschichte nahezu w ö r t l ic h  an1). A ndere  „E rw e c k e r“ , w ie  S a fa rik , g ingen m it  dessen 
w ö rtlic h e r A n fü h ru n g  in  ih re n  H a u p tw e rk e n  d a r in  noch v ie l w e ite r2). H e rde rs  in  D e u tsch lan d  
u n d  im  europäischen W esten  n ic h t  besonders beachtetes S la w e n ka p ite l der „ Id e e n “  is t  a u f diese 
W eise be i den S law en frü h  zu großer B e rü h m th e it u n d  m it  seinen im  U m riß  schon angedeute ten  
w e itre ichenden  F o lgen  auch zu  e rh e b lich e r p o lit is c h e r B ede u tu n g  gelangt,

In  diesem  „S law ische  V ö lk e r“  b e tite lte n  IV .  A b s c h n itt, im  le tz te n , 1791 v e rö ffe n tlic h te n  T e il 
seines großen W erkes s c h ild e rt H e rd e r die S law en als „m itgezogene , he lfende oder dienende V ö l
k e r“ 3). N ach  seiner M e inung  w a ren  sie „ t r o tz  ih re r  T h a te n  h ie  u n d  d a . . .  n ie  e in  un te rnehm endes 
K rie g s - u n d  A b e n th e u e rv o lk , w ie  d ie  D eu tschen ; v ie lm e h r rü c k te n  sie diesen s ti l le  nach, u n d  
besetzten ih re  leergelassenen P lä tze  und  L ä n d e r, b is sie e n d lich  den ungeheuren S tr ic h  in n e h a tte n , 
der vo m  D o n  z u r E lb e , vo n  der Ostsee b is zum  ad ria tisch e n  M eer re ic h e t. . .  A lle n th a lb e n  ließen 
sie s ich n iede r, u m  das v o n  anderen V ö lk e rn  verlassene L a n d  zu  besitzen, es als C o lon is ten , als 
H ir te n  oder A cke rle u te  zu  bauen  u n d  zu n u tz e n ; m ith in  w a r nach a lle n  vorhergegangenen V e r
heerungen, D u rc h - u n d  A uszügen ih re  geräuschlose, fle iß ige  G egenw art den L ä n d e rn  e rsp rie ß lich  
. . . I n  D e u tsch lan d  tr ie b e n  sie den B e rgbau , ve rs tanden  das Schm elzen u n d  G ießen der M e ta lle , 
b e re ite te n  das Salz, v e r fe r t ig te n  L e in w a n d , b ra u e te n  M e th , p fla n z te n  F ru ch tb ä u m e , u n d  fü h re te n  
nach ih re r  A r t  e in  frö h lich e s  m usika lisches Leben. Sie w aren  m ild th ä t ig ,  b is  zu r V e rschw endung

‘) Franz P a la cky : Geschichte von Böhmen. Band I, Prag 1836. S. 57: „Dann waren sie (die Slawen) von jeher, 
nicht wie die Deutschen und Sarmaten, ein eroberndes, kriegerisch-nomadisches Volk, sondern friedliebend, an 
feste Wohnsitze gewöhnt, dem Ackerbau, der Viehzucht, den Gewerben und dem Handel ergeben,“

2) Paul Joseph S c h a ffa r ik : Geschichte der slawischen Sprachen und Literatur. Ofen 1826, Seite 16 ff., 49, 51 usw. 
Safarik gelangte daraufhin (S. 11) zu folgendem allgemeinem Schluß: „Obschon uns bestimmte und ins Einzelne 
gehende Nachrichten über die ältesten Slawen in Bezug auf ihre Religion und Sitten, ihre Cultur und Sprache 
gänzlich abgehen; so ist es doch keinem Zweifel unterworfen, daß sie gleich von der Zeit ihres Bekanntwerdens 
in Europa an ... zwar Heiden, aber keinesweges so roh waren, daß sie in  die Classe der barbarischen Völker zu 
stehen kämen, vielmehr sich auf einer Stufe der nationalen und zeitgemäßen Bildung befanden, die ihnen auch nach 
unseren jetzigen Begriffen eine Stelle in der Reihe der c iv ilis ie rtenV ö lke ranw e is t“ (von§afafikhervorgehoben).

3) Herders Sämtliche Werke, herausgegeben von Bernhard Suphan, Band 14, Berlin 1909. S. 277 ff.
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gas tfre i, L ie b ha b e r der lä n d lich e n  F re ih e it , aber u n te rw ü r f ig  u n d  gehorsam , des R auhens und  
P lünde rns  Fe inde . A lles  das h a lf  ih n e n  n ic h t gegen d ie  U n te rd rü c k u n g ; ja  es t ru g  zu derselben bei. 
D enn da sie sich n ie  u m  die O b e rhe rrscha ft der W e lt bew arben , ke ine  k riegssüch tige  e rb lichen  
F ü rs te n  u n te r  s ich h a tte n , u n d  lie b e r s te u e rp flic h tig  w u rd e n , w enn sie ih r  L a n d  n u r m it  R uhe 
bew ohnen k o n n te n , so haben sich m ehrere N a tio n e n , am  m e is ten  aber d ie vo m  D eutschen  S tam m e, 
an ih n e n  h a r t  v e rs ü n d ig t.“  H e rd e r e rgeh t s ich d a ra u f in  B e tra ch tu n g e n  ü b e r d ie G e w a ltta te n , 
die den S lawen se it den „U n te rd rü c k u n g s k r ie g e n “  K a r ls  des G roßen zuge füg t w u rd e n . F ü r  die 
„he idenm äß igen  F ra n ke n  m uß te  es fre il ic h  bequem  seyn eine fle iß ige , den L a n d b a u  u n d  H a n d e l 
tre ibende  N a tio n  als K n e ch te  zu behande ln , s ta t t  selbst diese K ü n s te  zu le rnen  u n d  zu tre ib e n .“  
D u rc h  die Sachsen „w u rd e n  die S law en au sg e ro tte t oder zu Le ibe igenen gem acht... „ Ih re n  
H a n d e l a u f der Ostsee ze rs tö rten  nord ische  G erm anen... u n d  ih re  Reste in  D e u tsch lan d  s ind 
dem  ä h n lich  was die Span ier aus den P e ruanern  m ach ten ... U n d  dennoch is t  a lle n th a lb e n , zum a l 
in  L ä n d e rn  w o sie e in ige r F re ih e it genießen, ih r  a ltes Gepräge noch  k e n n b a r.“  A u f  solche F est
s te llungen  g ründen  sich dann  d ie p rophe tischen  Sätze ü b e r d ie slaw ische Z u k u n ft ,  m i t  denen das 
K a p ite l sch ließ t, u n d  die auch a n g e fü h rt w erden m üssen, w enn  ih re  ungeheure W irk u n g  u n te r 
den eben ih re r  E ig e n a rt b e w u ß t w erdenden s law ischen G e leh rten  u n d  V o lks fo rsch e rn  re ch t 
g e w ü rd ig t w erden so ll; „D a s  R a d  der ändernden Z e it d rehe t s ich indeß  u n a u fh a lts a m , u n d , da 
diese N a tio n e n  g rö ß te n th e ils  den schönsten E rd s tr ic h  E u ro p a ’s bew ohnen, w enn er ganz bebauet 
u n d  der H a n d e l daraus e rö ffne t w ü rd e ; da es auch w o h l n ic h t anders zu denken is t, als daß in  
E u ro p a  d ie  Gesetzgebung und  P o li t ik  s ta t t  des k riege rischen  Geistes im m e r m eh r den s tille n  
F le iß  u n d  das ru h ig e  V e rk e h r der V ö lk e r  u n te r e inander be fö rd e rn  müssen u n d  be fö rd e rn  w erden : 
so w e rd e t auch ih r  so t ie f  ve rsunkene, e ins t fle iß ige  u n d  g lü ck lich e  V ö lk e r end lich  e in m a l von  
eurem  langen trä g e n  S ch la f e rm u n te rt, vo n  euren S k la ve n ke tte n  b e fre ie t, eure schönen Gegenden 
vo m  ad ria tisch e n  M eer b is zum  ka rp a th isch e n  G ebürge, v o m  D o n  b is  z u r M u ld a  als E ig e n th u m  
nu tze n , u n d  eure a lte n  Feste des ru h ig e n  F leißes u n d  H ande ls  a u f ihnen  fe ie rn  dö rfen .

D a  w ir  aus m ehreren Gegenden schöne u n d  n u tzb a re  B e iträge  z u r G eschichte dieses V o lkes  haben: 
so is t zu w ünschen daß auch aus andern  ih re  L ü c k e n  e rgänzt, d ie im m e r m eh r ve rschw indenden  
Reste ih re r  G ebräuche, L ie d e r u n d  Sagen gesam m let, u n d  e n d lich  eine G eschichte dieses V ö lk e r
stam m es im  Ganzen gegeben w ü rd e , w ie  sie das G em älde der M enschhe it fo rd e r t .“

V o r  a llem  diese le tz te n  g lühenden  F o rm e ln  haben sich die s law ischen E rw e cke r e ifr ig  ¡ins S ta m m 
b u ch  geschrieben. E n th ie lte n  sie doch die d ire k te  A u ffo rd e ru n g  e ine r u n b e s tr it te n  europäischen 
B e rü h m th e it, in  ih re m  zunächst so abse itig  u n d  u n d a n k b a r scheinenden B em ühen  um  die eigene 
V e rgangenhe it m i t  deren o f t  sehr bescheidenen W e rte n  sowie u m  die A u sd ru cks fo rm e n  des eigenen 
V o lk s tu m s  fo r tz u fa h re n . H e rde rs  M ahn u n g  sch lug d a m it in  die se it der späten A u fk lä ru n g  im  
G ang b e fin d lich e  p h ilo lo g isch -s la w o p h ile  B ew egung h in e in  u n d  v e rk lä r te  sie d u rc h  den h u m a n i

tä re n  R ahm en , in  den sie sie rü c k te .

B e i der ä lte ren , vo rw iegend  s treng  w issenscha ftlich  o r ie n tie rte n  G ene ra tion  ze itig te  das noch 
ke ine besondere W irk u n g . Im m e rh in  ü b e rn a h m  der Tscheche F . D u ry c h  das S la w e n ka p ite l 
schon 1795 in  la te in isch e r Ü berse tzung  in  seine B ib lio th e c a  s la v ica 4 S.), u n d  sein L a n d sm a n n  Joseph

<) Vgl. dazu und zum folgenden: Konrad B it tn e r :  J. G. Herders „Ideen zur Philosophie der Geschichte der Mensch
heit und ihre Auswirkungen bei den slawischen Hauptstämmen“ , in: Germanoslavica, Jahrgang I I ,  1932/33,
S. 453 ff.; und Joseph Leo S e ife rt, Die slawische „Friedfertigkeit“ , in: Forschungen zur Völkerpsychologie und 
-Soziologie, Band I I I ,  Völkerpsychologische Charakterstudien, Leipzig 1927, S. 192 ff. Unsere Betrachtung bleibt 
im  wesentlichen auf Herders Wirkungen auf die Westslawen beschränkt. Über seinen Einfluß auf die übrigen 
westslawischen Stämme vergleiche neben den eben genannten Abhandlungen die in meinem in Band I I  der Deut
schen Ostforschung (Ereignisse und Aufgaben seit dem ersten Weltkrieg, Leipzig 1942/43) S. 289 ff. veröffentlichten 
Forschungsbericht angeführte Literatur. (Ernst B irke , Einflüsse der deutschen Geistesbewegung von Herder bis 
Hegel auf den Osten.)
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D o b ro vsky , der A ltm e is te r  der S la w is tik , e rö ffne te  1806 seine neue Z e its c h r ift „S la v in “  m it  
dessen N ach  d ru c k .. A u c h  der ge lehrte  Slowene K o p ita r  w id m e te  s ich ih m  1808 in  seiner slowe
nischen G ra m m a tik . Im  w esen tlichen  b lieben  das noch kom m en ta rlose  W ie d e rve rö ffe n tlich u n g e n . 
Sie le n k te n  zw ar die A u fm e rk s a m k e it ih re r  Leser a u f H e rders  aus ih re m  gesch ich tsph ilosoph i
schen Zusam m enhang gelöste Ä ußerungen . V o n  e iner p o lit is ch e n  V e rw e rtu n g  seiner G edanken 
aber w aren  sie noch w e it e n tfe rn t. D en  U m schw ung  b ra ch te  1809 der Pole L . S u row ieck i m it  
seinem „V o r t ra g  ü b e r d ie M ö g lic h k e it, d ie G eschichte und  die K enn tn isse  übe r d ie a lte n  S lawen 
zu ergänzen“ . In  späteren S tud ien  übe r d ie slaw ische F rühgesch ich te  (Siedzenie p o czą tku  na rodów  
s łow iańsk ich , 1820) a rb e ite te  er seine ve rfü h re risch e n  Thesen noch schärfe r heraus5). In  A n 
lehnung  an H e rd e r u n te rs tr ic h e n  sie den angeborenen H a n g  der S lawen zu fr ie d lic h e r u n d  n ü tz 
lich e r T ä t ig k e it  u n d  ih re  A bn e ig u n g  v o r K r ie g  u n d  W a ffe n d ie n s t. Ih re  h ä u fig  zu bem erkende 
U n te rle g e n h e it in  der B e h a u p tu n g  der eigenen p o lit is ch e n  F re ih e it u n d  der S icherung  ih re r 
W ohn räum e  w u rd e  a u f diese W eise m o ra lisch  b e m ä n te lt u n d  —  nach den zeitgenössischen M aß
stäben des lib e ra le n  19. Ja h rh u n d e rts  —  g e re c h tfe rt ig t. A u ch  nach S u row ieck is  M e inung , die 
s ich n a tü r lic h  h ie r in  ebenfa lls, ih n  u n b e d e n k lich  ve rg rö b e rn d  an den ungefähren  U m r iß  des H e r
derschen G eschichtsb ildes a n le h n t, ru h t  in  diesem  h u m a n itä re n  K e rn  des s law ischen N a tio n a l
cha rak te rs  u n d  seinen gesch ich tlichen  F o lgen  fü r  d ie  s law ischen S täm m e deren A n sp ru ch  a u f 
eine bessere Z u k u n ft .  H erders  P ropheze iungen tra fe n  da a u f d ie  in  der m odernen  po ln ischen  Id e e n 
b ild u n g  ohneh in  stets in  besonderem  Maße vo rhandene  B e re its ch a ft, d ie  eigene B ede u tu n g  zu 
überschätzen. G esch ich tliche  T ra d it io n e n  w aren dem  po ln ischen  B ew uß tse in  e rk lä rliche rw e ise  
ung le ich  re iche r u n d  a u f s to lze rem  N ive a u  ge läu fig  als den Tschechen u n d  S low aken. H in z u  t r a t  
rö m isch -ka th o lis ch  ge faß t u n d  v o r  a llem  gegen die o rth o d o xe  K irc h e  des russischen Ostens, 
zuw eilen  aber auch schon gegen den norddeu tschen  P ro te s ta n tism u s  gew and t —  d e u tlic h  e in  
fes tge füg te r n a tio n a le r S endungsanspruch. W ä h re n d  der e rsten H ä lf te  des 19. Ja h rh u n d e rts  
e rw ächst aus ih m  der po ln ische M essianism us, d ie  V o rs te llu n g , daß das P o le n tu m  wegen seines 
besonderen M ä r ty re r tu m s  auch einen besonderen A n sp ru ch  a u f d ie  F ü h ru n g  der u n te rd rü c k te n  
N a tio n e n  u n d  an deren Sp itze  a u f die N euo rg a n isa tio n  des rö m isch ch ris tlich e n  A bend landes 
gegen die russische D espotie  habe. A lle  diese ideo log ischen S tröm ungen  ve re in igen  sich im  D enken  
des D ic h te rs  A d a m  M ick ie w icz . E r  ra g t w ä h re n d  der m itt le re n  Ja h rze h n te  des J a h rh u n d e rts  
als die e igenw üchsigste  G e s ta lt aus dem  po ln ischen  P a rte ie n k a m p f au f. Seine D ic h tu n g e n  und  
V o rträ g e  s in d  e in  le id e n sch a ftlich e r H y m n u s  a u f die R o lle  Polens u n d  der ü b rig e n  S law en in  
V e rgangenhe it, G egenw art u n d  Z u k u n ft  —  e in  V ersuch , auch aus ih re n  o ffens ich tlichen  M änge ln  
u n d  P e rioden  des N iedergangs im m e r w iede r einen S inn  herauszulesen u n d  K r a f t  zu gew innen 
fü r  d ie H o ffn u n g  a u f e in  besseres M orgen. W ie  h ä tte  das M ick ie w icz  n a tü r lic h  w oh lb e ka n n te  
Zeugnis H erders  solchen A u ffassungen n ic h t P a te  stehen so llen? G ew iß  h ä lt  de r phan ta s ie vo lle  
po ln ische D ic h te r  s ich n ic h t sk la v isch  an dessen Schema. G ern  u n d  o f t  v e rh e r r lic h t e r auch sla
w ische W a ffe n ta te n . Im m e r w iede r k l in g t  je d o ch  daneben seine G ru n d a n s ich t v o m  fr ie d lic h e n  
A cke rbü rge rdase in  des V o lkss tam m es d u rc h : „H e rd e r  sagt v o n  den S lawen, dieses V o lk  sei der 

Segen der E rd e  gewesen; ü b e ra ll habe sich d ie  E rd e  ge freue t, w o es s ich a u f derselben n iederließ . 
D en ü b rig e n  V ö lk e rn  E u ropas, n a m e n tlic h  aber seinen La n d s le u te n , den D eutschen , w ir f t  er a lle  
die d u rch  v ie le  J a h rh u n d e rte  an  diesem  w o h ltä tig e n  G eschlecht ve rü b te n  U n ta te n  v o r .“  D iese 
Sätze s tam m en  aus der 6. V o rlesung , d ie  M ick ie w icz  am  15. 1. 1841, k u rz  nach E r r ic h tu n g  des 
s law is tischen  L e h rs tu h ls  am  Collège de F rance  in  P a ris , h ie l t6). D am a ls  d rä n g te  s ich  noch  e in  
glänzendes P u b lik u m  zu seinen Füßen, in  dem  neben he rvo rragenden  M itg lie d e rn  der po ln ischen 
u n d  der anderen europäischen E m ig ra tio n e n  auch die in te ress ie rte  französische G esellschaft n ic h t 

fe h lte . M ic k ie w ic z ’ V o rlesungen  w u rd e n  schon b a ld  danach  in  m ehrere  K u ltu rs p ra c h e n  über-

6) Seifert, a. a. O. S. 195.
6) Adam M ic k ie w ic z , Vorlesungen über slawische Literatur und Zustände, gehalten am Collège de 1 rance in den 

Jahren 1840/42. Leipzig-Paris 1843. S. 58.
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setzt, ohne h ie r fre il ic h  jem a ls  das E cho  seiner D ich tu n g e n  zu  finden . Z u r französischen M e inungs
b ild u n g  über die gesch ichtliche  B e d e u tu n g  der S law en u n d  das slaw isch-deutsche V e rh ä ltn is  
h a t seine W irk s a m k e it in  P a ris  aber zw e ife llos v ie l be ige tragen . E r  w a r auch n ic h t de r e inzige, 
der solche G edanken nach W esteuropa  v e rm it te lte . Z ah lre ichen  fü h renden  po ln ischen  Persön
lic h k e ite n  w a r d ie  Id e a lis ie ru n g  des N a tio n a lc h a ra k te rs  der S lawen u n d  ih re r  frü h e n  Zustande 
inzw ischen  zu  e inem  unbesehen übe rnom m enen D ogm a gew orden, m it  dem  sie, sow e it sie in  der E m i

g ra tio n  le b te n , auch eine sehr gangbare B rü c k e  zu der vo n  den T ra d it io n e n  von  1789 zehrenden w est
europä ischen G edankenw e lt zu schlagen ve rm o ch te n . F re ih e it  —  G le ich h e it —  B ru d e r lic  e it, 
w ie  so llte  die b e rü h m te  F o rm e l n ic h t zug le ich  den v o lle n  In h a lt  des e in fachen u n d  id y llis c h e n  V e r
fassungslebens w ide rsp iege ln  können , das se it S u ro w ie ck i, H a n k a  u n d  P a lack?  —  was im  G rü n  e 
doch im m e r auch H e rd e r bedeu te te  —  der übergroßen M ehrzah l a lle r s law ischen G eschichts
b e tra ch tu n g e n  seinen S tem pel a u fd rü c k te ?  D em  dem okra tischen  F lü g e l der e n tfe rn t vo n  der 
H e im a t lebenden P o len m och ten  solche A n k n ü p fu n g e n  besonders le ic h tfa lle n . E r  besaß auch dm 
d ich tes ten  B ez iehungen zu r g le ich g e s tim m te n  französischen Geistes- u n d  P u b liz is te n w e lt, in  

M ann  w ie  der H is to r ik e r  Le lew e l, de r aus e iner u rs p rü n g lic h  deutschen F a m ilie  s ta m m te  um  
in n e rh a lb  der po ln ischen  E m ig ra t io n  nach 1831 e in  übe rzeug te r V e r tre te r  d e m o kra tische r G ru n d 
sätze w a r, fü h lte  s ich  zug le ich  diesen be iden  W e lte n , der id e a lis ie rte n  s law ischen w ie  der fra n 
zösisch-w estlichen, ve rbunden . W ie v ie l le ic h te r als diesem  K e n n e r osteuropä ischer V e rhä ltn isse  
m u ß te  es dann  den d a r in  m e is t u n bew ande rten  F ranzosen fa lle n , h ie r obe rfläch liche  P a ra lle len  
zu z iehen! So h a t e in  k lu g e r, auch in  der äußeren Lebenss te llung , d ie  er a llm ä h lic h  errang , n ic h t 
unbedeu tender P arise r, der v o r  der ganz überw iegenden  M e h rza h l seiner L a n d s le u te , zudem  
w enigstens e in ige südosteuropäische R e iseerfahrungen  vo raus h a tte , schon 1848 vo n  den slaw ischen 
V ö lk e rn  als „b e fre u n d e te n “  sprechen können , „d e re n  U n a b h ä n g ig k e it in  E u ro p a  d ie  G a ran tie  
unserer R e v o lu tio n e n  sein w ü rd e “ 7). L iegen  im  K e im  dieser ge istigen B ez iehung  n ic h t schon die 
fü r  M itte le u ro p a  so sch icksa lsvo llen  französisch-s law ischen  Bündm sse der spateren Z e it b lo ß . 

W as ta t  es, daß die w ahren  T a tbes tände  d u rc h  solche h u rt ig e  G le ichsetzungen v e rfä ls c h t w u rd e n -  
der a llm ä h lic h  im m e r b e w uß te r w erdenden, in  d ieser R ic h tu n g  spie lenden P ropaganda in  W e s t
europa w ie  b e i den fra n k o - u n d  a n g lo p h il b e s tim m te n  s law ischen K re isen  ta t  das ke inen  A b tra g . 
H e rd e r is t,  ohne es zu w issen oder zu w o lle n , e iner ih re r  P a ten  gewesen, u n d  S u ro w ie ck i, Le lew c , 
M ick ie w icz  u . a. w aren  M e ilenste ine  a u f dem  W ege dieser Id e e n b ild u n g , w enigstens im  po ln ischen  

u n d  dem  von  dieser Seite so m aßgebend genährten  französischen Lage r.

Jedoch w a r die W irk u n g  dieser vo n  H e rd e r angeregten V o rs te llu ng e n  auch in  der v o n  S u ro w ie ck i 
ausgehenden p o lit is ie r te n  F o rm  schon lä n g s t n ic h t  m eh r a u f den po ln ischen  Z w e ig  besch rank t. 
B e re its  1828 h a tte  S a fa r ik  S u row ieck is  A b h a n d lu n g  u n te r dem  T ite l  „U b e r  d ie  A b k u n f t  der S la
w en nach Lo renz  S u ro w ie ck i“  in  O fen deutsch v e rö ffe n tlic h t. U n d  ru n d  zehn Jah re  frü h e r  schon 

w a r in  B öhm en  e in  E re ig n is  e inge tre ten , das a u f die gesamte slaw ische B ew egung die be d e u t
sam sten W irk u n g e n  ze itigen  s o llte : d ie n a ch trä g lich e  D o k u m e n tie ru n g  der kü hnen  B e haup tungen  
des deutschen P h ilosophen  d u rch  e in ige a lte  tschechische H a n d s c h r ifte n . D iese M a n u s k r ip te , 
welche der tschechische S prach fo rscher W enze l H a n k a  u n te r  aben teue rlichen  U m sta n d e n  te ils  

in  K ö n ig in h o f (1817) selbst fa n d , te ils  spä te r zugesch ickt bekam , zauberten  in  ih re n  E rzä h lu ng e n  
aus der böhm ischen  F rü h z e it n ä m lich  jene fre u n d lich e n  B ild e r  v o r  das Auge des Lesers vo n  denen 
neben anderen H e rd e r g e trä u m t u n d  denen er v o r  a llen  anderen e inen so sprachgew a ltigen  A u s 

d ru c k  ve rlie h e n  h a tte . D e r greise D o b ro v s k y  u n d  K o p ita r  h ie lte n  diese m e rk w ü rd ig e n  E n td e c 
ku ngen  H ankas  sogle ich fü r  Fä lschungen , aber fa s t d ie ganze ü b rige  an solchen F ^ g e n  m t e r ^  

s ie rte  W e lt  —  u n d  d a ru n te r zunächst g roßen te ils  auch d ie deutsch«; egeistcr c 81 
an diesen F unden . B is  s ich d ie  k r it is c h e n  S tim m e n  a llm ä h lic h  m e h rte n , ve rfe in e rte  E rk e n n tn is

’ ) Hippolyte Desprez: La Révolution dans l'Europe orientale. Première partie: Les Illyriens le ban Jellachich et 
l ’Autriche, in: Revue des Deux Mondes, 1848, Band IV . S. 418
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m it te l e in  zuverlässiges U r te i l  e rla u b te n  u n d  gegen das Ja h rh u n d e rte n d e  die A u to r i tä t  Masa- 
ry k s  sch ließ lich  diesem fü r  die Tschechen n u n  schon t ie f  beschäm enden S puk ein Ende  bere ite te . 
Ih re n  Z w eck h a tte n  d ie ge fä lsch ten H a n d s c h r ifte n  aber inzw ischen  e r fü ll t .

D enn  nahezu a lle  in  der Z w ischenze it von  s law ischen A u to re n  ve rö ffe n tlic h te n  D a rs te llungen  der 
eigenen F rühgesch ich te  u n d  - k u l tu r  ve ra rb e ite te n  diese aus der ro m a n tis ch  p a tr io tis ch e n  und  
d e u tsch fe ind lichen  G esinnung H ankas entw achsenen „Q u e lle n “ . Besonders g i l t  das von  P a la cky  s 
Geschichte v o n  B öhm en, w elche so en tsche idend z u r B ild u n g  der tschechischen G esch ich tsau f
fassung be igetragen  h a t. A u c h  P a la cky  b e r ie f s ich in  seinem  W e rk  se lbs tve rs tä n d lich  a u f S a fa rik , 
den er nach der böhm ischen  H a u p ts ta d t g e h o lt h a tte  u n d  m it  dem  er d o r t ja h rze h n te la n g  in  
engem V e rk e h r s tand . S a fa rik  w a r zusam m en m it  K o lla r  in  Jena S tu d e n t gewesen, zu r Z e it des 
W a rtb u rg fe s te s , an dem  beide te ilgenom m en  h a tte n 8). H ie r  u n d  aus dem  M unde  vo n  P rofessoren 
w ie  Lu d e n , F ries  u n d  O ken w a r den ju n g e n  S low aken genug vo n  dem  D e u tsch land  dam als er
fü lle n d e n  p a tr io tis ch e n  u n d  ro m a n tisch en  G eist zugekom m en. N ach  der R ü c k k e h r te i l te n  sie 
ih re  E in d rü c k e  n ic h t n u r  P a la cky  sogle ich m it ,  sie ließen sich bei der eigenen A rb e it  e in  Leben 
lang  vo n  ih n e n  be flüge ln . A u f  H e rd e r haben sich dabe i beide g e s tü tz t. S a fa rik  in  seinen b e rü h m te n  
ge lehrten  W e rk e n ; K o lla r ,  de r sich zu e inem  h e ftig e n  D eu tschen fe ind  e n tw ic k e lte , h a t ih m  in  
seiner H a u p td ic h tu n g , dem  S o n e ttenzyk lus  „S la v y  D ce ra “ , e in  dankbares D e n km a l e rr ic h te t. 
A lle  diese M änne r s tanden in  regem  G edankenaustausch u n d  v ie lfa c h  auch in  persön lichem  "Ver
ke h r n ic h t n u r  m it  zah lre ichen  deutschen G eistesgrößen der Z e it, sondern auch m it  den fü h renden  
G e lehrten  u n d  P u b liz is te n  der ü b rig e n  s law ischen S täm m e. W ie  sehr d ieser Zusam m enhang die 
V e rb re itu n g  u n d  E n tw ic k lu n g  der H erderschen  Thesen be fö rd e rte , erw ies sich schon am  B e isp ie l 
S u row ieck i —  S a fa rik , das s ich je d o ch  le ic h t u m  zah lre iche andere auch nach der südslaw ischen 
Seite h in  ve rm ehren  ließe. M ick ie w icz  e tw a  w aren  die V e rö ffe n tlich u n g e n  der P rager Schule 
u n d  K o lla rs  se lb s tve rs tä n d lich  b e k a n n t. E r  h a tte  d ie  böhm ische H a u p ts ta d t besucht, u n d  die 
S ch rifte n  der d o r t w irk e n d e n  M änne r tru g e n  zu r F u n d a m e n tie ru n g  seiner A ns ich ten  ebensosehr 
be i w ie  die eigenen po ln ischen  oder deutsche Q ue llen.

W o ra u f es h ie r je d o ch  ü b e r solchen E in z e lh e ite n  a n k o m m t, is t  d ie  F e s ts te llu n g , w ie  sehr H erders 
p o lit is c h  ganz harm lose Leh re n  inzw ischen , also v o n  1809 b is 1836/40 e tw a , zu  e iner ungeahn ten  
W affe gegen d ie  deutsche S te llu n g  in  O s tm itte le u ro p a  gew orden w aren . D ie  V o rs te llu ng e n  von  
e inem  re ichen, g lü ck lich e n  u n d  k u lt iv ie r te n  Leben  der s law ischen F rü h z e it, w ie  sie vo n  H e rd e r 
und  H a n ka  angeregt u n d  dann  vo n  P a la cky , M ic k ie w ic z  und  anderen in  D u tzenden  vo n  S ch ilde
rungen  b re it  ausgem alt w o rden  w aren, en tzogen dem  deutschen O stzug  des M itte la lte rs  seine 
z iv ilisa to ris ch e  B e rech tigung . W o zu  b e d u rfte  m an  dann  dieser deutschen K u ltu rp io n ie re  im  
s law ischen O sten, der ohne sie g u t ausgekom m en w a r u n d  der nach P a lack^s  M e inung  d u rch  ih r  
D a zw ischen tre ten  sogar seine b rü d e rlich e  V e rfassung  gegen den v o n  ih n e n  m itg e b ra ch te n  v e r
de rb lichen  F euda lism us e in tausch te  u n d  d a m it sogar einen R ü c k s c h r it t  e rleb te?  D ie  nächste 
Folge dieser unerbe tenen  u n d  u n n ö tig e n  deutschen O s tko lo n isa tio n  sow ie des im m a n e n ten  Gegen
satzes zw ischen dem  g e w a lttä tig e n  deutschen u n d  dem  „ta u b e n g le ich e n “  slaw ischen N a tio n a l
ch a ra k te r w a r d ie  se itdem  herrschende E rb fe in d s c h a ft m it  dem  daraus erfließenden, d ie deu tsch 
s law ischen B ez iehungen v o lls tä n d ig  v e rd u n ke ln d e n  dauernden  K a m p fz u s ta n d . D ie  le tz te  S ch luß 

fo lg e ru n g  m uß te  se lb s tve rs tä n d lich  d a r in  bestehen, den in  diesem  m it  ung le ichen  M it te ln  ge fü h rte n  
K a m p f b ishe r un te rlegenen  S law en e n d lich  G enug tuung  zu verschaffen , w o ru m  sich a lle  diese 

s law ischen V o lks fo rsch e r u n d  - fü h re r auch nach K rä fte n  b e m üh ten .

In  der Regel ve rsuch ten  sie ja  n ic h t n u r  am  S ch re ib tisch , sondern  auch im  ö ffe n tlic h e n  u n d  p ra k 
tischen  Leben fü r  d ie  V e rw irk lic h u n g  ih re r  Ideen  oder zu m indes t fü r  deren V e rb re itu n g  zu sorgen.

8) Joseph P fitz n e r: Heinrich Luden und Frantiäek Palacky, ein Kapitel deutsch-slawischer Kulturbeziehungen, 
in: Historische Zeitschrift, Band 141. 1930. Seite 54 ff.
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Le lew e l w a r in  seiner P arise r Zeit, e ifr ig  u m  die O rg a n isa tio n  der dem okra tischen  G esellschaft 
b e m ü h t; P a la cky  und  seine Gesinnungsgenossen s te llte n  v o n  den g le ichen Jah ren  ab in  B öhm en 
die m a tice  6eska a u f die Beine, v o n  Posen aus gesellte M a rc in k o w s k i diesen V ersuchen w en ig  
spä te r seinen S tip e n d ia te n ve re in  u n d  andere G ründungen  h in zu . A lle  d ien ten  sie dem  Z ie le , den 
B estrebungen  der w en igen F ü h re r einen U n te rb a u  zu ve rscha ffen , ih re n  B ü ch e rn  Bezieher und  
Leser, ih re n  G edanken ein E cho  u n d  — v ie lle ic h t e in m a l ih re m  A u f r u f  eine hand lungsbe re ite  
G e fo lgscha ft. U m  die M it te  des 19. Ja h rh u n d e rts  w aren die m ehreren H u n d e rte  vo n  G e is tlichen , 
L e h re rn , J o u rn a lis te n , P rofessoren usw ., d ie  s ich in  diesen noch z ie m lich  locke ren  O rgan isa tionen  
zusam m engefunden h a tte n , zu e inem  w irksa m e n  p o lit is c h e n  E in s a tz  großen S tils  noch n ic h t 
b e re it. A b e r sie s tanden schon fa s t ü b e ra ll an der Sprach- u n d  V o lk s tu m s fro n t den D eutschen 
gegenüber, m it  denen sie b is  in  d ie  v ie rz ig e r Jah re  h in e in  v ie lfa c h  noch  zusam m engearbe ite t 
h a tte n . Dieses V e rh ä ltn is  e rfu h r je tz t  in  der Regel eine schro ffe  'H a n d lu n g  zu m  sch lechteren. 
G ew iß  sp ie lten  da m anche Z e its trö m u n g e n  u n d  E rlebn isse  ve rschä rfend  h in e in , aber der slaw ische 
K a tech ism us , in  w e lchem  a lle  diese v o n  H e rd e r u rs p rü n g lic h  so s ta rk  b ee in fluß ten  Leh re n  in 
zw ischen z ie m lich  p r im i t iv  zusam m engebacken w aren , s tä rk te  das S e lbs tge füh l u n d  den Z u k u n fts 
g lauben u n d  daraus fo lgend  auch d ie U n v e rs ö h n lic h k e it dieser V o lk s tu m s k ä m p fe r ungem e in , 
w äh rend  andererse its  d u rch  die g le ichen oder entsprechende V o rs te llungen  d ie  deutsche, in  e rs te r 
L in ie  ebenso a u f P fa rre r u n d  L e h re r angewiesene F ro n t vo n  in n e n  her e rw e ich t w u rde . D enn 
d ie  a llgem eine, vo n  H e rd e r u n d  der deutschen R o m a n tik  h e ra u fg e fü h rte  neue W e rtu n g  der 
S law en u n d  ih re  le id e n sch a ftlich e  A u ffo rd e ru n g  zu r P flege v o n  deren V o lk s tu m  u n d  Sprache 

w aren  n a tü r lic h  auch am  deutschen Leben  n ic h t spurlos vorübergegangen.

D ies fü h r t  zu der F rage nach dem  W esen u n d  den W u rz e ln  v o n  H erde rs  se ltsam er u n d  ve rh ä n g 

n is v o lle r S la w o p h ilie .

W ie  H e rd e r zu  seiner e igena rtigen  A u ffassung  ge langte, is t  n u r  d u rc h  V e rm u tu n g e n  zu ergründen-*). 
Fest s te h t le d ig lic h , daß sie u n m itte lb a re n  eigenen K e n n tn isse n  n ic h t en tsp rang . D enn  H e rd e r 
h a t n iem a ls  eine slaw ische Sprache e r le rn t u n d  sich in  nennensw ertem  Maße auch n ic h t in  s la w i
scher U m gebung  au fgeha lten . E bensow enig  lä ß t s ich be i ih m  von  e iner system atischen  B eschä f
tig u n g  m it  s law ischen F ragen  reden. Z u  Z e ite n  tra te n  solche s tä rk e r in  seinen G esich tskre is  und 

ve ra n la ß te n  ih n  auch zu e ifr ig e m  B u c h s tu d iu m . D a n n  en tschw inden  sie ih m  w iede r o f t  fü r  
lange Z e iträ u m e , so daß es e rk lä r lic h  w ird ,  w enn W id e rsp rü ch e  in  H erders  S te llungnahm e zu den 

S law en insgesam t u n d  zu ih re n  e inze lnen V o lkss tä m m cn  n ic h t ausb le iben.

Das g i l t  besonders fü r  den großen A b s ta n d  zw ischen der A b fassung  des S law enkap ite ls  der „Id e e n  
in  W e im a r im  Jah re  1791 u n d  seinen in  O steuropa  ve rb ra ch te n  Ju g e n d ja h re n , die m it  der Abre ise 
aus R ig a  im  M a i 1769 endigen. M i t  s law ischen V o lksangehö rigen  w a r er auch v o rh e r im  o s tp re u ß i
schen H e im a ts tä d tc h e n  M oh rungen , der U n iv e rs itä ts s ta d t K ö n ig sb e rg  u n d  dem  deu tschba ltischen  

und  le ttis ch e n  R ig a  in  e inem  seine E n tw ic k lu n g  u n d  E rfa h ru n g e n  be re iche rnden  U m fa n g  ka u m  
zusam m engekom m en. A b e r er leb te  h ie r doch im  K o n ta k t  m i t  de r ös tlichen  W e lt.  W ie  w e it 
seine schlesisch-ostpreuß ische H e rk u n f t  dabe i m itgesp rochen  haben m ag, w ird  schw er zu b e a n t
w o rte n  sein. Jedoch lassen seine Jüng lingsschw ärm ere ien  fü r  d ie  russischen Z aren  schon ein 
deu tliches G e fü h l fü r  d ie großen M ö g lich ke ite n  des unerschlosseneri europäischen Ostens ahnen.

U m  die Jahresw ende 1764/65 ka m  H e rd e r nach R ig a , u n d  h ie r w u rd e  er „v o lle n d s  zum  ru ss i
schen P a tr io te n “ * 10). A b e r seine B ege is te rung  he fte te  sich in  e rs te r L in ie  an d ie  deutsche 1 urstxn,

.) Vgl. dazu die sehr breite, aber materialreiche Untersuchung Konrad B it tn e rs , Herders Geschichtsphilosophie 

und die Slawen. Reichenberg 1929.
10) Bittner, a. a. O. 1929. S. 69.
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die dam als den Z a re n th ro n  in n e h a tte , und  sie h ä lt  k a u m  ein J a h r an, u m  dann  e rs t w iede r in  seinem 
nach dem  A bsch ied  vo n  L iv la n d  n iedergeschriebenen und  m it  le id e nscha ftlichen  P ro je k te n  ge
fü l l te n  R e isetagebuch vo n  1769 durchzusch lagen. D am als  rechnete  er noch fes t m it  seiner R ü c k 
ke h r nach R iga . E r  m a lte  s ich in  g lühenden  F a rben  aus, was er d o r t u n d  von  d o r t aus als P re 
d ige r u n d  L e h re r, V a te rla n d s - u n d  M enschhe itserz ieher b e w irke n  kö n n te . E in e  F ü lle  vo n  o ft  
gen ialen E in fä lle n  s trö m t in  diesen N o tiz e n  zusam m en, ung e b ä n d ig t, ohne innere  O rd n u n g  zw ar. 
A b e r doch so, daß n ic h t n u r m anche w e itg re ifenden  V o rhaben  daraus h e rvo rle u ch te n , d ie  H e rd e r 
in  seinen späteren W e rke n  v e rw irk lic h t  h a t, sondern auch L ie b lin g svo rs te llu n g e n  u m  den w e iten , 
b rach liegenden  O s tra u m  in  der bere its  angedeute ten  A r t .  „K u r la n d  ... je tz t  eine M ora lische  und 
L itte ra r is c h e  W ü ste . K ö n n te  es n ic h t der S itz  u n d  die N iederlage der F re ih e it u n d  der W issen
scha ft w erden, w enn auch n u r  gewisse P läne e inschlagen ? ... W as fü r  e in  B lic k  ü b e rh a u p t au f 
diese Gegenden von  W e st-N o rd e n , w enn  e in m a l de r G e is t de r K u lt u r  sie besuchen w ird !  D ie  
U k ra in e  w ird  e in  neues G riechen land  w erden : der schöne H im m e l dieses V o lkes, ih r  lustiges 
W esen, ih re  M usika lische  N a tu r , ih r  fru ch tb a re s  L a n d  usw . w erden e inm a l au fw achen : aus so 
v ie len  k le in e n  w ild e n  V ö lk e rn , w ie  es die G riechen vo rm a ls  auch w aren , w ird  eine ges itte te  N a tio n  
w erden : ih re  G ränzen w erden  sich b is zum  schw arzen M eer h in  e rstrecken u n d  vo n  dah inaus 
d u rch  die W e lt.  U n g a rn , diese N a tio n e n  u n d  e in  S tr ich  v o n  P o len  u n d  R u ß la n d  w erden Lhe il- 
nehm erinnen  d ieser neuen K u lt u r  w e rden : v o n  N o rd w e s t w ird  dieser G e is t über E u ro p a  gehen, 
das im  Schlafe lie g t, u n d  dasselbe dem  Geiste nach d ie n s tb a r m achen. Das alles l ie g t v o r, das m uß  
e in m a l geschehen; aber w ie?  W a n n ?  D u rc h  w en? W as fü r  S am enkörner liegen in  dem  Geiste der 

d o rtig e n  V ö lk e r, u m  ih n e n  M y th o lo g ie , Poesie, lebend ige  K u lt u r  zu geben?“ 11)

N ach  H erders spä te re r fru c h tb a re r  Ü berzeugung  w ird  jedes V o lk  seine E ig e n a rt u n d  seinen u n 
au s tilg ba re n  E ig e n w e rt ve rkö rp e rn . H ie r  im  „J o u rn a l m e iner Reise im  J a h r 1769 is t  das alles 
noch u n a u sg e re ift: aus „v ie le n  k le in e n  V ö lk e rn “  so ll „ e i n e  N a tio n “  en tstehen, doch w o h l die 
ges itte te  S ta a tsb ü rg e rsch a ft eines großen k u lt iv ie r te n  Gemeinwesens u n te r  e inem  au fg e k lä rte n  
F ü rs te n  —  v ie lle ic h t auch u n te r seiner, H e rde rs  eigener e rz ieherischer B e te ilig u n g  —  w e r w e iß? 
D e r A te m  des ausk lingenden  ra tio n e lle n  18. J a h rh u n d e rts  w e h t aus diesen Ze ilen . Sie s ind  o ffen
s ic h tlic h  dem  R a u m  u n d  dem  übe r ih m  zu e rr ich te n de n  v e rn ü n ftig e n  S ta a t g e w id m e t u n d  n ic h t 
der h ie r ruhenden  vö lk isch e n  Substanz. Es m isch t sich aber auch schon anderes d a ru n te r. D enn 
H e rd e r is t  überschw eng lich  e r fü l l t  vo n  den ungeheuren u n d  unausgeschöpften  M ö g lich ke ite n  des 

Jung landes im  europä ischen O sten u n d  der nach  seiner M e inung  d a r in  ve rborgenen Ü berlegen
h e it über den re ifen  u n d  sa tten  W esten : „W e lc h  große A rb e it  des Geistes is t  h ie r, fü r  e inen P o li
t ik e r ,  da rü b e r zu denken w ie  d ie K rä f te  e iner ju g e n d lich e n  h a lb w ild e n  N a tio n  können  g e re ift 
u n d  zu e inem  O rig in a l V o lk  gem acht w erden. P e te r der Große b le ib t  im m e r S chöpfer, der die 
M orgen rö the  u n d  e inen m ög lichen  T a g  schu f; der M it ta g  b le ib t  noch aufgehoben u n d  das große 
W e rk  „ K u l t u r  e iner N a tio n  zu r V o llk o m m e n h e it!“ 12). V o n  a llen  m ög lichen  V ö lk e rn  u n d  S taaten 
fin d  „N a tio n e n “  w ird  so gesprochen, u n d  dabe i besonders v ie l v o n  R u ß la n d  u n d  den Russen. 
A b e r noch v e rrä t n ich ts  eine besondere B ezugnahm e a u f d ie  S law en oder die V o rs te llu n g , daß 
dieser V ö lke rzw e ig  zu e iner besonderen R o lle  in  der angedeute ten  g ro ß a rtig e n  E n tw ic k lu n g  

be ru fen  sein k ö n n te .

N ach  diesem frü h e n  A n la u f  s ch re ite t H e rd e r da n n  erst zw anzig  Jah re  danach zu r A u sa rb e itu n g  
seines S law enkap ite ls . I n  der Z w ischenze it haben sich seine Auffassungen übe r V o lk  u n d  V ö lke r, 

V o lk s lie d  u n d  V o lkssprache  g e lä u te rt. M an  v e rm u te t m it  gu tem  G ru n d , daß E in d rü c k e , d ie  er 
w äh rend  seines R igae r A u fe n th a lts  vo n  le ttisch e n  V o lks fes ten  em pfing , dazu w esen tlich  beige- * 13

11) J. G. H e rde r: Journal meiner Reise im Jahre 1769. (Suphan a. a. 0. Band 4. S. 401 f.)
12) J. G. Herder ebenda. S. 356.
13) K u rt S tavenhagen: Herder in Riga. Abhandlungen des Herder-Instituts zu Riga. Band I. Riga 1925. S. 13.
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tragen  haben. „D a s  H e rd e r’sche in  H e rd e r is t  in  R ig a  gewachsen“ , h a t m an  m it  B ezug da rau t 
fes ts te llen  w o lle n 13). A b e r was ih n  d a h in  bew egt h a t, s ind  die inne re  F re ih e it des deutschen Pa
tr iz ia ts  der s to lzen H a n d e lss ta d t, das le ttis ch e  V o lks leben , der große Z a rens taa t, d ie  besondere 
L u f t  der ös tlichen  V e rhä ltn isse , aber n ic h t d ie  S lawen. Z w a r m a h n t er spä te r ge legen tlich , „u n te r  
S ky th e n  u n d  S lawen, W enden u n d  B öhm en , Russen, Schweden u n d  P o len “  nach  den „F u ß 
ta p fe n  der V o rfa h re n  ... den a lte n  N a tio n a llie d e rn “  zu  fo rschen, je d o ch  finden  sich u n te r den 
von  ih m  v e rö ffe n tlic h te n  V o lk s lie d e rn  n u r  ganz w enige slaw ische S tücke , u n d  ih r  te ilw e ise  re ch t 
kam pfessto lze r In h a lt  k a n n  ih m  u n m ö g lich  als V o rlage  fü r  das Schema seines S law enkap ite ls  

ged ien t haben.

D ie  nähere U m gebung  h i l f t  be i dessen D e u tu n g  ebenfa lls  n ic h t w e ite r. W a h rsch e in lich  h a tte  
der fü n fte  B a n d  der „ Id e e n “ , w e lcher der N e u ze it ge w id m e t sein so llte , besseren A u fsch lu ß  übe r 
H erde rs  A n s ich te n  zu  e inze lnen s law ischen V o lkss tä m m e n  geboten. E r  is t  aber ü b e r e inen flü c h 
tig e n  E n tw u r f  h inaus n ic h t gediehen. D ie  kä rg lich e n  B em erkungen  sch ließ lich , d ie  in  H e rde rs  
A lte rs s c h rifte n  s law ischen V ö lk e r n je l te n ,  stehen w ie  d ie  m e is ten  seiner Ju g e n d ve rö ffe n tlich u n g e n  
in  d e u tlich e m  W id e rsp ru ch  z u r G run d te n d e n z  des S law enkap ite ls . Besonders illu s io n s lo s  ha t 
er in  der A d ra s te a  e in m a l der P o len  u n d  der U n tü c h t ig k e it ,  V erschw endungssuch t u n d  K o r ru p 
t io n  der oberen po ln ischen  S tände gedach t14). I n  der Z u o rd n u n g  der S ude ten lände r ze ig t er sich
ohneh irt uns icher“ ... denn w a ru m  sollte m an B ö h m en  u n d  M äh ren  n ic h t zu  D e u tsch lan d  rechnen ,

fra g t e r s ich im  57. H u m a n itä ts b r ie f in  a llgem e ine r Ü b e re in s tim m u n g  n ic h t n u r  m i t  seiner, son
de rn  der Z e it  b is z u r M itte  des 19. Ja h rh u n d e rts , aber je d e n fa lls  n ic h t m i t  seinem  S la w e n ka p ite l. 
Com enius is t ih m  daher „e in  M a n n  unserer N a tio n “ . W enn  er da n n  g le ich  d a ra u f den E ife r  der 
B öhm ischen  B rü d e r „ f ü r  ih re  Sprache“  u n d  andere W e rte  rü h m t, u n d  vo m  „G e is te  dieser slavischen 
V ö lk e r“  s p r ic h t, dann  ze ig t das, w ie  fließend  B e g riffe  w ie  N a tio n , D e u tsch lan d  usw . u n te r 
seiner Feder noch s ind  u n d  w ie  u n p o lit is c h 1411). N iem a ls  w äre  es H e rd e r e inge fa llen  anzunehm en, 
daß das sehr lebendige D e u ts c h la n d b ild , das er be i s ich  tru g , d u rc h  seine g e sch ich tsp h ilo so p lii- 
schen A perçus e in m a l g e fäh rde t w erden  k ö n n te . U n b e d e n k lic h  ä u ß e rt er s ich dahe r auch übe r die 
s law ischen S täm m e, die e in m a l „ im  ös tlich e n  D e u tsch lan d  b is  z u r E lb e , v o n  der Ostsee b is  zum  
A d ria tis c h e n  M eer, b is  an  die Grenzen G riechen lands h in u n te r “  gew ohn t haben. „U n d  w ie  fle iß ig , 
w ie  lä n d lic h  b lü h te n  v o re in s t diese L ä n d e r ? w ie  k rie g e risch  w u rden  sie v e r th e id ig t!  W as w a r’ s, 
was diese V ö lk e r a lle n th a lb e n  u n te r  fre m d e  B o tm ä ß ig k e it b ra ch te ?  Ih re  unzusam m enhängende 
V erfassung , d ie  bestech liche W e ic h h e it und  Ü p p ig k e it  ih re r  M agna ten . A n  au fb rausendem  
M u th  fe h lte  es den V ö lk e rn  n ie : desto m ehr aber an  ves tbeha rrendem , üb e rb licke n d e n  S inn , 

an T reue  u n d  E in t ra c h t . “ 15)

M an e rk e n n t aus diesen P roben : d ie  in  H e rde rs  G esam tw erk  ve rs tre u te n  B em erkungen  über 
e inzelne slaw ische S täm m e ve rm ögen d ie  im  S la w e n ka p ite l se iner „ Id e e n “  au ftauchende  ü b e r
raschende C h a ra k te ris ie ru n g  der S law en n ic h t zu s tü tze n  oder zu e rk lä re n . Im  G egente il. Jede 
dieser S te llen  w i r f t  neue W id e rsp rü ch e  u n d  F ragen  au f. H in te r  dem  S la w e n ka p ite l s te h t also 
n ic h t n u r  ke ine  w irk lic h e  K e n n tn is  s law ischer S prachen oder L ä n d e r, sondern  auch ke ine s y s te 

m atische , H e rde rs  Leben u n d  Schaffen zusam m enhängend durchz iehende  B e sch ä ftig u n g  oder 

e in d e u tig  u n d  g le ichb le ibend  kennze ichnende S te llungnahm e  zu deren P rob lem en.

M an  m öch te  dahe r d ie Thesen des S la w e n ka p ite ls  a u f zw e i H a u p tw u rz e ln  z u rü c k fü h re n . D ie  

eine w u rd e  be re its  b e rü h r t. Es is t  H e rde rs  se it seinen Ju g e n d ja h re n  zu beobachtende 0140 
fü r  d ie  W e ite  u n d  E n tw ic k lu n g s fä h ig k e it des ös tlichen , v o r  a llem  des russischen Reichs -

“ ) J .G . H e rde r: Adrastea. 3. Band, 1802. (Suphan, a. a. O., Band 23, Bin. 18®5’
lia) J. G. H e rd e r: Briefe zur Beförderung der Humanität. 1793. (Suphan. a. a. 0 ., Bd. 17, Berlin 1881. S. - .)

u>) J. G. Herder ebenda, S. 340 f.
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Raum es und  seiner h a lb z iv ilis ie r te n  B e vö lke run g . D ie  zw e ite  W u rze l w ird  n u r  aus der G esam t
anlage seiner „ Id e e n  zu r P h ilosoph ie  der Geschichte der M enschhe it“  b loßzulegen sein. Es 
is t s icher k e in  Z u fa ll,  daß der V e rg le ich  zw ischen D eutschen  u n d  S law en gerade in  e inem  so t y 
p isch  H erderschen  Satz w ie d e rke h rt, w ie  dem  fo lgenden, a u f die a llgem e insten  A u fgaben  seines 
W erkes gem ünzten : „ N u r  h ü te  sich der G esch ich tsschre iber der M enschhe it, ... daß er ke inen  
V ö lke rs ta m m  ausschließend zu seinem L ie b lin g e  w äh le  u n d  da d u rch  S täm m e ve rk le in e re , denen 
d ie  Lage ih re r  U m stände  G lü ck  und  R u h m  versagte. A u ch  vo n  den S law en h a t der D eutsche 
g e le rn t.“  H e rd e r fä h r t  dann  fo r t :  „D e r  K y m r  u n d  L e tte  h ä tte  v ie lle ic h t e in  G rieche w erden können , 
w enn er zw ischen den V ö lk e rn  anders geste lle t gewesen w äre . W ir  können  sehr zu fr ie d e n  seyn, 
daß V ö lk e r von  so s ta rke r, schöner, ed le r B ild u n g , von  so keuschen S itte n , b iederem  V erstände  
und  re d lic h e r G e m ü th sa rt, als die D eu tschen  w aren , n ic h t e tw a  H u n n e n  oder B u lg a ren , d ie  R ö 
m ische W e lt bese tz ten ; sie aber deswegen fü r  das e rw ä h lte  G o tte svo lk  in  E u ro p a  zu h a lte n , dem  
seines angebohrenen A de ls  wegen d ie W e lt  gehörte , u n d  dem  dieses V orzugs h a lb e r andere V ö lk e r 
zu r K n e c h ts c h a ft b e s tim m t w aren , das w äre der unedle S to lz  eines B a rba ren . D e r B a rb a r be
h e rrsch t, der geb ilde te  Ü b e rw in d e r b i ld e t“ 16).

Diese Sätze s ind  den „a llgem e inen  B e tra ch tu n g e n  u n d  F o lgen “  en tnom m en, m it  denen H e rde r 
das 16. e iner R eihe europä ischer V ö lk e r vo rbeha ltene  B u ch  der „ Id e e n “  abschloß. G anz d e u tlic h  
fließen e in ige G runde lem en te  seines D enkens in  ihnen  zusam m en: der V o rra n g  der B ild u n g  v o r der 
M a c h t und  e in G e rech tigke itsge füh l, das —  v o n  der p u rita n isch e n  S e lbs tge rech tigke it der w est
europä ischen und  a tla n tis ch e n  W e lt ebenso w e it e n tfe rn t w ie  der deutsche P ie tism us vo m  d o r
tig e n  C a lv in ism us —  die strengsten  M aßstäbe zuers t an sich selbst u n d  das eigene V o lk  leg t. 
F ü r H erde r s ind  die S law en S ch a tte n k in d e r der G eschichte. Ih re m  Ansehen au fzuhe lfen , b e tra ch 
te t  er daher als d ie  A u fgabe  eines G eschichtsschre ibers nach seinem  S inne —  das G em älde der 
M enschhe it d a r f  ja  ke ine  leeren u n d  d u n k le n  S te llen  aufw eisen —  ih n e n  eine g lü ck lich e re  Z u k u n ft  
zu s ichern  als d ie jen ige  des V o lkserz iehers , w e lche r er selbst am  lie b s te n  sein m öch te .

So u n zu lä n g lich  diese A n d e u tu n g e n  angesichts H erders  g ro ß a rtig e r G esam tle is tung  anm u te n , 
k la r  w ird  aus ih n e n  doch s o fo rt, daß der D eutsche G esch ich tsph ilosoph  sich der ve rh ä n g n isvo lle n  
p o lit isch e n  Fo lgen seiner Id e a lis ie ru n g  der S law en in  gar ke in e r W eise versah und  daß er m it  
dieser u n p o litis ch e n  E in s te llu n g  in  der deutschen G e is te se n tw ick lu n g  ke inen  E in z e lfa ll —  sondern 
geradezu e inen typ isch e n  d a rs te llt.

Das g i l t  n ic h t n u r  a llgem e in , sondern besonders auch fü r  die deutsch-s law ischen Beziehungen. 
Sie s ind  w äh rend  der le tz te n  Ja h rze h n te  e if r ig  d u rc h fo rs c h t w o rd e n 17), u n d  was w ährend  des 
M itte la lte rs  und  der N e u ze it an M e n sch e n k ra ft u n d  U n te rnehm ungsge is t, an lä n d lic h e r u n d  
s tä d tisch e r P lanung , P io n ie rw ille n  u n d  S o ld a te n tu m  vo n  D e u tsch lan d  nach dem  O sten geflossen 
is t,  u n d  was sie aus ih m  gem acht haben, b e g in n t langsam  in  das A llg e m e in b e w u ß tse in  unseres 
V o lkes zu  ste igen. Jedoch s te h t die ge istesgesch ich tliche  Seite dieser B em ühungen noch im m e r 
'v e it zu rü ck , u n d  zw a r besonders fü r  d ie Ja h rh u n d e rte  —  das 17. u n d  18. — , d ie  am  ehesten e r

kennen lassen m ü ß te n , ob u n d  w ie  w e it H e rde rs  be i a llen  aus se iner G e is tesha ltung  zulässigen 
E rk lä ru n g sve rsu ch e n  noch im m e r überraschende S la w o p h ilie  a u f u n m itte lb a re n  äußeren T ra 
d itio n e n  fu ß t.

Das W enige, was a u f diesem  G ebiete schon zu tage g e fö rd e rt w o rden  is t ,  b e re c h tig t ohne w eiteres 
zu r A nn a h m e  so lcher Zusam m enhänge. Das g i l t  zue rs t fü r  d ie  A n z ie h u n g s k ra ft, welche das z a r is t i

sche R u ß la n d  m it  se iner W e iträ u m ig k e it  u n d  seinen bedeu tenden  H e rrsch e rp e rsö n lich ke ite n  se it

16) J. G. Herder: „Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit“ . IV . Teil (Suphan a. a.O., Bd. 14, Berlin 1909, 
S. 288 f.)

” ) Vgl. die in der „Deutschen Ostforschung44, 2 Bde., Leipzig 1942/43 gebotene eindrucksvolle Übersicht.
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dem E nde des 17. J a h rh u n d e rts  a u f in te ress ie rte  K re ise  der deutschen G e lehrten- u n d  P u b li
z is te n w e lt ausübte . Z u  ih n e n  re chne t der große L e ib n iz , de r d a r in  u n d  in  seinen s law is tischen  
N e igungen e rs taun liche  A n k lä n g e  an H erde rs  schw ankende E in s te llu n g  zu den g le ichen P rob lem en 
o ffe n b a rt18). A u ch  L e ib n iz  schw ebte u n te r  dem  m äch tigen  E in d ru c k  der p e tr in isch e n  Epoche 
in  R u ß la n d  sogle ich das „d e b a rb a r ise r ce vaste  e m p ire “  als eine A u fgabe  v o r, der s ich eine A k a 
dem ie der W issenschaften  u n te r  dem  P rä s id iu m  des Z aren  u n d  seiner eigenen p ra k tis ch e n  L e itu n g  
w id m e n  k ö n n te . A u c h  er h o ffte  be re its , daß das u n e n tw ic k e lte , jedoch  m it  m anchen M änge ln  des 
a lte n  E u ro p a  auch n ic h t be laste te  R u ß la n d  diesem in  m anchem  m it  gu tem  B e isp ie l vo rangehen 

kö n n te .

N och  d r in g t in  diese p ro g ram m atischen  Ü berlegungen  des großen P o lyh is to rs  n ic h ts  h e re in  von 
der besonderen F r ie d fe r t ig k e it  de r S law en u n d  ih re m  daraus angeb lich  en tsp ringenden  Gegen
satz zum  deutschen W esen. A b e r Com enius, der le tz te  B is c h o f der B öhm ischen  B rü d e r-U n itä t,  
dessen A n s ich te n  L Ie rder ebenso ge läu fig  w aren  w ie  d ie jen igen  v o n  L e ib n iz  u n d  den er v ie lle ic h t 
d u rch  dessen V e rm it t lu n g  kennenge le rn t h a t, leb te  ganz in  der p ie tis tisch en  V o rs te llu n g  vo n  der 
„ta u b e n g le ich e n “ , san ften  u n d  g ü tig e n  N a tu r  seiner s law ischen L a n d s le u te 19). D e r S c h r it t  zu r 
K o n s tru k t io n  des s law isch-deutschen C haraktergegensatzes w a r n u n  n ic h t m e h r w e it. E r le ic h te r t 
w u rd e  er H e rd e r d u rc h  d ie im  Z e ita lte r  der A u fk lä ru n g  o ffenbar re c h t v e rb re ite te  M e in u n g  v o n  dem 
g e w a lttä tig e n  V orgehen der deutschen m itte la lte r lic h e n  O stw andere r und  u n te r ih n e n  v o r a llem  
der deutschen O rd e n s ritte r. Belege fü r  diese verfä lschenden  V o ru rte ile  liegen  vo n  den versch ie 
densten S te llen  v o r. So ließen  sich aus G ö ttin g e n , das w ä h re n d  des 18. J a h rh u n d e rts  e inen rü h 
rig e n  M it te lp u n k t  s law ischer A n te iln a h m e  in  D e u tsch la n d  b ild e te , u n d  den d o r t  erscheinenden, 
d u rch  ih re  Rezensionen b e rü h m te n  G ö ttin g isch e n  G e leh rten  A nze igen  eine ganze R e ihe  v o n  
V o rb ild e rn  fü r  H erders „p a th e tis ch e  A n k la g e  der deutschen K o lo n is a to re n “  Zusam m entragen20). 
In  R iga , w o m an  es w a h rh a ft ig  h ä tte  besser w issen sollen, bestanden u n te r den a u fg e k lä rte n  
D e u tsch b a lte n  ähn liche  F eh lans ich ten  übe r d ie Le is tu n g e n  ih re r  V ä te r21). D ie  haup tsäch liche  
Tendenz d ieser, aus dem  ra tio n e lle n  G eiste des J a h rh u n d e rts  geborenen E in s te llu n g  e rh e llt  aus 
A n w ü rfe n  w ie  dem  fo lgenden : „H e e re  gew e ih te r M ö rd e r s trö m te n  nach  L ie f la n d . Sie bade ten  in  
B lu t  u n d  k e h rte n  dann  e n ts ü n d ig t, ja  h e ilig  w iede r h e im  oder s iede lten  s ich an in  der M o rd h ö h le  
der P fa ffe n .“  V e rsch le ie rte r u n d  m a ß v o lle r f in d e t s ich der S inn dieser besonders ra d ik a le n  Ä uß e 
ru n g  auch im  M unde  andere r Zeitgenossen. V o n  den S law en is t  in  diesen o rtsgebundenen B e haup 
tu n g e n  fre il ic h  n ic h t d ie R e d e : „D ie  e rsten  c h ris tlic h e n  R ä u b e r, u n te r  dem  V o rw a n de , die R e lig io n  
e in zu fü h re n “ , be ra u b te n  „d ie  le ttis ch e  N a tio n  ih re r  F re ih e it u n d  ih re r  G ü te r“ . A b e r was bedeu te te  
das v ie l be i der G ro ß zü g ig ke it, m i t  w e lcher H erders  ras tlose r G e is t d ie  ö rt lic h e n  Gegebenheiten 
nach  den Gesetzen seiner s ich übe is tü rze n d e n  E in fä lle  ge legen tlich  z d re ch trü ck te . D ie  Z e its tim 
m ung , a u f die er h ie r in  R ig a  t r a f ,  k la n g  in  der a llgem e inen  K o n tra s t ie ru n g  des ka th o lis ch e n  M it te l
a lte rs  m it  dem  R a tio n a lism u s  der eigenen Epoche u n d  des D eutschen  m it  dem ko lo n isa tio n s 
hun g rig e n  u n e n tw ic k e lte n  O s tla n d  doch m i t  je n e r be re its  b e rü h rte n  G esinnung der G ö ttin g isch e n  
G e leh rten  A nze igen  übe re in , d ie s ich dabei auch a u sd rü ck lich  a u f das deutsch-s law ische V e r

h ä ltn is  bezogen.

D ie  fo rtsch re ite n d e  F o rschung  w ird  in  der Lage sein, neben dieser a u fk lä re risch e n  auch andere 
K o m p o n e n te n  in  H erde rs  re iche r u n d  v ie lfä lt ig  aufgeschlossener P e rs ö n lic h k e it zu erschließen * 30

is) Konrad B it tn e r :  Slavica bei G. W. von Leibniz, in: Germanoslavica, Jahrgang 1, 1931/32, S. 3, 161, 50911. 
“ ) Seifert, a. a. O., S. 193.
30) V. J ir ä t :  Slavisches in den Göttingischen Gelehrten Anzeigen 1739—-1790, in: Xenia Pragensia, hestschrift für 

E. Kraus und J. Janko, Prag 1929; der Aufsatz m it dem Untertitel: „E in  Beitrag zum Problem Herders Vor
gänger“ . Leider ist es mir nicht möglich gewesen, Jiräts Abhandlung für den vorliegenden Aufsatz zu benutzen. 
Vgl. dazu noch J. K ö rn e r: Die Slawen im  Urteil der deutschen Frühromantik, in: Historische Vierteljahrssohrift, 
31. Jahrgang, 1936, S. 565 ff.
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und nach  den entsprechenden K o n ta k tz o n e n  Ausschau zu h a lte n . A ls  eine ge is tig  w ie  rä u m lic h  
benachbarte  w ird  dann  w ah rsche in lich  der p ie tis tisch e  K re is  A . H . F ranckes am  H a lleschen 
W aisenhaus in  das B lic k fe ld  rü cke n , der vo n  M itte ld e u ts c h la n d  aus sehr n a c h d rü c k lic h  in  den 
s law ischen O sten v o rs tie ß 32). Seelsorgerische u n d  sprachpflegerische M o tiv e  m isch ten  sich in  d ie 
sen |B e m ü h u n g e n , w obei das ge is tlich -re lig iöse  In te resse n a tü r lic h  vo ra n g in g . T ro tz d e m  w a r 
der S c h r it t  [zur V e rw e lt lic h u n g  d ieser Sorge u m  d ie  V o lkssprache  im  S inne H erders  n ic h t  sehr 
groß, dessen im  s tille n  W e im a r des Jah rh u n d e rte n d e s  verfaß tes S la w e n ka p ite l sich so m it, ohne 
ih m  G ew a lt a n zu tu n , m i t  m ancherle i S tim m u n g e n  u n d  E in flüssen  der Z e it in  B ez iehung  setzen lä ß t.

*  **

D e r e inm a ligen  L e is tu n g  H erde rs  u n d  seiner persön lichen  V e ra n tw o rtu n g  fü r  d ie maßlose Sprache 
d ieser Sätze w ird  d u rch  solche A n k n ü p fu n g e n  ke in  A b tra g  getan. Sie s in d  w ie  der A u to r  e in  K in d  
ih re r  Z e it. U n d  t r o tz  ih re r  ge fäh rlichen  Thesen s ind  sie doch auch e in  A u s d ru c k  des im  18. J a h r 
h u n d e rt w ie  je d e m  anderen lebend igen  deutschen W ille n s , den angrenzenden O sten aus seiner 
U n k u ltu r  zu erlösen, ih n  im  H erderschen  S inne zu  b ild e n . D aß  es n ic h t geschah, u m  der eigenen 
M a ch te rw e ite ru n g , B e re icherung  oder R u h m s u c h t w ille n , d a fü r  s te llen  sie in  ih re r  A r t  einen 
schlüssigen Beweis. D e n n  w enn m ap die B e tra c h tu n g  des S law enkap ite ls  fü r  e inen A u g e n b lic k  
vo n  den ve rh ä n g n isvo lle n  F o lgen  lö s t, d ie  es d a n k  der tendenziösen W e ite rgabe  d u rc h  po ln ische 
u n d  tschechische F a n a tik e r  ge funden h a t, dann  w ird  die harm lose , so übe r alles v e rn ü n ftig e  
M aß h inaus entgegenkom m ende, im  D ie n s t an  der Sache aufgehende u n d  d a r in  ech t deutsche 
G esinnung, d ie diese S te llu n g  w id e rsp iege lt, zü  e inem  Zeugnis gegen sich  selbst. Z e ig t sie doch 
in  e rsch ü tte rn d e r W eise, w ie  der D eutsche auch in  der ge istigen B e w e rtu n g  fe rn a b  je d e r b ill ig e n  
S e lb s tg e re ch tig ke it eher b e re it w a r, s ich se lbst au fzugeben, als dem  Wesen des N achbarn  G ew a lt 
a n z u tu n ! 21 * * * *

21) Vgl. Heinrich S chaud inn : Deutsche Bildungsarbeit im  lettischen Volkstum des 18. Jahrhunderts. München 1937.
Besonders in seinem 4. Kapitel: Die deutsche Aufklärung in  Livland und das lettische Volkstum, S. 111 ff. Die
beiden folgenden Zitate aus Schaudinn, S. 125.

n ) Vgl. dazu die Arbeiten D. C y z e vsky is , in: Kyrios I I I .  und IV . 1938/39/40 und in  der Zeitschrift für slawische
Philologie, Jg. 16. 1939, S. 16 ff.: Der Kreis A. H. Franckes in Halle und seine slavistischen Studien.
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DEUTSCHE F A M IL IE N N A M E N  IM  W E S TLIC H E N  VO RKAR 
P A TE N LA N D  ALS Q U E LLE  FÜR VOLKSTUMSFORSCHUNG

U N D  SPRACHWISSENSCHAFT
V O N  D R. P H I L. H  A B 1 L. E R H A R D  R I  E M A  N N

E in e  der w ic h tig s te n  Q ue llen  fü r  d ie  V o lks tum sgesch ich te  g em iseh tvö lk ische r G ebiete s ind  die 
F a m ilie n n a m e n . W enn  schon der A n te i l  deutscher N am en  in  dem  G esam tnam ensbestand des 
W eichse l- und  K a rp a te n ra u m e s  sehr groß  ist., so e rre ic h t er im  G eb ie t de r m itte la lte r lic h e n  d e u t
schen K o lo n is a tio n  im  K a rp a te n b o g e n  eine au ffa lle n d e  D ic h te . N eben dem  h is to risch e n  Q ue llen 
m a te ria l, den V e rle ihungen  deutschen R ech ts , den deutschen K u n s td e n k m ä le rn  u n d  der d e u t
schen S ied lungsfo rm  des W a ld h u fe n d o rfe s  s ind  diese Personennam en heu te  der s icherste Beweis 
fü r  das E in s trö m e n  deutscher M enschen in  das V o rk a rp a te n la n d  w äh rend  des M itte la lte rs . A u ch  
w enn m an in  R echnung z ie h t, daß im  L a u fe  der Ja h rh u n d e rte  aus versch iedenen spä te r noch 
zu e rö rte rn d e n  G ründen  der H u n d e rts a tz  der deutschen N am en  ge ringe r gew orden is t,  so g ib t 
doch auch noch der heu tige  N am ensstand , w ie  er in  den E in w o h n e rm e ld e lis te n  der O rtsch a fte n  
festge leg t is t,  eine V o rs te llu n g  von  der S tä rke  des m itte la lte r lic h e n  D e u tsch tu m s  im  K a rp a te n 
la n d 1). D ie  vo rliegende U n te rsu ch u n g  s tü tz t  sich a u f das N am e n sm a te ria l der Gegend v o n  B iecz, 
G orlice  u n d  Jasio , also des G ebie ts der ehem aligen S ta ros te i B iecz. M it  H ilfe  e iner R eihe w est
m ä rk isch e r E rz ie h e r, d ie d u rch  die V o lksdeu tsche  M itte ls te lle  K ra k a u  im  R ahm en des O s te in 
satzes zu r V e rfü g u n g  g e s te llt w u rd e n  und  denen an d ieser S te lle  fü r  ih re  M ita rb e it  h e rz lich  ge
d a n k t sei, w u rd e n  fü r  fo lgende O rte  säm tliche  in  den zus tänd igen  P fa rra rc h iv e n  vorhandenen  

T a u fb ü c h e r sys tem atisch  ausgew erte t:

P fa rra rc h iv  B ą cza l: L ip n ic a  (1784)2)
„  B iecz : B iecz (1777), K lę cza n y  (1777), K o rc z y n a  (1777), K w ia to n o w ic e  (1777), 

S trzeszyn (1777)

,, B in a ro w a : B in a ro w a  (1770)
„  B rzo s te k : O pac ionka  (1814)

„  B y s tra : B y s tra  (1784)
„  F ry s z ta k : C ieszyna (1833), F ry s z ta k  (1833), G lin ik  do i. (1832)
„  G o rlice : G lin ik  M a ria m p o ls k i (1776), G orlice  (1776), R op ica  Polska (1776), Sokol 

(1776), S tró żó w ka  (1777)

„  K ry g :  K ry g  (1667)
„  L ib u sza : L ib u sza  (1667)
„  Ł u ż n a : Ł u ż n a  (1784), W o la  Ł u ża n ska  (1784)
„  M oszczenica: M oszczenica (1784), M szanka  (1784)

„  O lszyn y : O lszyn y  (1784)
„  O łp in y : O łp in y  (1784)
„  O sobn ica : O sobnica (1797)
„  R opa : R opa  (1784)
„  R o ze m b a rk : B u g a j (1859), R o ze m b a rk  (1750), S ie tn ica  (1784)
„  Sękowa: Sękowa (1635), S ia ry  (1635)
„  S ze rzyny : Swoszowa (1784), S ze rzyny  (1702)

„  S z y m b a rk : S zym b a rk  (1784)
„  T a rn o w ie c : G ąsów ka (1863), T a rn o w ie c  (1834)

i) Von polnischer Seite sind diese Fragen vor allem in den Arbeiten.von Taszycki und Bystron gestreift worden.
s) Die in  Klammer gesetzten Jahreszahlen bedeuten den Beginn des ältesten in  dem betr. Pfarrarchiv vorhan

denen Taufbuches.
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P fa rra rc h iv  W ó jto w a : W ó jto w a  (1759)
„  Ż u ro w a : Ż u row a  (1784)

D ie  deutschen Personennam en in  diesem  G eb ie t d ü rfte n  danach im  w esen tlichen  e rfa ß t sein. 
A u f  G ru n d  dieses M a te ria ls  lä ß t sich be re its  eine Ü b e rs ich t ü b e r d ie  Geschichte der deutschen 
N am en im  K a rp a te n ra u m  geben, d ie  g le ich ze itig  einen w ich tig e n  B e itra g  fü r  die V o lk s tu m s 
geschichte dieses Gebietes lie fe r t.

I n  den N am en deutschen U rsp rungs tre te n  uns zwei verschiedene A lte rssch ich te n  entgegen, die 
m an  a u f  G ru n d  h is to risch e r u n d  sp rachw issenscha ftliche r K r ite r ie n  vone inande r abheben ka n n :

1. m itte la lte r lic h e  deutsche N am en, d ie  a u f deutsche K o lo n is te n  des 14.— 15. Ja h rh u n d e rts  
zurückgehen,

2. ju n g e  deutsche N am en aus der Z e it der Z u g e h ö rig k e it G a liz iens zu Ö sterre ich .

D e r B estand  an ju n g e n  deutschen N am en  is t  in  den K irc h e n b ü c h e rn  sehr v ie lfä lt ig .  D a fü r  s ind  
v ie le  dieser N am en n u r  se lten oder ve re in ze lt be legt. D e r m itte la lte r lic h e  N am ensbestand is t 
zw a r besch ränk te r, aber d ie  e inze lnen N am en  tre te n  te ilw e ise  a u ß e ro rd e n tlich  hä u fig  au f, e n tw ik -  
ke ln  o f t  e ine überraschend große Z a h l vo n  S p ie lfo rm en  u n d  wachsen zu ausgesprochenen N am ens
fa m ilie n  an. D iese B e o b ach tung  b e s tä t ig t das, was w ir  a u f G ru n d  gesch ich tliche r Ü b e rlie fe ru n g  
ü b e r d ie  m itte la lte r lic h e  deutsche B es ied lung  w ie  auch ü b e r d ie  deutsche E in w a n d e ru n g  in  öste r
re ich ische r Z e it w issen. Im  M it te la lte r  h a n d e lt es s ich neben der s tä d tis ch -b ü rg e rlich e n  v o r a llem  
um  eine bäue rliche  K o lo n is a tio n , d ie vo rw iegend  in  geschlossenen S ied lungsinse ln  v o r  sich g ing  
und  b e i der die große Masse der S ied ler in  den neuen S ied lungsraüm en seßhaft b lie b .

D ie  österre ich ische Z e it , d ie m it  der ersten  po ln ischen  T e ilu n g  e inse tz t, is t  gekennze ichnet d u rch  

e in  zusam m enhangloses E in s trö m e n  von  deutschen B eam ten , G ew erbe tre ibenden , T e ch n ike rn , 
S o lda ten  u n d  G ru n dbes itze rn . D ieser W anderungsbew egung fe h lt  —  abgesehen vo n  der joseph i- 

n ischen B a u e rn ko lo n isa tio n , d ie  das un te rsu ch te  G eb ie t n ic h t b e rü h rte  —  d e f G em einscha fts
c h a ra k te r, der fü r  den m itte la lte r lic h e n  B es ied lungsvorgang  fo rm gebend  w a r. In  den lä n d lich e n  
G em einden saßen d ie  deutschen E in w a n d e re r ganz ve re in ze lt ohne B in d u n g  an ih re  vö lk ische  
G em einscha ft, u n d  auch in  den S täd ten  e rre ich te  das D e u ts c h tu m  n ic h t jenen  G rad  der Geschlossen
h e it, de r dem  m itte la lte r lic h e n  deutschen P a tr iz ia t  und  H a n d w e rk  eigen gewesen w ar. B e i e inem  
großen T e il de r deutschen Z uw ande re r k o m m t es auch zu ke in e r S ie d lu n g ss te tig ke it, v o r  a llem  
be i den B e a m te n fa m ilie n , v o n  denen d ie  m e is ten  nach A b la u f  e iner b e s tim m te n  F r is t  w iede r in  
d ie  österre ich ische H e im a t z u rü ckke h rte n . I n  den K irc h e n b ü c h e rn  ta u ch e n  sie im  a llgem einen 
n u r  m i t  e ine r oder m ehreren G eburts- u n d  T a u fe in tra g u n g e n  a u f, u m  dann  w iede r zu  ve rsch w in 
den. F ü r  die B evö lke rungszusam m ense tzung  des w e s tlich e n  V o rka rp a te n la n d e s  s ind  diese F a 
m ilie n  n u r  von  vorübe rgehender B e d e u tu n g  gewesen. A nders  is t es dagegen m i t  jenen  deutschen 
F a m ilie n , d ie nach den po ln ischen  T e ilu n g e n  in  d ie  m ä c h tig  a u fb lü h e n d e  w estga liz is ’che In d u 
s tr ie  kam en u n d  h ie r seßhaft w u rd e n . V o r a lle m  h a t d ie E rd ö lin d u s tr ie  des V o rka rp a te n la n d e s , 
ganz besonders die e rdö lve ra rbe itende  In d u s tr ie  in  G lin ik -M a r ia m p o ls k i be i G orlice  b is  zum  
W e ltk r ie g  zahllose deutsche M enschen angezogen, d ie  zum  g röß ten  T e il h ie r seßhaft gew orden, 
aber le id e r auch sehr schne ll v e rp o lt s ind . A u f  den D ö rfe rn  s iede lten  s ich zu  ös te rre ich ische r 
Z e it  deutsche H a n d w e rk e r u n d  G ew erbetre ibende an, d ie  aber h ä u fig  po ln ische  F rauen  h e ira te te n  
u n d  dan n  b a ld  ve rp o lte n . Im  ganzen m uß  m an  fes ts te llen , daß dieses zusam m enhanglos e inge
s icke rte  D e u ts c h tu m  u n te r  den A ugen  des öste rre ich ischen  Staates v e rh ä ltn is m ä ß ig  schne ll im  

P o le n tu m  a u fg in g , w ä h re n d  sich das m itte la lte r lic h e  D e u ts c h tu m  tro tz  des Fehlens eines s ta a t
lich e n  deutschen Schutzes eine b e trä c h tlic h e  Z e it gehalten h a t.
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D ie  F a m ilie n n a m e n  der be iden S ied lungssch ich ten  un te rsche iden  sich in so fe rn  vone inander, 
als sich d ie ju n g e n  deutschen N am en in  L a u ts ta n d  u n d  S chre ibung  noch w en ig  oder gar n ic h t 
ve rä n d e rt haben, w äh rend  d ie  m itte la lte r lic h -d e u ts c h e n  N am en be re its  w e itgehend  u m g e fo rm t 

w orden  s ind.

D ie  m itte la lte r lic h e  deutsche E in w a n d e ru n g  w a r zah lenm äß ig  so s ta rk , daß sich im  B ieczer Land , 
der „ te r ra  B iecensis“ , u n d  im  G eb ie t von  K ro sn o  u n d  L a n d s h u t geschlossene deutsche Sprach inse ln  
he rausb ilde ten . D ie  D eutschen le b te n  in  den S täd ten  in  geschlossenen G em einscha ften  u n d  w aren 
a u f k u ltu re lle m  u n d  w ir ts c h a ft lic h e m  G eb ie t das füh rende  E le m e n t. A u ch  in  e iner großen A n za h l 
von  D ö rfe rn , d ie im  R ahm en dieses S ied lungsvorhabens neu zu deutschem  M agdeburger R echt 
ange leg t w aren, saßen aussch ließ lich  ode r überw iegend  D eutsche. Solange d ie  D eu tschen  noch 
in n e rh a lb  d ieser geschlossenen Lebens- u n d  K u ltu rg e m e in s c h a ft leb ten , w a r der B estand  dei 
deutschen F a m ilie n n a m e n  n ic h t ge fäh rde t. W ie  m an an der deutschen Sprache fe s th ie lt, so w ar 
m an  auch sto lz  a u f den deutschen N am en. A u ch  vo n  a m tlic h e r Seite d ro h te  den deutschen N am en 
ke ine G efahr, da d ie A m tssp rache , die Sprache der G erich te  und  der U rk u n d e n , d ie deutsche w a r.

E tw a  um  die M itte  des 16. Ja h rh u n d e rts  t r i t t  h ie r in  e in  v ö llig e r W a n d e l e in. In  den U rku n d e n  
/ erscheinen je tz t  d ie deutschen Personennam en in  p o lo n is ie rte r F o rm  u n d  S chre ibung . D ie  po ln ischen 

N am en tre te n  im m e r m ehr in  den V o rd e rg ru n d  u n d  scheinen d ie deutschen a llm ä h lic h  a u fzu 
saugen. D ie  Tatsache, daß dieser W a n d e l z ie m lich  u n v e rm it te lt  e inse tz t, lä ß t d a ra u f schließen, 
daß h ie r zunächst von  a m tlic h e r Seite e in  gewisser D ru c k  ausgeübt w u rde . M it  diesem  in  dem  
u rk u n d lic h e n  M a te ria l zu beobachtenden W a n d e l des N am ensstandes k ü n d e t sich die beginnende 
U m v o lk u n g  an. D ie  geschlossenen deutschen S ied lungsgebie te  w erden in  dieser Z e it im m e r s tä rke r 
d u rch  po ln ische B e vö lke run g  u n te rw a n d e rt, d ie dem  D e u ts c h tu m  a llm ä h lic h  d ie  w ir ts c h a ft lic h e n  

u n d  k u ltu re lle n  P os itio n e n  e n tre iß t. D e r R est der deutschen N am en aber m a c h t im  L a u fe  der 
Z e it  gewisse W an d lu ng e n  d u rch , in d e m  er sich der po ln ischen  Sprache in  L a u tfo rm  u n d  S chre i
bung  im m e r s tä rke r anpaß t. D iese A n le h n u n g  an das Po ln ische, die sich zunächst v o r a llem  
in  der A n h ä n g u n g  von  S u ffixe n  äuß e rt, zeigen d ie  deutschen N am en  a lle rd ings  schon e rheb lich  
frü h e r in  e iner Z e it, als d ie U rk u n d e n - und  die U m gangssprache in  den S täd ten  noch aussch ließ
lic h  deutsch w ar. J e tz t aber w erden  diese E rsche inungen  häu fige r u n d  gesetzm äßiger. W elches 
A usm aß  aber d ie V e rd rä n g u n g  deutscher N am en d u rch  po ln ische  e rre ich te , s c h ild e rt e in  p o ln i
scher Forscher, P ro f. B y s tro n , be i dem  n ic h t de r V e rd a c h t besteh t, daß er aus n a tio n a lp o lit is c h e n  
G ründen  den A n te il deu tscher N am en am  G esam tbestand u n d  d a m it auch d ie  S tä rke  deutschen 
B lu tse insch lags  in  der B e vö lke ru n g  zu hoch angesetzt haben k ö n n te 3 4): „M anche  deutschen N am en 
u n te rlagen  w e itgehenden  V eränderungen  oder w u rd e n  v ö llig  p o l o n i s i e r t .  D ies geschah s tu fe n 
weise im  V e rh ä ltn is  zum  F o rtsch re ite n  des A ssim ila tionsprozesses. D e r N am e paß te  s ich  m ein 
und m e h r der po ln ischen  Aussprache an, o f t  m it  u n m itte lb a re r  A n le h n u n g  an po ln ische W o rte , 
m an  fin g  im m e r ö fte r an, die N am en  zu ü b e r s e t z e  n , besonders wo ih re  B ede u tu n g  ke inem  Zw e ife l 
u n te r la g  u n d  den C h a ra k te r eines Be inam ens tr u g ;  im  L a u fe  der Jah re  ve rschw anden a lte  1 a m ilie n - 
nam en, u n d  es begannen sich n e u e  N a m e n  zu b ild e n , von  B e i-, V o r- u n d  O rtsnam en  a b g e le ite t!) ( 
D iese V e ränderungen , die schon se it ä lte s te r Z e it V o rkom m en, nehm en be i dem  A u fb ru c h  des 
N a tio n a lg e fü h fs  im m e r m eh r den C h a ra k te r e iner p lanm äß igen  A k t io n  a n .‘" B y s tro n  s te llt  w e ite r 
fes t, daß die P o lo n is ie ru n g  deutscher N am en im  L a u fe  des 19. Ja h rh u n d e rts  e inen sehr großen 
U m fa n g  annahm  u n d  d ie  Z a h l der A n trä g e  a u f U m ä n d e ru n g  deutscher N am en  in  po ln ische  im  
gesamten ehem aligen po ln ischen S taa tsgeb ie t sehr bedeu tend  w a r. M an  h ä tte  sehr o f t  d ie d e u t
schen N am en  in  der A r t  zu po lon is ie ren  ve rsu ch t, daß m an  sie m it  e inem  po ln ischen  W o r t  in  
V e rb in d u n g  b rä ch te  u n d  so den E in d ru c k  eines e tym o log ischen  Zusam m enhanges zu  erw ecken

3) Bystron Nazwiska Polskin, S. 178.
4) Sperrungen vom Verfasser.
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ve rsuch te . So w äre R o l l o  R o la  { =  A cke r), S a c k > Z a k  (= a rm e r  S tu d e n t), Zech >  Czech 
(^T s c h e c h e ) usw . gew orden. D eutsche A d e ls fa m ilie n  w ä h lte n  h ä u fig  e inen neuen N am en  nach 
ih re m  L a n d b e s itz  oder je d e n fa lls  einen po ln ischen  N am en, der n ic h t m eh r an den a lte n  deutschen 
e rin n e rte . N u r  se lten f in d e t sich h ie r e inm a l e in  A n k la n g  z. B . L o e lh o e ffe l>  L e le v e l5). B ü rg e r
lich e n  N am en h in g  m an  in  der S uch t, ih n e n  poln isches Gepräge zu geben, po ln ische S u ffixe  an, 
w ie  -ow icz, -o w sk i, -s k i usw . B e i den p a tro n ym isch e n  S u ffixe n  w a r m an sich te ilw e ise  noch b is  
ins  18. J a h rh u n d e rt der Tatsache b e w u ß t, daß m an  h ie rd u rch  den Sohn vo m  V a te r un te rsch ied . 
E in  L e n a rto w ic z  is t  also u rs p rü n g lic h  e in  Sohn des L e n a rt. Sehr b e lie b t w a r das S u ff ix  -sk i, w e il 
es als A d e ls s u ffix  u n d  als kennze ichnend  p o ln isch  g a lt. H ä u fig  w u rd e n  deutsche N am en e in fach  
ins  P o ln ische  übe rse tz t. I n  der Z e it v o r  dem  F estw erden  der F a m ilie n n a m e n  w a r das ganz n o rm a l, 
da der N am e noch  etwas ü b e r S tand , H e rk u n ft  oder E igenscha ften  des N am ensträgers aussagte. 
E in  Schm ied w a r ta ts ä c h lic h  noch m it  dem  S chm iedehandw erk ve rb u n d e n  u n d  ko n n te  daher 
ohne w eiteres v o n  D eutschen  „S ch m ie d “ , v o n  P o len  „K o w a l“ , in  e iner la te in ischen  U rk u n d e  
„ fa b e r “  genann t w erden . N achdem  d ie  F a m ilie n n a m e n  e rb lic h  u n d  fes t gew orden w aren , 
gehörte  schon e in  W ille n s a k t dazu, u m  einen N am en in  eine frem de  Sprache zu übe rtragen . 
A uß e rd e m  m u ß te n  b e s tim m te  p o lit isch e  V orausse tzungen  vo rlie g e n : W e n n  e in  D eu tsche r nam ens 
W o lf  s ich p lö tz lic h  W i lk 6) n a n n te , so fü h lte  e r s ich en tw eder schon als Pole, oder e r w a r du rch  
be h ö rd lich e n  oder w ir ts c h a ft lic h e n  D ru c k  zu  diesem  S c h r it t  gezwungen w orden . A ls  d ie  K ra k a u e r 
K a u fm a n n s fa m ilie  G u tte te r  ( = G u t tä te r )  ih re n  N am en in  D o b ro d z ie js k i übe rse tz te7), be fand  
sie s ich w a h rsch e in lich  im  Z u s ta n d  der U m v o lk u n g . D aß  d u rc h  d e ra rtig e  Ü b e rtra g un g e n  u n 
zäh lige  deutsche N am en  verschw unden  s ind , w ird  sogar v o n  p o ln ische r Seite b e s tä t ig t: „Z w e i
fe llos w aren  diese Ä n de rungen  sehr zah lre ich , n u r  ve rfü g e n  w ir  heu te  n ic h t ü b e r das entsprechende 
B e le g m a te ria l, da d ie  E r in n e ru n g  an den frü h e re n  N am en  b e i w en ige r bedeutenden F a m ilie n  
schne ll ve rsch w a n d “ 8). E in  N am enswechsel b ra u ch te  n ic h t sch la g a rtig  e inzusetzen, sondern 
ih m  k o n n te  eine Z e it  des Schw ankens zw ischen dem  deutschen u n d  dem  po ln ischen  N am en  v o r 
ausgehen, w o rin  sich zug le ich  auch die U n s ich e rh e it in  bezug a u f das V o lk s tu m  w idersp iege lte . 
„D ie  L e u te  ko n n te n  in fo lgedessen zw ei N am en  haben, w enn sie in  zw ei versch iedenen V o lk s 
m ilie u s  le b te n ; m i t  der Z e it  b lieben  sie be i e inem  der be iden, als die V e rw a ltu ng sb e h ö rd e n  einen 
s tä rke re n  D ru c k  a u f d ie  Festlegung  der N am en  in  e iner e xa k te n  u n d  u n ve rä n d e rte n  F o rm  auszu
üben  begannen“ 9). D e r neuen d u rch  Ü berse tzung  ents tandenen  N am ens fo rm  h in g  m an  gern ’ noch 
e in  poln isches S u ff ix  a n : N e um ann  >  N o w a k  (vo n  n o w y = n e u ) ,  H a h n  >  K o g u c iń s k i (vo n  k o g u t=  
H a h n ), R o t >  C ze rw ińsk i T(vo n  cze rw o n y= r o t ) .  N eben solchen w ö rtlic h e n  N am ensübersetzungen 
g r i f f  m an  aber auch zu v ö llig e n  N euschöpfungen, w obe i B enennungen nach dem  W o h n o r t oder 
dem  L a n d b e s itz  gern  g e w ä h lt w u rd e n . So leg te  s ich der K ra k a u e r B ü rg e r W e in b e rg  nach  seinem  
L a n d b e s itz  in  Z a to r  den N am en  Z a to rs k i zu 10). D iese F o rm  des N am ensw ande ls, d ie in  b ü rg e r
lic h e n  K re ise n  n ic h t gerade h ä u fig  w a r, is t  aber be i A d e ls fa m ilie n  das üb lich e . V ie lfa c h  begegnen 
aber auch ganz w illk ü r l ic h e  N am ensänderungen , w obe i der neue N am e ü b e rh a u p t ke inen  A n 
k la n g  m eh r an  den a lte n  au fw e is t.

In  diesem Zusam m enhang m uß  a u f d ie  B e d eu tung  der po ln ischen  S p o tt- oder Ü bernam en  fü r  
den S chw und  deutschen N am ensgutes h ingew iesen w erden . N och  m e h r als im  deutschen V o lk s 
geb ie t is t  be i den S law en in  den lä n d lic h e n  B e z irke n  der B ra u ch  v e rb re ite t, je d e m  D orfgenossen 
e inen Ü b e rnam en  zu  geben, der sich a u f k ö rp e r lich e  oder ge istige  M e rkm a le  oder F ä h ig ke ite n  
des N am ensträgers , a u f d ie  Lage  oder den Z u s ta n d  des H ofes usw . bez ieh t. D iese N am en  w er-

5) Heraldische Monatsschrift, H. 4, S. 98.
ö) Der Name W ilk geht in  manchen Fällen auch auf den deutschen Familiennamen Wilke zurück.

17) Kutrzeba u. Ptaśnik, Dzieje handlu i kupiectwa krakowskiego. In : Rocznik Krakowski, Jg. 14 (1910).
8) Bystroń, a. a. O., S. 187. *
®) Bystroń, a. a. O., S. 189. Dort auch eine Zusammenstellung von Beispielen.
l0) Bystroń. a. a. O.. S. 190.
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den in  w estga liz ischen D ö rfe rn  heute  noch a llgem ein  im  V o lksm u n d  s ta t t  des rech tm äß igen  
e rb lichen  F am iliennam ens angew and t u n d  s ind  v ie l geb räuch liche r als jene, zum a l m an  d u rc h  sie 
be i s ta rk e r H ä u fu n g  g le icher F a m ilie n n a m e n  in  e inem  D o r f  d ie  M enschen besser un te rsche iden  
k a n n  als e tw a  m it  der n ü ch te rnen  A n fü g u n g  rö m ische r Z if fe rn  an  den N am en. Ic h  gebe e in ige 
Beispiele solcher Ü bernam en , d ie  ich  1943 in  IJszew, K r .  T a rn o w , aufgeze ichnet habe:

N am e Ü bernam e B ede u tu n g

P a w e ł e k ,  W o yc ie ch : „R z e p k a “ == K o h lrü b e , k le ine  R übe

S u m a r a ,  B a r t ło m e j: „Ś liw k a “ = P flaum e
P a w e ł e k ,  Józe fa : „P o c ie ch a “ = T ro s t, T rö s te r
C i c h o s  t ę p s k i ,  Józe f: „L a lu s ia “ = P üppchen
D u d a ,  Józe fa : „O tó ż k a “ o tóż =  also (D as W o r t gebrauchte  ih r  ve rs to rbene r 

M ann  häu fig )

Z y c h ,  A n d rz e j: „S ło w ik “ = N a c h tig a ll (Sein V a te r  w a r e in  g u te r Sänger)

B i e r n a t ,  W ła d y s ła w : „W a lu n ia “ . = Kosenam en v o n  W a le n ty , dem  N am en  seines V a te rs

C i c h o s t ę p s k i ,  P io tr : „G łó d “ =5 H u n g e r

P a s e k ,  Ja n : „G u z icze k “ = K n ö p fch e n
K o t a r b a ,  S tan is ław : „K o z a k “ — K osak

W  a r  c h  a ł ,  T h e re s ia : „K rz y ś k a “ = K ose fo rm  von  K ry s ty n a .

D iese N am en w erden d o r t heu te  noch aussch ließ lich  geb rauch t. A u ffä ll ig  is t  an d ieser L is te , daß 
sich  solche Ü bernam en  auch v o m  V a te r  a u f den Sohn oder vo n  dem  ve rs to rbenen  E h e g a tte n  a u f
d ie W itw e  vere rben. E in  großer T e il des heu tigen  Fam iliennam ensbestandes g eh t a u f solche 
Ü bernam en  zu rü ck , z. B . Cap oder Czop —  S cha fbock , F lege l, T ö lp e l; D rą g  —  S tange, S tock , 
K lo tz ,  T ö lp e l; D y lą g  =  riesige, ungesch lachte  G e s ta lt; G ad =  K rie c h e r, B estie , L u d e r; G n a t =  
K n o ch e n , K lo tz ;  G n a te k  =  K n ö ch e lch e n ; G uba ła  — M ensch, der v ie l s p r ic h t; G uzd ro  =  la n g 
sam er M ensch; K la p a cz  =  M ensch, der v ie l s p r ic h t usw . Solange d ie F a m ilie n n a m e n  n ic h t  a m t
lic h  festge leg t w aren , s ind  sehr v ie le  a lte  N am en u n d  v o r  a llem  deutsche F a m ilie n n a m e n  du rch  
solche Ü be rnam en  v e rd rä n g t w o rden . A us der a u ffä ll ig  großen Z a h l d ieser N am en  ka n n  m an 
schließen, in  w e lchem  U m fange  a ltes deutsches Nam ensgut' un tergegangen is t.  I n  v ie le n  F ä llen  
h a t m an  auch, w ie  B y s tro ń 11) fe s ts te llt , den N am enswechsel d u rch  e in  o f t  n u r  f ik t iv  im  K re ise  
der nächsten  V e rw a n d te n  d u rchge füh rtes  A d o p tio n s v e rfa h re n  e rre ich t. „E s  is t  schw er, vo m  
A usm aß dieser Übergänge eine V o rs te llu n g  zu gew innen , da sie s ich der ö ffe n tlich e n  K o n tro lle  
e n tz ie h e n ..., cs sche in t aber, daß solche F ä lle  o f t  vo rgekom m en  sein m üssen.“

So haben w ir  aus dem  M unde eines po ln ischen  Forschers d ie  g la u bw ü rd ig e  B e s tä tig u n g  d a fü r, 
daß eine U n za h l deutscher N am en  se it dem  M it te lä lte r  p o lo n is ie rt w u rde . D ies bew e is t aber 
auch e in d e u tig , w ie v ie l deutsches B lu t  im  P o le n tu m  aufgegangen is t,  und  ze ig t zug le ich  die 
p o lit isch e  B e d e u tu n g  der N am ensfo rschung , v o r  a lle m  in  e inem  solchen vö lk isch e n  D u rc h d rin - 
gungsgeb ie t. I n  diesem  Z usam m enhang m u ß  noch fo lgendes fe s tg e s te llt w e rden : Gegen die N a 
m ensforschung is t  der E in w a n d  e rhoben w o rden , der N am e sei n ic h t g le ichbedeu tend  m it  B lu t  
oder V o lk s tu m  u n d  daher n u r  e in  ganz äußerliches M e rkm a l, das übe r d ie vo lks tu m sm ä ß ig e  S ub
stanz des N am ensträgers  n ic h ts  aussage. D a ra u f ka n n  e rw id e r t w erden, daß der deutsche N am e 
zum  m in d e s te n  ein Beweis fü r  das D e u ts c h tu m  e iner B lu ts lin ie  is t, n ä m lic h  der V a te rs lin ie . N u n  
w äre es aber e in  sonderbare r A u sn a h m e fa ll, w enn  e in  T rä g e r eines solchen N am ens n ic h t m eh r 
als eine deutsche B lu ts lin ie  u n te r seinen V o rfa h re n  h ä tte . S ip p e n ku n d lich e  U n te rsuchungen , 
a u f d ie  h ie r  noch  n ic h t nähe r e ingegangen w erden  ka n n , haben gezeigt, daß im  G eb ie t der 
m itte la lte r lic h e n  deutschen B es ied lung  im  w es tlichen  V o rk a rp a te n ra u m  je d e r T rä g e r eines

u ) Bystroń, a. a. O., S. 192.
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deutschen N am ens auch im m e r eine b e trä ch tlich e  Z a h l w e ite re r deutscher B lu ts lin ie n  zu seinen 
A hnen  z ä h lt. A us diesem G runde  bew e is t also e in  deutscher N am e in  jedem  F a lle  das E in 
ge b e tte tse in  des N am ensträgers  in  e in  großes Gefüge deutschen B lu ts - u n d  S ippenzusam m en

hangs.

D er N am ensfo rschung  k o m m t in so fe rn  auch besondere p ra k tis c h -p o litis c h e  B edeu tung  zu, als 
m an  be i de r F e s ts te llu n g  der D eu tschs täm m igen  im  a llgem e inen  zunächst vo m  N am en ausgeht. 
V ie lfa c h  be s te h t aber U n k la rh e it  d a rübe r, was als deutscher N am e anzusprechen is t,  bzw . w ann 
e in  N am e als K r i te r iu m  fü r  deutsche V o lkszu g e h ö rig ke it oder deutsche A b s ta m m u n g  angesehen 
w erden ka n n . D ie  vo rliegende  U n te rsu ch u n g  w i l l  diese F ragen  g ru n d sä tz lich  e rö rte rn  u n d  d a m it 
G rund lagen  schaffen sow oh l fü r  d ie  p ra k tis c h -p o lit is c h e  A rb e it  als auch fü r  die V o lk s tu m s fo r
schung, d ie  be i ih re n  U n te rsuchungen  in  besonderem  Maße a u f die A u sw e rtu n g  der F a m ilie n 

nam en angewiesen is t.

F ü r  die S prachw issenschaft u n d  im  besonderen fü r  d ie  N am ensfo rschung  w ird  es v o n  Interesse 
sein, zu  e rfah ren , w ie  deutsche F a m ilie n n a m e n , d ie  J a h rh u n d e rte  den E in flü sse n  e iner fre m d 
vö lk isch e n  u n d  fre m d sp ra ch lich e n  U m w e lt ausgesetzt w a ren , s ich  sp rach lich  v e rh a lte n  und  
w elche A b w and lungsvo rgänge  sie du rch g e m a ch t haben. D em  in te re ss ie rten  L a ie n  aber, der vo n  
dem  A usm aß  m itte la lte r lic h e r  deutscher S ied lung  in  W e s tg a liz ie n  ke ine  rech te  V o rs te llu n g  h a t 
u n d  d ie  m itte la lte r lic h e n  deutschen N am en wegen der s ta rken  sp rach lichen  U m b ild u n g  v ie lfa ch  
gar n ic h t m eh r als solche e rke n n t, so ll geze ig t w erden , w elche N am en als deutsch anzusprechen 
s in d  u n d  w ie  groß  der A n te i l  deutscher N am en am  G esam tnam ensbestand des w estlichen  V o r- 
ka rpa ten landes is t.

A u f  po ln ische r Seite is t  in a n  ve re in ze lt schon frü h  a u f das V o rhandense in  deutscher N am en a u f
m erksam  gew orden. Im  w issenscha ftlichen  S c h r if t tu m  a lle rd ings  w erden deutsche N am en  im  a llge 
m e inen  vo rw iegend  aus K ra k a u  u n d  anderen S tä d te n  a u fg e fü h rt, so daß m an  den E in d ru c k  e rh a l
te n  k ö n n te , als ob es sich be i der m itte la lte r lic h e n  deutschen K o lo n is a tio n  n u r  um  einen s täd tischen  
E in w a n d e ru n g svo rg a n g  gehande lt habe. D aß  m an  aber auch a u f den D ö rfe rn  des m it te la lte r 
lich e n  deutschen S ied lungsgebie ts deutsche N am en als solche e rka n n te , ze ig t e ine E in tra g u n g  
des P fa rre rs  v o n  B in a ro w a , K r .  Jas lo , aus dem  Jah re  1842 (L ib e r  m e m o ra b iliu m  in  P aroch ia  
B in a ro w a  anno 1842 confectus, S. 1 ): „S i ve ro  tra d it io n e m  sequam ur, pagus i lle  ho d ie rn o  nom ine  
B in a ro w a  ( :B in n e r A u :)  in s ig n a ta , quon d a m  pe r germ anicas co llon ias  occupa ta  a tque  una  cum  
Eccles ia  aed ifica ta  in h a b ita ta q u e  fu e ra t; quae p ra e su m ptio  hod ie  adhuc a liq u ib u s  germ anic is  
n o m in a tio n ib u s  u t i :  L e n a rt C ygnar C w end rych  O lb ry c h t e t a liis  s im ilib u s  p ro d itu r “ 12).

Im  fo lgenden  so ll n u n  der B estand  an deutschen N am en v o r  A ugen  g e fü h r t w erden, sow e it sie 
a u f G ru n d  a rch iva lisch e r oder sp ra ch lich e r K r i te r ie n  als solche e in w a n d fre i erw iesen w erden 
ko n n te n . Es s in d  h ie rb e i n u r d ie  gesicherten  F ä lle  au fgenom m en w orden , w ä h rend  N am en , bei 
denen sow oh l deutsche als auch po ln ische  H e r le itu n g  m ö g lich  is t,  ausgeschieden w u rd e n . F ü r  
d ie K lä ru n g  der F rage nach  der V o lk s tu m s z u g e h ö rig k e it des N am ensträgers  is t  d ie  v o n  L ü c k  
angew andte  G ru p p ie ru n g  der N am en  in  d ie  d re i K a te g o rie n  deu tsch , p o ln isch  u n d  u n b e s tim m 
b a re r V o lk s tu m s z u g e h ö rig k e it am  zw eckm äß igsten , u n d  so la u te t auch d ie G ru n d fra g e  dieser 
U n te rsu ch u n g : W as sagt der F a m ilie n n a m e  ü b e r d ie  V o lk s tu m s z u g e h ö rig k e it des N a m e n s trä 
gers? N eben den e in d e u tig  deutschen N am en , d ie  v o lls tä n d ig  w iedergegeben w erden , so llen in

IS) Übersetzung: Nach der Überlieferung war das Dorf, das heute Binarowa (Binner Äu) heißt, einst von deutschen 
Kolonisten in Besitz genommen und zugleich m it der Kirche erbaut und bewohnt; diese Annahme wird noch 
heute bestätigt durch verschiedene deutsche Namen wie Lenart, Cygnar, Cwendrych, Olbrycht und andere 
ähnliche.

220



K a rte  d e r n a m e n s k u n d lic h  u n te rs u c h te n  O rte  im  K rs . J a s lo

Erklärung:
# )  f ta d t rrn t P fo rro rch iv  
•  Dorf ”

besonderen K a p ite ln  die N am en zusam m engeste llt w erden , die übe r d ie V o lks tu m szu g e h ö rig k t i t  
ih res T rägers  n ic h ts  Sicheres aussagen. B e i den deutschen N am en  habe ic h  den V ersuch  u n te r 
nom m en, d ie  m itte la lte r lic h e n  von  den ju n g e n  deutschen aus ös te rre ich ischer Z e it  zu tre u - 
nen. N am en , d ie  in  den K irc h e n b ü c h e rn  v o r 1772 be leg t s ind , können  n u r  zu r m it te la lte r 
lichen  S ch ich t gehören. E in e  A n z a h l von m itte la lte r lic h e n  N am en is t  aber v o r  diesem  Z e itp u n k t 
noch n ic h t bezeugt, da in  v ie le n  österre ich ischen  P fa rra rc h iv e n  d ie  K irc h e n b ü c h e r e rs t in  den 
Jah ren  nach der ersten po ln ischen T e ilu n g  beg innen . In  diesen F ä llen  m uß te  d ie  E n tsch e id u n g
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a u f G ru n d  der sp rach lichen  F o rm  des N am ens ge tro ffen  w erden. E in e  A n za h l m itte la lte r lic h e r 
deutscher N am en  w a n d e rt in  österre ich ischer Z e it  e rneu t in  das V o rk a rp a te n la n d  e in . Sie u n te r 
scheiden s ich  v o n  ih re n  V o rlä u fe rn  d u rc h  d ie noch n ic h t abgew ande lte  sprach liche  F o rm  u n d  
s ind  daher u n te r  den ju n g e n  deutschen N am en als neues N a m e n ss tich w o rt angesetzt, w äh rend  
be i den m itte la lte r lic h e n  N am en in  e iner K la m m e r a u f sie h ingew iesen w ird . U n te r  den deutschen 
F a m ilie n n a m e n  w erden  auch solche a u fg e fü h rt, d ie  u rs p rü n g lic h  deutsche V o rn a m e n  w aren. 
A us  n ich td e u tsch e n  V o rn a m e n  abge le ite te  F a m ilie n n a m e n  beweisen n u r  dann  die deutsche V o lk s 
zu g e h ö rig ke it ih res T rägers, w enn  sie in  deu tscher m u n d a r tlic h e r F o rm  a u ftre te n , also bere its  
lange e ingedeu tsch t w a ren . S oba ld  das n ic h t de r F a ll is t ,  w erden sie gesondert beha n d e lt. Das 
N a m e n ss tich w o rt, d . h . d ie  erschlossene deutsche A usgangsfo rm  des N am ens, is t  in  N o rm a l
d ru c k  vo ra n g e s te llt, w ä h rend  die in  den Q ue llen  des U n te rsuchungsgeb ie ts  be legten  N am ens
fo rm e n  in  K u rs iv d ru c k  w iedergegeben s ind . D ie  G ru n d fo rm  des N am ens w a r n ic h t im m e r le ic h t 
festzu legen, u n d  es m ag in  E in z e lfä lle n  daneben auch eine w e ite re  F o rm  m ög lich  sein. A u f  E rö r 
te ru n g e n  h ie rü b e r g laube ic h  ve rz ich te n  zu  müssen, u m  die A rb e it  n ic h t u n n ö tig  m i t  u n te rg e o rd 
ne ten  F ragen  zu be lasten . N u r  in  A u sn a h m e fä lle n  s ind in  F u ß n o te n  ku rze  H inw e ise  gegeben. 
W e n n  h ie r der gesamte e ra rb e ite te  B estand  an deutschen N am en w iedergegeben w ird , so geschieht 
es, u m  sow ohl fü r  d ie  p ra k tis c h -p o lit is c h e  A rb e it  be i der Festlegung  der D eu tschs täm m igen  als 
auch  fü r  w e ite re  h is to rische , s ip p e nku n d lich e  u n d  v o lk s tu m s k u n d lic h e  Forschungen w issenscha ft
l ic h  gesichertes N achsch lagem ate ria l b e re itzu s te lle n . Dieses a lphabe tische  N am ens Verzeichnis 
m ag g le ich ze itig  als eine erste V o ra rb e it zu e inem  D eutschen N am ensbuch  fü r  das G enera lgouver
nem en t ge w e rte t w erden.

M an k ö n n te  v ie lle ic h t fragen , w a ru m  in  dieser A rb e it  n ic h t de r Z e itra u m  von  e tw a  1550 b is  1772 
b e h a n d e lt w ird .  D aß  in  diesen zw ei J a h rh u n d e rte n  ü b e rh a u p t ke in  deutsches B lu t  u n d  d a m it 
auch ke ine  deutschen N am en  m eh r in  das w estga liz ische G eb ie t gekom m en sein so llten , is t  n ic h t 
anzunehm en. E in e  deutsche E in w a n d e ru n g  h a t es auch in  diesem  Z e ita b s c h n itt gegeben. A lle r 
d ings k a n n  sie an B edeu tung  u n d  A usm aß  keineswegs m it  jenen  be iden  W anderungsvorgängen  
ve rg lichen  w erden . Es h a n d e lt sich h ie r n u r u m  zusam m enhanglose E in ze le in w a n d e ru n g  vo n  H a n d 
w e rke rn , T e c h n ik e rn  u n d  ähn lichen  B e ru fe n , d ie  s ich a u f G ru n d  ih re r  besseren F achkenn tn isse  
n e b e iid e n  E in h e im isch e n  durchzuse tzen  ve rm o ch te n . In d u s tr ie lle  U n te rn e h m u n g e n , w ie  z. B . das 
S a lzbe rgw erk  in  W ie lic z k a , haben zu a llen  Z e iten  deutsche B e rg b a u te ch n ike r u n d  B e rg leu te  
he rangeho lt. D a  diese W anderungsbew egung a rch iva lis ch  im  a llgem e inen  schw er zu erfassen is t 
u n d  d ie  F a m ilie n n a m e n  sp ra ch lich  n ic h t  d u rc h  b e s tim m te  M e rkm a le  als S ondergruppe in  E r 
sche inung tre te n , is t  ih n e n  im  R ahm en  dieser U n te rsu ch u n g  ke ine  besondere B e h a n d lu n g  z u te il 
geworden.

M IT T E L A L T E R L IC H E  D E U T S C H E  N A M E N 13 *)

A lb re c h t: ( A lb rech t) ,  O lbrich t, O lbrycht, O l- B ach : Bach, B a c h n ik 15 6)
brich , O lbrych, O lb risu ), O lbrot, O lbrzut, B a rth e l: Bardel, B u rde l, B a rtize l, B artyze l, 
Obrzut, O bryk B a rtyse l

13) Die im  Untersuckungsgebiet belegten Namen sind in Kursivdruck wiedergegeben. Die deutsche Ausgangsform
des Namens ist in  Normalantiqua vorangestellt. Namen, die noch keine Assimilationserscheinungen zeigen und 
offenbar in  österreichischer Zeit erneut ins Vorkarpatenland gekommen zu sein scheinon, sind in Klammer gesetzt. 
Sie werden in der Liste der jungen deutschen Namen aus österreichischer Zeit noch einmal aufgeführt. Vgl. S. 239.

H) Die früher gebräuchliche polnische Form des Vornamens, Olbracht, taucht als Familienname im Untersuchungs- 
gebiet nicht auf.

l6) Reichert (Die deutschen Familiennamen, S. 57) erklärt Bach als slawische Kurzform von Bartłomiej, woraus 
dann Bachnik entstanden sei. Die Herleitung aus dem im Reichsgebiet allgemein verbreiteten Personennamen 
Bach (=  dt. Bach) ist im Untersuchungsgebiet aber naheliegender.
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B ast: Bast
B a u e r: (B a u e r) , Bawer, B u r 16), B u rek  

B e ifu ß : B a jb u z16 17 18)
B e rn h a rd , B ie rn a t: B erna rd , Bernad, B erna t, 

B erna tt, B e rn a r, B e rn a rd yn , B e rna rdy , Ber- 
nudy, B e rnack i, B e rnadz ik , B ernasicw icz, 
B ie rn a t, B ie rn a ck i, B ie rn a sk i, B e rn a l, B u r-  

nat
B ic k : B ik
B one r: B o n a r, B u n a r ls)
B rach , B ra ch e r: B rach , B racher, Brachu  
B re n d e l: B renda l, B ry n d a l 
B ro n g e l: B rą g ie l19)
B r i t t :  B ry d , B ry t20)
B u ch : Buchet, Buchiew icz  
B ogner: B u g n a r, Bugna, Bugno  
B u rk h a rd : ( B u rg h a rd t) ,  B u rk a rt, B u rk a t, 

B u rko t, B u rho t 
Busch: B uś, B u rz  ^
Busse: Bus

C h ris to p h : K r is to f,  K r is z to f, K r is tk a  

C laus: Clauzewski

D agner: D agnar 
D ee tz : Dec, Dec, Decz2l)

D ie g e l: D yg ie l 
D ie g le r: D yg la , D yk la  

D i l l :  D y l
D in d e r, D in te r : D yn d o r  
D ra b a n t22 *): D raban t, D raband , T raband  
D re i: D ra y , D rey **), D re jow icz, D reykow icz, 

D reisw icz, D riow icz , D ry io w icz22)

D re ifu ß  (?) :  Trybus  
D ro s t: D rost, D rozd  
D übe l24): D ybel 
D u d ric h 26): D u d r ik

E ig n e r: Ig n a r, Ig n a rs k i, Ig n a ry M)

F e ik e l: F e ike l, Fe ik lo iv icz  
F e lz : Feie, Feie, Felcz 
F e ik e l: Feike l, F e lk ie l, Felk low icz  
F ie ld e r: F ila r ,  F i l la r
F ir le t ,  F i r l i t 27 *) : F ir le t ,  F i r l i t ,  F i r l i t t ,  F ü r l i t l  

F ra n z : Franczak, Franczek2S)

16) Bur zeigt noch mhd. Lautfom. Als niederdeutsch ist es nicht anzusprechen, da im Untersuchungsgebiet nd. Na
mensformen nicht Vorkommen. \

17) Ableitung von Beifuß nur wahrscheinlich, nicht unbedingt gesichert. Der Lautwandel wäre als analogiebedingt 
zu erklären.

18) Bedeutendste deutsche Kaufmannsfamilie Krakaus um 1500. Vgl. Lück, Gestalter u. Ordner, S. 69— 74 und 
Rodler, Mittelalterliches Krakau, S. 98— 100.

19) Deutsche Wurzel von Brągiel ist gesichert. Fraglich ist nur, welcher deutsche Familienname als Ausgangsform 
anzusetzen ist. Brongel gehört m it Brangel und Wrangel zu einer Namenssippe. Weniger Wahrscheinlichkeit 
hat die Herleitung von Brendel, Brendal.

20) Auch hier germanisch-deutsche Wurzel sicher, fraglich ist nur die Ausgangsform. Am ehesten wird man ansetzen 
müssen: B r it l< B rid d o  (zu ahd. bridel =  Zügel). Die Zugehörigkeit zur mittelalterlichen Namensschicht ist 
wahrscheinlich, aber nicht gesichert,

-1) Die latinisierte Form Decius ist belegt als Name des bekannten aus Weißenburg im  Elsaß stammenden Huma
nisten Jost Ludwig Dietz (1485— 1545), der in  Krakau als Kaufmann, als königlicher Sekretär am Hofe Sigis
munds L , als Finanzmann und als Geschichtsschreiber tätig war.

aa) Die Etymologie des Wortes ist umstritten. Gesichert ist, daß es sich um keinen polnischen Namen handelt. Nach 
A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, S. 95, kommt Drabant aus dem Deutschen, wo das W ort 
heute unter dem Einfluß des Italienischen zu Trabant geworden ist. Kluge, Etymologisches Wörterbuch der 
deutschen Sprache, S. 624, nimmt dagegen an, daß Drabant in  frühneuhochdeutscher Zeit aus tschech. drabant 
entlehnt sei, fü r das aber wiederum nach einem fremden Vorbild zu suchen sei. Gottschalds vorbehaltlose Ableitung 
aus dem Slawischen (Deutsche Namenkunde, S. 463) ist m. E. nicht haltbar.

33) Dray, Drey =  nhd. „drei“ . Der Stamm kommt im  Polnischen besonders in Zusammensetzungen vor, z. B. draj- 
hulc, klusze drajszlakiem, drylich i drelich, dreliszkowy, dryfus.

24) Kluge, a. a. O., S. 108, unter „Döbel“ .
25) Aus Deutrich — Nebenform zu Dietrich (got. thiuda). Ältere polonisierte Formen des Namens: Dzietrzych, Wie- 

trzych, davon abgeleitet Ortsname Wietrzychowice. Vgl. Brückner, a. a. O., S. 110— 111.
2«) Herleitung von Eigner wahrscheinlicher als von Igner, das mir als Familienname in Deutschland nicht bekannt ist.
27) Aus mhd. virlei =  „ein Tanz“ , das wiederum aus afrz. vire-lai =  „Ringellied“ , entlehnt ist. Kluge, S. 159; 

Brückner, S. 122.
28) y on dcr polnischen Namensform sind Frącek und Frączek abgeleitet.
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F re u n d : F re in d t, F rondek29)
F r i tz :  F r ic , F ry c

F u h rm a n n : F u rm a n n , F u rm a n , Furm anek, 
F u rm anok , F o rm an , F o rm a n ik , F o rm a  

F ü rs t:  F ü rs t, F ü rsz t, F irs t,  F irsz t, F irsch t, 
F isz t, F y rs t, F ir t ,  Forst 

F u r t :  F u rtek  
F u ß : F'usek

G ebauer: Gebar, Gebarowski, Gebaroski 
G e rh a rd : Gerard, G ier ad, G ierat, G ieratt, Gerot, 

Gerut, G ierot, G ieru t 
G erlach : Gerlachowski 
G e rlich : (G e rlich ), G ie rlic k i 
G laser: Glaser 
G los: Glos 
G lu c k : Głóg 
G o th a rd : Gotard 
G o tt :  God, Godek, Gotkowicz 
G o ttf r ie d : G otfried, G o tfr id , G ottfryd, G otfryd, 

G odfrid , G odfryd, Godfred, G otrid , G otrit, 
O tryt, O ttfr id , O tfr id

G rende l, G r in d e l; G ründe l30): Grendel, Grędel, 
Grengel, Grędal, G rendalski, G rinde l, G ryn- 
del, G rondal, G rondalski, Grądel, G rądziel, 
G rąda lsk i, G rundel 

G u t31) : Gut, Gutowski
G u te r: Guter, Gutter, Guterek, Guterch, Gut- 

terch, Guterczyk 
G u tw in : G u tw in sk i32)

H a b e r: Haberek, Chaber, Chaberek, Hoberek, 
Choberek

H a in b u c h e : Habuche

H a n s : Flanc, F lanek, H one, H onek, H o n k , 
Chonek, H ąc, H yn e k , Chynek, Chinek, F lunc  

H a n (d ) tu c h : H an tuch , Chatuch, F laduch  
H e id r ic h , H a y d r ic h : I la y d r ik

H enn : H enn, Iie ń n  
H e n 8e l: Henzel, Flendzel 
H e tzn e r: H ecnar, H y c n a r, H yczna r, H yzn a r, 

C hycnar, F lucna r 
H ü b e r: H yber, Chyber

Jache r: Jacher 
Ja m m e r: Jam m er, Jam er 
Jas le r: J a s la r33)

Jochem  (Jo a ch im ): Jochym

K a fe l: K a fe l, K a f i l
K e lle r: K e lle r, K e lla r , K e la r , K ie la r , K i la r
K n a p p : K n a p , K n a p ik
K n e b e l: Knebel, K n ib e l, K nybe l
K o ch : Koch
K o ch e r: Chocharowicz
K o lle r : (K o lle r ) ,  K o lla ry
K ö p p e r: K öppe r

K o p p c rn ig : K o p e rn ik , K o p e rn ia k , K opernak
K o rd e l: K orde l, K o rd y l
K ö rn e r: K orna row icz
K o rn h a u s : K ornhaus
K ö s te r: Kostera
K ra u s(e ): K ra u s , K ra u z
K rie b e l: K ryb e l
K ro m e r: K ro m e r

K rü g e r: K ry g a , K ryg o w sk i, K ryg o sk i, G riga, 
Gryga, Grigewicz, Grygowicz, Grygowski, 
Grygoś

K ru se l: K ru se l, K ru ze l, K ru z ie l 

K u c k : K u k , K u c k , K u ch  
K u n ig : K u n ig ie w icz , Kunigow i.cz, K in ig o w ic z  
K u n z : K u n c , K uncz , K uncza  
K u rz : (K u rz ) ,  K u re , K u rcz , K u rze , K urcob  
K u s m id c r: K u sm id e r, K u śn id e r  
K u tz 34 *) :  (K u tz ) ,  K u c , Kucek, Kuczek, Jśu- 

czowicz, K u ś , K u ś

20) Die Ableitung des Stammes Frond- ist nicht unbedingt sicher. Er ist auf keinen Fall slawisch. Am ehesten steckt 
darin der deutsche Stamm Freund, an den dann das polnische Suffix -ek angehängt ist. .

30) Grendel, Grindel =  1) Pflugbaum 2) Torriegel. —  Gründel —• 1) von Grund =  Erdboden, tiefes Tal, Landbesitz 
2) Fisch, Gründling. — Beide Namenssippen überschneiden sich und lassen sich sprachlich nicht gegeneinander 
abgrenzen.

31) Scheint sich m it der Gruppe Gott zu überschneiden. Gut und God findet sich nebeneinander z. B. in Wola Lu- 
żanska.

M) Der Name ist nur einmal 1785 in Biecz-Vorstadt m it dem Vermerk „Nob.“  ( — nobilis) bezeugt. Sein Träger war 
also wohl Angehöriger der Szlachta.

33) Vgl. dazu S.
34) Diese Gruppe ist nicht von der Gruppe Kuck zu trennen, m it der sie sich stark überschneidet. Möglicherweise

liegt gemeinsame Wurzel vor. Geographisch beschränken sich beide auf die gleichen Dörfer Moszczenica, Mszanka, 
Łużna, Wola Lużanska und Olszyny, wodurch allein schon die Zusammengehörigkeit wahrscheinlich gemacht 
wird. Beide Gruppen sind vereinzelt in den gleichen Orten durch volksetymologische Angleichung an poln. kuś — 
penes (als Schimpfwort gebraucht) zu K u s  und K u ś  umgewandelt worden.
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Leonhard , L e n h a rd : Leonard, Lenard , Lenar- 
dowicz, Le n a rt, Lena rth , Lenarlo iv icz, L ena r, 
Lenert, Lener

L ie g ne r: L ig n e r, L ig n a r , L ig n a rczyk , L ig n a -  
row icz, L ig n a rs k i, L yg n a r, Lygnarow icz  

L u d e r t :  Ludertow icz
L u d w in : L u d w in , L u d v in , L u d w in s k i, L u d w i-  

now ski, Ludow icz, L id w in , L id w in s k i  
L u d w ig : L u d w ig , L u d w ik , L o n d w ik , L ą d w ik  
L u n e r: L u n a row icz  
L u x e r, Lu ch se r: Luxa row icz

M a ich e r: M a i eher, M a jche r, M a y  cher 
M a rg o lf ( ?) : M a rg o l, M a rg o lik  
M a rsch a ll: M arsza lek, M arsza łek, M arsza lach, 

M arsza lek, M arsza lka  
M isn e r: M is n a r
M ü lln e r: ( M iil ln e r ) ,  M y ln a r ,  M o ln a r

N eugebauer: N eubar, N a igbo r, N igbo r, N ig -  
borowicz, N igbó r, N ig b u r, N ig b u rg , N ygbor, 
N ygbu r, N ik b o r, N ikborow icz, N ik b ó r, N y k -  
bor, N y k b u r, N icbo r, N icborow icz, N ychbar, 
Nychber, N y tb u r

N e u m a n n : N eum an, N eym an, N egm an, N ey- 
m anofsk i, N aym onow sk i

P elzer: Pelczar, Peler a r
P itz n e r, P fitz n e r: P ic n a r, P yzna r, P ysn a r  
P re iß n e r: (  P re isner, P reysner), P ra jsn a r, 

Prezner

R ache l: Rachel, Rachlowicz, Rochel, R uchei, 

R ekie l 
R a s t: Rast
R e iche l: Raychel, R aychlow icz  
R e tz : Ree, Reczek, Rycz, Ryczek 
R iege l: Rygel, R yg ie l, R yg i, R yglew icz  
R ie g n e r: R ygna r
R iesner: R ysner, R ysnar, R yzner, R yzna r, 

R yzna, R yznarow icz, R yzna rsk i, R yznersk i, 
R iin e r , R izna row icz  

R it te r :  R y d r, R ydarow sk i 
R o lle r: R o lu r

Rose: Ros, Rosen, Rosz, Roz, R o i, Róż, Rożen, 
Rożeń, R ozn iak , Rozyk, Rus, Russ, Rusz, 
Ruz, R uż, R u z ic k i 

R u t te r :  R utte r, R u ta r

36) Vielleicht auch Herkunftsname: aus Zator 
36) Deutsche Kurzform von Constantius

Sack: Sak 
S a lom on: Salam on  
S ater36) : Zate r 
S äu fe r: Sufarek  
S chaffe r, Schäfer: Szef arek 
S chauerm ann: Szurm anek, Surm anek  
S ch iffe r: Szyfarz, Szyfarek, Szyfarczyk, Szy- 

fa rs k i,  Szufarek, S zufnara  
S ch inde r: S zinarcz ik
S ch in d le r : (S ch in d le r), Szyndlarczyk, Szynglar, 

Szynglarczyk, S zyng larsk i, S ing la rcz ik  
Schm iegel: Schmigel, Schm igie l, Szmigel, Szm i- 

g ie l, Ś m ig ie l, Smiegiel 
S c h o tt: Szott, Szot
S chw endrich : Szwendryg, Szwędryk, Zwędrich, 

Sieędrich, S w endrik , Steędrik, Svendrych, 
Swendrychowicz, Swędrych, Sw iendrych, 
S w iędryk, Cwendrich, Cwendrych, Cwędrich, 
C w yndrych, S w in d r ik , S w in d ryk , S w yndrak, 
Swedryk, S w id r ik , S w id rak , S w ydryk , Swey- 
drak, S zw ind ryk , Szw yndrak, S zw yndrk, 
Szicandrych, Szicandrak, Szwańdrak, Szwan- 
drok, Szweindrych, Szwaindrek, S zw aindrok, 
S zw ajndrok, Szwayndrok, C w a indrok, Szway- 
drak , S w aydrak, Sw andrak, S ivandak  

Schw iegel: Szwigiel
Seide l: Seidel, Seydel, Zeidel, Sa ide l, Za jde l, 

Zaydel
S e lb rich : Zelbrich
S iegm und : Zygm und, Z ygm un t, Z ych , Z y • 

chowski, Zychoski, Zychowicz  
S iegner: S igna r, S ignarow icz, S igna rsk i, Syg- 

narczyk, Sygnarow icz, S ygnarsk i, S ygn ia r- 

czyk, Zygnarow icz, Z y n a r  
S im on : S im on  
S ochcr: Socher 
Spiegel: Spegil 
S tanz36): Stanc
S tee tz : Stec, Stecz, Styc, Stycz 
S te llm acher: Stelmach, S talm ach  
S tieger: S tiga r, S tygar, S tygarowicz 

S toss: Stosz 
S tu ch e l: S tuchlak  
S u rde l: S u rd y l

T e n n e r: Tenerowicz, Tynero ic icz  
T hom as: Thomas, Toman

225



T h ie le r, T ie le r: T ila r  
T ie b u rg : T ybu r, Tyburczyk  

T i l l :  T y li
T re lle r : T re lla , T re la  
T r ib e c k : Trybek, T rybak

U rla u b : U rlo p , U rlo p p

V a lt in ,  F a lt in :  F o lt in  

V e it : F a it  
V ik to r :  V ik to r
V oge l: (V o g e l), F u g ie l, Fug lew ski, Fag ie l 
V o g le r : F u g la , F ug la rz  
V o ig t :  (V o ig t) ,  V o it, Voygt

W ach : Wach, Wachowicz, W ak
t

W a ch le r: W achlarow icz
W agne r: (W a g n e r), W ayna r, W o ina r, V o in a r, 

W oinarek, W o in a rsk i, W o jn a r, W ojnarek, 
W ojnarow icz, W o jna row sk i, W o jtia rsk i, 
W oynar, V oynar, W oynarczyk, W oynarek, 
W oynarow icz, W oyna rsk i, Vognar, W oi

n a r sk i
W a le n ti: W alen ti 
W a ll:  W al, W a ll, W alewicz 
W a n tu c h : W antuch, W antuszek, Vantuch, 

W antach
W e in e rt: W anat, W anatt, W anath, W anoth

W e n d rich : W endrichowicz, W endrychowicz, 
W ydrych, W qdrichowicz, W cdrychowski, 
W qdrychoski, W ^drychowicz, W yndricho- 
wicz, W a in d rich , W aindrichow icz  

W enz: Wenc, W$c 
W e rn e r: (W e rn e r), Vernar 
W iesne r: W yzna rsk i 
W illn e r : (W il ln e r ) ,  W iln a r

Z acharias: Zacharias, Zacharjas  
Z aune r: C ünar, Cunarow icz  
Zech: Cech 
Zechner: Cechnar 
Z e lle r: Cieler
Z e n tn e r: C^tnarow icz, C ytnarski 
Z e n tzn e r: Cencnarowicz, Cgcnarowicz 
Z e tne r: Cetnar, Cetnarowicz. Cetnarowski, Cel- 

narosk i, C etnarski 
Z e tzn e r: Cecnar, Cecnarowicz 
Z ieg le r: C yglarow icz, Szyglarczyk 
Z iegne r: C igna r, C ygnar, C ygnarski, C hygnar, 

S zygn iarcz ik  t 
Z ies(e)ner: C ysnar
Z in g le r: C ynglarow icz, C zynglarow icz87) 
Zocher: Cocker, Cochar, Cocharowicz, Czocher, 

Czochar, Czochara, Czocharowicz, Czochro- 

wicz, Czocharski, Czohar, Szoher 
Z w ic k e l: C w ike l, C w ik ie l, C w ik lik

S P R A C H L IC H E R  W A N D E L  B E I  M IT T E L A L T E R L IC H E N  D E U T S C H E N  F A M IL I E N 

N A M E N

D ie  m itte la lte r lic h e n  deutschen F a m ilie n n a m e n  haben, nachdem  sie n u n m e h r ru n d  fü n f  b is sechs 
Ja h rh u n d e rte  in  e iner v ö lk is c h  u n d  sp rach lich  frem den  U m w e lt ge leb t haben, einen so s ta rke n  i  o rm - 
w ande l du rchgem ach t, daß  sie s ich heu te  w e it v o n  ih re r  e ins tigen  A usgangs lo rm  e n tfe rn t haben 
und  häu fig  k a u m  noch als u rs p rü n g lic h  deutsche N am en zu erkennen  s ind . W e n n  h ie r  n u n  v e r
such t w ird , diesen la u tlic h e n  W ande l sp rachgesch ich tlich  zu  erlassen, so gesch ieht das w en ige r 

aus e inem  re in  sp rachw issenscha ftlichen  In te resse —  obschon d ie  vo rliegenden  B eobach tungen  
auch der S prachw issenschaft w ich tig e  H inw e ise  a u f die a s s im ila tiv  b e d ing te  A b w a n d lu n g  d e u t

schen Sprachgutes in  fre m d v ö lk is c h e r U m w e lt zu geben verm ögen —  als aus der A b s ic h t, d ie 
K r ite r ie n  fü r  d ie  B e s tim m u n g  eines u rs p rü n g lic h  deutschen N am ens als eines v o lks tu m sb e s tim 
m enden M erkm a ls  festzu legen u n d  d a m it d ie sp ra ch lich -n a m e n sku n d lich e n  U n te rla g e n  fü r  d ie 

E rfassung  der D eu tschs täm m igen  zu  schaffen.

D ie  U m fo rm u n g  der deutschen N am en  v o llz ie h t s ich in  F o rm  eines W ande ls  des Lau ts ta n d e s , 
d u rch  die A n fü g u n g  po ln ische r S u ffixe  (E n ds ilben ) u n d  sch ließ lich  in  G e s ta lt e ine r v ö llig  w i l l 
k ü r lic h e n  U m b ild u n g  in  vo lkse tym o lo g isch e r A n le h n u n g  an frem de  slaw ische W o r tv o rb ild e r .

D e r W a n d e l  d e s  L a u t s t a n d e s  e rfa ß t V o ka le  w ie  K o n so n a n te n  e tw a  in  g le ichem  A usm aß . 
W ä h re n d  m an  in  gewissen F ä lle n  schon vo n  e iner G ese tzm äß igke it des L a u tw a n d e ls  sprechen

a7) Möglicherweise auch von Zengier, Zimller oder Zendler,
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ka n n , t r i t t  v ie lfa c h  n u r e in  ge legen tlicher W ande l e in , de r verschiedene U rsachen haben ka n n . 
Im  ganzen h a n d e lt es s ich o ffenba r u m  Ä ng le ichungsvo rgänge  an das L a u ts y s te m  der fre m d 
sprach igen  U m w e lt.

Ą lle n  langen  V o k a l e n  is t  gem einsam , daß die im  D eutschen häu fige  Beze ichnung  der V o ka l- 
längc d u rch  D ehnungs-h  fe h lt  (F u h rm a n n  >  F u rm a n ). F e rne r s in d  d ie  m eisten  langen  V oka le  
v o n  e inem  K ü rzu n g svo rg a n g  b e tro ffe n . B e i d t. ä t r i t t  e ine beschränkte  K ü rz u n g  e in , d ie  in  be
to n te n  S ilben  schw ächer, in  u n b e to n te n  S ilben  s tä rk e r ausgeprägt is t :  H a b e r >  Haberek, Chaber. 
I n  Chäber is t  also das a länger als in  der u n b e to n te n  S ilbe  vo n  Haberek. D aneben  k a n n  d t.  ä  auch 
zu o w erden, w obe i auch h ie r w ie d e r d ie  S tä rke  der K ü rz u n g  vo n  der Lage des W o rtto n s  abhäng ig  
is t :  Haberek, Choberek.

D t. e w ird  zu c oder a (po ln . S ehr.: e bzw . y ) g e kü rz t, z. B . S t e e t z >  Stec, Stecz, S tyc, S tycz ; R e e tz >  
Ree, Reczek, Rycz, Ryczek ; D eetz >  Dec, Deć, Deczm) ; L e n h a rd  >  Le n a rt. H ie rz u  is t  zu  bem erken, 
daß der L a u tw e r t  des po ln ischen  y  n ic h t dem  des deutschen y  e n ts p r ic h t. Es is t  e in  offenes a, 
e tw a  entsprechend dem  offenen L a u t in  n d . m a l/  =  M ilc h .

E in  ä h n lich e r K ü rzu n g svo rg a n g  is t  auch be i d t . Ie in g e tre te n . Es w ird  zu  i  oder a (p o ln . Sehr.: 
i  bzw . y ) g e kü rz t, z. B . L iegne r >  L ig n a r , L y g n a r; S iegner >  S igna r, S ignarow icz, S ygnarow icz, 
S ygnarsk i: S tieger >  S tiga r, S tyga r; K r ie b e l >  K ry b e l; T h ie le r >  T i la r ; R iesner >  R izne r, R ysna r, 
R yzn a r; R iege l >  Rygel, R yglew icz ; S iegm und >  Z ygm und , Z ygm un t, als K u rz fo rm  Zych, Z y -  
chow ski; auch in  neben ton igen  S ilben : G o t t f r ie d >  G otfrid , G otfryd. Je e in m a l is t  auch W a n d e l 
vo n  d t.  i  zu e (G o tt fr ie d  >  Godfred39)) u n d  zu  e (Spiegel >  S peg il) be leg t, u n d  in  e inem  w e ite ren  
F a lle  w ird  I ko nsonan tisch : Zacharias >  Zacharjas*0).

D t.  5 w ird  stets g e k ü rz t zu o oder u  (p o ln . S ehr.: o, u , ó), z. B . R o s e >  Ros, Rosz, Roż, R us, Rusz, 
R u i;  S toß  >  Siosz; V oge l >  F u g ie l; B o n e r> - B ona r, B u n a r ; K ro m e r >  K ro m e r. D ieser W echsel 
v o n  o u n d  u  h a t eine E n tsp re ch u n g  im  P o ln ischen , w o  in  der Sprache des 15. J a h rh u n d e rts  ö v o r  
n , ü , m , rii zu  u  u n d  u v o r  den g le ichen K o n so n a n te n  zu o w erden  k a n n 41).

A u ch  d t. ü  w ird  zu u  (po l. S ehr.: u ) g e k ü rz t: L u n e r >  L u n a ro w icz ; L u d w ig >  L u d w ik ;  K r u s e l>  
K ru se l, K ru z e l, K ru z ie l usw .

U n te r  den ku rze n  V o ka le n  ze ig t d t. a d ie  g le ichen E rsche inungen  w ie  d t. ä. Es b le ib t e rh a lte n  
oder w ird  zu o abgew ande lt: A lbrecht >  O lbrycht; V a lt in  >  F o lt in .

D t.  e h a t be i dem  g röß ten  T e il der N am en  seinen L a u tw e r t  e rh a lte n : Z e tn e r >  C etnar; Z e tz n e r>  
Cecnar; Zechrier >  Cechnar; S e lb r ic h >  Z e lb rich  usw . V e re in ze lt w ird  es daneben auch zu  a (po ln . 
S ehr.: y ) :  B re n d e l>  B ry n d a l (neben B re n d a l) ; T e n n e r>  Tynero iv icz  (neben Tenerow icz). In  
S te llm acher >  Stalm ach  (neben Stelmach) is t  d t. e zu a gew orden. N u r  zw ei N am en, d ie  besonders 
große N am enssippen e n tw ic k e lt haben, spa lten  d t .  e in  eine V ie lz a h l v o n  L a u te n  a u f: 
S c h w e n d r ic h >  Szwendryg, Szwędryk, Sw iendrych, S w iędryk, C w yndrych, S ic in d r ik , Sweydrak, 
Szwandrych, Szweindrych, Szw aindrek, S zw ajndrok, Szwayndrok, u n d  W e n d r ic h >  W endrichow icz, 
W endrychowicz, W ędrichowicz, -W ędrych, W ędrychowski, W ędrychoski, W ędrychowicz, W y n d ri-  
chowicz, W a in d rich , W a ind richou icz . I n  be iden F ä lle n  h a t aber o ffenba r d ie  nachfo lgende 
n d -V e rb in d u n g  v o k a lu m b ild e n d  g e w irk t .
___________  i

**)’ Als Belege können jeweils nur einige Beispiele genannt Werden. Weiteres Belegmaterial bietet die .Namensliste. 
39) Ein entsprechender Lautwandel ist m it dt. Frieda >  poln. Freda vor sich gegangen.
10) Daß es sich bei diesem j  aber um einen Laut handelt, der zwischen Vokal und Konsonant steht, zeigt die Tatsache, 

daß in  der heutigen polnischen Orthographie j  nach r  wieder als i geschrieben wird.
’ *) J. Łoś, Krótka gramatyka historyczna języka polskiego, S. 49f.
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D t.  i  b le ib t te ilw e ise  e rh a lte n , t r i t t  aber noch häu fige r als a (p o ln . Sehr.: y ) a u f: W i l ln e r >  W iln a r ; 
F r itz  >  F ric , F ry c ,  P itz n e r, P fitz n e r >  P icn a r, P ycna r;. S ch ilfe r >  Szyfarz, Szyfarek; Z in g le r >  
C ynglarow icz  usw . Das S chw anken v o n  i  und  e in  G rin d e l u n d  G rende l lä ß t s ich b e re its  im  D e u t
schen beobach ten . Es geh t p a ra lle l m i t  de r g le ichen E rsch e in un g  im  P o ln ischen , w o  i  b zw . y  v o r  r, 
1, m , n  zu e w erden  ka n n 42). In  neben ton igen  S ilben  b le ib t d t. i  e rha lten  oder w ird  zu a (p o ln . 
S ehr.: y ) :  K u u ig >  K u n ig o w icz ; S e lb r ic h >  Z e lb rich ; W e n d r ic h >  W endrichow icz, W endrychowicz 
usw . D e r W a n d e l v o n  d t.  i  zu a (po ln . S ehr.: y )  is t  w a h rsch e in lich  n ic h t e rst im  v o rk a rp a te n - 
länd ischen  N eusiede lgeb ie t e inge tre ten . A u c h  das M itte ld e u tsch e  u n d  noch  m eh r das N ie d e r
deutsche zeigen eine d e u tliche  N e igung  zu r Ö ffn u n g  des i  (m a ły , m a lk ), w äh rend  das O berdeutsche 
n u r  das enge, geschlossene i  k e n n t (m ity ) . D ie  s tä rks te  A b w a n d lu n g  des neben ton igen  i  ze ig t 
der N am e S chw endrich , de r es in  a ch t N am ensfo rm en  b e w a h rt (S w end rik  usw .) u n d  in  15 F o rm en  
zu a (po ln . S ehr.: y :  Svendrych  usw .) u m b ild e t. I n  10 w e ite ren  F o rm e n  w ird  es zu a (S uiyndrak  
usw .), in  6 F ä lle n  zu o (Szwandrok  usw .), u n d  in  e inem  F a lle  zu  e (Sztvaindrek43)).

D t .  o b le ib t e rh a lte n  oder w ird  zu u : Zocher >  Cochar; B ogner >  B u g n a r.

D t. u is t m eistens n ic h t abgew ande lt (p o ln . S ehr.: u , e in m a l ó ): K u tz  >  K u c ;  S u rd e l>  S u rd y l; 
G lu c k >  Głóg usw . N u r  in  e inem  N am en  is t u >  i  verschoben: K u n ig >  K in ig o w ic z  (neben K u n i-  
gowicz).

D ie  deutschen U m la u te  w erden e n tru n d e t. D t .  ä w ird  zu e (Schäfer, Schaffer >  Szefarek), d t. 
ö zu o (K ö rn e r >  K orna row icz) u n d  d t.  ü zu a (D ü b e l >  Dybek  K rü g e r >  K ryg a , K rygo tvsk i, 
ve re in ze lt zu  i  in  G riga, Grigewicz).

U n te r  den D ip h th o n g e n  b le ib t d t .  e i, a i e rh a lte n , w ird  aber o rth o g ra p h isch  als e i, e j (das j  is t  
h ie r n ic h t konsonan tisch !), ey, a i, a j und  a v  w iedergegeben: P re ißne r >  P ra js n a r; R e ic h e l>  
R aychel; Se ide l>  Seidel, Seydel, Ze ide l, Sa ide l, Z a jd e l, Z ayde l; V e it  >  F a it ;  M a icho r >  M a ich e r, 
M a jch e r, M aycher usw . B e i de r S ch re ibung  e i, d ie zw ar im  P o ln ischen  eine V erengung  des D i
ph thongs kennze ichne t, sche in t es s ich h ie r n u r  u m  N a ch k lin g e n  der deutschen S ch re ibung  oder 
um  A n le h n u n g  an ju n g e  deutsche W o r tv o rb ild e r  zu hande ln . Ausnahm sw eise w ird  d t.  e i, a i zu  a 
( W e in e r t>  W anat, W anath, W anatt, W anoth) oder zu  i,  », ai (D re i >  D rio w icz , D ry io w icz , neben 
D rey , D ra y , D re jow icz, D reykow icz, D re is ic icz ; D re ifu ß (? )>  Trybun).

D em  d t. au e n ts p r ic h t in  den N am en  der g leiche D ip h th o n g  (K ra u s  >  K ra u s , K ra u z )  oder 
u (S chauerm ann ~> Szurm anek, S urm anek; Z auner >  C unar, C unarow icz). M h d . ü  is t  h ie r  also 
m eistens v e rk ü rz t w o rden , w ie  m an  es auch an v ie le n  deutschen L e h n w ö rte rn  im  P o ln ischen  
(m hd . rä th ü s  >  p o ln . - ra tu sz ) beobachten ka n n . A ndere  N am en dagegen, w ie  z. B . K ra u s , 
haben  v d ie  n h d . D ip h th o n g ie ru n g  m itg e m a c h t. W enn  be i dem  N am en U r la u b  das au in  neben
to n ig e r S ilbe  zu o w ird  (U rla u b  >  U rlo p , U rlo p p ), so be s te h t h ie r  a lle rd ings  d ie  M ö g lic h k e it, 
daß der W a n d e l be re its  im  deutschen H e im a tg e b ie t e inge tre ten  w a r.

D t. eu w ird  m eistens zu  a i (N eum ann  >  N eum an , N eym an, N aym anow sk i, e in m a l konsonan tisch  
abgew ande lt >  N egm an). B e i de r sehr ve rzw e ig ten  N am enssippe N eugebauer is t  das in  der F o rm  
N a igbo r noch be legte  ei w e ite r zu  i  bzw . a m o n o p h th o n g ie rt: N igbo r, N ykb o r  usw.

42) J. Łoś, a. a. O., S. 47.
I3) Bei der Form S zuia indrek  könnte es sich um Abwandlung eines Namens in einen Spottnamen handeln. Die deutsche 

Sprache müßte dann aber noch zu diesem Zeitpunkt in  Gebrauch gewesen sein. Die Namensform ist 1801 in Żurowa, 
Kr. Jasio, belegt (Taufbuch, Bd. I, S. 49), kann aber älter sein, da die Taufbücher dort erst 1784 beginnen. Ebenso 
sind auch andere besonders stark abgewandelte Formen dieses Namens gerade in diesem nach deutschem Recht 
angelegten Ort belegt.
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M o n o p h th o n g ie ru n g  von. eo w ie  in  L e o n h a rd >  Lenha fd , L e n a rt is t  be re its  im  deutschen M u t te r 
la n d  v o r  der K o lo n is a tio n  e inge tre ten , H ie r  is t  aber noch  eine K ü rz u n g  vo n  e >  e h in z u 
gekom m en.

V oka le  v o r  der K o n so n a n te n ve rb in d u n g  nd  w erden im  Zusam m enhang m it  n -S chw und  b isw e ilen  
na sa lie rt (po ln . Sehr.: 5) : W e n d r ic h >  W ^drych  (vg l. S. 232). D eutsche Nasale w erden n u r in  
p o ln isch e 'S ch re ib u n g  um gese tz t: B ronge l >  B rq g ie l.

!

Im  V oka lsys tem  der m itte la lte r lic h e n  deutschen N am en is t  eine A b la u te rsch e in u n g , die einen 
v ie lfä lt ig e n  u n d  regellosen W a n d e l der S ta m m  Vokale z u r Fo lge  h a t, besonders bem erkensw ert. 
D e r S ta m m vo ka l v e rw a n d e lt s ich nach versch iedenen R ich tu n g e n  h in , so daß sich  in  den F o rm en  
e iner N am enssippe sch ließ lich  fa s t a lle  V o ka le  v o rfin d e n . D e r N am e H ans h a t h ie r fo lgende  F o r
m enre ihe  e n tw ic k e lt : H ane, Hone, H qc, IJunc , H yn e k , H in e k ;  R e iche l w ird  zu  Raychel, Rachel, 
Rochel, Ruchei, R ek ie l; H e tz n e r zu H ecnar, H y c n a r, H u c n a r: B a rth e l zu B arde l u n d  B u rd e l; 
L u d w in  zu L u d w in  u n d  L id w in ;  G rin d e l, G rende l bzw . G rü n d e l zu G rinde l, G ryndel, Grendel, 
Grgdel, G rondal, Grqdel, G rundel usw . D ie  U rsache fü r  diese L a b i l i tä t  des S ta m m vo ka ls  l ie g t 
w o h l d a rin , daß die slaw ischen N a ch b a rn  die ih n e n  fre m d e n  u n d  u n ve rs tä n d lich e n  deutschen 
N am en in  A na log ie  zu po ln ischen W o rte n  u n d  N am en  u m b ild e te n  u n d  auch d ie deutschen N am ens
trä g e r selbst im  V e rlau fe  der a llm ä h lich e n  U m v o lk u n g  im  G ebrauch des N am ens unsicher 
w u rden  u n d  sich h ie r d u rch  po ln ische W o r tv o rb ild e r  beeinflussen ließen . So d ü r f te  be i dem  W a n d e l 
von L u d w in >  L id w in  A n a lo g ie  zu L i t w in ■= der L ita u e r  vo rlie g e n .

Auch nebenton ige  S ilben können  v o n  e inem  solchen V o k a lu m la u t be tro ffen  w erden, z. B . G er
h a rd  >  Gérard, G ierad, G ierat, Gerot, Gerut.

Im  K o n s o n a n t e n s y s t e m  der m itte la lte r lic h e n  deutschen N am en fä l l t  zunächst das F eh len  
der D oppe lkonsonanz nach k u rze m  V o k a l a u f: F u h rm a n n  >  F u rm a n , F u rm a n e k ; R o lle r >  
R o la r; S te llm acher >  Stelmach; W a ll >  W a ll, W al, W alewicz. D e r G ru n d  h ie r fü r  is t  d a r in  zu 
suchen, daß im  P o ln ischen  diese E rsch e in un g  u n b e k a n n t is t.  D aneben w ird  m an  aber auch in  
R echnung  ziehen m üssen, daß zu r Z e it  der m it te la lte r lic h e n  K o lo n is a tio n  d ie  K o n so n a n te n 
ve rdoppe lung  auch im  D eutschen  noch n ic h t v ö llig  fes t gew orden w a r. N u r  ve re in ze lt h a t sich 
D oppe lkonsonanz in  den N am en e rha lte» . W enn  aber in  zw ei F ä lle n  D oppe lkonsonanz einge
tre te n  is t,  d ie in  der deutschen A usgangsfo rm  noch n ic h t  vo rhanden  w a r, so h a n d e lt es sich h ie r 
o ffenba r u m  eine zu fä llig e  A n le h n u n g  an deutsche W o rte  oder N am en  aus ös te rre ich ische r Z e it : 
W e in e r t>  W anat, W anatt. D e r N am e U rlo p p  (< ; U r la u b ) kö n n te  a lle rd ings  in  dieser F o rm  
be re its  vo n  den deutschen S ied lern  ins  V o rk a rp a te n la n d  m itg e b ra c h t w o rden  sein44).

In  der G ruppe  der L a b ia le  b le ib t  d t. p  e rh a lte n . Dagegen ze ig t d t .  b  b isw e ilen  d ie  auch in  O st
deu tsch land  u n d  im  W end ischen45) zu  beobachtende L a b ia le rw e ich u n g  zu  b i bzw . b j :  B e rn a t 
(aus B e rn h a rd ) >  B ie rn a t. D e ra rtig e  F o rm en  s in d  in  anderen T e ile n  des V o rka rp a te n la n d e s  
häu fige r als im  U n te rsuchungsgeb ie t u m  B iecz. E in e  besondere H ä u fu n g  der N am ens fo rm  B ie rn a t 
ko n n te  in  der G em einde Uszew, K r .  T a rn ö w , beobach te t w erden.

D t.  f  b le ib t u n ve rä n d e rt. W o  der L a u t im  D eutschen  v  geschrieben w ird , t r i t t  e ine o rth o g ra p h i
sche U m se tzung  in  f  e in : V o g e l>  F u g ie l; V a l t in >  F o lt in **); V e i t >  F a it .  Se ltener h a t m an  die

u) In  jedem Falle berechtigt die Form Urlopp m it Doppelkonsonanz dazu, den Namen nicht als dt. Lehnwort, sondern 
als dt. Familiennamen anzusprechen.

,6) Gottschald, Deutsche Namenkunde, S. 163, führt aus dem Wendischen die Form Bjarnat an.
4<i) Auch im Deutschen gibt es diesen Wechsel von v zu f.
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S chre ibung  ale v be ib eh a lte u : V ik to r  >  V ik to r ; V o g t >  Voit, Voygt. H ie rzu  is t  zu bem erken, 
daß in  der heu tigen  po ln ischen S chre ibung  das v  n ic h t m eh r ü b lic h  is t.  I n  B e ifu ß  >  B a jbuz  is t  f  

ausnahm sweise zu b  gew orden.

I
A u ch  d t.  w . b le ib t m eistens u n ve rä n d e rt (W illn e r  >  W iln a r)  u n d  w ird  n u r ganz ve re in ze lt als v 
geschrieben: W erne r >  V ernar; W a n tu c h >  V an luch  neben W antuch  u . a .; W agner >  V o in a r, 
Vognar, V oyna r neben 15 F o rm e n  m it  w . In  e inem  F a lle  w ird  w  v o r  e e rw e ich t: S c h w e n d r ic h >  

Sw iendrych, S w iędryk.

In  der G ruppe  der V e la ren  u n d  P a la ta len  e rfä h rt d t. k  im  A n la u t im  a llgem einen keine V e r
änderung . N u r  e inzelne N am en  w ande ln  es zu ch (K o ch e r >  Chocharowicz) oder g (K rü g e r >  Gryga 
neben K ry g a ). A us lau tendes d t.  ck  t r i t t  im  N am en K u c k  als ck , k  u n d  ch (K u c k , K u k , K u c h )  
u n d  im  N am en G lu ck  als g (G łóg ) au f. V o r e w ird  d t .  k  m ehrfach  e rw e ic h t: F e lk e l>  F e lk ie l neben 

Fe lke l; Z w icke l >  C iv ik ic l neben C w ike l.

D t. g w ird  im  a llgem e inen  n ic h t abgew ande lt. N u r  im  A u s la u t w echse lt g m i t  k :  L u d w ig  >  L u d w ig , 
L u d w ik .  D e r g leiche W echsel begegnet auch bei dem  N am en D ie g le r, der zu D yg la  oder D y k lą  
w ird . E in e  häufige  E rsche inung  is t  d ie E rw e ich u n g  vo n  d t. g v o r  e: R ie g e l>  R yg ie l neben Rygel; 
V oge l >  F u g ie l; Schm iegel >  S zm ig ie l; G e rha rd  >  G ierat usw . W e g fa ll des g is t  n u r  je  e inm a l 

be leg t v o r  t  und  n  (V o it  <  V o ig t, V o g t u n d  Z y n a r <  S iegner).

D t .  ch  b le ib t in la u te n d  e rh a lte n . W enn  d a fü r  in  der S ch re ibung  h  e in t r i t t ,  so Avird d a m it ke in  
L a u tw a n d e l beze ichne t: Zocher >  Cochar, Czohar. Im  A u s la u t k a n n  d t.  ch auch zu k  werden 
( W a c h >  W ak  neben W ach ; H e id r ic h  >  H a y d r ik ) ,  was e inm a l auch im  In la u t  be leg t is t :  R e i
chel >  R ekie l. Im  A u s la u t k a n n  es v o r dem  S u ff ix  -ek zu sch (po ln . Sehr, sz) w erden: W a n 
tu c h  >  W antuszek. Es h a n d e lt s ich  h ie rb e i u m  A na log ie  zu dem  be re its  in  u rs law ische r Z e it e in- 

ge tre tenen  W a n d e l ch zu  sch v o r  V o rd e rvo ka le n  Avie e47).

D t.  j  b le ib t u n v e rä n d e rt: Jache r >  Jacher; Ja m m e r >  Jam m er, Jam er.

D t. h  b le ib t im  A n la u t e rh a lte n  oder w ird  zu ch : I I a n ( d ) tu c h >  H a u t ach, Chatuch; H e tzne r >  
H ycn a r, C hycnar; H ü b e r >  H yber, Chyber; H ans >  H onek, Chonek. S chw und  des h  t r i t t  in  a llen  
Zusam m ensetzungen m it  -h a rd  e in : B e rn h a rd >  B e rn a t usw .; G e rh a rd >  Gerard  u sw .; G o th a rd >  
G otard; B u rk h a rd  >  B u rk a rt  usw . D ieser h-SchAvund is t  aber auch an den entsprechenden deutschen 
N am en hä u fig  zu beobachten (v g l. G o tts c lia ld , D eutsche N am enkunde , u n te r  den b e tr . N am ens

s tich w o rte n ).

Bei den D e n ta len  b le ib t  d t .  t  fa s t im m e r u n v e rä n d e rt. N u r  im  S ilb e n a u s la u t ka n n  es be i den 
m i t  dem  S ta m m  G o tt zusam m engesetzten N am en  d u rc h  d e rse tz t w e rden : G o t t f r ie d >  G odfrid , 
G odfryd, Godfred  neben G otfried  u . a .; G o tt >  God, Godek neben Gotkowski. In  der W o r t fa m il ie  
W e in e rt, d ie  auch F o rm en  m it  D o p p e l- t ( W anatt)  e n tw ic k e lt h a t, tre te n  auch solche a u f th  a u f 

(W a n a th , W anoth) . Im  A u s la u t s te h t t  an S te lle  vo n  d t.  d in  G o trit u n d  O try t < G o ttfr ie d .

D t.  d  ä n d e rt s ich im  a llgem e inen  n ic h t. N u r  in  D re ifu ß >  T rybus  sche in t W a n d e l vo n  d > t  
e inge tre ten  zu sein, w obe i a lle rd in g s  d a ra u fh in g e w ie se n  w erden m uß , daß  d ie  deutsche Ausgangs
fo rm  n ic h t restlos gesichert is t. N u r  in  der K o n so n a n te n ve rb in d u n g  n d  k a n n  d -S chw und  e in tre te n  
(S ch inder >  S zina rcz ik ) oder e in  W a n d e l v o n  u d > n g  erfo lgen  (S ch in d le r >  S zyng lar usw .). 

V g l. S. 232.

«) Łoś, a. a. O., 'S. 58,
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D t.  z w ird  im  A n la u t m eistens in  seiner L a u tsu b s ta n z  e rh a lte n , w enn auch der L a u t in  po ln ische r 
S chre ibung  als c w iedergegeben w ird :  Zauner >  C una r; Z e n tn e r >  Cętnarow icz; Z e tz n e r>  Cecnar; 
Z w ic k e l>  C w ike l usw . V o r e ka n n  d ieser L a u t e rw e ich t w e rden : Z e lle r >  C ieleriS). M e h rfa ch  is t 
an lautendes z zu sch (po ln . S ehr.: sz) gew orden: Z ie g le r>  Szyglarowicz  neben C yglarow icz; 
Z iegner >  S zygn iarcz ik  neben C ygnar; Zocher >  Szoher neben Cocher u . a. B e i anderen N am en 
w ird  es zu tsch  (po ln . S ehr.: cz) abgew ande lt: Z in g le r >  Czynglarow icz  neben C ynglarow icz; 
Zocher >  Czochar neben Cochar. W a n d e l von  d t.  z zu ch is t  n u r  e in m a l be leg t in  dem  N am en 
Z iegner >  C hygnar neben C ygnar u n d  S zygn iarcz ik . Z u  s tim m h a fte r  S p irans w ird  an lautendes z 
in  dem  N am en Zacharias >  Zacharias, Zacharjas, w obe i also n u r  d ie  S chre ibung  u n v e rä n d e rt 
b le ib t. Im  In la u t  b le ib t d t .  z (geschrieben z oder tz )  ebenfa lls  in  den m e is ten  N am en  e rha lten  
(p o ln . S ehr.: c ): P itz n e r, P fitz n e r >  P ic n a r. D aneben ka n n  es aber auch als s tim m h a fte  oder 
s tim m lose  Sp irans a u ftre te n : P yznar, P ysn a r , fe rn e r auch als tsch  (p o ln . S ehr.: cz): Pe lzer >  
Pelczar. A u ch  im  A u s la u t b le ib t d t .  z e rh a lte n  oder w ird  zu tsch  (po ln . S ehr.: cz oder e rw e ich t 6): 
D eetz >  Dec, Decz, DeĆ; R eetz >  Rec, Reczek; F r i tz  >  F r ic , F ry c ; K u tz  >  K u c , K ucek, K uczek; 

K u n z  >  K u n c , K w ic z ;  K u rz  >  K u rc , K u rcz .

D t.  s tim m h a fte s  s b le ib t im  A n la u t s t im m h a ft (po ln . Sehr.: z) oder w ird  s tim m lo s  (po ln . S ehr.: s): 
Seidel >  Zeidel, Za jde l, Z ayde l; S e lb rich  >  Z e lb rich ; S iegm und >  Z ygm und, Z ygm un t, Z ych ; 
S iegner >  Zygnarow icz, Z y n a r; daneben: S a c k >  S ak; S a lo m o n >  Salam on; S e ide l>  Seidel; 
S im o n >  S im onia). A u ch  im  In la u t  ze ig t sich diese A u fs p a ltu n g  in  s tim m h a fte s  u n d  stim m loses 6: 
K r u s e l>  K ru se l, K ru ze l. B e i dem  N am en H ensel ta u c h t eine F o rm  au f, be i der e in  d  zw ischen n 
und  s tim m h a fte s  s eingeschoben is t :  Hendzel neben Henzel. N u r  in  der aus dem  N am en Rose 
e n tw ic k e lte n  N a m ens fam ilie  erscheinen m eh r L a u te : s tim m h a fte s  s (po ln . Sehr.: z ): Roz; s t im m 
loses s (po ln . Sehr.; s): Ros, Rosen, R us, Russ; s tim m h a fte s  sch (po ln . Sehr.: ż): Roż, Róż, Rożen, 
R u ż; s tim m loses sch (po ln . S ehr.: sz): Rosz, Rusz. V o r e k a n n  s tim m h a fte s  s e rw e ich t w e rden : 

K ru s e l >  K ru z ie l.

D t.  s tim m loses s is t im  In la u t  e rh a lte n  oder zu  s tim m h a fte m  s (p o ln . S ehr.: z) abgew ande lt: 
M isne r >  M is n a r ;  R iesner >  R ysna r, R yzna r u sw .; W iesner >  W yzna rsk i. Im  A u s la u t w ird  es 
zu ts  (po ln . Sehr.: c): H ans >  H ane , H one  usw . In  anderen N am en k a n n  es zu sch (po ln . 

S ehr.: sz) abgew ande lt w e rden : S t o ß >  Stosz.

D t.  s t im  A n la u t, das obd. u n d  m d . zu seht gew orden is t,  w ird  h ie r s t gesprochen u n d  geschrieben: 
S teetz >  Stec; S te llm a c h e r>  Stelmach. Ebenso b le ib t es im  In -  u n d  A u s la u t u n v e rä n d e rt: B a s t >  
B ast. N u r  in  der L a u tv e rb in d u n g  rs t  w ird  es zu seh t: F ü rs t >  F irs z t  usw .

D t.  s tim m loses sch w ird  ebenfa lls  im  A n la u t in  der M ehrzah l der F ä lle  n ic h t abgewra n d e lt (po ln . 
Sehr.: sz): S ch iffe r >  S zyfarek; S ch o tt >  Szot; S chw iege l>  Szw igie l. V e re in ze lt is t  sogar noch die 
a lte  deutsche S ch re ibung  sch e rh a lte n : Schm iegel >  Schmigel. I n  S ing la rcz ik  < i S ch ind le r is t  der 
L a u t zu s tim m lo se m  s gew orden. In  der großen N am enssippe S chw endrich  tre te n  neben 15 F o rm e n  
m i t  sch (po ln . S ehr.: sz, z. B . Szwendryg) noch 19 F o rm e n  m it  s tim m lo se m  s (z. B . Svqdrich), 
5 F o rm e n  m it  z (po ln . S ehr.: c, z. B . Civendrich) und  eine F o rm  m it  s tim m h a fte m  s (p o ln . S ehr.: z, 
Z icędrich) au f. Im  In la u t  b le ib t d t. sch e rh a lte n : M a rs c h a ll>  M arszalek. Ebenso w ird  es im  

A u s la u t n ic h t ve rä n d e rt (po ln . S ehr.: ś, rz) :  B u s c h > R u .ś , B urz .

D ie  L iq u id a e  r  u n d  1 zeigen im  Lau^sys tem  des N am ensbestandes die g röß te  F e s tig k e it. N u r  
ausnahm sweise is t e inm a l d t. 1 >  po l. 1 (L iq u id a , reg iona l auch als n ich t-s ilb e n b ild e n d e s  u  ge

b ra u c h t) gew orden: G laser >  G laser. 48 *

48) Belegt 1643 in Sękowa (Taufbuch).
4!*) In  nichtpolnischen Worten unterbleibt die sonst im Polnischen übliche Palatalisierung des s vor i.
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G eringe L a u tve rä n d e ru n g e n  zeigen auch d ie Nasale. W ä h re n d  d t.  m  stets e rh a lten  geblieben 
is t ,  ze ig t d t. n  in  gewissen K o n so n a n te n ve rb in d u n g e n  N e igung  zu S chw und, b isw e ilen  ve rbunden  
m i t  N asa lie rung  des vorausgehenden V o ka ls . Das t r i f f t  v o r  a llem  fü r  die K o n so n a n te n ve rb in d u n g  
n d  zu, deren la u tlic h e  E n tw ic k lu n g  m an besonders an der N am enssippe S chw endrich  beobachten 
ka n n . In  26 F o rm e n  b le ib t  d ie  n d -V e rb in d u n g  e rh a lte n : Szwendryg, S w in d ryk , Szweindrych  usw. 
B e i e ine r dieser F o rm e n  ze ig t s ich E rw e ich u n g  des n  (po ln . S ehr.: ń ): Szwańdrah. D aneben g ib t 
es in  d ieser N am enssippe 7 F o rm e n  m it  n -S ch w u nd : Swedryk, S u iid r ik , Szwaydrak  usw . W e ite re  
7 N am ensfo rm dn weisen n -S chw und  m it  N asa lie rung  des vorangehenden V oka ls  (po ln . S ehr.: ę) 
a u f: Szwędryk, Zuiędrich, S w iędryk  usw . D ie  g leiche E rsch e in un g  lä ß t sich auch be i dem  N am en 
W e n d ric h  beobachten, der zu  W ędrich  usw . abgew ande lt w erden ka n n . In  der N am enssippe 
G rende l, G r in d e l bzw . G rü n d e l haben 7 F o rm en , d ie  a lte  n d -V e rb in d u n g  b e w a h rt, w äh rend  bei 
5 F o rm e n  n -S chw und  m it  N asa lie rung  des V o ka ls  u n d  in  e inem  F a ll W ande l zu ng  e ingetre ten  
is t.  A u c h  in  der V e rb in d u n g  ng50), nc, n t  u n d  n tz  ka n n  n -S chw und  m it  N asa lie rung  des vo raus
gehenden V o ka ls  e in tre te n : B ro n g e l>  B rą g ie l, (aber Z ing le r> >  C yng larow icz); W e n z >  Węc neben 
W enc; Z e n tn e r >  Cętnarow icz; Z en tzne r >  Cęcnarowicz neben Cencnarowicz. 1 n dem  N am en 

H a n tu c h  (aus H a n d tu c h ) ka n n  n  w e g fa lle n : Chatuch, H aduch  neben H antuch .

Besonders d e u tlic h  w ird  de r A b w a n d ltm g svo rg a ü g  be i den S u f f i x e n .  Gewisserm aßen eine 
L e it fo rm  der m itte la lte r lic h e n  N am enssch ich t s te llen  d ie  N am en a u f -er d a r, d ie h ie r besonders 
hä u fig  s ind . Sie b ild e n  das S u ff ix  fa s t m i t  lau tg e se tz lich e r R ege lm ä ß ig ke it zu -a r u m : B one r >  
B o n a r; L ie g n e r >  L ig n a r ;  S iegner7>  S ig n a r; S tieger p> S tigar, S tygar; W ä g n e r> ' W ayna r, W o in a r; 
W e rn e r >  V erna r; Z e c h n e r>  Cechnar; Z e tn e r> - C etnar; Z ie g n e r>  C igna r, C ygnar usw . N u r 
w enige m itte la lte r lic h e  N am en  haben das a lte  e r-S u ffix  noch  e rh a lte n , z, ß . K ro in e r  >  K ro m e r; 
G u tte r  >  G ütle r; M ą ich e r >  M alche r, M a jche r, M ayche r; Jacher >  Jacher; Ja m m e r >  Jam m er, 
Jam er. D ieser W a n d e l h a t o ffenba r noch im  ausgehenden M it te la lte r  begonnen und  sich dann  
im  16. u n d  17. J a h rh u n d e rt e n d g ü lt ig  du rchgese tz t. D ie  F a m ilie n n a m e n  des 15. Ja h rh u n d e rts  
weisen be re its  das neue a r-S u f f ix  au f. Das B ieczer B ü rg e rb u ch 51) aus dem  16. J a h rh u n d e rt e n th ä lt 
e ine ganze A n z a h l so lcher N am en , v o n  denen v ie le  heu te  noch in  -Biecz u n d  den um liegenden  
D ö rfe rn  in  derselben F o rm  geb räuch lich  s ind , z. B .: M a rtin u s  L u x a r(o w ic z ) (v o r 1519), V a le n t. 
M y ln a r (1562), G regorius R y z n a r (1573), B las ius R ysn a r (1576), P rokop ius  H y b n a r  (1576), As 
L ig n a r(o w ic z ), M a th ie  L ig n a r  f i l .  (1580), Thom as H y b n a r (1589), S t. H y b n a r  (1595). D aneben 
s ind  in  der g le ichen Q uelle  auch noch  v ie le  N am en m it  tjem  a lte n  e r-S u ffix  zu fin d e n , z. B . B a r th o 
lom äus C rom er (1550), Sebastianus H asner (1564), M a th ias  Szna iderla  o lim  M a r t in i  S chnayder 
(1568), A lb e r tu s  S t. S ch ind le r (1584), S im on o lim  Js. S cha ffe r (1599). A uch  im  w end ischen G eb ie t 
is t  de r g leiche A ss im ila tio n svo rg a n g  be i deutschen N am en e inge tre ten . G o ttsch a ld 52) ve rze ichne t 

beispie lsweise H a in a r <  H a in e r.

In  e in igen  N am en  is t  d ie E rin n e ru n g  an das a lte  S u ff ix  noch n ic h t geschw unden, u n d  es b e h a u p te t 
s ich neben dem  a r-S u ff ix  noch  b is  in  d ie  G egenw art. So tauchen  e tw a  be i dem  N am en R iesner 
neben den a r-F o rm e n  w ie  R yzna r im m e r w iede r e r-F o rm e n  a u f, z. B . R yznersk i (T a rnow iec  1848), 
R yzner (G lin ik  d o ln y  1866, R o p ica  po lska  1883, S tró żó w ka  1935). V e re in ze lt w ird  voraufgehendes 
n  e rw e ic h t: Z iegne r >  S zygn ia rcz ik ; S iegner >  S ygn iarczyk. Das a r -S u ff ix  k a n n  sow oh l A b - 
sch le ifungs- w ie  A u fschw e llungsvo rgänge  du rchm achen . So w ird  es in  A n le h n u n g  an das p o l
nische m a tro n ym isch e  S u ff ix  -a zu -a abgesch liffen : B o g n e r>  B o g n a r>  B ogna ; R iesner >  R yznar 
>  R yzna; V o g le r >  [ * F u g la r ] >  F ug la ; K rie g e r, K rü g e r >  [ * K r y g a r ] >  K ry g a . D aneben ka n n  aber

50) Bei der Verbindung Vokal -j- ng liegt bereits im Deutschen Nasalierung des Vokals vor, so daß man hier nur von 
orthographischer Übersetzung und nicht von echtem Lautwandel sprechen kann.

51) Lück, Deutsche Aufbaukrilfte, S. 6731'.
62) Deutsche Namenkunde, S. 261.
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auch A b sch le ifu u g  d u rch  V o ka la u s fa ll e in tre te n : R it te r  >  R y d r  (neben R ydarow sk i). S ch ließ lich  
ka n n  das a r-S u ffix  v ö llig  w eg fa llen  u n d  d u rch  po ln ische S u ffixe  e rse tz t w e rden : K r ie g e r, K rü g e r >  
K rygow sk i, K rygew icz. V ö llig e n  W e g fa ll des er-S u ffixes ze ig t de r N am e S te llm acher, de r zu Stel- 
mach, S talm ach  w ird .  D ie  häu figs te  A u fsch w e llu n g  dagegen bes teh t in  der A n fü g u n g  eines p o l
n ischen S uffixes an  das deutsche. D ieser V o rg a n g  is t  fa s t be i je d e m  N am en  a u f -a r e inge tre ten  
und  h a t zu r E n tw ic k lu n g  v ie lfä lt ig e r  N eben fo rm en  g e fü h rt, vo n  denen n u r  e in ige B e isp ie le  ge
geben w erden so llen : L ie g ne r >  L igna rczyk , L ignaro tv icz , L ig n a rs k i;  R iesner >  R yznaroic icz. 
R yzn a rsk i; Säufer >  S ufa rek ; Z e tn e r >  C etnarowski, Cetnarowicz, C etnarski. I n  A n le h n u n g  an 
das po ln ische S u ffix  -a rz, das zu r B ild u n g  von  Beru fsbeze ichnungen d ie n t (v g l. p ie ka rz  =  B äcke r), 
is t  v e re in z e lt -a r  z u - a r z  gew orden: S ch iffe r >  [*S z y fa r ] >  S zyfarz; V o g le r >  [ * F u g la r ] >  F ug la rz . 
A ndere  N am en  w ande ln  das S u ff ix  -a r in  A n g le ich u n g  an das po ln ische S u ff ix  -a ra , das le ic h t 
a u g m e n ta tive  B e d eu tung  h a t und  im  15. J a h rh u n d e rt (z. B . bei D lugosz) b e re its  bezeugt is t, 
zu -a ra : S ch iffe r >  S zu fa r(ek ) >  S zufnara  (n  e ingeschoben!); Zocher >  C zo ch a r>  Czochara; 
K o s te r >  Kostera. D e r N am e K o lle r  w e is t e ine ü b e r [ * K o lla r ]  en tstandene  S p ro ß fo rm  K o lla ry 63) 
a u f, w obe i das S u ff ix  -a ry  als A n a lo g ie b ild u n g  nach  b e s tim m te n  po ln ischen  A d je k t iv e n , w ie  z. B . 
s ta ry  u . a., gedeu te t w erden k ö n n te . D en  g le ichen V o rg a n g  ze ig t E ig n e r >  Ig n a r  >  Ig n a ry .

D ie  deutschen F a m ilie n n a m e n  a u f -a r s ind  im  po ln ischen  S c h r if t tu m , das den U m faD g der m it te l
a lte r lic h e n  deutschen S ied lung  im  V o rk a rp a te n g e b ie t im m e r gern zu schm äle rn  ve rsuch te , und  
auch im  po ln ischen V o lksm u n d  hä u fig  als schwedische N am en beze ichnet w orden . Ebenso gelten 
v ie le  D ö rfe r dieses G ebie ts als S zw edy-S ied lungen, in  denen angeb lich  w ä h rend  der N o rd ischen  
K rie g e  gefangene Schweden angesiedelt w ären . D ie  F rage der S zw e d y -D ö rfe r im  D is t r ik t  K ra k a u  
is t  d u rch  Thoors  in  e ine r noch u n g e d ru ck te n  B e rlin e r D is s e rta tio n 53 54 *) e ingehend u n te rs u c h t w orden 
m it  dem  e indeu tigen  E rgebn is , daß es s ich n ic h t u m  schwedische, sondern u m  deutsche S ied lungen 
aus dem  B ere ich  der m itte la lte r lic h e n  deutschen O s tko lo n isa tio n  h a n d e lt u n d  daß d ie  sog. Schwe
den theo rie  als eine L e g e ndenb ildung  zu ve rw e rfen  is t .  D aß  aber auch d ie  N am en  a u f -a r n ic h t 
schw edisch, sondern m itte la lte r lic h -d e u ts c h e n  U rsp rungs  s ind , daran  d ü rf te  nach den vo ra u s 

gegangenen A usfü h ru n g e n  k e in  Z w e ife l sein.

V o n  den ü b rig e n  deutschen S u ffixe n  m uß  noch d ie  D im in u tiv e n d u n g  -e l e rw ä h n t w erden , die 
a lle rd in g s  als kennze ichnend  oberdeutsches S u ff ix  in  der m itte la lte r lic h e n  schlesisch-deutschen 
N am enssch ich t n ic h t sehr h ä u fig  a u f t r i t t .  Das -e l b le ib t  in  v ie len  F ä lle n  e rh a lte n  ( K r ie b e l>  K ry -  
bei; R iege l >  R ygel). N och  h ä u fige r e rle id e t es aber V o ka lsch w u n d , de r m eistens d u rch  das an 
gehängte po ln ische  S u ff ix  b e w irk t  w ird :  R iege l >  R yg l, R yg lew sk i; F e ik e l>  F e ik lo w icz ; R e iche l >  
R aych low icz; Voge l >  F ug lew sk i; Z w ic k e l >  C w ik lik .  W o  ke in  poln isches S u ff ix  a n g e fü g t is t,  
h a t v ie lfa c h  e in  V o ka lw a n d e l zu  a, e oder o (po ln . Sehr.: y )  s ta ttg e fu n d e n : B re n d e l>  B renda l, 
B ry n d a l;  G rende l, G r in d e l bzw . G ründe l >  Grqdal, G rondal u sw .; Spiegel >  S peg il; K a fe l >  K a fe l, 
K a f i l ;  S urde l >  S u rd y l; K o rd e l >  K orde l, K o rd y l.  Das S u ff ix  -e l ü b t auch eine erw eichende 
W irk u n g  a u f vorausgehenden G u ttu ra l aus: R ie g e l>  R yg ie l; Z w icke l >  C w ik ie l.

E in e  a u ß e ro rd e n tlich  s ta rke , a s s im ila tiv  b e d ing te  A b w a n d lu n g  haben d ie  m itte la lte r lic h e n  
deutschen N am en  d u rch  d ie  A n fü g u n g  p o ln ische r S u ffix e  e rfah ren . Gerade in  dieser E rsch e in un g  
äuß ert s ich besonders d e u tlic h  d ie  A ss im ila tio n s te n d e n z  der po ln ischen  Sprache.

A m  häu figs ten  w ird  das po ln ische p a tro n ym isch e  S u ff ix  -ow icz, m it  dem  m an  u rs p rü n g lic h  den 
Sohn v o m  V a te r  un te rsch ied , an deutsche N am en angehäng t: L e o n h a rd , L e n h a rd >  Lenardow icz,

53) Wenn man diesen Namen von wend.-tschech. kolar =Wagner (aus aslaw. kolo =  rund) ableiten würde, müßte
man Kollary am ehesten als Pluralform auffassen, was weniger befriedigend erscheint.

M) Auszugsweise wiedergegeben in: „Krakauer Zeitung“  vom 9. 1. 44.
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Lenartou iicz; L ie g ne r >  L ig n a ro w icz ; N eugebauer >  N ikbo row icz ; S chw endrich  >  Swendrychowicz; 
S iegm und >  Z ygm und  >  Zych  ( =  K u rz fo rm ) >  Zychow icz; W agner >  W oj nu r owicz; W e n d rich  >  
W endrichow icz, W a ind richow icz ; Z e t n e r >  Cetnarow icz; W ach  >  IVachowicz; G o t t >  GotkowiczP6). 
D iese B e isp ie le  zeigen auch, daß die po ln ischen  S u ffix e  im  a llgem einen n ic h t d ie deutschen 
S u ffix e  ve rd rängen , sondern an ein deutsches S u ff ix  ange füg t w erden. Das S u ff ix  -ow icz h a t sich 
vo m  15.— 17. J a h rh u n d e rt in  ganz P o len  durchgese tz t u n d  dam als po ln ische  u n d  deutsche 
N am ensstäm m e in  g le icher W eise e rg r iffe n . Das t r i f f t  auch fü r  d ie  anderen S u ffix e  der g le ichen 
G ruppe , -ew icz u n d  -iew icz , zu, d ie  aber se ltener m it  deutschen N am en ve rbunden  w erden : 
R iege l >  R yglew icz; W a l >  W alew icz; K ö n ig  >  Kunigiew icsP6).

A u c h  das po ln ische N o m in a ls u ff ix  -ek, das m eistens d im in u t iv e  B ede u tu n g  h a t, is t  be i deutschen 
N am en  h ä u fig : B aue r >  B u re k ; F u h rm a n n  >  F u rm a n e k ; G u te r >  Guterek (daraus Guterch, 
Gutterch) ;  H a b e r >  H aberek; H ans >  H a n e k ; R e tz  >  Rex zeit, Ryczek; S ch iffe r >  S zyfarek; W a n - 
t u c h >  W antuszek. Se ltener s ind  die S u ff ix e  - ik  bzw . -y k  (F u h rm a n n  >  F o rm a n ik ; R o s e '>  Rozyk), 
•ak  (S tuche l >  Stuch lak), - ia k  (Rose >  Rozen~> R ozn iak) und  -ok  (F u h rm a n n >  F u rm a n o k )51).

A u c h  das in  ganz P o len  se it dem  15. J a h rh u n d e rt als A d e ls s u ffix , b a ld  aber auch be i B ü rg e r
u n d  B auernam en  a u ß e ro rd e n tlich  v e rb re ite te  u n d  be lieb te  S u ff ix  -s k i w ird  gern den deutschen 
N am en  a n g e fü g t: G rende l, G rin d e l, G rü n d e l >  G renda lsk i; L u d w ig >  L u d w in >  L u d w in s k i, 

L id w in s k i;  S chm ä le r >  S zynglärski'; W ie s n e r;>  W yzndrsh i. i D as S u ff ix  k a n n  auch m it  e inem  
w e ite ren  verschm olzen w erden, z. B . - ik  -J- sk i == ic k i (R o s e >  [*R u z e k ] >  R u s ick i).

H ä u fig  is t  auch d a s .S u ff ix  -o w sk i, das ve re in ze lt auch zu -osk i abgesch liffen  is t :  G u t >  Gntotv- 

s k i;  L u d w in >  L u d w iiw w s k ii  N e u m a n N aym nnow sk i, N eym ano fsk i; Gehairer >  Gebar>  Gcba- 
ro w sk i; K u tz  >  K uczow sk i; C e tnar >  C einarow ski, C etnaroski. Das S u ff ix  -ew ski ko n n te  dagegen 

n u r ganz ve re in ze lt fe s tg e s te llt w e rden : C la u s>  Oauzeicsfei.

G ern gehen dagegen d ie S u ff ix e  -czyk  und  -cz ik , d ie  an sich zusammengezogene D o p p e lsu ffixe  
(-ek  -)- - y k  bzw . - ik )  s ind , d ie  V e rb in d u n g  m it  deutschen N am en  e in : G u te r >  Guterczyk; L ie g ne r >  
L ig n a rc z y k ; S ch in d le r >  Szyndlarczyk, Szynglarczyk, S in g la rcz ik ; Z ieg le r Szyglarczyk; Z iegner >  
S zygn iarcz ik . Ganz selten ta u c h t be i deutschen N am en das po ln ische  D im in u t iv -S u f f ix  -os au f, 
z. B . in  Grygos ( >  K rü g e r) , w o  es an  d ie  S te lle  des deutschen e r-S u ffixe s  ge tre ten  is t.

A u ffä ll ig  is t  bei v ie le n  N am en die N e igung  zu r A b s c b lc ilü n g  der E n d s ilb e n  bzw . des A us lau tes. 
E in  p a a r E n tw ic k lu n g s re ib e n  m ögen das ve rd e u tlic h e n : B e rn h a rd >  B e rn a rd >  Bernady> B erna t 
oder B e rn a r; F u h rm a n n  >  F o rm a n  >  F o rm a ; L e n h a rd >  L e n a rt^>  L e n a r; M a r g o lf>  M a rg o l; 

T ie b u rg  >  T y b u r;  W c in e rt >  W anat. D e ra rtig e  A b sch le ifu n g e n  kön n e n  sowohl ana log iebed ing t 
als auch d u rch  schnelles Sprechen oder den W unsch  zu r A usm erzung  ungew öhn liche r L a u tfo lg e n  
ve ru rsa ch t sein. F o rm e n  w ie  L e n a r  u n d  B e rn a r  s in d  o ffe n s ic h tlic h  den N am en  a u f -a r angeglichen. 
F o rm a  is t  u n te r  dem  E in f lu ß  des m a tro n ym isch e n  S u ffixe s  u n d  von  p o ln . fo rm a  =  „F o rm “  
en ts tanden . B e i den ü b rig e n  B e isp ie len  m ag d ie  zw e ite  E rk lä ru n g  w a h rsch e in lich e r sein. In  
M a rg o lf w äre  z. B . d ie  L a u tfo lg e  -o l f  fü r  das P o ln ische unge w ö h n lich , ebenso in  T ie b u rg  die 

L a u tfo lg e  -u rg . 56 57

56) Zusammengezogen aus Gotekowicz, also zwei polnische Suffixe -ek und -owicz hintereinander.
5e) Bei der Namensform D re is ic icz  handelt es sich auch um das Suffix -owicz, bei dem nach Ausfall des o ein s einge

schoben ist.
57) Der Name Marschall entwickelt die Nebenformen M a rsza łe k , M a rs z a la rh , M arsza le k  und M arsza lka , wobei -ko 

Weiterbildung des Suffixes -ek ist und noch stärker diminutiven Charakter hat.
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Andererse its  k a n n  m an aber auch A u s la u tau fschw e llungen  beobachten, die s icher ana log ie

b e d in g t s ind , z. B . K u rz  >  K u re , K u rze  ( in  A na log ie  zu po ln . ku rze , a d j. =  „H ü h n e r - " ) ,  Kurcob  
(v ie lle ic h t in  A na log ie  zu p o ln . k u rc z a k  =  „großes junges H u h n “ ); K u n z >  K u n c , K uncz , K uncza  

(u n te r  dem  E in f lu ß  des p o ln . m a tro n ym isch e n  S u ffixe s  -a).

A n a lo g ie b e d in g t is t  s icher auch e in  v ö llig  regelloser W a n d e l der E n d s ilb e : B erna t (aus B e rn h a rd ) >  
B e m a l (A na log ie  zu dem  p o ln . S u ff ix  -a l) ; B ugna  (aus B ogner übe r B u g n a r) >  Bugno  (v ie lle ic h t 

E in f lu ß  der p o ln . N e u tr .-E n d u n g  -o);  D in d e r, D in te r  >  D yndo r.

K ennze ichnend  fü r  den gesam ten m itte la lte r lic h e n  deutschen N am ensbestand im  U n te rsuchungs
geb ie t is t d ie  N e igung  zu r E n tw ic k lu n g  neuer S proß fo rm en , d ie  s ich vo n  der A usgangsfo rm  im m e r 
w e ite r en tfe rnen . D ie  U m b ild u n g  geh t so w e it, daß das heu tige  E rsch e in un g sb ild  des Nam ens 
k a u m  noch irgendw e lche  Ä h n lic h k e it  m it  der deutschen G ru n d fo rm  des N am ens a u fw e is t. E rs t 
be i g rü n d lic h e r V e r tra u th e it  m i t  de r Masse der N am en is t  es m ö g lich , solche N am en  in  d ie e n t
sprechende N am ens fam ilie  e inzuordnen , u n d  h ä u fig  k lä r t  e rs t e in  z u fä llig e r a rch iva lisch e r Beleg 
d ie Z u g e h ö rig ke it eines solchen v ö llig  ve rs tü m m e lte n  deutschen N am ens au f. Solche A b w a n d lu n 
gen s ind  te ils  ana log iebed ing t, also du rch  A n g le ich u n g  an po ln ische  W o r t-  u n d  N a m e n svo rb ild e r 
ve ru rsach t, oder sie s ind  als A bsch le ifungen  bzw . V e re in fa ch u n g  b e s tim m te r im  Poln ischen 
schwer sprechbarer, u n gew öhn liche r L a u tfo rm e n  zu deu ten . Im  fo lgenden  so llen n u n  e in ige 
o ffe n b a r ana log iebed ing te  N am ensabw and lungen  zusam m engeste llt w erden. D e r N am e A lb re c h t 
e n tw ic k e lt e in ige N am ensfo rm en, die zunächst n ic h t als zu dieser N am enssippe gehörig  zu erkennen 
s ind : O lbris , O lbrot, O lbrzut, Obrzut, O bryk. I n  diesen N am en w irk e n  sich verschiedene A n a lo g ie 
vorgänge aus. D ie  ersten d re i N am en scheinen vo lkse tym o lo g isch  m it  po ln . o lb rz y m  =t=- „R ie s e " 
in  V e rb in d u n g  geb rach t zu sein. In  Olbrzut übe rschne ide t sich diese F o rm  be re its  m i t  der A n 
le h n un g  an p o ln . o b rz u t =  „B e w u r f“ , d ie in  Obrzut ganz d e u tlic h  zu tage t r i t t .  O bryk  dagegen 

sche in t in  A n le h n u n g  an polxi. o b ry k n ą ć  się == „ansch n a u ze n " en ts tanden  zu sein u n d  so llte  
w o h l zug le ich  das W esen des N am ensträgers  kennze ichnen . G rende l, G rin d e l bzw . G ründe l w ird  
nach dem  V o rb ild  vo n  p o ln . g rądz ie l =  „D e ich se l“  zu Grądel u n d  Grądziel  u m g e b ild e t. V  enn 
H an tuch  (aus H a n d tu c h ) zu Chatuch  w ird , so m ag p o ln . cha ta  — „ H ü t te “  u n d  das po ln ische 
S u ff ix  -uch  vorgeschw ebt haben. In  dem  W o rtw a n d e l L u d w ig  >  L o n d w ik , L ą d ic ik  sche in t A n 
g le ichung  an po ln . lą d  =  „L a n d “  vo rzu liegen , w enn  sich h ie r n ic h t m u n d a rtlic h e  E in flüsse  aus
w irk e n . W e n n  W agner in  e inem  F a lle  übe r W oynar zu W o ln a rsk i w ird ,  so ka n n  es sich um  A n a 
lo g ie b ild u n g  nach po ln . w o ln y  =  „ f r e i “  hande ln . D ie  von  B u rk h a rd  abge le ite ten  F o rm en  B u rka t, 
B u rko t, B u rh o t w erden  vo lkse tym o lo g isch  heute  als p o ln . b u ry  k o t  =  „g ra u e  K a tz e "  gedeute t. 
H ie r  is t also e in  A bsch le ifungsvo rgang  in  den jü n g s te n  F o rm en  in  einen ana log iebed ing ten  U m - 
w a n d lungsvo rgang  übergegangen. A us D ro s t e n tw ic k e lt s ich in  A n le h n u n g  an p o ln . d rozd =  
„D ro sse l“  de r N am e D rozd , de r in  so s ta rk  deutsch du rchse tz ten  G ebie ten w ie  dem  U n te rsu ch u n g s
ra u m  n ic h t vpn  dem  po ln ischen  W o r t ,  sondern von  deu tscher W u rze l he rzu le ite n  is t.

Z u  w elchen u n ke n n tlich e n  F o rm e n  e in  N am e abgew ande lt w erden ka n n , ze ig t b e isp ie lh a ft dei 
N am e O try t, de r zunächst ü b e rh a u p t n ic h t e rk lä rb a r schien. E rs t e ingehende s ip p e nku n d lich e  
U n te rsuchungen  b ra ch te n  das E rgebn is , daß es sich u m  eine v ö llig  e n ts te llte  u n d  abgeschliffene 
F o rm  des N am ens G o ttfr ie d  h a n d e lt. Im  T a u fb u c h  v o n  B in a ro w a , K r .  Jasio , finden  sich fo lgende 

E in tra g u n g e n :

1. G o tfr id , A d a lb e rtu s
*31 . 3. 1833 in  B in a ro w a , H a u s -N r. 42 

-  1. 4. 1833 ebda.
V a te r: G o tfr id , Joannes, in q u il in u s
M u t te r :  Z a iąc , M a ria n n a , de S u bu rb io  B iecz ( =  aus B iecz-V o rs ta d t)

T a u fb u c h . B d . I I ,  S. 122
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2. O t t f r id ,  Josephus

* 4. 2. 1835 in  B in a ro w a , H a u s -N r. 83
—  6. 2. 1835 ebda.

V a te r: O t t f r id ,  Joannes, in q u il in u s  
M u tte r : Z a jąc , M a ria n n a , de S ub u rb io  B iecz

T a u fb u c h , B d . I I ,  S. 135
3. O tfr id ,  C a th a rin a

6. 6. 1838 in  B in a ro w a , H a u s -N r. 64
—  7. 6. 1838 ebda.

V a te r : O t fr id ,  Joannes, in q u il in u s

M u tte r :  I  rancisca f i l ia  M a th ia e  D y lą g , h o rtu la n u s  de Sw ięcany

T a u fb u c h , B d . I I I ,  S. 153
4. O t r y t ,  A n to n iu s

* 13. 5. 1840 in  B in a ro w a , H a u s -N r. 64 
— 14. 5. 1840 ebda.
V a te r : O t r y t ,  Joannes, in q u il in u s
M u tte r :  F ranc isca  p. M a th ia s  D y la k  e Sw ięcany

T a u fb u c h , B d . I I ,  S. 163

Es h a n d e lt s ich also um  v ie r  K in d e r  des g le ichen V a te rs , und  zw a r s tam m en N r. 1 u n d  2 aus der 
e rs ten  E he u n d  N r. 3 und  4 aus der zw e iten  E he . Im  L au fe  von  7 Ja h re n  tre te n  fü r  den g le ichen 
N am ensträge r 4 verschiedene F o rm en  a u f. D e r N am e selbst is t  in  d ieser Z e it  b is zu r U n k e n n t lic h 
k e it  e n ts te llt  w o rden , so daß n iem and  d a h in te r  e inen deutschen N am en v e rm u te n  k ö n n te . Im  
a llgem e inen  w u rde  der N am e n u n  in  der e n ts te llte n  F o rm  w e ite rg e fü h rt. Ausnahm sw eise ka n n  
spä te r auch e in m a l w iede r die a lte  F o rm  au fta u ch e n , w o fü r  ebenfa lls  e in  Beleg aus der gleichen 
F a m ilie  a n g e fü h rt w erden ka n n : A us dem  P fa rra rc h iv  von  F ry s z ta k , K r .  Jas io  (T a u fb u c h  C ie
szyna, B d . I I ,  S. 177):

G o t t f ry d , A d a lb e rtu s

* 8. 4. 1882 in  C ieszyna 
— 10. 4. 1828 in  F ry s z ta k

V a te r: G o tt f ry d , A n to n iu s , in q u il in u s , f i l .  Joann is  e t M arie  D y lą g

Es h a n d e lt s ich also h ie r be re its  u m  einen Sohn vo n  N r. 4, der 1840 als O t r y t  e ingetragen w ar, 
je tz t  aber w iede r als G o t t f ry d  e rw ä h n t w ird .

E in  andere r Nam enswechsel sei aus dem  P fa rra rc h iv  von  B iecz a n g e fü h rt:

1. S zvech lik , D o m in icu s
*  2. 8. 1833 in  B iecz

3. 8. 1833 ebda.

V a te r : S zve ch lik , F ra n z isku s , m u ra riu s  
M u tte r :  N o v a k , C a th a rin a  t

T a u fb u c h  B iecz, B d . I I ,  S. 23
2. S czve rling , R ochus

* 10. 8. 1838 in  B iecz 
— 12. 8. 1838 ebda.

V a te r : S czve rling , F ranc iscus, m u ra riu s  
M u t te r :  N o va k , C a th a rin a

A uch  h ie r h a n d e lt es sich u m  K in d e r  des g le ichen E lte rn p a a rs .
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Sebastianus P leyzne r, der 1833 im  T a u fb u c h  vo n  C ieszyna, B d . I I ,  S. 3 (P fa r ra rc h iv  F ry s z ta k ) , 
e rw ä h n t w ird ,  ta u c h t 1846 (ebda. S. 52) als P re isner au f. A n to n iu s  P reysner aber w ird  1835 i in  
T a u fb u c h  G lin ik  d o ln y , B d . I I ,  S. 16 (P fa r ra rc h iv  F ry s z ta k ) , in  dieser F o rm , 1837 als P leysner 
(ebda. S. 25), 1839 als P le isner (ebda. S. 39) u n d  1842 als P rezner (ebda. S. 57) genann t.

D ie  F rage, im  V e r la u f w e lcher Ze itspanne  e in  deutscher N am e dem  frem den  L a u ts ta n d  a s s im ilie r t 
w u rde , is t schw er zu  bes tim m en . Es h in g  sicher von  der zah lenm äßigen S tä rke  u n d  vö lk ischen  
F e s tig k e it der G em einscha ft ab, in  der der N am ensträge r leb te . I n  geschlossenen deutschen 
Sprach inse ln  t r a t  d ieser W ande l e rs t sehr langsam  e in . In  e inze ln  liegenden deutschen S ied lungen, 
die w eder V e rb in d u n g  zu r deutschen H e im a t noch zu den größeren S prach inse ln  h a tte n , w ird  die 
sprach liche  A s s im ilie ru n g  rascher v o r  s ich gegangen sein. G ru n d sä tz lich  is t  aber fes tzuste llen , 
daß m an  von  der A s s im ila tio n  eines deutschen N am ens an po ln ische  N am ens- oder W o r tv o rb ild e r  
n ic h t a u f einen be re its  vo llzogenen V o lks tum sw echse l des N am ensträgers schließen d a rf, genau 
so w en ig , w ie  e tw a  der W echsel der Sprache m i t  V o lks tum sw echse l zusam m enzufa llen  b ra u c h t. 
N ic h t e inm a l N am ensabw and lung  u n d  Sprachw echsel b rauchen  zum  g le ichen Z e itp u n k t e in 
z u tre te n . So tauchen  z. B . in  Z e iten  vö lk is ch e r In d iffe re n z  be re its  frem de  S u ffixe  a u f, w ährend  
d ie a lte  Sprache noch  im  G ebrauch is t.

D ie  sp rach liche  A b w a n d lu n g  der m itte la lte r lic h e n  deutschen N am en h a t e tw a  i m 15. J a h rh u n d e rt 
e ingesetzt. D ie  deutsche Sprache h a t aber e rh e b lich  lä nge r ge leb t, I n  den S tä d te n  des deutschen 
S iedlungsgebietes sche in t sie in  der M it te  des 16. J a h rh u n d e rts  vo n  der po ln ischen  Sprache v e r
d rä n g t w o rden  zu sein. A u f  dem  Lande  h a t sie sich aber e rheb lich  länger geha lten , was b isher 
n ic h t b e k a n n t w a r. So ko n n te  ic h  a u f G ru n d  m ü n d lic h e r Aussagen fes ts te llen , daß  in  den D ö rfe rn  
der e ins tigen  B ieczer Sprach inse l, w ie  e tw a  R ozem bark , noch v o r  ru n d  100 Ja h re n  d ie  deutsche 

Sprache vo n  a lte n  L e u te n  gesprochen oder w enigstens doch ve rs tanden  w u rde . M an  e rz ä h lt sogar, 
daß es dam als zu S tre it ig k e ite n  u n d  Schlägereien zw ischen den deutschen u n d  po ln ischen  S prach - 
trä g e m  k a m  u n d  daß die deutschen N am en  fü r  d ie  po ln ische G ruppe  A n la ß  zu S p o tt u n d  N ecke
re ie n  b ild e te n . D ie  deutschen N am en  u n te r la g e n  h ie r aber be re its  se it zw e i b is  d re i J a h rh u n d e rte n  
e inem  A bw a n d lu n g svo rg a n g , der die V e rm u tu n g  a u fko m m e n  lassen k ö n n te , daß zu dieser Z e it auch 
bere its  der S prachw ande l d u rc h g e fü h rt w a r. W enn  aber auch in  jü n g s te r Z e it  noch N am en , die 
bere its  se it Ja h rh u n d e rte n  abgew ande lt w a ren , im m e r w ie d e r e in m a l ve re in ze lt in  ih re r  u rsp rü n g 
lichen  F o rm  a u ftauchen , so ze ig t dies, daß auch nach der v ö llig e n  P o lo n is ie ru n g  der m it te la lte r 
lichen  deutschen S ied ler ih r  S p rachem pfinden  noch n ic h t ganz untergegangen is t. D e r A s s im i
la tio n svo rg a n g  is t n ic h t sch la g a rtig  e inge tre ten , sondern h a t s ich stu fenw eise du rchgese tz t, in d e m  
er zunächst e iiy in  L a u t oder eine S ilbe  e rfaß te , w ä h rend  der R est des W o rte s  noch  be i dem  a lten  
L a u ts ta n d  bzw . der a lte n  S ch re ibung  ve rb lie b . W enn  z. B . F u h rm a n n  >  F ü r  m ann  w ird ,  so is t 
in  der e rsten W o r th ä lf te  das im  P o ln ischen  u n b e ka n n te  D ehnungs-h  geschw unden, w ä h re n d  sich 
in  der zw e iten  S ilbe  d ie  deutsche D oppe lkonsonanz noch  e rh a lte n  h a t. D e ra rtig e  F o rm e n  er
s trecken  sich ü b e r J a h rh u n d e rte  u n d  lassen erkennen , daß d ie  A npassung  an den frem den  L a u t
s tand  u n d  die fre m d e  S ch re ibung  e rs t ganz a llm ä h lic h  v o r  sich gegangen is t.

|
S P R A C H L IC H E  B E Z IE H U N G E N  Z U  S C H L E S IE N

D ie  bes ied lungsgesch ich tlichen  Ta tsachen  legen die F rage nahe, ob n ic h t auch in  der la u tlic h e n  
F o rm  de r N am en  E rsche inungen  vo rh a n d e n  s ind , d ie  s ich aus dem  Schlesischen h e rle ite n  lassen. 
T a tsä ch lich  lassen sich sow oh l im  V o k a l-  als auch im  K o n sonan tensys tem  B eziehungen zum  
Schlesischen nachw eisen. So d e u te t der W a n d e l v o n  d t.  ä > o ,  der z. B ,  in  Iloberek, Choberek 
zu tage t r i t t ,  a u f Schlesien, w o  m h d . ä > ö  w ir d 58). Im  vo rka rp a te n lä n d isch e n  K o lo n isa tio n s - 5

5S) W. von Unwerth, Die schlesische Mundart, S. 20. — W. Jungandreas, Besiedlung Schlesiens, S. 66f.
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geb ie t w äre danach n u r noch die V o k a lk ü rz u n g  h inzugekom m en. Ebenso k a n n  m an  den W a n d e l 
v o n  d t. e > a  (R e e tz >  Ryczek) vo m  Schlesischen h e rle ite n , w o m h d . e > I  w u rd e 59 *). D ieser L a u t
w andel h ä tte  dann  h ie r in  e iner V o k a lk ü rz u n g  i >  o seine F o rtse tzu n g  gefunden. A u ch  der W a n d e l 
von  d t. ö > u  (Rose >  R us) lä ß t sich d u rch  fo lgende E n tw ic k lu n g s re ih e  e rk lä re n : m h d . ö >  
schles. ü 80) >  u  im  vo rka rp a te n lä n d isch e n  N am ensgu t. V ö ll ig  ü b e re in s tim m e n d  m it  dem  Schle
sischen is t  de r W a n d e l vo n  m h d . o > u ,  z. B . V oge l >  F u g ie l, V og le r >• F u g la r z, en tsprechend 
m h d . v o g e I>  schles. fu g l61). I n  den N am en  is t  also u < 5  m i t  u - < o zusam m engefa llen. D e r 
W a n d e l vo n  d t .  a > o  (z. B . A lb re c h t>  Olbrycht) h a t ebenfa lls  seine E n tsp re ch u n g  im  Schlesi
schen, w o  e r ü b e ra ll außer v o r  n  - f  V e rsch lu ß la u t, v o r  V e la r la u t u n d  v o r  1 -| D e n ta lve rsch lu ß  
a u f t r i t t 62). D ie  g leiche Ü b e re in s tim m u n g  lä ß t s ich fü r  den L a u tw a n d e l i  >  9 fes ts te llen , de r in  
g le iche r W eise im  G lä tz ischen  e inge tre ten  is t :  m h d . i > a 63).

A u c h  d ie  N e igung  z u r E n tru n d u n g  der U m la u te  is t  be iden G eb ie ten  gem einsam , ohne daß die 
la u tlic h e n  V orgänge ü b e re in s tim m e n . Im  Schlesischen w ird  ö >  e e n tru n d e t64) u n d  n ic h t zu o, 
w ie  es h ie r e in m a l bezeugt is t.  Dieses e inzige B e isp ie l K ö rn e r >  K orna row icz  m ag aber eine A u s 
nahm e d a rs te llen  u n d  daher e in  falsches B i ld  ergeben. F ü r  den W a n d e l d t .  ä >  e (Schäfer >  Sze- 

' fa re k )  g ib t  es auch n u r  eine m itte lb a re  E rk lä ru n g . M h d . ae is t  im  Schlesischen v e rtre te n  d u rc h  ä 
(S ä fj — Schäfer) oder e bzw . 5 ,  w o vo n  d ie be iden  le tz te re n  im  V o rk a rp a te n la n d  g e k ü rz t sein 
kö n n te n . V o r a llem  wechseln im  Schlesischen e -L a u t u n d  ä be i solchen W ö rte rn , d ie  „m it te ls  
u m la u tfo rd e rn d e r S u ffixe  aus u n u m g e la u te te n  abg e le ite t s in d “ , w ozu  auch  das B e isp ie l Schäfer 
g e h ö rt05). M h d . iu  w ird  im  Schlesischen zu  o i d ip h th o n g ie r t. I n  dem  w estga liz ischen N am ens- 
bes tand  w ird  es aber zu a und i  e n tru n d e t, was der E n tru n d u n g  des ku rze n  ü  im  Schlesischen' 
zu  i  (s t ik la  =  S tückchen), im  G lä tz ischen  auch zu a e n ts p r ic h t66). E in d e u t ig  is t d ie  Ü b e re in s tim 
m ung  be i de r E n tw ic k lu n g  vo n  m h d . ü , das h ie r  genau w ie  im  Schlesischen67) zu i  u n d  a w ird  
(d t .  F ü rs t >  F ü rs t, F iirs z t, F irs t,  F irs z t, F ie rsz t, F irsch t, F is z l, F y rs t, F ir t ,  Fors t). D ie  E n tw ic k lu n g  
v o n  lang  ü  (m hd . iu )  h a t s ich also anscheinend der vo n  k u rz  ü  (m h d . ü) angeschlossen. W enn  
d t.  e i (m hd . ei) im  L a u ts ta n d  der N am en  e rh a lte n  geblieben is t ,  so fin d e t das n u r eine E n ts p re 
chung  im  G rüneberger K re is , w ä h rend  sonst im  Schlesischen m h d . e i zu ae u n d  e gew orden is t67). 
A u c h  d ie  Ta tsache , daß im  N am ensbestand dem  d t.  eu (o i) ( <  m h d . iu )  e in  ei bzw . a i e n ts p r ic h t, 
h a t e ine E n tsp re ch u n g  n u r  in  T e ilg e b ie te n  Schlesiens, in  den südöstlichen  T e ile n  des G ebirgs- 
schlesischen (os tw ä rts  B rü cke n b e rg  —  Schm iedeberg, im  W a ld e n bu rg e r K re is  u n d  in  e in igen 
D ö rfe rn  be i H a b e ls c h w e rd t)68). N ach  der K a r te  21 des D eutschen  S pracha tlas  w ird  iu ch /e u ch  
auch in  Oberschlesien, e tw a  zw ischen Z iegenhals, K ra p p ik  u n d  K ä tsch e r, zu a ich . A u ß e rh a lb  
Schlesiens fin d e t s ich e ich  bezeichnenderweise in  e iner w e ite re n  T o c h te rm u n d a rt des Schlesi
schen, im  H ochpreuß ischen  ( =  im  m itt le re n  T e il  des ostpreuß ischen E rm la n d s ), fe rne r in  e inem  
schm alen S tre ife n , de r sich v o n  der L a u s itz  übe r Sachsen u n d  T h ü rin g e n  b is an die W estgrenze 

be i Z w e ib rü cke n  e rs tre ck t.

D e r n u r in  der F o rm  K in ig o w ic z  (aus K u n ig )  bezeugte i -L a u t  aus m h d . ü  lä ß t s ich ebenfa lls  aus 
dem  Schlesischen h e rle ite n , w o m h d . ü  f rü h  e n tru n d e t w u rde  u n d  dann  der E n tw ic k lu n g  vo n

59)
60) 
«.) 
62\ 
63)

M)
65)
66)
67)
68)

W. von Unwerth, a. a. 0 ., S. 221.— W. Jungandreas, a. a. O., S. 68f.
W. von'U nw erth, a. a. O., S. 24. — W. Jungandreas, a. a. 0 ., S. 69.
W. von Unwerth, a. a. O., S. 14. — W. Jungandreas, a. a. O., S. 6311.
W. von Unwerth, a. a. 0 ., S. 8f. — W. Jungandreas, a. a. O., S. 571.
W. von Unwerth, a. a. 0 ., S. 121.
W. von Unwerth, a. a. 0 ., S. 25f.
W. von Unwerth, a. a. 0 ., S. 211.
W. von Unwerth, a. a. 0 ., S. 19.
W. von Unwerth, a. a. 0 ., S. 28.
W. von Unwerth, a. a. O., S. 27f.
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m h d . i  fo lg te . Im  W o rt K ö n ig  w u rde  dieser i -L a u t  dann  gedehn t-: k ln ic h 69), w äh rend  in  dem 
N am en K in ig o w ic z  das ku rze  i  e rh a lte n  b lie b . E rh e b lic h  hä u fig e r aber s ind  d ie  N am en m it  u  w ie  
K un igo tv icz , be i denen also eine andere L a u te n tw ic k lu n g  als im  Schlesischen e inge tre ten  is t.

Im  K onsonan tenbestand  der N am en s in d  d ie  A u k lä n g e  an das Schlesische e rh e b lich  spä rliche r. 
D e r Ü bergang  vo n  s tim m losem  s nach r  zu s tim m losem  sch, den w ir  in  der N am enssippe F ü rs t 
( >  F irs z t  usw .) beobachten können , is t  im  Schlesischen a llgem e in  v e rb re ite t70), f in d e t sich d a r
übe r h in a us  aber auch in  w e ite n  G eb ie ten  O stdeutsch lands.

A u c h  der A u s fa ll des n  v o r  d u n te r  N asa lie rung  des vorausgehenden V oka ls  lä ß t s ich vo m  Schle
sischen h e rle ite n , w o  in lau tendes  n  - f  d nach  i  u n d  u  im  Laus itz isch-Sch les ischen u n d  in  den 
D ip h th o n g ie ru n g sm u n d a rte n  zu ng  w ird . D ie  N am ens fo rm  Szwandrak  h a t ih re  E n tsp re ch u n g  
im  G ebirgsschlesischen u n d  G lä tz ischen , w o  als V o rs tu fe  zu  diesem  L a u tw a n d e l das n  n u r  eine 
le ich te  P a la ta lis ie ru n g  e rfah ren  h a t71). Schlesischen L a u ts ta n d  ze ig t auch d ie  N am enssippe 
W agne r. G enau w ie  im  Schlesischen is t  auch h ie r b e i der m h d . L a u tg ru p p e  age v o r  n  S chw und 
des g e inge tre ten . A us  der V e rb in d u n g  des p a la ta lis ie rte n  g m it  dem  vorangehenden V o k a l zu 
e inem  L a n g d ip h th o n g  u n d  der P a la ta lis ie ru n g  des fo lgenden  D e n ta ls  ergaben s ich  verschiedene 
L a u te n tw ic k lu n g s m ö g lic h k e ite n . D ie  h ie r  be legten N am ensfo rm en  W o in a r, W o jn a r  usw . gehen 
a u f den schlesischen G ru n d ty p u s  agen >  ö in  z u rü c k  u n d  zeigen besondere Ü b e re in s tim m u n g  m it  
dem  Lausitz isch-Sch les ischen , w o  a g e > o i  gew orden is t72).

B e i den S u ffixe n  f in d e t s ich n u r in  der N am ensfo rm  R id r  eine Ü b e re in s tim m u n g  m it  dem  Schlesi
schen, w o  be i dem  m hd . S u ffix  -aere A u s fa ll des V o ka ls  u n d  W a n d e l des r  zu s ilb ischem  r  einge
tre te n  is t 73).

V o ka lschw ünd  im  P rä fix  ge-, der im  M it te lte i l  des schlesischen D ip h thong ie rungsgeb ie tes , be 
sonders im  K r .  G logau rech ts  u n d  lin k s  der O der v o rk o m m t74), is t n u r  in  dem  N am en  N igbo r 
( <  N eugebauer) be leg t.

Zusam m enfassend k a n n  fe s tg e s te llt w erden, daß eine R e ihe  sp ra ch lich e r Züge b e i den u n te rsu ch te n  
N am en  d e u tlic h  a u f schlesischen U rs p ru n g  h inw e isen . W e n n  daneben aber v ie le  E rsche inungen  
eine andere E n tw ic k lu n g  als das Schlesische zeigen, so m u ß  m a n  sich ve rgegenw ärtigen , daß 
sich die deutsche Sprache u n d  d a m it auch die deutschen N am en  im  m itte la lte r lic h e n  deutschen 
S ied lungsgeb ie t des V o rka rp a te n la n d e s  se it de r K o lo n is a tio n s z e it, d. h . se it ru n d  500 Ja h re n , 
u n te r  v ö llig  anderen V orausse tzungen  u n d  v o r a lle m  in  e iner ganz anders gea rte ten  fre m d v ö l
k ischen U m w e lt e n tw ic k e lte n  als das Schlesische, das se it je n e r Z e it  in  den Lebensbere ich  d e u t
scher Sprache und  deutschen V o lk s tu m s  e in g eb e tte t u n d  ka u m  noch fre m d sp ra ch lich e n  E in 
flüssen ausgesetzt w a r.

JU N G E  D E U T S C H E  N A M E N  A U S  Ö S T E R R E IC H IS C H E R  Z E IT

A d le r : A d le r  A sche r: Ascher
A lb re c h t: A lb rech t A s t: A s t
A n g s te r: Angste r, A n g s tr  A u g u s tin : A u g u s tin
A re n d t:  A re n d t

“*) W. von U nwertli, a. a. O., S. 19. ,
10) W. von Unwcrth, a. a. O., S. 47.
'*) VV. von Unwerth, a. a. O., S. 39f.
72) W. von Unwerth, a. a. O., S. 68ff.
,3) W. von Unwerth; a. a. O., S. 56.
74) W. von U nwertli, a, a. O., S. 55.
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ß ä c k : B äck  
B äcke r: B ekier 
B ä n d ik : B ändyk  
B a u e r: B auer 
B a u kn e ch t: Bauknecht 
B a u t: B a u t 
B a ye r: B ayer 
B e ize r: Belcer 
B enz: Benz, Bene 
B e rd e r: Berder 
B e rge r: Berger 
B ib e r: B iber, B ib r  
B il ,  B ie (h ) l: B it ,  B ie l 
B la sch ke : Blaschkc  
B o lz c r : Boicer75)
B öß , B öhs: Böhs, Bes 
B ra n d t: B ra n d t 
B ro k l:  B ro k l 
B u h l:  B u h l 
B u rg e r: B urge r 
B u rk h a rd : B urgha rd t 
B u t te r :  B u tte r

/
C h ris t: C hris t, Chryst

D a h lke : D a lke
D a m m : D am m , D am
D a u m : D aum
D e n k : D enk
D e r l:  D e rl

D ie tr ic h : D itr ic h
D o lle n b u rg : D ollenburg
D ö llin g e r: D ö llin g e r
D o n h ö fn e r: D onhöfner
D ö rfle r , D ö r f le r :  D ö rfle r , D ö rfle r
D re ye r: D reyer
D rö ß le r: D rössler

D u m en : D um en76)

E b n e r: E bner

E le n d , E ile n d : E lend, E ilend  
E m m ic h : Em ych  
E n g : E ng  
E n g lis ch : E ng lisch  
F ang : Fang iew icz

F ic k : F ik ,  Fek 
F ig n e r: F ig n e r  
F im m e l: F im e l 
F isch : F isch
F ischer: Fischer, F iszer, F'iszr 
F it tm a ie r :  F ittm a je r  
F le ck : F le k  
F ra n k : F ra n k  
F ra n z : F ra n z  
F ra u n e r: F ra u n e r  
F re y : F re y  
F r ie d r ic h : F ry d ry c h  
F ris ch m a n n : Frischm an  
F rone isen: Froneisen  
Fuchs : Fuchs  
F u g : F ug, F u k

G a b e r: Gaber
G angho fe r: K a n ko fe r, K a n k o ffe r
Gansser: Ganszer
G a rs tig : G arstik
G ebe rt: Gebert
G eis le r: Geisler
G ellen : Gellen
Gem ser: Gemser
G e rlich : G erlich
Gessing: Gessing
G ie rm a n n : Gierm ann
G la tz : Glac
G lo d t: G lo d t
G lü c k : G lück
G ogle r: Gogler
G ö rtz , Görtz, Görz
G ötz, -e: Götz, Götze
G riebe l: Grybel
G riege l: Grygel, G rygie l
G rim m : G rim

G ro h m a n n : G rohm ana, Grohm an, K rochm a l 
G roß : Gross 
G roßer: Grosser

G roß m ann : Grossmann, Grossman 
G ru b n e r: Grubner 
G u rb e r: Gurber, Gurba  

G u tm a n n : G utm anski

75) Deutsche Ausgangsform nicht m it Sicherheit festzulegen. Ablaut des Stammvokals aus Balzcr oder Beizer ist 
unwahrscheinlich. Das unveränderte Suffix -er deutet auf das 19. Jh., in  dem auch dieser A blaut im  allgemeinen 
nicht mehr eintrat.

7#) Wahrscheinlich — nhd. Daumen. Die Form zeigt noch mhd. Lautstand (u noch nicht zu au verschoben).
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ł ia a k :  H a k
H aas: H aas, Haass
H a d le r: H a d le r /
H agen: Hagen
H a h n : H ahn
H a rn e r: H a r  ner
H a rtfe ld e r : H artfe lde r
H asne r: H asner
H e in z : H einz
H e lle : H elle
H e lle r: H e lle r
H e rb e rt : Herbert
H e rm a n n : H erm an
H e ro ld : H ero ld
H erzog : Herzog, Hertzok
H ild :  H ild
H o c h le itn e r: H ochle itner 
H o c k : Hock  
H ö flic h : H ö flic h  
H o p p e n s te d t: Hoppenstedt 
H o rn : H o rn  
H ü b n e r: H übner

Ja cke r: Jake r 
Ja co b i: Jacobi 
J a h n : Ja h n  
Jaksch : Jaksch  
Jasum er: Jasum er 
Je nne r: Jenner 
J o rd a n : Jo rdan  
J u n g : Ju n g  

Ju n g e r: Junga

K a h l: K a h l
K a p a u n : K a p a u n
K a p p e l: K a p p e l
K a rp i:  K a rp i, K a rp le tv icz
K a usch : K ausz
K ech le : Kechle
K in d e l:  K in d e l
K in d e r :  K in d e rk a
K la r :  K la r ,  K la ra , K la ro w icz
K la u se : K lause
K le b e r t:  K lebert
K le in :  K la jn
K le m e n t: K lem ent
K lo p s (e r) : K lo p sa
K lo tz :  K lo c , K locz, K locek

71) V S1. S. 248

K lu g : K lu g  

K lu se : K lu s , K lu z  
K nede lhaus : Knedelhaus  
K o b is c h : K ob isch77)
K o c h lö ffe l: K och lö ffe l 
K ö h n e : Köhhe  
K o lb e n h e ie r: K olbenha jer 
K o lle r :  K o lle r  
K ö lle r :  KöUer 

K o n ra d  :K o n ra d  
K ra n z : K ra n z
K ra u s , K ra u ß : K ra u s , K rauss  
K re b s : Krebs

K re tsch m a n n : K re tzm ann , Kreczm an  
K ro b e l, K rö b e l: K robe l, K röbe l 
K ru g : K ru g  
K ru p e : K ru p e  

.K ru s e : K ru s , K ru s  
K ü b e l: K übe l, K u b lin  
K u lm a n n : K u lm a n n  
K u rz : K u rz  
K u rz w e il:  K u rz w e il 
K u ts c h e r: Kutscher, Kuczer, Kuczera  
K u tz :  K u tz

Lan d sm a n n : Landczm an  
L a n g : Lang
L a n g e r: Langer, L a n g ie r  
Lege l: Legie l 
L e ß m a n n : Lessman  
L e ysn e r: Leysner 
L ib ra n d t(s ) : L ib ra n t, L ib ra n s  
L in d e r :  L in d e r  
L in k :  L in k  
L in te n : L in ie n  
L o renz : Lorenz, Lorenc  
Lösch : Lösch, Les (?)

M agne r: M agner
M a ie r: M a ie r, M a je r , M a ye r
M a rch : M a rch
M arch e i: M arche i
M e is te r: M ajs te rek
M ende l: M endel, M ente l, Mgdel
M etzenauer: Metzenauer
M e tz le r: M etzle r
M ild n e r : M ild n e r
M in k : M in k
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M isch le r: M isch le r

M oser: M oser
M ü h lra d : M ü h lra d
M ü lle r : M ü lle r , M ile r , M ile row icz

M ü lln e r : M ü lln e r

N a g le r: N agler 
N eg ie r: Negier 
N e u b e rt: Neubert 
N eudeck: Neydek 
N e u h o ld : N e iho ld  
N ie d e rm a ie r: N iederm a ie r 

N ik la s : N ik la s  
N u p p en a u : N uppenau

O pp : Opp 
O rche l: Orchel 
O tte : Otte

P a u ly : P a u ly  
P e lz : Pelz, Pelc, Pels 
P e rte l: Pertel 
P e te r: Peter 
P h il ip p : P h il ip p  
P ic h le r: P ich le r  
P ir k e l:  P irk e l 
P lach : P lach  
P laschke : Plaschke
P le iß ne r, P le isne r: P le isner, P leysner, P leysner 

P re ißne r, P re isne r: P re isner, Preysner 

P resser: Presser 
P r itz n e r: P ritzn e r  

P ro l l : P ra ll

R adem acher: Rademacher 

R a d le r: R adler 
R a m p e lt: R am pelt 
R aucher: Raucher 

R a u e r: R a u r
R eichenberg : Reichenberg, Reichenberk 

R e ik (e ): R e ik
R e im a n n : R e im ann , R e jm ansk i, R e jm ia n sk i, 

R a jm ann
R e in h o l d t :  R e inho ld t 

R e iser: Reiser 
R e n n e r: Renner 

R e w ig : Rewig

78) Deutsche mundartliche Form aus Sankt Peter.
79) Namensentstellung s. S. 236

R ic h te r: R ichter 
R ingenberg : Ringenberg  

R ö m e r: Römer 
R ondew a ld : Rondeivald  

R o th : Roth  
R o tte r : Rotter

Sansenhofer: Sansenhofer 

Schaber: Schaba 
Schach: Schach 

S chack: Schack 
S cha ffe r: Schaffer 
S cha ffe r: Schaffer 
Schefifler: Schefler, Szeffler 

S cheller: Szeler 
S chem m ler: Szemla 
Scherzer: Scherzer 
S ch im m er: Schim m er 
S ch in d le r: Schind ler 

S ch irm e r: Schirm er 
S ch lack: Schlack 
S ch lick : Schlick  
S ch loch: Schloch, Szloch 
Schm ager: Schmager 
Schm alz: Schmalz
Schm ied, S c h m id t: Schmied, Schm idt, Schm id, 

Szmyd, S m id  
S chm iedel: Schmiedel
S chneider: Schneider, Sznajder, Sznayder, 

Sznajdrow icz
Schom peter78 79) : Szompeter 
S chönborn : Schönborn 
S c h o ttm ü lle r: Schottm üller

«
S chre iner: Schreiner
S c h u b e rt(h ): Schubert, Schuberth

S chuch: Szuch
S ch u lth e iß : S chultis
Schu lz : Schulz, Szultz, Szulc, Szule

Schünke: Schünkc
S chuster: Schuster
S chü tz : Schütz, Szütz
S chw äch lich : Szvechlik, Sczverling™)

S chw arz: Schwarz 
Sch w e tz : Schweiz 
S chw itze r, S chw yzer: Swicer 

S e ich te r: Seichter 
S e id le r: Seidler
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S euch te r: Seuchter W ag n e r: W agner

S iege rt: Siegert W a lte r : W alter

Sogei: Sojel W eber: Weber

S onn tag : Sonntag W e iß : W aiss, W ais, W ajs, W ays

S tabach : Stabach, Stabachowicz, Stabahowicz, W e n ig e r: W eniger

Stawach W e n k : W enk

S ta rk i:  S ta rk i W enze l: Wenzel, Wencel

S te in : Ste in W e rn e r: TPerner

S te in e r: Steiner W e rtz : W ertz

S te inhäuse l: Steinhäusel W ic k le r : W ik le r

S tenzei: Stenzei W ild :  W ild

S tie b e r: Stieber W illn e r :  W illn e r

S tin g e l: S tinge l W in d is c h : W ind isz

S tre it :  S tre it W in k le r :  W in k le r

S tro b e l: Strobel W isb a u e r: W isbauer

S u lz : Sulc W it te k :  W ittek, W itek

T e tm a ie r: Tetm ajer
W it t ig :  W ittig  
W o lf f :  W o lf f

T e u te l: T o jte l W o lle n : W ollen
T ö p fe r: T öpfe r 
T ra u n e r: T ra u n e r  
T re te r : Treter, T re lte r

Z e n tie r: Zentier 
Z im m e re r: Z im ere rsk i

T re x le r : Trex le r
Z im m e rm a n n : Z im m erm ann , Z im e rm an ,

Vogel': Vogel C im erm ann

V o ig t :  V oig t Z u fa ll:  Z u fa ll

S P R A C H L IC H E R  W A N D E L  B E I  J U N G E N  D E U T S C H E N  N A M E N  
A U S  Ö S T E R R E IC H IS C H E R  Z E IT

E in  v ö llig  anderes B ild  ergeben d ie  ju n g e n  deutschen N am en aus öste rre ich ischer Z e it. Sie heben 
sich d u rc h  so entscheidende sprach liche  U n te rsch iede  v o n  den m itte la lte r lic h e n  N am en  ab, 
daß es be i e inem  T e il de r G ruppe  m ö g lich  is t,  a lle in  a u f G ru n d  dieser M e rkm a le  die Z u g e h ö rig ke it 
z u r ju n g e n  deutschen N am enssch ich t nachzuw eisen. Im  ü b rig e n  lä ß t s ich diese F rage ste ts du rch  
a rch iva lische  U n te rsuchungen  k la re m  N am en, d ie  v o r  den po ln ischen  T e ilu n g e n  in  den K irc h e n 
a rch ive n  noch n ic h t nachzuw eisen s ind , können  also n u r  zu r ju n g e n  öste rre ich ischen  S ch ich t 
der N am en  gehören. Z w e ife ls fä lle  kön n e n  e in tre te n , w enn  d ie  K irc h e n b ü c h e r e iner Gem einde 
e rs t in  der Z e it  der po ln ischen  T e ilu n g e n  beg innen u n d  d ie  sp rach lichen  K r ite r ie n  n ic h t e in d eu tig  

s ind .

D ie  ju n g e n  deutschen N am en aus öste rre ich ischer Z e it  un te rsche iden  sich vo n  den m it te la lte r 
lich e n  N am en  d adu rch , daß sie la u t l ic h  u n d  o rth o g ra p h isch  v o n  dem  S tand  der h e u tigen  d e u t
schen N am en  e rheb lich  w en ige r abw eichen. W e n n  e in  großer T e il des N am ensbestandes sogar 
noch  vö llig e  Ü b e re in s tim m u n g  m it  deutschen N am en  ze ig t, so l ie g t das z. T . auch d a ran , daß 
v ie le  N am en  n u r  vo rübe rgehend  im  U n te rsuchungsgeb ie t a u ftre te n  u n d  dann  w iede r ve rschw inden .

D iese Ta tsache , daß d ie  ju n g e n  deutschen N am en  e rs t v e rh ä ltn ism ä ß ig  ku rze  Z e it d ie  ä ltes ten  
e rs t l i / 2 J a h rh u n d e rte  —  u n te r  dem  a ss im ila tive n  E in f lu ß  der po ln ischen  Sprache stehen, is t  
de r G ru n d  fü r  d ie  geringe sprach liche  A b w a n d lu n g . D ie  österre ich ische V e rw a ltu n g  h a t außerdem  
d u rc h  d ie  B e vo rzugung  des D eutschen  als A m tssp rache  dazu be igetragen , L a u ts ta n d  und S chre i
b u n g  der deutschen N am en  zu bew ahren , ohne daß h ie r eine bew uß te  p o lit isch e  A b s ic h t Vor

gelegen h ä tte .
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D e r V o ka ls ta n d  der ju n g e n  deutschen N am en h a t gegenüber den deutschen N am en im  M u t te r 
la n d  im  a llgem einen n u r geringe Ä nderungen  erfahren . A u ch  h ie r m a ch t sich, a lle rd ings  erst 
im  A nsa tz , d ie be i den m itte la lte r lic h e n  N am en bere its  beobachte te  N e igung  zu r V o k a lk ü rz u n g  
bem erkba r. W e n n  D ie tr ic h  zu D it r ic h  gew orden is t,  so ka n n  diese K ü rz u n g  vo n  i  >  i  bere its  
im  D eutschen e inge tre ten  sein. D t.  i  u n d  i  haben n u r  ganz selten den an den m itte la lte r lic h e n  
N am en  festges te llten  W a n d e l zu a (po ln . Sehr.: y )  m itg e m a ch t, w obe i es sich w o h l n u r noch 
u m  jünge re  A na log ie b ild u n g e n  in  A n le h n u n g  an den L a u ts ta n d  der a lten  N am enssch ich t h a n d e lt: 
G riebe l >  Grybel; G r ie g e l>  Grygel; F r ie d r ic h  >  F ryd ryeh : Schm ied, S ch m id t >  Szmyd (neben 
Schmied, Schm idt, Schm id, S m id). D iese N am en d ü rfte n  a lle rd ings zu den ä ltesten  aus ö s te rre ich i
scher Z e it gehören. D t .  i  is t  n u r  e inm a l ausnahmsweise zu e gew orden: F ic k >  Fek  neben F ik .

D ie  im  D eutschen ü b liche  Beze ichnung der V oka llänge  d u rch  D oppe l vo ka l oder D ehnungs-h  
is t n u r in  e inzelnen F ä llen  geschw unden: H a a k  >  H a k ;  D ah lke  >  Dalke.

D ie  deutschen U m la u te  ä, ö, ü  haben sich m eistens e rha lten , z. B . B ä n d ik >  B ä n d yk ; K r ö b e l>  
K röbe l; M ü lln e r >  M ü lln e r . N u r  in  e in igen A usnahm e fä llen  is t bere its  E n tru n d u n g  des U m lau tes  
e in g e tre te n : M ü lle r >  M ile r ,  M ile ro w icz  (neben M ü lle r ) ; S chw äch lich  >  Szvechlik; B äcke r >  B ekier. 
D t .  eu is t fa s t im m e r e rha lten  u n d  h a t m eistens auch die deutsche S chre ibung  b e w a h rt. N u r 
der N am e Tojte l ( <  T e u te l) ze ig t po ln ische S chre ibung, w ährend in  N euho ld  >  N e iho ld  der an 
den m itte la lte r lic h e n  N am en beobachte te  W a n d e l von  eu (aus m hd. i u ) > a i  e inge tre ten  is t. 
D t. e i, a i b le ib t la u t l ic h  e rha lten , w ird  aber o rth o g ra p h isch  als a i, a j, ay , ei, e j, ey  w iedergegeben: 
K o lb e n h e ie r>  K olbenha jer; M a ie r >  M a ie r, M a je r, M a ye r; K le in  >  K la jn ;  W e iß  >  W aiss, W ais, 
W ajs, W ays; P re ißner, P re is n e r>  Prcisner, Preysner.

Im  K onsonan tensys tem  is t  der be i den m itte la lte r lic h e n  N am en durchgäng ig  e ingetre tene W eg
fa l l  der D oppe lkonsonanz e rs t im  A nsa tz  vo rh a n d e n : L e ß m a n n >  Lessm an; M ü lle r >  M ile r  neben 
M ü lle r ;  Z im m e rm a n n  >  Z im m erm ann , Z im erm an , C im erm ann; S che ffle r >  Schefler neben Szeff- 
le r; B äcke r >  B ek ie r; K re tsch m a n n  >  Kreczm an  neben K re tzm ann ; G rohm ann >  Grohman  neben 
G rohm ann  usw .

D ie  La b ia le  p, b, f,  p f  u n d  w  b le iben  ausnahm slos e rha lten . W enn  w  in  zwei F ä lle n  als v  geschrie
ben w ird , so is t das n u r e in  o rthog raph ische r W echsel (S chw äch lich  >  Szvechlik bzw . Sczverling). 
A u ch  die A b w a n d lu n g e n  in  der G ruppe der V e la ren  u n d  P a la ta len  s ind  u n b e trä c h tlic h . D ie  
E rw e ich u n g  des k  v o r  e is t n u r  be i B äcke r >  B ekie r bezeugt u n d  w oh l als A n a lo 
g ie b ild u n g  zu m itte la lte r lic h e n  N am ensfo rm en zu deuten. D oppelkonsonanz in  der F o rm  
des ck  is t  m eistens e rha lten . G eschwunden is t  es n u r im  In la u t  be i dem  eben e rw ähn ten  
B äcke r >  B ek ie r u n d  W ic k le r  >  W ik le r  u n d  im  A u s la u t be i N e u d e ck>  Neydek, F ic k  >  F ik  
bzw . Fek  und  F le ck  >  F lek . A u s la u ts v e rh ä rtu n g  is t  e ingetre ten  in  F u g >  F u k  neben F ug  G ar- 

s tig  >  G arstik , H erzog >  H ertzok  neben Herzog, R e ichenberg >  Reichenberk neben Reichenberg. 
E rw e ich u n g  des g v o r  e is t  n u r in  Langer >  L a ng ie r neben Langer u n d  in  Legel >  Leg ie l be legt. 
E inen  ähn lichen  V o rgang  sche in t der W echsel vo n  Sogei >  Sojel anzudeuten. D t.  ch das im  
In la u t  im m e r e rh a lte n  b le ib t, is t  n u r  e in m a l im  A u s la u t du rch  k  e rse tzt w o rden : S ch w ä ch lich >  
Szvechlik. B e i den D e n ta len  is t  fü r  auslautendes t  in  der S chre ibung  d t e inm a l o rth o g raph isch  t  
gesetzt w o rden : L ib ra n d t >  L ib ra n t.  D t .  z bzw . tz  w ird  im  A n - u n d  In la u t  v ie lfa ch  schon in  p o l
n ischer S ch re ibung  als c w iedergegeben: Z im m e rm a n n  >  C im erm ann  neben Z im m erm ann  
und  Z im e rm a n n ; W enze l >  Wencel neben Wenzel. Im  A u s la u t t r i t t  d a fü r te ilw e ise  schon c, 
cz u n d  s e in : P e lz >  Pelc, Pels neben Pelz; K lo t z >  ICloc, K locz. S tim m loses s, das im  a llge 

m einen e rh a lte n  b le ib t , ka n n  ausnahm sweise zu  s tim m h a fte m  s (po ln . Sehr.: z) oder z u ts c h  (po ln . 
S e h r.: cz) w e rd e n : P le iß ne r, P le isner >  P le izner neben P le isner; Landsm ann  >  Landczm ann. S t im m 
haftes s w ird  zunächst in  deutscher S ch re ibung  als s, in  jü n g e re r Z e it du rch  po ln . z w iedergegeben:
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K luse  >  Klus., K lu z . Bei K ruse  ka n n  d a fü r auch sch (po ln . Sehr.: s) e in tre te n : K ru s  neben K ru s . 
Das s in  den F o rm e n  K lu s  u n d  K ru s  d e u te t also w o h l n ic h t e inen W ande l zu s tim m losem  s an, 
das in  po ln ischer S chre ibung als s beze ichnet w ird , sondern is t w oh l als e in  z e itlic h  beschränktes 
F o rtleben  der deutschen Schre ibung aufzufassen. A u ch  d t. sch ze ig t m eistens noch deutsche 
Schre ibung, w ird  aber daneben auch schon in  po ln ischer Schre ibung als sz, e inm a l als scz w ieder- 
gegeben: Schneider >  Sznajder neben Schneider; Schulz >  Szultz, Szulc neben Schulz; Schuch >  
Szuch; F ischer >  F is z r  neben F ischer; W in d isch  >  W in d isz ; K ausch  >  Kausz. E in  L a u tw a n d e l 
zu s tim m losem  s is t e ingetre ten  be i Schm ied, S ch m id t >  S m id  und  S chw itze r, S c h w y z e r>  Swicer. 
In  der V e rb in d u n g  tsch  h a t sich auch m ehrfach  schon die po ln ische Schre ibung cz durchgese tz t: 
K u tsch e r >  K uczer neben K utscher; K re tsch in a n n  >  Kreczm an  u n d  K re tzm ann  (le tzteres v ie lle ic h t 
v e rs tü m m e lt aus d t.  K re tzschm ann ). D ie  L iq u id e n  u n d  Nasale sind u n ve rä n d e rt geblieben. N u r 
M endel ze ig t in  A n le h n u n g  an m itte la lte r lic h e  N am ensfo rm en n -S chw und m it  N asa lie rung  des 

vorausgehenden V o ka ls : M ^de l neben M endel und  M ente l.

W ä h re n d  be i den m itte la lte r lic h e n  N am en das deutsche S u ff ix  -er zu -a r geworden is t  u n d  in  
dieser F o rm  gewisserm aßen eine L e it fo rm  der ganzen N am ensgruppe d a rs te llt, is t  in  den jungen  
deutschen N am en dieser L a u tw a n d e l n ic h t e ingetre ten . E in  deutscher N am e a u f -er d e u te t fa s t 
ausnahmslos d a ra u fh in ,  daß sein T räge r e rs t nach den po ln ischen T e ilungen  in  den V o rk a rp a te n 
raum  gekom m en is t, w ährend  N am en a u f -a r im m e r zu r m itte la lte r lic h e n  S ch ich t gehören. M eh r
fach  is t dagegen bei dem  S u ff ix  -er V o ka lschw und  e inge tre ten , besonders v o r  angehängten p o l
n ischen S u ffix e n : F ischer >  F is z r ;  A ngs te r >  A n g s tr; R auer >  R a u r; Schneider >  Sznajdrow icz. 
M ehrfach  is t d a fü r -er zu -a abgesch liffen  w orden , v e rm u tlic h  in  A n le h n u n g  an den g leichen 
V o rgang  be i den m itte la lte r lic h e n  N am en, w o b isw e ilen  -er übe r -a r zu  -a gew orden is t. N u r  is t die 
Zw ischenstu fe  des -a r be i den ju n g e n  N am en übersprungen  w orden . Beisp ie le  h ie r fü r  s in d : G ur- 
ber >  Gurba  neben Gurber; S chem m ler >  Szemla; Schaber >  Schaba. B e i der le tz te n  N am ensfo rm  
bew e is t auch die deutsche S chre ibung m it  sch, daß der N am e noch n ic h t lange den a ss im ila tiven  

E in w irk u n g e n  der po ln ischen Sprache ausgesetzt w a r.

A u ch  die A nhängung  po ln ischer S u ffixe , w o rin  sich be i den m itte la lte r lic h e n  N am en v o r a lle in  
d ie S tä rke  a ss im ila tive r U m fo rm u n g  äuß ert, t r i t t  bei den ju n g e n  N am en noch ve rh ä ltn ism ä ß ig  
se lten in  E rsche inung . D ieser V o rgang  is t  aber, solange d ie V oraussetzungen fü r  ass im ila tives  
E in w irk e n  der frem den  U m w e ltsp rache  u n ve rä n d e rt fo rtbes tehen , sicher im  Anw achsen b e g riffe n . 
N am en, d ie be re its  m ehrere S u ffix fo rm e n  e n tw ic k e lt haben, k a n n  m an m it  u n b e d in g te r S icherhe it 
zu den ä ltes ten  dieser ju n g en  N am enssch ich t rechnen, w ährend  N am en ohne S u ffix fo rm e n  im  
a llgem einen als jü n g e r angesprochen w erden dü rfe n . D aß diese N am enssch ich t s ich gerade im  
Z us tand  beg innender A s s im ila tio n  be fin d e t, k a n n  m an  da ran  erkennen, daß die A s s im ila tio n  
hä u fig  e rs t eine W o rth ä lf te  bzw . eine S ilbe e rfa ß t h a t. In  dem  N am en R a jm a n n  is t  n u r  die erste 
H ä lf te  a u f a s s im ila tiv e r G rund lage  u m g e fo rm t w orden , w ährend  die zw e ite  S ilbe deutschen 
L a u ts ta n d  u n d  deutsche S chre ibung  u n ve rä n d e rt b e w a h rt h a t. Genau so is t es be i F o rm en  w ie  

Grohman, Grossman, Lessmun, Szultz, Szütz.

S tä rke re  A b  Schleifungen tre te n  noch  ve rh ä ltn ism ä ß ig  selten a u i, z. B . G ang lio fe r >  K anko fe r, 
K a n k o ffe r; S chu lthe iß  >  S chu ltis ; S ta b a c h >  Stawach. V e re in ze lt kom m en  aber auch in  dieser 
jungen  N am enssch ich t schon solche N am ensabw and lungen  v o r, be i denen der u rsp rüng liche  
N am e in  vo lkse tym o log ische r A n le h n u n g  an po ln ische W o rtv o rb ild e r  b is zu r U n k e n n tlic h k e it 
v e rs tü m m e lt w ird . Im  T a u fb u c h  vo n  F ry s z ta k , K r .  Jaslo , fin d e t sich in  B a n d  I I ,  S .10, fo lgende 

G eburts- u n d  T a u fe in tra g u n g :

G rohm an , A n to n iu s  
* 8. 4. 1836 in  F ry s ta k
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~~8. 4. 1836 ebda.
V a te r : G rohm an , M a th ia s , te x to r  
M u t te r :  B a rb a ra  p a tre  A n to n io  P e try c k i

Z w e i Jah re  spä te r lie s t m an  (a. a. 0 . ,  S. 18):

K ro c h m a l, Jacobus 
* 1. 7. 1838 in  F ry s ta k  
~ - l .  7. 1838 ebda.
V a te r : K ro c h m a l, M a th ia s , opp idanus
M u t te r :  B a rb a ra  p a tre  A n to n io  P e try c k i opp idano  n a ta .

Es h a n d e lt s ich h ie r u m  zw ei K in d e r  des g le ichen E lte rn p a a rs , d ie  im  A b s ta n d  v o n  e tw a  zwei 
Ja h re n  geboren w u rd e n . In n e rh a lb  d ieser F r is t  is t e in  v ö llig e r  N am enswechsel e inge tre ten  u n d  
zw a r in  vo lkse tym o lo g isch e r A n le h n u n g  an p o ln . k ro c h m a l =  K ra ftm e h l (deutsches L e h n w o rt!) . 
A nsche inend  in  der g le ichen S ippe ta u c h t aber eine G ene ra tion  spä te r noch  e in m a l der a lte  N am e 
a i if :  1861 K ro c h m a l, G abrie la , B ro n is la va  u n d  1865 G rohm ann , Theresia  M a ria n n a , beides 
K in d e r  des g le ichen E lte rn p a a rs  (vg l. T a u fb u c h  F ry s ta k , B d . I I ,  S. 86 u n d  98).

D ie  ganze ju n g e  N am ensgruppe u n te rsch e id e t s ich von  der m itte la lte r lich -sch le s isch e n  auch 
d adu rch , daß  kennze ichnend  oberdeutsche N am en  re c h t h ä u fig  s ind . So erweisen sich P ich le r 
( s ta t t  B ic h le r) , P irk e l ( s ta tt  B ü rk e l)  u n d  P erte l ( s ta t t  B e rte l) schon a u f G ru n d  des an lau tenden  
p s ta t t  b  u n d  d ie  be iden le tz te re n  auch wegen des S uffixes -e l als oberdeutsch. A u ch  Ganghofer, 
H och le itne r, D onhöfner, Sansenhofer, M etzenauer, N iede rm a ie r, Tetm ajer u n d  W isbauer s ind  
e in d e u tig  oberdeutsche N am en u n d  v o r  a llem  im  österre ich ischen G eb ie t b e h e im a te t. A u ffä ll ig  
h ä u fig  s ind  auch die N am en m it  dem kennze ichnend  oberdeutschen S u ff ix  -el w ie  B ro k l, K a p p e l, 
K a rp l,  K in d e l, K robe l, K röbe l, M arche i, M ende l, Schmiedel, S ta rk l, S teinhäusel, Strobel usw. 
So d e u te t also auch der sp rach liche  B e fu n d  der ju n g e n  deutschen N am ensgruppe  a u f d ie  H e rk u n ft  
de r S ied ler aus dem  oberdeu tsch-öste rre ich ischen  R aum .

A U S  V O R N A M E N  A B G E L E IT E T E  F A M IL IE N N A M E N

E in e  zah lenm äß ig  re c h t bedeutsam e G ruppe  u n te r  den F a m ilie n n a m e n  s ind  d ie vo n  V o rnam en  
abge le ite ten . F ü r  d ie  F rage nach der V o lks tu m szu g e h ö rig ke it s ind sie vo n  versch iedener Beweis
k ra f t .  A us deutschen V o rn a m e n  abge le ite te  F a m ilie n n a m e n , w ie  z. B . G ottfried  u . a., beweisen 
ohne w eiteres d ie  deutsche V o lk s tu m s z u g e h ö rig k e it ih re r  T rä g e r bzw . v o n  deren V o rfa h re n . 
A us  diesem  G runde  s in d  sie auch in  der Z usam m enste llung  m itte la lte r lic h e r  deutscher F a m ilie n 
nam en a u fg e fü h rt w o rden . M an  k a n n  dagegen e inw enden, daß eine R eihe vo n  deutschen V o r 
nam en vo n  den P o len  schon im  M it te la lte r  übe rnom m en  w urde  u n d  auch heute  noch be i ih n e n  
im  G ebrauch is t.  H ie rz u  is t  fo lgendes fes tzus te llen : Z ah lre iche  in  der L is te  der m itte la lte r lic h e n  
deutschen N am en  a u fg e fü h rte n  u rsp rü n g lich e n  V o rnam en  s in d  im  P o ln ischen  v ö llig  u n b e k a n n t, 
z. B . B u rk h a rd , F r i tz ,  G erha rd , G o th a rd , L e o n h a rd , L u d w in , W e rn e r. B e i anderen h a n d e lt es 
s ich u m  kennze ichnend  deutsche F o rm e n  fre m d s tä m m ig e r N am en, fü r  d ie das P o ln ische  ganz 
andere N am ensfo rm en  e n tw ic k e lt h a t u n d  d ie  d a m it auch e in d eu tig e r Beweis fü r  das D e u tsch tu m  
bzw . fü r  d ie deutsche A b k u n ft  des N am ensträgers  s ind , z. B . :  K r is to f  K r is z to f  ( <  C h ri
s toph ) =  p o ln . K ry s z to f ;  Franczak, F ranczek  ( <  F ra n z , F ranc iskus) =  p o ln . F ranc iszek ; H ane  
( <  H ans, Johannes) =  p o ln . J a n ; S im on  =  p o ln . S zym on ; Thomas — po ln . T om asz; F o lt in ,  
W alen ti ( <  V a le n tin u s ) =  po ln . W a le n ty ; V ik to r  — po ln . W ik to r ;  F a it  ( <  V e it ,  V itu s )  =  p o ln . 
W i t ;  Zacharias —  p o ln . Zachariasz. F ü r  andere N am en w ie  Claus  ( <  N iko la u s ) u n d  Hensel 

( <  H ans, Johannes) h a t das P o ln ische  ü b e rh a u p t ke ine  en tsprechenden F o rm en .

W ä h re n d  a lle  diese N am en  e indeutiges Zeugnis fü r  d ie deutsche A b s ta m m u n g  des N am ensträgers  

s iod , is t diese F rage be i den N am en  L u d w ig  u n d  S iegm und schw erer zu k lä re n , da be ide heu te  noch 
als po ln ische  V o rn a m e n  in  der F o rm  L u d w ik  u n d  Z y g m u n t g e b rä u ch lich  s ind . S icher is t  aber
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w o h l, daß diese N am en  m i t  der m itte la lte r lic h e n  deutschen K o lo n is a tio n  in  das ehem alige Polen 
kam en . In  den G ebie ten, d ie  v o n  dieser S ied lungsw elle  n ic h t e rfa ß t w u rd e n , h a n d e lt es s ich u m  
re ine  K u ltu rü b e rn a h m e , u n d  die T rä g e r solcher N am en  s in d  —  sow e it es s ich n ic h t u m  jüngere  
Z uw ande re r h a n d e lt —  zw eife llos po ln ische r A b s ta m m u n g . Im  m itte la lte r lic h e n  deutschen 
S ied lungsgeb ie t aber gehen diese N am en w o h l sicher zu m  g röß ten  T e il a u f d ie deutschen S iedler 
je n e r Z e it zu rü ck . D iese A nnahm e  w ird  noch g e s tü tz t d u rch  die nam ensgeographische Ta tsache, 
daß die fra g lich e n  N am en gerade in  dem  vo n  der m itte la lte r lic h e n  deutschen S ied lungsw elle  
e rfaß ten  w estga liz ischen  G eb ie t besonders hä u fig  s ind , u n d  zw a r als F a m ilie n n a m e n , n ic h t als 
V o rn a m e n . Zych  (K u rz fo rm  v o n  Z y g m u n K  S iegm und) k o m m t ü b e rh a u p t n ic h t als V o rnam e , 
d a fü r  aber a u ffä ll ig  hä u fig  als F a m ilie n n a m e  in  W e s tg a liz ie n  zw ischen K a rp a te n b o g e n , W eichse l 
u n d  San v o r. Ebenso is t  es b e i B e rn h a rd , der als V o rnam e  in  der F o rm  B erna rd  n u r  ganz selten

a u f t r i t t .
A ls  K r i te r iu m  fü r  d ie  E n tsch e id u n g  der F rage nach  der V o lk s tu m s z u g e h ö rig k e it des N am ens
trägers  sche idet eine große N am ensgruppe  g ru n d sä tz lich  aus: d ie  aus la te in isch e n , g riech ischen 
und  hebrä ischen V o rn a m e n  abge le ite ten  F a m ilie n n a m e n . Sie spie len im  po ln ischen  N am ens
bestand  eine v ie l größere R o lle  als im  deutschen u n d  s ind  gerade im  G eb ie t de r m itte la lte r lic h e n  
deutschen K o lo n is a tio n  in  W e s tg a liz ie n  a u ffä ll ig  h ä u fig . D iese N am en  s tam m en zu m  g röß ten  
T e il  aus dem  b ib lisch e n  B ere ich , u n d  zw a r zu e tw a  g le ichen A n te ile n  aus dem  A lte n  u n d  dem  Neuen 
T e s ta m e n t. E in  so lcher N am e is t  n ic h t v ö lk is c h  gebunden u n d  sagt n ic h ts  da rü b e r aus, ob sein 
T rä g e r D eu tsche r oder Pole w a r. I n  v ie le n  F ä lle n  h a n d e lt es s ich  aber u m  F a m ilie n , d ie m an 
be re its  im  späten M it te la lte r  e in d e u tig  als deutsch nachw eisen ka n n . So g ehö rt v o m  14. b is  16. J a h r
h u n d e rt d ie  F a m ilie  Salom on“ ) (oder Salam on) zu den e rfo lg re ichs ten  deutschen P a triz ie rg e - 

sch lech te rn  K ra k a u s , nachdem  be re its  1250 e in  S a lom on als S chu lthe iß  der S ied lung  K ra k a u  
bezeugt is t. E in e  andere deutsche K a u fm a n n s fa m ilie  im  s p ä tm itte la lte r lic h e n  K ra k a u  t r a g t  den

N am en  D a n ie l (oder D an ige l).
U m  e inen h e u tig e n  T rä g e r eines solchen N am ens als N a ch ko m m e n  e iner deutschen F a m i l i e -  
e tw a  aus der m itte la lte r lic h e n  S ied le rsch ich t —  bezeichnen zu  können , m üß te  in  je d e m  F a ll der 
N achw eis des lücken losen  genealogischen Zusam m enhanges m it  dem  e in d e u tig  als deutsch 
erw iesenen A usg a n g sp u n k t e rb ra c h t sein. Solange dieser N achw eis n ic h t e rb ra c h t is t, k a n n  die 
V o lk s tu m s z u g e h ö rig k e it de r N am ensträge r n ic h t en tsch ieden w erden . W e n n  in  d ie  Zusam m en

s te llu n g  der ju n g e n  deutschen N am en aus ös te rre ich ischer Z e it  de ra rtig e  N am en  ve re in ze lt a u f
genom m en w u rd e n , so geschah es n u r  in  solchen F ä lle n , w o  a rch iva lis ch  der N achw eis deutscher 

V o lkszu g e h ö rig ke it e rb ra c h t w erden  k o n n te .
S p ra ch lich  haben d ie  N am en dieser G ruppe  d ie  g leiche E n tw ic k lu n g  d u rchgem ach t w ie  die 
deu tschs täm m igen  F a m ilie n n a m e n . Sie s ind  dem  L a u ts ta n d  u n d  der S ch re ibung  des P o ln ischen 
angepaß t u n d  m it  den ü b lich e n  po ln ischen  S u ffixe n  w ie  -ek, -a k , -sk i, -ew sk i, -o w sk i, -ow icz 
u . a. versehen w o rden , was —  w ie  be re its  e rw ä h n t —  keineswegs als e in  H in w e is  a u f d ie  Zuge

h ö r ig k e it  des N am ensträgers  zum  po ln ischen  V o lk s tu m  zu w e rten  is t.

Im  fo lgenden  so ll n u n  eine Z usam m enste llung  der im  U n te rsuchungsgeb ie t vo rkom m enden  N a 

m en dieser G ruppe  gegeben w erden :

A d a lb e rt, A d a lb c r tu s : A d a lb e rtisl) A lb in u s : A lb in
A d a m : Adam cz, A dam cz ik , A dam czyk, A d a -  A le x iu s : A le x iu s  .

m iewicz, A dam kiew icz, Adam ow icz, A d a -  A n n a : A ncz  (K o se fo rm , v g l. tschech. Anöe). 

m ow ski, A dam osk i, A d a m sk i A n to n iu s , A n to n : Antosz  (R u ffo rm )

80•) Rodler, M ittelalterliches Krakau, S. 92; Frey, Krakau, S. 26 und Abb. 78; Lück, Deutsche Gestalter »nd Ordner, 
S. 41. Vgl. ferner die Grabplatten fü r Emmeran Salomon (gest. 1505) und Peter Salomon feest, a ) m
kirche zu Krakau (Arbeiten der Viscberwerkstatt). . . . , , . ,

st) Der Vorname Adalbert ist deutsch. Der poln. Familienname is t aber von der latm is.erten Form abgeleitet und
muß daher in  dieser Gruppe aufgefuhrt werden.
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A u g u s tin u s , A u g u s tin : A u g u s tin , A u gus tyn , 

A u g u s tin s k i, A u g u s tyn ia k , Augustynow icz, 
A ugustow ski, A ugustosk i, A u g u s ta rsk i; 
Ja g u s tin , Jagustyn , Jaguszczyn, Ja u g u s tin , 
Jaugustyn

C h ris tianus , C h ris tia n : C hrystian  
C h ris to p h : K rzysz to f, C hristoph  
C lemens: K lim e k , K ly m a n y k , K lim ko w icz , 

K ies**), K lesyk , K leszyk, K l iś

D a n ie l: D a n ie l, D an ie low icz  
D o m in ik u s : D o m in ik 82 83 *)

E u s tach ius : Eustach ie iv icz; S ta fin M)

F a b ianus : F a b ia n , Fab is, Fabisz, Fabiszek;
Vabisz; P ab iän , Pabis, Pabisz, Pabiszo-

w icz85)
F e lix : F e lix , F e liks  
F ra n c isku s : Frącek, Frączek

G a b rie l: Gabryel, G abryje l, G abryje lski

J a k o b : K u b icz  (aus K u b a  =  K u rz fo rm  von 
Ja ko b ), Kobisz, K ob iś , Kobiesz, K o b is 86)

Johannes: Janek, J a n ik , Janusz, Janas  
Jonas: Jonas87)
Josef: Josefowicz, Józefowicz 
J u liu s : J u le y  (po ln . K u rz fo rm ), J u l i

K a sp a r: K asper88), Kasperek, Kasperski, 
K asprzyk

82) Weniger W ahrscheinlichkeit hat die Deutung als Kurzform  von Nikolaus.
83) Im  ehemaligen Polen als Vorname selten, häufiger als Familienname.
8J) Kurzform  aus Eustachius, möglicherweise unter dem Einfluß der ukrainischen Form S tafij. Möglich wäre auch die 

Herleitung von Stanislaus über die Zwischenforin Stachin.
85) Der Wechsel von f  und p deutet auf deutschen E influß, da das Polnische diesen sprachlichen Wechsel n icht kennt. 

Pabian is t im  Deutschen ein häufiger Familiennamen.
8e) In  der Form Kobisch ins Deutsche übernommen und in  dieser Form dann in österreichischer, Zeit wieder ins Vor

karpatengebiet zurückgewandert; vgl. S. 241.
87) Möglich is t hier auch Herleitung von Janas, Janek.
88) =  deutsche und polnische Form.
89) Beide Namen gehen sprachlich auf die gleiche hebräische Wurzel zurück.
!i0) Mach =  Kurzform  von Maciech. Ableitung von dt. machen, poln. machad =  winken oder poln. mak — Mohn 

ist unwahrscheinlich.
91) Ebenfalls aus Mach. Der Wandel von ch zu k is t offenbar volksetymologische Anlehnung an poln. mak =  Mohn. 
w) Der hl. Prokopius war der erste Heilige und Landespatron Böhmens. Häufiger Familienname in Böhmen und 

Schlesien. Vgl. Linnartz, Unsere Familiennamen, S. 74.
n ) Vgl. L innartz, S. 83: Stach im  Ostdeutschen aus Stanislaus, sonst aus Eustachius.—Brechenmacher, Deutsches 

Namensbuch, S. 100, le ite t Stach aus ahd. Stacco ab. In  Deutsche Sippennamen, S. 1154, le ite t der gleiche Ver
fasser den Namen von Eustachius ab.
Der h l. Stanislaus war Bischof von Krakau und Schutzpatron von Polen. Daher war Stanislaus/Stanislaw einer 
der beliebtesten und verbreitetsten Namen im  ehemaligen Polen. Da aber mehrere Herleitungsmöglichkeiten 
bestehen, is t auch dieser Name nicht als volkstumsbestimmendes Merkmal anzusprechen.

L u ka s : Ł u k a s ik , Lukasiew icz

M arce llus : M arce lak
M a rku s : M a rk ie iv icz , M arkow icz , M a rkow sk i, 

M a rko sk i
M a rtin u s : M a rty k a  ( ?)
M a tthaeus , M a tth ia s 89): M atys iew icz, M a lja -  

szewski; M ach30), M aclw w icz90), M achn icz90), 
M akow icz91), M akow iec91), M akow icz91)

M ichae l: M icha łek , M ic h a lik , M icha lec, M i-  
chalecz, M icha lczyk , M ic h a ls k i, M icha łow sk i

N ik o la u s : M ik  ( — K u rz fo rm  zu der p o ln . N a- 
m ensfo rm  M ik o ła j) ,  M iko w icz

P au lus : P aw lus, P a w lik , Pawełek

P h ilip p u s : P h ilip o w ic z , F i l ip ,  F il ip e k , F i l i 
p ia k , F il ip a n e k , F ilip o w icz , F il ip o w s k i,  F i 
lip ko w sk i

P rokop ius92): Prokop, Prokopowicz, Prokopo- 
iviec, P rukop

R om anus: R om an, Rom anczyk, Romańczyk, 
Romanek, R om anowicz, R om anow ski, R o
m ański, R om ański, R um an, R um ansk i, R u 
m iń sk i

S eraph im : S eraph in , S e ra fin
S im on : Szymanek (D im in u t iv fo rm  der po ln . 

N am ensfo rm  S zym on), Szym ański, Szy
m a ń sk i93)
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S tan is laus: Stach ( =  K u rz fo rm  zu der po ln . 
N am ensfo rm  S ta n is ła w )94 95 *), Stachion, S ta

choń, S tachlak
Stephanus: Stefan, Szczepanik, Szczepański

T hom as: Tom asik, Tom asowski, Tomaszkie
w icz

T ró j auus : 7 'ro ją  nowicz

U rb a n u s : U rban, Urbańczyk, Urbanek, U rba 
n ik , U rbańsk i, U rbański

V ik to r :  V ik to r, W ik to r, W ikdo r

Z acharias: Zachariasz, Zacharjasz, Zacharyasz, 
Zachariasiew icz, Zachariaszyk

D ie  T rä g e r eines Nam ens dieser G ruppe  bzw . seine V o rfa h re n  können  also sow oh l dem  deutschen 
als auch dem  po ln ischen V o lk s tu m  angehören. D e r N am e sagt h ie r n u r. daß die V o lks tu m szu 

g e h ö rig ke it fra g lic h  is t.

A nders  l ie g t der F a ll be i den F am ilie n n a m e n , die n u r an e in  b es tim m tes  V o lk s tu m  ge
bunden  s ind . D e r T räge r eines F am iliennam ens, der aus einem  re in  po ln ischen  V ornam en  
abge le ite t is t, ka n n  —  solange n ic h t besondere U m stände , z. B . nachw eisbare U m v o lk u n g , eine 
andere S ch luß fo lge rung  e rfo rde rn  —  n u r als Pole angesprochen w erden. Ich  gebe h ie r fü r  

e in ige B e isp ie le :

Ja re k  =  K u rz fo rm  fü r  Ja ros ław
Lech — K u rz fo rm  fü r  Lesław
Swiech, Swiech®5) — K u rz fo rm  vo n  Ś w ię tos ław

W anc ik  — K u rz fo rm  von  W enceslaw
W oyton  =  W o y ta n  — K u rz fo rm  v o n  W o jc iech

Diese F am ilie n n a m e n  sind also e in d e u tig  als K r i te r iu m  in  der V o lks tu m s fra g e  zu w erten .

D IE  H E R K U N F T S N A M E N

V e rh ä ltn is m ä ß ig  häu fig  tre te n  im  U n te rsuchungsgeb ie t d ie H e rku n ftsn a m e n  au f, d ie  nach  dem  
H e rk u n fts o r t des N am ensträgers oder seiner V o rfa h re n  g e b ild e t s ind . So fin d e n  sich e tw a  in  
B iecz eine Reihe von  N am en, d ie vo n  D ö rfe rn  der nächsten  U m gebung  abg e le ite t s ind  u n d  aui 
eine frü h e  W anderungsbew egung v o m  L a n d  in  die S ta d t h in d eu te n . E in  T rä g e r des Nam ens 
B in a ro w sk i k o m m t aus B in a ro w a , e in L ibuszk iew icz  aus L ibusza , e in  Rozembark aus R ozem bark , 
e in  Szerzynski aus S zerzyny, e in  O lp in s k i oder O lp in s k i aus O lp in y  (a lle  K re is  Jas io ), e in  C.ze.r- 
m in s k i aus C zerm ina be i P ilzn o  (Pilsen)®®). W enn nun  B in a ro w a  u n d  L ibusza  im  14. J a h rh u n d e rt 
zu deutschem  R ech t geg ründe t u n d  R o zem bark  u n d  O lp in y  im  14. J a h rh u n d e rt vo n  po ln ischem  
a u f deutsches R e ch t ü b e rg e fü h rt u n d  o ffe n b a r neu m it  deutschen S ied le rn  bese tz t w u rd e n , so 
lie g t d ie V e rm u tu n g  nahe, daß auch  der T rä g e r eines solchen H e rku n ftsn a m e n s  deu tscher A b 
s tam m ung  is t. E in  schlüssiger Beweis is t  a lle rd in g s  in  d ieser F rage n ic h t m ög lich , u n d  m an w ird  
über e inen gewissen G rad  vo n  W a h rs c h e in lic h k e it n ic h t h inauskom m en . N och  uns ichere r w iid  
die E n tsch e id u n g , w enn der F a m ilie n n a m e  vo n  e inem  S täd tenam en  abge le ite t is t,  e tw a  Sandecki, 
Sądecki, Sądecci, Sendecki, Sędecki, Syndecki von  N eu- bzw . A lt-S andez, Grybos, Gryboś, Grybosz,

"■') Ableitung von dt. Familiennamen Schiemann ist für das Untersuchungsgebiet unwahrscheinlich, während in  den 
nördlichen Teilen des Generalgouvernements durchaus m it dieser Möglichkeit zu rechnen ist.

95) Kommt vereinzelt auch in  deutscher Schreibung als Schwiech vor.
»•) Auch hei dem Familiennamen J a s la r  (vgl. S. 224) könnte es sich möglicherweise um einen solchen Herkunfts

namen handeln: — Zugewanderter aus Jaslo, Jasseler (nach der alten dt. Form des Ortsnamens Jassel).
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Grybowicz vo n  G ryb ó w , Lubelczyk, Lube lcz ik , L ube lsk i vo n  L u b lin ,  B ochn iak, Bochniew icz  von  
B ochn ia . Z w a r h a n d e lt es s ich auch h ie r  u m  S täd te , in  denen im  M it te la lte r  das D e u tsch tu m  
zah lenm äß ig  sehr s ta rk  w a r. T ro tzd e m  is t  aber das D e u tsch tu m  bzw . die deutsche A b s ta m m u n g  
des e inze lnen N am ensträgers n ic h t m i t  S iche rhe it zu  erweisen. Das w äre  n u r  m ö g lich , w enn  die 
Z u g e h ö rig ke it de r gesam ten O rtse in w o h n e rsch a ft zu e inem  der be iden V o lk s tü m e r bezeugt is t. 
B e i den in  W e s tg a liz ie n  vo rliegenden  B esied lungs- u n d  V o lks tu m sve rh ä ltn isse n  w ird  m an  in  
g rü n d lich e n  w issenscha ftlichen  U n te rsuchungen  das V o lk s tu m  vo n  T rä g e rn  solcher vo n  O rts 
nam en abge le ite ten  Personennam en im m e r als zw e ife lh a ft beze ichnen müssen.

A nders is t  es be i den vo n  Län d e r- bzw . V ö lke rn a m e n  abge le ite ten  F a m ilie n n a m e n . D e r N am e 
N iem iec =  D eu tsche r k o m m t so h ä u fig  u n d  m it  e ine r so großen Z a h l v o n  S p ie lfo rm en  im  U n te r 
suchungsgebie t v o r , daß a lle in  diese Tatsache e in  e in d eu tig e r Beweis fü r  d ie  S tä rke  des deutschen 
B lu ts a n te ils  is t. Es u n te r lie g t w oh l auch ke inem  Z w e ife l, daß der T rä g e r eines solchen N am ens 
in  jedem  F a lle  deutscher A b s ta m m u n g  is t.  N eben dem  N am en  N iem iec  s ind  noch fo lgende S p ie l
fo rm e n  im  G ebrauch : N iem iecz, N iem n iec, N iem eczynski, N iem ec, N iem czyńsk i, N iem czenski, 

Niem czowicz, N iem czak, N ie m c i, N ie m a s ik , M iem iec.

A u c h  der N am e Szwed (auch als Szvedt u n d  Swed be legt) b e d e u te t n ic h t  e tw a , daß sein T rä g e r 
v o n  schwedischen Z uw ande re rn  a b s ta m m t. E r  is t  ebenfa lls  e in  Beweis fü r  d ie  deutsche A b k u n ft  
des N am ensträgers . I n  den N o rd ischen  K rie g e n , in  denen die in  P o len  käm p fenden  schwedischen 
Heere überw iegend  aus D eutschen  bestanden, k a m  im  po ln ischen  V o lk s m a n d  d ie  G le ichse tzung  
v o n  deutsch u n d  schw edisch u n d  fü r  die dam als noch te ilw e ise  deu tsch  sprechenden m it te la lte r lic h 
deutschen D ö rfe r W estga liz iens die sog. Schweden-Legende a u f, nach  der diese D ö rfe r v o n  h ie r 
gebliebenen schwedischen Gefangenen bes iede lt sein so llten . D iese F rage is t  vo n  Thoors97) e in 
gehend u n te rs u c h t w o rden , so daß h ie r n ic h t nähe r d a ra u f eingegangen zu w erden  b ra u c h t. 
Im  R ahm en  dieser n am enskund lichen  A b h a n d lu n g  is t  n u r  d ie  S ch luß fo lge rung  bedeutsam , 
daß im  w estga liz ischen  G eb ie t e in  T rä g e r des N am ens Szwed zw e ife llos deutscher A b k u n f t  is t. 
N ic h t ganz so e in d e u tig  is t  d ie S te llu n g  der N am ensgruppe Czech, Czechowicz, Czach. D aß  in  
diesem  G eb ie t d a m it Menschen, tschech ischer A b s ta m m u n g  g em e in t sein k ö n n te n , is t  u n w a h r
sche in lich , da vo n  e ine r tschechischen E in w a n d e ru n g  h ie r ke ine  Rede sein ka n n . Dagegen is t 
aber b e k a n n t, daß neben den Schlesiern e in  k le in e re r T e il der m itte la lte r lic h e n  deutschen S iedler 

aus dem  deu tsch-böhm ischen  G eb ie t ka m . D iese D eu tschböhm en  w u rd e n  als B öhm , Behm , Behem, 
B eha im  oder auch als Czech beze ichnet, w o m it n ic h t d ie Z u g e h ö rig k e it zu e inem  b e s tim m te n  
V o lk s tu m , sondern d ie  H e rk u n f t  aus e ine r L a n d s c h a ft zum  A u s d ru c k  geb rach t w erden  so llte . 
So d a r f  m an  in  diesem  R a u m  m it  en tsprechendem  V o rb e h a lt auch d ie T rä g e r des N am ens Czech 

als M enschen deu tscher A b s ta m m u n g  ansprechen.

N ic h t selten t r i t t  auch  der N am e P ru s  au f, zu dem  w o h l auch P rusm an  (<C *P ru s m a n n ) zu ste llen  
is t.  Es h a n d e lt s ich b e i den T rä g e rn  dieses N am ens u m  Z u w ande re r aus P reußen, h in te r  denen 
m an  auch fü r  frühe re  Ja h rh u n d e rte  zum  g röß ten  T e il D eutsche ve rm u te n  m uß , da sich  die 
s la iv ischen V o lk s s p lit te r  des preuß ischen O stdeu tsch lands an ko lo n isa to risch e n  U n te rn e h m u n g e n  

im  V o rk a rp a te n la n d  n ic h t  b e te il ig t haben.

N och  hä u fig e r is t d ie N am enssippe B ayer m i t  ih re n  S p ie lfo rm en  Bajerek, B a je rsk i, B a io rek , B a io rk ie -  
wicz, B a jo r , B a jo rek , B a jo rs k i, in  denen t r o tz  der U m b ild u n g  in  A na log ie  zu p o lu . b a jo ro  ( -S u m p f)  die 

A usgangsfo rm  n ic h t zu ve rkennen  is t. Sie is t  im  ü b rig e n  als N am e eines deutschen R a tsh e rrn  
im  B ieczer B ü rg e rb u ch  1562 bezeugt98). W e n n  der N am e auch B a ye rn  als H e im a t des N am ens

97) Ęm ii Thoors, Die Frage der Szwedy (Szwedzy) im  D is trik t Krakau unter besonderer Berücksichtigung des Dorfes 
Haczów. Diss. Berlin. Handschrift.

98) „Ms Bayer, antiquus cons.“  vgl. Lück, Deutsche Aufbaukräfte, S. 673.
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träge rs  oder seiner S ippe beze ichnet, so b ra u c h t m an  fü r  d ie  m itte la lte r lic h e  B es ied lung  in  den 
m e is ten  F ä lle n  n ic h t an u n m itte lb a re  E in w a n d e ru n g  aus B a ye rn  zu denken, sondern m uß  Schle
sien w o h l im m e r als Z w ischenhe im a t ansetzen, genau so w ie  in  der österre ich ischen Z e it  der 
N am e B ayer a u f dem  W ege übe r Ö ste rre ich  e inw ande rte . I n  je d e m  F a ll is t  der N am e B ayer stets 

e in d e u tig e r Beweis fü r  deutsche A b k u n f t  des N am ensträgers .

D E U T S C H E  L E H N W O R T E  A L S  F A M I L I E N N A M E N

D ie  G ruppe  der F a m ilie n n a m e n  aus deutschen L e h n w o rte n  w e is t zw a r e in d e u tig  a u f deutschen 
K u ltu re in f lu ß  h in , sche idet aber als M e rk m a l z u r  K lä ru n g  der V o lks tu m s fra g e  aus. D iese W o rte  
s ind  b e re its  im  frü h e s te n  Z e ita b s c h n itt deu tsch-s law ischer K u ltu rb e z ie h u n g e n  u n d  dann  v o r  
a lle m  in  der Z e it de r m itte la lte r lic h e n  deutschen B es ied lung  oder in  öste rre ich ischer Z e it  ins  
Poln ische übe rnom m en w o rden  u n d  se ithe r als A p p e lla t iv a  in  G ebrauch gewesen. Z ug le ich  s ind  
sie dann  auch als F a m ilie n n a m e n  v e rw a n d t w o rden , u n d  zw a r ohne R ü c k s ic h t a u f d ie  V o lk s 
zu g e h ö rig ke it des N am ensträgers . Im  fo lgenden  so llen e in ige  dieser N am en zusam m engeste llt 

w e rd e n :

Bednarz, B ednarczik , B ednarsk i — p o ln . bednarz =  „B ö ttc h e r “ <  m h d . bü tenaere  ( <  ahd. b u tin , 
m h d . b ü t( t)e , n h d . B ü tte )99). Blecharz, B lecharczyk, B lich a rz , B licha rczyk , B lycha rz  —  p o ln . b la 
charz =  „B le c h e r, K le m p n e r“ <  d t.  B lech . Im  P o ln ischen  im  15. u n d  16. J a h rh u n d e rt noch  in  
der F o rm  b lech , p lech , spä te r b la ch a 100). In  B lich a rz  m ag Ü berschne idung  m it  dem  d t .  L e h n 
w o r t  b lic h  =  „B le ic h e “  vo rliegen . D u b ie l =  p o ln . d u b ie l =  1) „P flo c k , K lo tz  , 2) „u n g e sch ick te r, 
gem einer M ensch“ , 3) „F is c h a r t“ , < d t .  D öbe l =  „P flo c k , H o lzn a g e l“  ( <  id g . d h u b h )101). 
K ram asz, K ra m a s , K ra m a z  =  p o ln . k ra m a rz  =  „K a u fm a n n “  <  d t.  K rä m e r <  spä tahd . k ra m  

„ausgespanntes T u ch , Z e ltdecke , B edachung  eines Standes, K ra m b u d e  102).

Szyna l, Ś yn a l =  p o ln . szyna l =  „S ch iennage l“ 103).
W ó jc ik , W ojtow icz, W óycik, W oytow icz104) — p o ln . w ó j t <  d t.  V o g t, m h d . vo g (e )t.

W achm istrz =  d t .  W a ch tm e is te r.
W y derka =  p o ln . w y d e rk a f <  d t. W ie d e rk a u f105).
Z ig a rs k i =  p o ln . zegar =  „ U h r “  <  sp ä tm h d . seiger <  m h d . seigen =  „s in k e n  m achen, w ägen“ 106). 

Z yd lo  =  p o ln . zyde l =  „Sessel“  <  m h d . ze33el, n h d . Sessel107).

D ie  W o rte  F u rm a n  u n d  S te lm ach  s ind  zw a r auch deutsche L e h n w o rte  im  P o ln ischen . D ie  be iden 
entsprechenden N am enssippen s ind  aber n ic h t, w ie  das sonst b e i L e h n w o rte n  der F a ll  is t ,  übe r 
das ganze G e b ie t des G enera lgouvernem ents in  a n nähe rnd  g le icher D ic h te  v e rs tre u t, sondern 
fin d e n  s ich  in  den m itte la lte r lic h e n  deutschen O rtsg rü n d u n g e n  W estga liz iens in  so a u ffä llig e r 
D ic h te , daß m an  b e re c h tig t is t,  diese be iden  N am en  h ie r  als u rsp rü n g lich e  deutsche F a m ilie n 

nam en anzusprechen.

N och  w en ige r als d ie  deutschen L e h n w o rte  s ind  d ie  be re its  in  u rs law ische r Z e it aus dem  G erm a
n ischen e n tle h n te n  W o r t-  u n d  N am ensstäm m e, d ie  a lle rd in g s  im  N am ensbestand se lten a u f
tau ch e n , als vo lks tum sbes tim m endes  M e rk m a l anzusprechen. So gehen d ie  N am en  Sendra, Sędra, 
S ędrik  u n d  Sędzik  a u f aslaw. sędra z u rü c k , das v o n  u rg e rm . *s in d r (ahd . s in ta r)  abge le ite t is t.

9“) Kluge, Etymologisches Wörterbuch d. dt. Sprache, S. 90. — Brückner, Słownik etymolog, języka polskiego, S. 19f.
l0°) Brückner, a. a. O., S. 28.
l01) Kluge, a. a. O., S. 108. — Brückner, a. a. O., S. 101.
10a) Kluge, a. a. O., S. 325. — Brückner, a. a. O., Ś. 264.
103) Brückner, a. a. O., S. 561.
104) Kluge, a. a. O., S. 658f. — Brückner, a. a. O., S. 629f.
i06) Brückner, a. a. O., S. 637.
10") Kluge, a. a. O., S. 557.
“ ’ ) Kluge, a. a. O., S. 561.
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F A M I L I E N N A M E N  Z W E I F E L H A F T E R  E T Y M O L O G I E

B e i v ie len  F a m ilie n n a m e n  w ird  die E n tsch e id u n g  schwer, w enn n ic h t sogar unm ög lich , da v ie l
fach  d ie E ty m o lo g ie  ve rsag t. I n  diesen F ä lle n  is t d ie A b le itu n g  vo n  e inem  deutschen W o rts ta m m  
genau so m ö g lich  w ie  von  e inem  po ln ischen . Solange h ie r genealogische Forschungen n ic h t von  
F a ll zu F a ll eine K lä ru n g  geschaffen haben, m uß  die V o lks tu m szu g e h ö rig ke it des N am ensträgers 
als ungew iß  beze ichnet w erden. E in e  g rundsä tz liche  K lä ru n g  w ird  je d e n fa lls  in  den seltensten 
F ä lle n  m ö g lich  sein. A n  e iner R eihe vo n  B e isp ie len  sollen n u n  d ie  e tym o log ischen  S chw ie rigke iten  
v o rg e fü h rt w erden, die diese zah lenm äß ig  n ic h t unbedeutende N am ensgruppe b ie te t.

Golec k o m m t im  ganzen G enera lgouvernem ent v e rh ä ltn is m ä ß ig  h ä u fig  v o r. I n  den n ö rd lich e n  
D is tr ik te n , in  denen d ie m itte la lte r lic h e  deutsche B es ied lung  ka u m  w irk s a m  w urde , w ird  m an 
es vo n  p o ln . golec =  „n a c k t ,  a rm “  a b le iten  müssen. I n  W e s tg a liz ie n  ka n n  cs aber a u f den d e u t
schen F a m ilie n n a m e n  G o ltz  zurückgehen , der in  vo lkse tym o lo g isch e r A n le h n u n g  an po ln . golec 

u m g e fo rm t wäre.

Gotkowicz ka n n  sow oh l vo n  dem  V ö lke rn am e n  der G oten, v o n  e inem  s p ä tm itte la lte r lic h e n  d e u t
schen N am en G e tko  —  d. h . aus der frü h e s te n  S tu fe  m itte la lte r lic h e r  deutscher K o lo n is a tio n  — , 
von  d t. g u t oder d t .  G o tt abge le ite t w erden, w ährend  d ie H e r le itu n g  vo n  po ln . god =  „(g u te , 

rech te ) Z e it“  genau so m ö g lich  is t.

Grela, G rella. E in  deutscher S ta m m  is t h ie r w ahrsche in liche r als e in po ln ischer. V ie lle ic h t d t. 

g re ll m it  angehängtem  po ln ischem  S u ff ix  -a.

G urm ansk i. D e r S tam m  ka n n  ein deutsches L e h n w o rt in  der po ln ischen Schiflfersprache sein: 
k u rm a n  =  „W rä n g e “ . A ngehäng t is t das po ln ische S u ffix  -sk i,

H u k  kann  ebenso a u f p o ln . h u k  =  „ K n a l l ,  Scha ll, L ä rm “  w ie  a u f go t. hugs, ahd. hug u  — „d e n 

kender G e is t“  zu rückgehen.

H y b lik  v ie lle ic h t aus d t. H ebe l +  p o ln . S u ff ix  - ik . H e rle itu n g  aus dem  U kra in isch e n  is t w a h r

sche in licher als die von  po ln . h yb a c  — „sch n e ll gehen, la u fe n “ .

K le n k  k o m m t als deu tscher F am ilie rfnam e  v o r ( <  m hd . gelenke =  „g e le n k ig ') ,  ka n n  h ie r aber 
ebenso vo n  p o ln . (m u n d a rtlic h ) k l^ k  =  „k ru m m e s  H o lz “  a b g e le ite t w erden.

K o rp  kann  en tw eder aus d t. „ K o r b “  oder aus u k r . ko ro p , po ln . k a rp  =  „K a rp fe n “  abge le ite t 

werden.

Repek e n ts p r ic h t m h d . re p p ic  =  „ rä u d ig “  u n d  w äre  danach als deu tscher S po ttnam e  anzusprechen. 
G enau so is t aber auch H e rle itu n g  von  p o ln . re p ta c  =  „m u rre n “  ( =  M ensch, der m u r r t )  oder 

vo n  p o ln . rip a £  == „sch lagen , w e rfen “  m ö g lich .

Scor m ag eine v ö ll ig  ve rs tü m m e lte  F o rm  eines d t.  N am ens, z. B . Schorer, sein. Es lä ß t s ich aber 
auch a b lc itc n  vo n  p o ln . szor — 1. „P fe rd e g e s c h irr“ , 2. (m u n d a rtlic h )  „R e ih e “  — d t.  L e h n w o rt 

( <  d t. sch irren , ansch irren , G esch irr).

Str$g, S lrek  k a n n  a u f den d t.  F a m ilie n n a m e n  S treng  (m hd . s treng  =  „s ta rk ,  ta p fe r “ ) w ie  au f 
po ln . Istreg — „B ro m b e e re “  oder p o ln . s tre k  =  „S ch o te “  zurückgehen .
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Vycher kö n n te  A b sch le ifung  aus d t. F ische r sein, aber ebenso m it  po ln . w ich e r — „S tu rm w in d  

Zusam m enhängen.

Gerade im  G eb ie t m itte la lte r lic h e r  deutscher S ied lung ka n n  m an d a m it rechnen, daß in  m anchen 
dieser zw e ife lh a fte n  F ä lle  e in deutscher N am e in  vo lkse tym o log ische r A n le h n u n g  an po ln ische 
N am ens- oder W o rtv o rb ild e r  e n ts te llt  w o rden  is t.  Solange dieser N achw eis aber n ic h t e rb ra ch t 

is t,  sche idet e in solcher N am e als vo lks tum sbestim m endes M e rkm a l vo r lä u fig  aus.

A b k ü r z u n g e n

idg. — indogermanisch 
gut. =  gotisch 
urg. =  urgermanisch 
ahd. =  althochdeutsch

slaw. =  slawisch 
aslaw. == altslawisch 

poln. =  polnisch 
ukr. =  ukrainisch

mhd. =  mittelhochdeutsch 
nhd. =  neuhochdeutsch 

dt. =s deutsch 
nd. =  niederdeutsch 
md. =  mitteldeutsch 

obd. —' oberdeutsch

tschech. =  tschechisch 
wend. =  wendisch 

afrz. == altfranzösisch
>  =  w ird zu 
<  =  entstanden aus

poln. Sehr. =  polnische Scbreibun;

\
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Übersicht über das Recht des Generalgouvernements.
Bearbeitet von M inisterialrat D r. A lbert W eh, Leiter 
des Amtes fü r Gesetzgebung in  der Regierung des General
gouvernements. 2. Auflage, Stand: 1, Januar 1944. — 
Burgverlag Krakau GmbH 1944. X II, 111 S.

Die nunmehr in  zweiter Auflage erschienene „Übersicht“  
ste llt sich als ein Verzeichnis der T ite l und Fundstellen 
der im VB1GG und im  RGBl veröffentlichten Vor
schriften dar. Vereinzelt sind auch Hinweise auf wichtige 
im  Am tlichen Anzeiger des Generalgouvernements er
schienene Vorschriften aufgenommen worden. Als Glie
derung wurde die dem „Recht des Generalgouvernements“  
zugrundeliegende Gruppeneinteilung gewählt. Das Werk, 
das den Stand der Gesetzgebung vom 1. 1. 1944 wieder
g ibt, b ildet ein wohlgelungenes Gegenstück zu der be
kannten Übersicht über das Reichsgesetzblatt von 
Dehlinger. Es w ird wie diese fü r die Praxis unentbehrlich 
sein.

Dr. Siegmund Dannbeck, Krakau

Das Recht des Generalgouvernements. 3. vö llig  neu 
bearbeitete Auflage, herausgegeben von M inisterialrat 
Dr. A lbert W eh, Leiter des Amtes fü r Gesetzgebung in  
der Regierung des Generalgouvernements. 6. Ergän
zungslieferung, 1. Teil — Burgverlag Krakau, Verlag des 
Institu ts fü r Deutsche Ostarbeit Krakau, 1944, 192 B latt.

Der vorliegende 1. Teil der 6. Ergänzungslieferung 
bringt den 1. Band des Gesamtwerkes auf den Stand der 
Gesetzgebung vom 1. 1. 1942. In  den durch diesen 
Stichtag umschriebenen Rechtsstoff sind nach der seit 
Erscheinen der 5. Ergänzungslieferung zugrunde gelegten 
neuen Anordnungsmethode darüber hinaus alle bis zum 
1. 9. 43 erschienenen Änderungen und Ergänzungen 
verarbeitet. Besonders zu begrüßen ist, daß verschiedene 
fü r die tägliche Verwaltungspraxis wichtige Vorschriften 
nunmehr in  ihrem vollen W ort laut aufgenommen wurden. 
Der erstmals beigegebene Seitennachweis ermöglicht 
eine rasche und klare Übersicht über den derzeitigen 
Gesamtstand des 1. Bandes.

Dr. Siegmund Dannbeck, Krakau

Bruno Böhm, Bibliographie zur Geschichte des Prinzen 
Engen von Savoyen und seiner Zeit. Veröffentlichungen 
der Kommission fü r neuere Geschichte des ehemaligen 
Österreich 34. W ien: A dolf Holzhausens NFG. 1943.208 S.

Spanischen Erbfolgekricgs und des Nordischen Krieges. 
Die Problemfülle der Zeit w ird dem Leser der B ib lio 
graphie gerade am ersten Teil deutlich, der die L ite ra tur 
über die Zeit des Prinzen Eugen behandelt (439 T ite l). 
Der zweite Teil (174 T ite l) enthält Quellenwerke zur 
Geschichte des Prinzen Eugen und seiner Zeit, der 
d ritte  (241 T ite l) allgemeine Darstellungen über Prinz 
Eugen und seine Zeit, der vierte (51 T ite l) Einzelheiten 
zum Leben des Prinzen Eugen. Im  fünften und natur
gemäß umfangreichsten Teil (586 T ite l) is t die L itera tur 
über Prinz Eugen als Feldherr zusammengestellt. Diesem 
H auptteil folgen zwei kleinere Gruppen, die die L ite ra tu r 
über Prinz Eugens Leistung als Staatsmann (25 T ite l) 
und seine Verdienste um Kunst und Wissenschaft 
(71 T ite l) enthalten. E in abschließender achter Teil 
faß t die Dichtung über den „edlen R itte r“  zusammen 
(185 T ite l). E in Verfasser- und Sachverzeichnis erleichtern 
die Benutzung. Berücksichtigt sind in  der Bibliographie 
fast ausschließlich Werke in  deutscher, französischer, 
englischer und italienischer Sprache. Die polnischen B ib lio
graphien, vor allem das monumentale W erk von Estrei
cher, sind als Fundgrube nicht berücksichtigt worden, 
was z. B. schon allein darin sichtbar w ird, daß mehrere 
Prinz Eugen selbst oder das Haus Savoyen betreffende 
Schriften aus dem 18. Jahrhundert (Estreicher X V , 
S. 169; X V I, S. 108; X X II, S. 526) in  obiger Bibliogra
phie fehlen. Die reiche polnische historische L ite ra tur 
über die Zeit des Prinzen Eugen ist nur durch e inen 
Aufsatz (1331a) vertreten, wobei im  zweiten W ort des 
Titels noch ein Druckfehler unterlaufen ist. Die angedeu
teten Mängel sind aber n icht so groß, daß sie dem W ert 
der A rbeit ernstlich Abbruch tun könnten. N icht nur 
der Forscher, der sich m it dem Prinzen Eugen beschäf
tig t, sondern auch jeder Wissenschaftler, der das 17. 
und 18. Jahrhundert überhaupt bearbeitet, w ird die 
obige Bibliographie als H ilfsm itte l begrüßen, wenn er 
auch hinsichtlich der Gruppierung der L ite ra tur, wie 
schon von den Herausgebern im Vorwort einschränkend 
bemerkt wurde, stellenweise abweichender Meinung 
sein w ird.

Dr. Josef Sommerfeldt, Krakau

Klaus Schickert, Die Judenfrage in  Ungarn. Jüdische 
Assim ilation und antisemitische Bewegung im  19. und 
20. Jahrhundert. 2. A ull. (Neu bearbeitet und bis zur 
Gegenwart ergänzt.) M it 12 B ildtafeln. Essen: Essener 
Verlagsanstalt 1943. 317 S.

Obige Bibliographie um faßt in  ihrer Spannweite eine Als obiges Werk im  Jahr 1937 in erster Auflage erschien,
der dramatischsten Epochen der Geschichte, in  der der wollte das Judentum Europas noch n icht glauben, daß
europäische Kontinent von Südwesten bis Nordosten m it der Übernahme der Macht in  Deutschland durch
in  fast pausenloser kriegerischer Bewegung stand. Vom den Nationalsozialismus die endgültige Lösung der
Großen Kurfürsten bis in  die Anfänge Friedrichs des Judenfrage im  Reich und auch in  den übrigen euro-
Großen, vom Westfälischen Frieden bis zu den Schlesi- päischen Staaten ihren Anfang genommen hatte. Aber
sehen Kriegen is t der Bogen gespannt; in  der M itte aber die seit jener Zeit verflossenen 6 Jahre haben erwiesen,
liegen die schicksalhaften Auseinandersetzungen des daß auch in einer der stärksten Bastionen des W elt-
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judentums, in  Ungarn, der rassische Anlijudaismus den 
Sieg erringen mußte, weil er die gesunden K räfte des 
Madjarentums hinter sich hatte. Als Schickerts Unter
suchung in die Genesis und das Wesen der ungarischen 
Judenfrage hineinleuchtete, war er zwar nicht der erste, 
der dieses Problem anschnitt, aber zweifellos derjenige, 
der es am tiefsten anfaßte. Ehe Verfasser speziell auf 
die Judenfrage eingeht, schildert er die Assim ilations
sucht und Assim ilationskraft des Madjarentums als 
wesentliche Erscheinung der ungarischen Entwicklung 
im  19. und 20. Jahrhundert. Im  Gegensatz zu Polen, 
Böhmen und Mähren is t die Judenfrage in  Ungarn 
jungen Datums. Noch 1720 machten sie hier nur 0,5 % 
aus. Seitdem is t eine ständige Zunahme durch Geburten
überschuß und Zuwanderung aus Mähren und Galizien 
festzustellen. M it den Zuwanderern le rn t Ungarn auch 
die zerstörenden Erscheinungen kennen, unter denen 
Polen seit dem ausgehenden 16. Jahrhundert furchtbar 
gelitten hat: Ausbeutung der Bevölkerung durch .Wu
cher, Verbreitung der Trunksucht unter den Bauern, 
Monopolisierung des gesamten Lebensmittelhandels in  
jüdischen Händen usw. Bereits in  der ersten H älfte des 
19. Jahrhunderts beginnt die Eroberung der ungarischen 
Städte durch die Juden. Wie einst in  Polen, so is t auch 
hier der W iderstand des Bürgertums vergeblich, da die 
Juden beim Adel Schutz und Rückhalt finden. A uf 
besonderes Interesse stößt das Kapite l, in  dem Ver
fasser die Einstellung der ungarischen Patrioten des 
19. Jahrhunderts zur Judenfrage analysiert, da sich hier 
am deutlichsten zeigt, daß die Emanzipation und 
Assim ilation der Juden sehr wenig aus einem Humani- 
tätsgefühl erwuchs, sondern überwiegend aus dem 
Wunsch nach Vergrößerung des eigenen Volkstums. 
Dieses Moment feh lt zum Beispiel in  der Geschichte 
der Judenfrage in  Polen fast vö llig ; hier sollte die Eman
zipation und Assim ilation vor allem soziale, w irtschaft
liche und kulturelle Schwierigkeiten beseitigen, wobei 
die Frage, ob dadurch das eigene Volkstum gestärkt 
würde, nie eine ausschlaggebende Rolle spielte. Nach 
der Emanzipation der Juden im  Jahre 1867 erlebte 
Ungarn die gleichen Entwicklungserscheinungen wie 
die übrigen judenreichen Staaten. Obwohl sich die 
ersten antijüdischen Stimmen regten, konnte%gie sich 
gegen die liberalistischen Anschauungen n icht durch
setzen. Ungehindert errichtet das Judentum, ständig 
verstärkt durch Zuzug aus Galizien, auf allen Gebieten 
des ungarischen Lebens seine Herrschaft, und assimi
lierte Juden werden Repräsentanten des ungarischen 
Kulturlebens im Ausland. Auch in  der bolschewistischen 
Episode am Ende des ersten Weltkrieges in Ungarn 
spielen die Juden eine führende Rolle. Die Rettung 
Ungarns vor dem Bolschewismus bringt aber keine 
Zurückdräugung der Juden. E rst 1937 setzt die Dis
kussion über die Judenfrage in  voller Stärke ein, und 
Ungarn hat sich seitdem immer mehr die deutschen 
rassischen Anschauungen zu eigen gemacht. In  einem 
Nachtrag w ird der Leser über die Maßnahmen zur 
Lösung der Judenfrage in  Ungarn bis zum 30. 9. 1942 
inform iert. Ein rund 300 T ite l umfassendes L ite ra tur
verzeichnis w ird von den Wissenschaftlern besonders

begrüßt werden wie auch die Namensverzeichnisse unga
rischer Juden und nichtjüdischer P olitiker und S chrift
steller. Zusammenfassend darf wohl gesagt werden, 
daß obiges Werk infolge seiner M aterialfülle und klaren 
Gedankenführung zu den besten deutschen Büchern 
über die Judenfrage gehört.

Dr. Josef Sommerfeldt, Krakau

H. Riegelmann, Die europäischen Dynastien in  ihrem 
Verhältnis zur Freimaurerei. Berlin: Nordland Verlag 
G. m. b. H . 1943. 496 S. und 35 genealogische Tafeln.

Obige A rbeit ste llt eine sehr wertvolle Bereicherung der 
wissenschaftlichen L ite ra tur über die Geschichte und 
die politische Bedeutung der Freimaurerei dar. A uf 
Grund eines umfangreichen archivalischen und publi
zistischen Materials schildert Verfasser die Rolle, die die 
Freimaurerei in  den verschiedenen europäischen D y
nastien seit Beginn des 18. Jahrhunderts gespielt hat 
und welche Haltung die verschiedenen Herrscher und 
Angehörigen der Herrscherhäuser zu ih r eingenommen 
haben. M it Recht hat Verfasser die Häuser Hannover 
und Koburg (Windsor) an die Spitze seiner Untersuchun
gen gestellt, da England nicht nur die Heimat der Frei
maurerei is t, sondern auch innerhalb 225 Jahren in 
seinem Königshaus nicht weniger als 20 Freimaurer 
zählt, darunter 5 Könige. Auch ist England das einzige 
Land gewesen, in  dem es der Regierung dauernd gelang, 
ihre eigenen Ziele und die Absichten der Logen auf einen 
Nenner zu bringen. Im  allgemeinen ist zu beobachten, 
daß die Freimaurerei in  die protestantischen Dynastien 
viel stärker eingedrungen is t als in  die katholischen. 
In  Frankreich erlebte sie unter den Bourbonen schärfste 
Ablehnung; der einzige Freimaurer unter den französi
schen Königen war der Bürgerkönig Louis Philippe von 
Orleans. Das Haus Habsburg-Lothringen stellte bis zu 
seinem Zusammenbruch nur 2—3 Freimaurer. Die we
nigen freimaurerischen Vertreter des Hauses Hohen
zollern haben aus ihrer Zugehörigkeit zu den Logen nie 
eine politische Folgerung gezogen. Die kleineren deut
schen Fürstenhäuser stellten innerhalb 200 Jahren etwa 
100 Freimaurer, aber auch 26 ausgesprochene Frei
maurergegner. In  den nordischen Staaten suchten die 
Dynastien, ähnlich wie in  England, die Freimaurerei zu 
ihrem politischen Instrum ent zu machen. In  Spanien 
und Portugal wurde die Freimaurerei, ähnlich wie in 
Frankreich, von den Dynastien bekäm pft; über ihre 
Rolle in  den Herrscherfamilien auf dem Balkan und in 
Ita lien  fließen die Nachrichten spärlich.

M it besonderem Interesse s te llt der m it Fragen Ost
europas beschäftigte Wissenschaftler fest, daß auch in 
Rußland die Freimaurerei in  der Dynastie keinen festen 
Fuß gefaßt hat und nach dem strengen Verbot durch 
Alexander I. nie eine bestimmende Stellung erlangte. 
Allerdings scheint m ir die Zugehörigkeit Kaiser Alexan
ders I. zur Freimaurerei durch die ausgezeichneten 
Untersuchungen des Polen St. M a la ch o w 'sk i-L e m - 
p ic k i schon erwiesen zu sein, besonders in  der A rbeit:
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Wykaz polskich lóż mularskich oraz ich członków 
w latach 1738— 1821, poprzedzony zarysem h is to rji 
wolnomularstwa polskiego i  ustroju W ielkiego Wschodu 
Narodowego Polskiego. K rak. 1929, S. 8f. Die zahlrei
chen Untersuchungen dieses Autors müßten bei einer 
Neuauflage des Buches im  H inb lick auf die Dynastien 
in  Polen und Rußland berücksichtigt werden. Die 
beigefügten genealogischen Tabellen fassen die Ergebnisse 
der fleißigen A rbeit in  denkbarster Kürze zusammen.

Dr. Josef Som m erfcldt, Krakau

Konrad Krause, D ie jüdische Namenwelt. Essen: Essener 
Verlagsanstalt 1943. 169 S.

Jeder, der sich m it der Judenfrage beschäftigt, is t schon 
o ft auf große Schwierigkeiten gestoßen, wenn er den 
Versuch machte, aus Namenlisten die Juden heraus
zufinden. T ra f er seine Entscheidungen nach dem 
„G efühl“ , nach dem „K lang“  der Namen usw., so mußte 
er bei genealogischer Nachprüfung feststellen, daß seine 
gefühlsmäßigen K riterien fü r eine ernsthafte und wissen
schaftlich verwertbare Scheidung von Juden und N icht
juden n icht ausreichten. Diesem Notstand sucht nun 
vorliegendes Buch abzuhelfen, in  dem gegen 10000 
Namen nach ihrer H erkunft und der H äufigkeit ihres 
Vorkommens bei Juden und N ichtjuden beleuchtet 
werden.

Verfasser gliedert seine Untersuchung in  drei Hauptteile. 
Der erste behandelt die jüdischen Vornamen, der zweite 
und längste die jüdischen Familiennamen in  Deutschland, 
der d ritte  die jüdischen Familiennamen in  anderen 
Ländern. Im  ersten Teil macht Verfasser einleitende 
Ausführungen über die Tarnung jüdischer Vornamen 
durch ähnlich klingende arische Namen sowie über die 
H äufigkeit hebräischer Vornamen bei A riern und g ibt 
dann eine alphabetische, durch Übersetzung erläuterte 
Übersicht der männlichen und weiblichen hebräischen 
und einiger (ausschließlich bei Juden gebrauchter) aus 
deutschem oder romanischem Sprachgut stammender 
Vornamen. Im  zweiten Teil ordnet Verfasser die unter 
den Juden üblichen Familiennamen in  Gruppen, wobei 
er jedesmal anmerkt, wenn ein Name gleichzeitig auch 

f bei A rie rn  anzutreffen ist. Auch in  diesem K apite l weist 
Verfasser an zahlreichen Beispielen die jüdischen Tar
nungsmethoden nach, analysiert die Bildungsgesetze der 
jüdischen Familiennamen sowie die Geschichte ihrer 
Entstehung und korrig ie rt durch prägnante Hinweise 
falsche, aber w eit verbreitete Ansichten. Von besonderem 
Interesse fü r alle im  Osten eingesetzten Deutschen werden 
die Ausführungen des Verfassers über die slawisierten 
Judennamen (S. 56) und die Entstehung der eigenartigen 
galizischen Judennamen (S. 83f.) sein. Wie schwer es 
jedoch auch in  Zukunft bleiben w ird, die Juden an ihrem 
Namen zu erkennen, zeigt der d ritte  H auptte il, der die 
Formen der Judennamen in  den außerdeutschen Ländern 
in  charakteristischer Auswahl behandelt. E in fleißiges 
Namen- und Stichwortregister macht diese jüdische 
Namenkunde bequem und schnell benutzbar. M it diesem

Buch is t der Wissenschaft ein H ilfsm itte l an die Hand 
gegeben, das bei der Herausgliederung der Juden aus 
Namenlisten ohne Heranziehung anderweitigen Beweis
materials zwar keine absolute Sicherheit schafft, aber 
die W ahrscheinlichkeit fü r die R ichtigkeit der E nt
scheidung bedeutend steigert.

D r. Josef Sommerfeldt, K rakau

Büchsei, Hans W ilhe lm ; Rechts- und Sozialgeschichte 
des oberschlesischen Berg- nnd Hüttenwesens 1740— 1806.
Veröffentlichungen der Historischen Kommission fü r Schle
sien; I I I  Reihe: Forschungen zur schlesischen W irtschafts
geschichte 1. Bd. 195 S.

Der vorliegende 1. Bd. der Forschungen zur schlesischen 
Wirtschaftsgeschichte behandelt einen wichtigen Zeit
abschnitt, nämlich die friderizianische Gründungszeit 
bis zum Zusammenbruch des alten Preußens. Wenn 
auch die industrielle Entw icklung des oberschlesischen 
Berg- und Hüttenwesens erst wesentlich später stattfand, 
so war der vom Verfasser behandelte Zeitraum doch 
von entscheidender Bedeutung fü r die spätere Blüte 
gewesen, und zu ihrem Verständnis bringt die Schrift 
wichtige und überzeugende Beiträge. Es w ird im  ersten 
Teil dargelegt, wie entscheidungsvoll, aber auch wie 
notwendig die friderizianische Neuordnung des Berg
rechtes gewesen ist, indem sie die Zurückdrängung des 
älteren schlesischen Gewohnheitsrechtes brachte, das 
infolge der beherrschenden Stellung der Grundherren 
einen planmäßigen Abbau der Bodenschätze verhinderte; 
n icht Unergiebigkeit der Bodenschätze, sondern die 
allgemeinen Verhältnisse hinderten die Wiederaufnahme 
des schlesischen Bergbaus, während auf der böhmischen 
Seite des Gebirges ein gewinnbringender Bergbau 
umging. Dies war die S ituation, wie sie in  einem zeit
genössischen Dokument zum Ausdruck kam. Das 
wesentlichste Moment der preußischen Maßnahmen 
war die Einführung des Direktionsprinzips, wom it der 
Staat seinen Einfluß wie seine Absichten überragend 
geltend machen konnte. Ausführlich werden vom 
Verfasser die Schwierigkeiten geschildert, die der Durch
setzung des staatlichen W illens vorangingen.

N icht m inder überzeugend war die preußische Leistung 
auf dem Gebiet der sozialen Ordnung, wom it sich der 
zweite Teil der vorliegenden Schrift eingehend beschäftigt. 
Was hier geleistet worden ist, is t von außerordentlichem 
Interesse. Die soziale Sicherstellung des oberschlesischen 
Bergmannes verbindet sich in  erster L inie m it dem 
Knappschaftswesen, das in  dem „Gnadenlohn“ , einer ’ 
Krankenbetreuung durch Ärzte und in  eigenen Kranken
häusern, Krankenunterstützung, freien Schulen fü r die 
Bergmannsjugend, in  dem Bau von Wohnungen und 
Siedlungen, wodurch auch ein abgesondertes Wohnen 
der deutschen Bergleute vom polnischen D orf gewähr
leistet wurde, u. dgl. modern anmutende Maßnahmen 
schuf. Abgesehen von dem sozialen Moment zeichnet 
sich dam it zugleich eine große kolonisatorische Leistung 
im  oberschlesischen Raum ab.

D r. H .-K . Nonnenmacher
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Dr. Dorette R ichter; Der Ring zu Krakau. Berlin 1944. 
18 Seiten. 8 Abbildungen.

Der Deutsche Kunstverlag, als Verlag der Staatlichen 
B ildstelle, hauptsächlich durch die schönen Bände 
„Deutsche Lande — Deutsche Kunst“  bekannt (vgl. die 
in der „B urg“  besprochenen Bände von Dagobert Frey 
über „K rakau“  und von O tto K le tz l über „Deutsche 
Kunst in Böhmen und Mähren“ ), legt nun eine Reihe 
kleiner „Führer zu großen Bauten“  vor. Daß auf kriegs
bedingt engem Raum Wertvolles geboten werden kann, 
wenn man sich (ähnlich wie die vom Gebrüder Mann- 
Verlag, Berlin, herausgegebenen Kunstbriefe) auf inten
sive Betrachtung eines bestimmten Kunstwerkes oder 
einer bestimmten Baugruppe konzentriert, beweist u. a. 
das vorliegende Heftchen von Dorette R ichter. Es is t 
dem Kernstück der Krakauer Bürgerstadt, dem Ring, 
gewidmet (als Gegenstück ist, ein Heftchen über die 
Burg geplant und eines über die Marienkirche bereits 
druckfertig). Das Neue dabei liegt darin, daß n icht nur 
die bekannten Großbauten gewürdigt werden (Tuchhalle, 
Marienkirche, Rathausturm), sondern die den Platz 
einschließlich des Kleinen Marktes umstehenden Häuser 
und Paläste in  die Betrachtung einbezogen werden. 
Diese Entdeckungsreise fü h rt uns n icht nur zu bisher 
wenig beachteten baulichen Kostbarkeiten, wie dem 
Hetmans-IIaus oder dem Jablonowski-Palais m it seinem 
schönen Arkadenhof, sie spürt nicht nur dem Schaffen 
des mährischen Bildhauer-Stukkateurs Fontana nach, 
dessen Krakauer A rbeit sich außer der Annenkirche 
auf die Innenräume der Häuser am Ring konzentriert, 
sondern sie macht uns vor allem m it dem Krakauer 
Bürgerhaus bekannt, einem von der deutschen Forschung 
bisher kaum angegangenen, aber fü r den städtebaulichen 
Charakter der Stadt Krakau in  ihrer vom deutschen 
K ulturkreis bestimmten Prägung höchst wichtigen Gebiet. 
In  dieser Beziehung e rfü llt das Heftchen tro tz  seiner 
K leinheit eine Pionieraufgabe, denn der aufmerksame 
Leser w ird nun auch andere Stadtteile m it aufgeschlosse
nen Augen durchwandern und immer neue bauliche 
Schönheiten entdecken, zugleich aber auch den deutsch
mitteleuropäischen Einfluß in  seiner ganzen Breiten
wirkung kcnuenlernen. W ertvolle, bisher meist unver
öffentlichte Aufnahmen der Staatlichen Bildstelle 
schmücken das H e ft; eine Luftaufnahme fü h rt uns 
einprägsam den Krakauer Ring als städtebauliche 
E inheit vor Augen. *

•  D r. Ewald Behrens

Das polnische Handelsgesetzbuch m it den Einführungs- 
Vorschriften. Übersetzt und eingeleitet von Assessor 
Anton Chodzidlo, Referent am O steuropa-Institut. 
Sammlung polnischer Gesetze in  deutscher Übersetzung 
im  Aufträge des Osteuropa-Instituts in  Breslau heraus
gegeben von Landgerichtsrat Dr. Heinz Meyer. Band 3. — 
Berlin: Carl Heymanns Verlag. 1943. X , 260 S.

Der hier angezeigte neue Band der bekannten Sammlung 
bring t das polnische Handelsgesetzbuch vom 27. 6. 1934 
nebst den einführenden Vorschriften. Das Gesetzbuch,

dus fü r das gesamte frühere polnische Staatsgebiet auf 
dem Gebiete des Handelsrechts die Rechtseinheit schuf, 
enthält, anders als das deutsche Handelsgesetzbuch, 
auch das Recht der Aktiengesellschaft und der Gesell
schaft m it beschränkter Haftung, n icht dagegen das 
seinerzeit einer Sonderkodifikation vorbehaltene Seerecht. 
Dem Buche, das wiederum eine gut lesbare, der deutschen 
Rechtssprache weitgehend angenäherte Übertragung 
des Gesetzestextes ve rm itte lt, is t schon infolge des 
aktuellen Interesses, das der Rechtsstoff auch heute 
noch fü r die polnische und deutsche Gerichtsbarkeit 
im  Generalgouvernement hat, weiteste Verbreitung zu 
wünschen.

Dr. Siegmund Dannbeck, Krakau

Pfeiffer Ehrenfried: Gesunde und kranke Landschaft,
A lfred Mctzner Verlag 1942. Berlin. V II I, 195 S. zahl
reiche Abbildungen.

Die in  der Geographie, im  besonderen in  Länder- und 
Fandschafts künde immer mehr in  den Vordergrund 
tretende, synthetisch-ganzheitliche Betrachtungsweise, 
der Übergang von einer fast nur-analytisch vorgehenden, 
daher aufspaltenden Stoffdarbietung, zur organischen, 
biologisch-lebentragenden w ird heute allm ählich in  
allen Naturwissenschaftszweigen als die verbindliche, 
weil anthropozentrisch bewertende Zielsetzung einer 
gegenwartsnahen E'orschung betrachtet. In  diesen 
Diskussionskreis gehören Pfeiffers, eines Nichtgeographen, 
Gedankengänge und Schilderungen als stofflich-sach
liches und bis zu einem gewissen Grade auch methodi
sches Beispiel hineingestellt. Seine Betrachtungen stehen 
unter dem Gesichtspunkt: die Landschaft als organisch 
gegliedertes lebendes Wesen unterliegt ganz bestimmten 
biologischen Gesetzen, nach denen sich Gesundheit und 
K rankheit ihres natürlichen und kultürlichen Gesichts 
regeln. Das Gleichmaß der Landschaftsentwicklung 
und Erneuerung g ilt es zu erhalten bzw. zu fördern, 
Krankheitsprozesse der Landschaft, deren früheres oder 
säkulares Endergebnis — IClimaändcrung, Entwaldung, 
Verkarstung, Versumpfung, Versteppung, le tztlich  die 
totale Wüstwerdung — auszuschalten oder zu kompen
sieren. „Gesunde und kranke Landschaften in  ihrem 
Sein, Werden und Vergehen darzustellen, Fehler und 
schöpferische Möglichkeiten des Menschen zu schildern, 
aktive gesunde M itarbeit aufzurufen und dam it die 
physischen Grundlagen eines neuen Kulturvolkes vor
zubereiten“ , is t die Aufgabe dieses Buches.

In  wirkungsvoller ständiger Kontrastzeichnung von 
Falsch und R ichtig, K rank und Gesund werden uns 
in  den Abschnitten „Formen der Landschaft“ , „Probleme 
der Ebene“ , „Probleme der Berge“ , „Probleme des 
Waldes“ , „S tädtekultur (Industrie und Landschaft)“ , 
„P ark und Garten (Schönheit und Zweck)“  zerstörte, 
noch erhaltene und (m it scheinbar widersprechenden 
ökonomischen Erfordernissen) zurückeroberte, d. i. po
s itiv  korrigierte Kulturlandschaft nahegebracht. Zehn 
biologische Grundgesetze (V III, S. 118 ff.), begründet
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und erläutert, sollen Richtweiser zur Erhaltung und 
Rettung der Kulturlandschaft sein. Das W erk, welches 
viele erdkundliche, dem Geographen besser bekannte 
Vorgänge (wie Erosion, Denudation usw.) behandelt, 
gerade aber über diese Problemkreise in  seinen Dar
legungen hinausgreift, schließt m it einem Appell an die 
„Erziehung zur landschaftlichen Bewußtheit und Ver
antwortung“  (S. X , S. 178 fF.). — Pfeiffer schreibt und be
weist aus einem großen, tiefgründigen Erfahrungsschatz 
langjähriger landwirtschaftlicher Praxis im  In - und 
Ausland. H ierin liegt der besondere W ert seiner Aus
sagen, und wo abstrakte Erwägung wenig, praktische 
In itia tive  alles vermag, mag es dem Verfasser auch er
laubt sein, auf jegliche statistische Unterbauung zu 
verzichten, andererseits m it Recht ohne dogmatischen 
Zwang zu beratschlagen und zu fordern.

Der kulturgeschichtliche Unterabschnitt: „e in frühge
schichtliches Zwischenspiel“  (S. 155—-169) fä llt in  seiner 
historisierenden A rt und unnötigen Länge etwas aus 
dem Rahmen der Gesamtdarstellung. W ichtige deutsche 
Untersuchungen, z. B. über Bodeuzerstörung, sind im  
Literaturverzeichnis nicht berücksichtigt. 129 A bbil
dungen, fast durchweg eigene Aufnahmen, und Skizzen 
erläutern in ausgezeichneter Weise die Darlegungen. 
E in anregendes Buch, das, obwohl es „in  keiner Weise 
in  W ettstre it m it den Arbeiten der Geographen oder der 
Gartenbauer und Landschaftsgestalter stehen w ill“ , 
dem Geographen schlechthin einiges wichtige Ergän
zende zu seinem Erfahrungsschatz zu sagen hat.

Für die Landeskunde des Ostens gewinnt das Buch ganz 
besondere Bedeutung, sind w ir hier doch ständig Zeugen 
einer o ft zonenweit devastierten Kulturlandschaft, die 
wieder in  die mitteleuropäische Landschaftsharmonie 
einzufügen und neu zu formen m it unsere besondere 

Aufgabe ist. ß r E R Fugmann, Krakau

Bibliographien der W eltkriegsbiicherei Polenreihe

N r. 26/27/28 Bibliographie zur Geschichte der polnischen 
Frage bis 1919 2. erg. Auflage 1942

Nr. 29/30/31 Bibliographie zur Staats- und W irtschafts
geschichte der Republik Polen 1919— 1939

1941
Nr. 32 Bibliographie zur Nationalitätenfrage und

zur Judenfrage der Republik Polen 1919 bis 
1939 2. erg. A u fl. 1943

N r. 33 Bibliographie zur Außenpolitik der Re
publik Polen 1919— 1939 und zum Feld
zug in Polen 1939 2. erg. A ufl. 1943

N r. 34/35/36 Bibliographie zur Geschichte der deutsch
polnischen Beziehungen und Grenzland
fragen 1919—1939 1942

Die 5 Hefte der „Polenreihe“  sind aus der Polen-Biblio
graphie im  1. „Bibliographischen V ierteljahrsheft“  ent
standen, das im  Frühjahr 1934 herauskam. Da es bald 
vergriffen war und die Ereignisse und Folgen des Sep
tember 1939 das Bedürfnis nach einem erschöpfenden

bibliographischen H ilfsm itte l um ein Vielfaches stei
gerten, nahm die Weltkriegsbücherei eine völlige Neube
arbeitung vor; der Inha lt wurde auf insgesamt 14000 
T ite l vergrößert und in  die oben aufgeführten 5 Hefte 
geteilt, deren 1. Auflage in  den Jahren 1940—42 erschien. 
Daß drei der Hefte (Nr. 1, 3 und 4) bereits 1942/43 ver
größert und verbessert in  2. Auflage kerausgebraebt 
werden mußten, beweist, daß sie einem empfindlichen 
Notstand abzuhelfen in  der Lage waren. Max Gunzen
häuser besorgte diese umfangreiche A rbeit in vorb ild
licher Weise.

Tatsächlich ste llt die „Polenreihe“  heute unser bestes 
bibliographisches H ilfsm itte l fü r die modernen p o liti
schen und w irtschaftlichen Fragen des ehemaligen Polens 
und durch Einbeziehung seiner östlichen Nachbarn des 
weiteren Ostraumes überhaupt dar. Durch den Verzicht 
auf zu w eit zurückliegende Erscheinungen — über die 
polnische Frage ist die L ite ra tu r vor 1864 nur in  Aus
nahmefällen, die bis 1914 nur in einer Auswahl berück
sichtigt — wurde bei mäßigem Umfang, klarer Gliederung 
und guter Übersichtlichkeit eine erfreuliche Konzen
tra tion auf die modernen und aktuellen Fragen erreicht. 
Unausbleibliche Überschneidungen wurden durch zahl
reiche Verweise überwunden. Sehr dankenswert is t die 
Einfügung besonderer Abschnitte wie „D ie polnische 
Geschichtswissenschaft“  und „D ie Namen und Ab
kürzungen polnischer Organisationen“ . Die Beifügung 
der deutschen Übersetzung zu ostsprachlichen Buch
tite ln  ermöglicht die Benützung erfreulicherweise auch 
durch Sprachunkundige.

Im  5. H eft der „B ibliographie zur Geschichte der deutsch
polnischen Beziehungen und Grenzlandfragen 1919 bis 
1939“ , das m it 4200 T ite ln  das umfangreichste der Reihe 
ist, wurde u. a. eine fühlbare Lücke geschlossen, die 
darin bestand, daß das M ittelstück der deutschen Nord
ostfront, das heutige W artheland, tro tz der A rbeit ein
heimischer Forscher (A. Breyer u. a.) bibliographisch 
bisher erheblich weniger bearbeitet war als die flan
kierenden Gebiete Ost- und Westpreußen und Schlesien. 
Die große Umsiedlung der Deutschen aus den Ostgebieten 
deB ehemaligen Polens is t bereits berücksichtigt.

Den Beschluß bildet ein Abschnitt über das General
gouvernement, der Bibliographien, Buchwesen, Landes
kunde, Bevölkerung und Siedlung einschließlich, der 
Volkstumsfragen sowie politisches und kulturelles Leben 
m it Wissenschaft, Presse, Schule und Kirche und ab
schließend W irtschaft und Sozialpolitik umfaßt. Dabei 
is t jedoch zu bemerken, daß die im  Generalgouver
nement erscheinenden Zeitschriften nur bis ins 1. V ierte l
jah r, Zeitschriften im  Reich bis etwa M itte  1942 aus
gewertet sind (das H eft wurde im  Februar 1943 abge
schlossen); die Bibliographie des Generalgouvernements 
in  der „Deutsche Forschung im  Osten“  (M itteilungen 
des Institu ts  fü r Deutsche Ostarbeit, Krakau) reicht 
über fliesen Zeitpunkt hinaus und ist hierin n icht über
holt, auch nicht im  H inb lick auf ihren größeren Reich
tum  an kleineren Beiträgen.

Dr. FI. W olfrum , Warschau
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W ilhelm Weizsäcker (Bearbeiter), Magdeburger Schöffen
sprüche und Rechtsmitteilungen fü r den Oberhof Leit
meritz. (Die Magdeburger Schöffensprüche und Pechts- 
m itteilungen, herausgegeben vou Dr. F ritz  Markmann, 
Reihe IX , Sudetenland, Band I). — S tuttgart—Berlin 
1943. 426 S. und eine Karte.

In  der vom In s titu t fü r Erforschung des Magdeburger 
Stadtrechts durch den Oberbürgermeister der Stadt 
Magdeburg Dr. F. Markmann im  Zusammenwirken m it 
verschiedenen namhaften Gelehrten groß angelegten 
Edition der Magdeburger Schöffensprüche (vgl. dazu 
Ztschr. f. R. Gesch., G A, Bd. 59, 1939, S. 670) bildet 
der vorliegende erste Band der sudetendeutschen Reihe 
einen interessanten Beitrag. Der Bearbeiter, der bekannte 
Rechtshistoriker W ilhelm Weizsäcker, war fü r diese 
Aufgabe, deren Zweck es sein soll, der deutschen 1* or- 
schung bisher aus sprachlichen Gründen verschlossene 
Texte zugänglich zu machen, die geeignete Persönlich
keit, da sich bei ihm ' philologische Akribie m it deutsch
rechtlicher Kenntnis verbindet. Die Texte sind doppel
sprachig, d. h. in  dem überkommenen tschechischen 
W ortlaut und in einer m it größter W örtlichkeit wieder
gegebenen deutschen Rückübersetzung veröffentlicht. 
Denn die deutschsprachigen Originale der Magde
burger Sprüche fü r Leitm eritz sind leider nicht erhalten, 
nur einige lateinische Texte sind überliefert. Die hier 
abgedruckten Materialien entstammen sämtlich zwei in  
Prag aufbewahrten Codices; weitere in  Leitm eritz, Wien 
und Lemberg befindliche Handschriften sind nur ge
nannt, hier jedoch nicht m it herangezogen worden. 
Ihre Veröffentlichung bleibt einem späteren Bande 
Vorbehalten. Die beiden Prager Handschriften ent
halten die älteren Stücke und umfassen die Zeit von 
1326— 1524. Unterschieden w ird zwischen „Rechts
m itteilungen“  und „Schöffensprüchen“ . Erstere sind zu 
verstehen als: Überm ittlungen von Rechtssätzen seitens 
einer dazu berufenen Stelle, ohne daß dadurch eine 
Entscheidung oder auch nur eine autoritäre Meinungs
äußerung über die Entscheidung eines bestimmten 
Rechtsfalles bezweckt is t, Schöfiensprüche dagegen als. 
Entscheidungen über konkrete S treitfä lle, wobei es sich 
meist um Rechtsbelehrung auf am tlich eingeholte An
fragen handelt, z. T. aber auch um „p riva te “  Rechts
belehrungen, d. h. um Sprüche, die von privater Seite 
aus Magdeburg erbeten wurden.

Eine sachliche Bewertung des hier veröffentlichten 
Materials w ird besser erst nach Erscheinen der Gesamt
publikation in rechtsvergleichender Weise vorgenommen 
werden. Sie erübrigt sich auch, da die Bedeutung einer 
solchen Quellensammlung gerade fü r die heutige rechts
geschichtliche Forschung, die im  Zeichen einer Renais
sance der Germanistik steht, gar n icht unterschätzt 
werden kann. D r Elünor von PuUka„ ler, Berlin

Baurat K u rt Henker, Chemie fü r Techniker, Verlag 
A dolf Urban, Dresden-A. 1, 10. Auflage, 1943, 378 Seiten, 
geb. 5,50 RM.

Neben rein wissenschaftlicher Forschung is t es die Auf
gabe des Chemikers, die gewonnenen Erkenntnisse in die

Praxis, in  die chemische Technik umzusetzen. E r kann 
hierbei der M itarbeit des Technikers und des Ingenieurs 
n icht entraten, und fü r eine fruchtbare Zusammenarbeit 
beider is t es notwendig, daß der Chemiker sich in  die 
Grundlagen der Technik einarbeitet und daß der Tech
niker sich m it den Gedankengängen der Chemie vertraut 
macht. In  der Schulung der Techniker ein tieferes Ver
ständnis fü r die Chemie zu verm itteln, wie es die heutige 
Entw icklung der Technik bedingt, is t das Ziel des obigen 
Lehrbuches von Baurat K u rt Henker, das nun bereits 
in  10. Auflage erscheint. Die Zahl der Auflagen zeigt 
schon, daß das W erk eine Aufgabe e rfü llt und daß es 
einem Bedürfnis entspricht, neben den vielen guten a ll
gemeinen Lehrbüchern der Chemie ein besonderes Werk 
zu haben, das sich besonders an Techniker wendet. 
Dabei ve rfä llt Henker keineswegs in den Fehler, nun 
nur solche Abschnitte zu entwickeln, m it denen der 
Techniker bei seiner täglichen Arbeit auskommen könnte. 
Es werden die wichtigsten Grundlagen der allgemeinen 
Chemie besprochen und auch solche Kapitel eingestreut, 
die allgemeines Interesse beanspruchen und so dem 
Techniker einen sehr feinen Überblick über das gesamte 
Lehrgebäude der Chemie verm itteln. Dem technischen 
Einschlag verdankt das Buch offenbar die reichliche 
Beigabe von Abbildungen.

Die Hinweise auf die technische Anwendung von Che
m ikalien und die technischen Methoden zur Herstellung 
einzelner Stoffe sind kurz und treffsicher gefaßt, so daß 
sie auch fü r den Nicht-Techniker lesenswert sind. Gerade 
der Lernende in  der Chemie sollte sich n icht auf das 
Theoretische, auf das reine Formelwissen beschränken, 
sondern zugleich die Beziehungen der Chemie zu den 
anderen Zweigen der Naturwissenschaften und der Tech
nik in  sich aufnehmen. Auch die Volks- und w e ltw irt
schaftliche Bedeutung einzelner Stoffe is t in klarer 
Form jeweils herausgestellt. Begrüßenswert sind die 
kurzen Anmerkungen über die Geschichte der Chemie 
und die Übersichten über die nun einmal n icht sehr 
logischen Nomenklaturen der anorganischen Salze.

Der erste Teil bringt die Erarbeitung chem.-physikali- 
scher Grundbegriffe. Während viele Lehrbücher der 
Chemie die neueren Erkenntnisse der Atomtheorie, so
weit sie für den Lernenden von Interesse sind, erst in 
den letzten K ap ite ln ’ abhandeln, w ird hier schon zu 
Beginn des Buches der Studierende in medias res geführt 
was zweifellos zu einer großen Klarheit führt.

Die technisch und volksw irtschaftlich wichtigen mcht- 
metallischen Grundstoffe und ihre Verbindungen werden 
im  2. Teil des Buches abgehandelt, wobei die Metalle 
jeweils bei den entsprechenden Salzen m it zur Bespre
chung kommen. In  den Abschnitten findet man viele 
Absätze über interessante Fragen der Praxis eingestreut, 
so daß das W erk im  ganzen ein umfassendes B ild  che
mischer Erkenntnisse verm itte lt.

D r. Hans-Paul Müller
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P rof. D r. E rich  Lehm ann, Chemisches P raktikum  fü r 
Studierende der Landw irtschaft, der T ierheilkunde, des 
Gartenbaues und der landw irtschaftlichen Gewerbe. 1943 
2. Auflage, 152 Seiten m it 17 Abb., Verlag Paul Parey, 
Berlin SW 11, geb 5,80 KM.

ln  Fortsetzung der beiden Lehrbücher der Chemie des 
gleichen Verfassers erschien in  2. Auflage das „Chemische 
Praktikum “  von Prof. D r. Lehmann. Nach dem Unter
tite l is t das Praktikum  vor allem geschrieben für. Studie
rende der Landwirtschaft und verwandter Fachrichtungen 
und t r if f t  dementsprechend eine Auswahl in  der Mannig
fa ltigke it der fü r ein P raktikum  möglichen Versuche, 
was die Anschaulichkeit zweifellos fördert. Gemäß der 
Bestimmung des Buches sind an vielen Stellen Hinweise 
auf die Erkennung der Naturstoffe und Erläuterungen 
zu chemischen Vorgängen im  Boden eingestreut. Gerade 
hierdurch gewinnt es sein eigenartiges Gepräge gegen
über anderen Lehrbüchern der anorganischen und orga
nischen Analyse, die zumeist nur eine Aufzählung ein
zelner Reaktionen darstellen. M it Recht weist der Ver
fasser im  Vorwort darauf hin, daß der Studierende das 
Praktikum  zumeist gleichzeitig m it der Vorlesung be
ginnt, und daß das Praktikum  häufig der Vorlesung 
voraneilt. Es is t deshalb sehr zu begrüßen, daß in  
diesem Buch, das an sich der praktischen A rbeit im  
Laboratorium gewidmet is t und stets bei der A rbeit 
vorhanden sein soll, die theoretischen Begriffe und Vor
stellungen m it herangezogen sind und erläutert werden 
im  Anschluß an die jeweiligen Versuche, so daß der Ver
such n icht Selbstzweck bleibt, sondern seine eigentliche 
Aufgabe, den Weg zur lebendigen Vorstellung theoreti
scher Annahmen zu weisen, e rfü llt.

Für den Geübteren enthält das „Chemische Praktikum “  
von Lehmann zahlreiche sehr feine tabellarische Über
sichten, die den Gang der anorganischen chemischen 
Analyse in  knappster Form aufzeigen. An vielen Stellen 
findet man Bemerkungen über ähnliche Reaktionen 
anderer Ionen, so daß Zweifel, denen der Anfänger leicht 
unterliegt, ausgeschlossen werden.

Nach sehr sorgfältig durchdachten Bemerkungen über 
allgemeine Laboratoriumsarbeiten m it anschaulichen B il
dern, die fü r den Anfänger sehr w ertvoll sind, b ringt der 
„Lehmann“  die Reaktionen der wichtigsten Matalloide 
und ihrer Verbindungen und anschließend eine Bespre
chung der Metalle, ihrer Verbindungen und Nachweise. 
E in kurzer Abriß des Analysengariges beschließt den 
anorganischen Teil. Sehr w ertvoll is t der umfangreiche 
Teil der Versuche zur organischen Chemie. Es g ibt wohl 
kaum ein zweites Buch, das die wichtigsten Erkennungs
reaktionen einfacher organischer Stoffe in  dieser Form 
in  Kürze zusammenfaßt.

Alles in  allem, ein wirkliches Lehrbuch der chemischen 
Praxis, das die Theorie in  glücklicher Weise m it der 
A rbeit am Laboratoriumstisch verknüpft.

D r. Hans-Paul M üller

Handbuch fü r Textilingenieure und T ex tilp raktike r, Bd 1,
Teildruck 13b, bearbeitet von Prof. D r.-Ing . P.-A.Koch, 
Dr. A. Feubel und H. Rettberg, Verlag D r.-Ing . Oskar 
Spohr, Dresden- N. 6, 104 Seiten.

Als Teildruck 13b des Handbuches fü r Textilingenieure 
und Textilpraktiker erscheinen je tz t die Textilchemischen 
Prüfungen in  Form eines kleinen Taschenbuches. Das 
Büchlein bringt die Verfahren der qualitativen U nter
scheidungsmethoden der Faserstoffe durch chemische 
Untersuchungen und durch Einw irkung von verschiede
nen Farbstoffen, dann die quantitativen Bestimmungs- 
inethoden der Faserkomponenten in  Mischungen ver
schiedener Faserstoffe und Anleitungen zur Bestimmung 
der Faserbegleitsubstanzen und der Fremdstoffc auf der 
Faser. Für die Analyse der A ppreturm itte l b ringt das 
Buch eine sehr interessante bildhafte Darstellung, die 
schlechthin als vorbild lich zu bezeichnen ist. In  Kapiteln, 
die dem Praktiker n icht ohne weiteres geläufig sein wer
den, g ibt der Verfasser knappe und dennoch klare 
Erläuterungen theoretischer Grundbegriffe, wie z. B. bei 
der Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration,

Die Verfahrensvorschriften gehen bis ins Einzelne, ohne 
dadurch weitschweifig zu werden, so daß auch der An
fänger nach diesen Angaben arbeiten kann, wenn auch 
gerade auf dem Gebiete der Textiluntersuchungen die 
Erfahrung in  der Beurteilung des Ausfalles der einzelnen 
Reaktionen eine Rolle spielt. Im m erhin sind hier die 
Angaben so gefaßt, daß eine klare Entscheidung möglich 
ist. Besonders w ertvoll auch fü r den Erfahrenen is t die 
kritische Sichtung der. einzelnen nebeneinander gestellten 
Vorschriften verschiedener Autoren und der Hinweis auf 
mögliche Fehlerquellen.

Berücksichtigung finden ebenfalls die neueren geschaf
fenen Faserstoffe, z. B. die in  der chemischen Technik 
heute v ie l verwendeten P olyvinyl- und Polystyrol- 
Faserstoffe, wodurch das Büchlein auch fü r den Ver
braucher dieser Faserstoffe an Bedeutung gewinnt. 
Interessant sind die Hinweise auf die Verfahren zum 
Nachweis von Faserschädigungen, die in  so kurz 
zusammengefaßter Form bisher n icht veröffentlicht 
waren. In  allen Fällen sind neueste Verfahrens- und 
Schrifttumshinweise angebracht. Die „Textilchemischen 
Prüfungen“  sind fü r die Praxis geschrieben und erfüllen 
diese Aufgabe restlos.

Dr. Hans-Paul M üller
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